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Haupt -Register 

zur Leipziger Literatur - Zeitung 

vom Jahr 1812. 

Recensionen und kurze Anzeigen. 

A , B, C-Buch, neues, für Kinder. Seite io64 

Abhandlung üb. altd. Arcliitectur... l5l3, 1Ö21, l52g, l53/ 

Achaintre, s. Juvenalis. 

Adelung, Mithridates oder allgemeine Sprachkunde. 3- B. 

1. Abtheil. l48l 

Aeschyli Prometheus vinctus. 4og 

— — Tragoediae ed. Schäfer. l3o2 

Aesopi Fabulae ed. Schneider. 2583 

— — ed. Hudsoni et Heusingeri cura Schaeferi.. 2584 

d’ Agincourt, Seroux, Histoire de l’Art par Ies Monumens, 

8 Lieferungen. . 4G5, 891, 2io3 

Aildn, Essays on Song Writing. 1867 

— Vocal Poetry or a select Collection of English Songs 1867 

Albert und Henriette.. .. 1062 

Alßeri, Denkwürdigkeiten, übers, v. Hain. 2 Tille.. . . igo 

Ammon, Handbuch der Anleitung zur Kanzelberedtsam- 

keit für christl. Religionslehrer. 12 77 

Anacreontis Carmina ed. Schäfer. 2302 

Andenken an die beyden jüngstverstorbenen Mitglieder d. 

Akademie der Wissenschaften zu München, Grafen An¬ 

ton v. Törriug u. J. N. v. Krenner.2317 

Andreae, De Solonis erga debitores lenitate Commentatio. l856 

Andree, neuester Zustand der vorzüglichem Spitäler in. 

Frankr. 2r Th.    i425 

Anschütz, die Gewehrfabrik in Suhl. 1171 

Anton, in Görlitz, 2 Programme. 232 

— De indolis genuinae reliquiis in lingua Melitensium. 1487 

— Materialien zu einer Geschichte des Görlitzer Gym¬ 

nasiums im ig. Jahrh. ll.Beytrag. .. l584 

Anzeigen der Königl. Sachs. Leipziger ökon. Societät von 

d. Oster - und Michaelimesse i8lO. .. 4l5 

Aonius Palearius, immortalitatis animorum Praeco atqne 

Vntes quondnm praeclarissimus idemque infelicis- 

cimus ab oblivione vindicatus a Kosegarten.. 1991 

Arcl, Cicaden. l.Theil. ■. 201 7 

Apel u, Laun , Gespensterbuch. 4 Bde. 

Archiv, Königsberger, für Philosophie u. s. w. Erster 

Jahrg. 1. 2. II. Zweyter Jahrg. 1. H. 1802 

Aristo lelis Quaestiones mechanicae ed. van Cappelle. . . . 835 

Aristophcnis, Comoediae, T. V. ed. Beck. l5l 

— — Plutus et Hubes, ed. Jager, ed. 2. 1276 

Arndt, Gedichte.. . 2o4o 

Arrii.ni, Flavii, Nicomediensis Opera, ed. Borheck. Vol.3- 1276 

Arzt, der freymüthige hippokratische. 1142 

Augusti, Lehrbuch der christl. Dogmengeschichte. 547 

— — Chrestomathia patristica. Vol. 1. 55o } 

Augusti, Progr. De audiendis in Theologin poetis. Seite 1888 

— — über J. J. Griesbach’s Verdienste.. . . 2l36 

— — Chrestomathia patristica. Pars II.. 2532 

Auswahl neuer, seltener u. vorzügl. merkwürdiger Pflan¬ 

zen. 1. Liefer..... 219 3 

Bachmann, die Kunstwissenschaft in ihrem allgemeinen 

Umrisse. 761 

— — über Philosophie und Geschichte. 887 

Baczko, von, Histor. Unterhaltungen für gebildete Leser. 1273 

Bail, Sammlung christlicher Gebete. 2 Theile. 2625 

Bake. s. Posidonius. 

Barbier du Boca ge, Carte gene’ralo de la Grece. 585 

Bartels, Grundzüge einer Physiologie u. Physik d. anim, 

Magnetismus. 320g 

— — Rechtfertigung f. d. Hm. Doct. Ernst Horn. . . . i553 

— — Patholog. TjJntersuchungen. 1. Bd.. 2441 

Batz u. Brenner, Theologische Zeitschrift. 5. Band. . . . 6l2 

Bauer, Liviana Excerpta. 3 Thle.23g 1 

— de causis, quibus nititur rectum super notione regni 

divini in N. T. passim obvia judicium. l5j2 

Baumgarten, Orthographische Vorlegeblätter und Ue- 

bungsstücke. 1063 

— — Vorübungen zu schriftlichen Aufsätzen. ..... lo64 

Baumgarten - Crusius , s. Plutarch. 

Baur, Ueber das Verhältnis der prakt. Theologie zur 

wissenschaftlichen. 881 

—■ Gemälde der merkwürdigsten Revolutionen etc. 4. Bd. 2172 

Beantwortung, dritte, der Frage: Wie ist Reinmathema¬ 

tik möglich? (von Kern).• 1071 

Beaurains, Cours de langue frangaise.. 211 

Becher, über das Studium der Muttersprache. l863 

Beck, Acta Seminarii Regii et Societatis philologicae. 

Vol. I.. io3 7 

Becker, Augusteum. 3. Bds. 1. u. 2. Heft.. i53 

— — Augusteum. 11. 12. l3. Heft.. 2l53 

Bellermann, Bemerkungen über die phönicischen und pu- 

nischen Münzen. I. St. .. 2463 

— — Phoeniciae linguae vestigiorum in Melitensi Spe- 

cimen I. i486 

— — De Phoenicum et Poenorum inscriptionibus . . . i486 

Bendavid, Ueber die Reli >‘on der Ebräer vor Moses ... 2255 

Benedict, De morbis oculi humani inflammatoriis .*. igg3 

Bergk u. Baumgärtner, Museum d. Wundervollen, ljr 

Bd. l — 5. Stück.. ] g32 

Bernhardts, zwey letzte Predigten.  687 

Bernstein, Beyträge zur Wundarzueykunst und gerichtl. 

Arzneyknnde 3r Bd. l63l 

Bertholdt, Christologia ludaeorum lesu et app. aetate. 63o 

Berluch, Alexei Petrowitsch.  l334 
* 



UI Haupt - Register 

Bertuch, Sammlung aller bekannten geographischen Orts¬ 

bestimmungen. i. Band. Seite 2385 

— — Bilderbuch f. Kinder. No. 12g. l3o. l3l. l32. l4g7 

Beschreibung von Töplitz .. 4ll 

Bibliothek der redenden und bildenden Künste. 8n Bds. 

2s Stück. 23ü3 

Bielfelcl’s höhere Seelenlehre. 2044 

Bilderbuch, historisches, für die Jugend. lOsBdchn.... 2l5 

Biograph, der, für die Jugend. 2r Bd. 1063 

Blondin, Grammaire polyglotte. 209 

Bliihdorn, Predigt am Neujahrstage 1812. 20O 

Bodenburg, die Ströme Germaniens. Gedicht. 228 

Bodmann, Statistisches Jahrbuch für das Departem. vom 

Donnersberg. Jahr 1811... 2385 

Böckh, Disputat. de simultate, quam Plato cum Xeno- 

phonte exercuisse fertur. Berl. 8 

Böttiger, J. N. Pezoldo semisecularia suae artis gratulatur. 679 

Boners, Edelstein, von Eschenburg herausgeg. 2485 

Böttiger, archäologische Aehrenlese. xe Samml. l56 

Borheck, s. Arrianus. 

Bbrst, Versuch einer neuen, reinrecht.1. Darstellung des 

Strafrechts. 25 5 7 

de Bosch, Curae secundae in Horatii epistolam ad Piso- 

nes, ed. Eichstädt... .. 26x4 

Bothe, antikgemessene Gedichte. 2353 

Boysen, Anthropologische Fragmente... l548 

Bredoiv, Epistolae parisienses.. . 11 85 

—— — Umständlichere Erzählung der merkwürdigen Be¬ 

gebenheiten aus d. allgem. Weltgeschichte. i4qg 

Bremer, Bemerkungen und Erfahrungen über die Wirk¬ 

samkeit der Punde des Traubenkirschbaums. 2445 

Brennecke, Uebcr die verschiednen Arten d. Schafräude. <326 

Brenner, Versuch einer hist, philos. Darstellung der Of¬ 

fenbarung. 3 Thle. 2342 

Bretschueider, Capita Theologiae Iudaeorum dogmaticae 

e Fl. Iosephi scriptis collecta. icj25 

BrÖders Wörterbuch zu seiner kleinen lat. Grammatik. . . 2X2 

■— — praktische Grammatik d. lat. Sprache. — 

— _ Lectiones latinae. — 

— — kleine latein. Grammatik. — 

Brohm, s. Phaedrus. 

Brückner, medicinisch - pharmaceutische Receptirkunst. 783 

v. Bruiningk, Ideen im Geiste d. wahren Herrenhuthia- 

nismus... .'. 5g3 

Brun, Friedr. Neue Gedichte. 675 

Bruns, Verdienste der Professoren zu Helmstädt um die 

Gelehrsamkeit. 381 

Bücher, Betrachtungen über die Geographie. 2545 

Bührer, Hülfswörterbuch für Ungelehrte. l5oo 

Büsching u. van der Hagen, Buch der Liebe. 48g 

Biischiug, Beschreibung einer noch unbekannten deut¬ 

schen Handschrift des Lebens der heil. Hedwig mit Fe¬ 

derzeichnungen. ^ 519 

— — Ueber die Kunstschätze in den evangelischen Kir¬ 

chen Breslau's. 2520 

Burdach, die Literatur der Heilwissenschaft. 2r Bd. . . . x465 

Burja’s Abel, Lehren der hylodynamischen Philosophie. 1126 

Busch, System der theor. u. prakt. Thierheilkunde. 3r B. 681 

Buttmann, griech. Grammatik.. 2287 

Caesaris, C. Iuiii, Commeutarii de bello Gallico et Civili. 1276 

vom Jahr 1812, iy 

Callisen, kurzer Abriss des Wissens würdigsten a. d. Ge¬ 

schichte. Seite 448 

CappAle, van, s. Aristoteles. 

Catalogo di alcune opere attinenti alle scienze (vom Abt 

Colombo). 24ig 

Catechismus , der kleine, Dr. Martin Luthers. 2172 

Catullo, C. Valerio, Veronese, tradotto in versi Italiani. 2253 

Catullus, Tibullus, Properl ius, ad optimorum librorum 

fidem accurate editi. l3o3 

Cerretti, Poesie scelte e Prose scelte. 2 Vol. 2420 

Chardin, Voyage en Perse* 10 Tomes . i. 633 

Chardon de la Röchette, Melanges de Critique et de Phi¬ 

lologie. 3 Tomes. 2009 

Chateaubriand, von, Reise von Paris nach Jerusalem. 3Bde. i422 

Chaudon et Delandine, Dictionn. univ. l5r Bd.. ..... 210 

Cicero, s. Gernhard. 

Clarus, Annalen des Kön. klin. Institutes am St. Jakobi- 

hospitale in Leipzig, lr Bd. 2e Abth. 23g3 

Claudius, Karls und Emiliens vergnügte Spielstunden... 216 

— — Kinderspiele für d. hausl. Vergnügen. *— 

— — neues deutsches Titularbuch.216, 1614 

Cnyrim, Gedichte.. 25o4 

de La Combe u. Seebass, nouvelle Grammaire fran$.. . . 211 

Commentationes Societ. Gotting. Vol. XVI. cl. phil. et 

hist. 1652 

— Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recentio- 

res. Vol. 1.... l653 

Concours decennal. . . , . 896 

Conradi, Grundriss der Pathologie und Therapie. . . . 201 

Continenta'system, das. 1807 

Conversations - Lexicon. ir Bd. 180h 

Corneille, der Cid, übers, vom Grafen v. Benzel-Sternau. li3l 

Corneille’s, Pet. Meisterwerke. . l333 

Cornelii Nepotis vitae excellentium Imperatorum.l64o 

Costenoble, über altd. Architectur. l5*3 

Cox, Praktische Bemerkungen über Geisteszerrüttung. . . 788 

Gramer, de causis instauratae saeculo i5. in Italia phi— 

losophiae platonicae. 896 

— über den Mysticismus in der Philosophie. l84 

Creuzer und Laub, Studien, 6r Band.  l655 

Creuzer, Symbolik u. Mythol. d. alten Völker, ir u. irBd. 12 

Crichton, über d. Natur u. Ursprung d. Geisteszerrüttung. 787 

Crisalin, Gedichte.... . . . . 2502 

Cunradi, kurze Anleitung zum gründlichen Studium der 

Sprache f. d. höhern Schulen.2227 

— Unterricht in der deutschen Sprache f. Volksschulen. 2228 

Curiositäten der physisch - literarisch - artistisch - histo¬ 

rischen Vor- und Mitwelt. ir Bd. ls—3s St. .. ig3o 

Hankel/nann, dramatische Versuche einer muntern Laune. 

2 Bdchen.. .. l63g 

Darstellungen, biographische, der grössten u. ausgezeich¬ 

netsten Männer. 5 Bände. 411 

Hegen, de invocatione poetica eiusque origine et usu, 

P. I..... 23o4 

Helbrück, Ansichten der Gemüthswelt. 1121 

— Rede: Im Geiste des echten Protestantismus liegt 

nichts, was innigster Achtung für echten Katholicis- 

mus widerstrebe.  l438 

Description d’un vase de Bronze et d’un tableau d’Her- 

culanum. l58 
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Description de Teplitz... Seite 4ll 

— de l’Eg5rpte etc. I. Lief. . l36l, l36g 

Dictionnaire debibliographie frangaise (v. Fleischer). 2 Tom. 24g 

Dietl, Homilien über die sonntägl. Evangelien. 2170 

Dietz, von, über Inhalt und Vortrag, Entstehung und 

Schicksale des königl. Buchs. 692 

— , Buch des Kabus.  6g4 

—, Denkwürdigkeiten von Asien. ir Theil. 6g5 

Dippold, Skizzen der allgem. Geschichte. 2 Bde. . . . 262] 

Dissen , de Philosophia morali in Xenophontis de Socrate 

Commentarii« tradita.    l48ö 

Docen, erstes Sendschreiben über den Titurel. . 2401, 24og 

Donner, über die höchst verderblichen Folgen des innern 

Gebrauchs des Arseniks. 38g 

—, Seirtentiarum de miraculis Jesu Chr. recensus ex 

patrifeus sex priorum saeculorum.25/4 

Draconis Stratonicensis Liber de metris poeticis, J. Tzetzae 

Exegesis in Homeri Iliadem ed. Hermann.20 

Dumesnil > le regne de Louis XI. 212 

Dümge , Symbolik germanischer Völker in einigen Rechts¬ 

gewohnheiten.•. 2068 

Diivals interessante Lebensbeschreibung. 238g 

Dyck, M. , ein Gang rund um Europa. 1821 

—, histor. Handbuch f. d. Jugend. 6 Thle. 438 

—, histor. Handbuch f. d. Jugend, jv Band.1178 

Ebert, Hierarchie in religionem et literas couimoda. . . 992 

v. Eggers, Bemerkungen über d. Codex Napoleon. ... 5’ij 

Eggers, gegenwärtige innere Einrichtung der Hauptschule 

zu Husum... l3o4 

Ehrenrettung des Supernaturalismus gegen alle, welche 

ihm Consequenz absprechen. 1914 

Eichhorn, Einleitung in d. neue Test. 2. Bd. 2. Hälfte. 5g7 

— , über die Wahl zwischen Naturalismus, Atheismus u. 

Christenthum.   igi3 

Eichstädt, s. Phctedrus u. de Bosch. 

Eisenmann, kurzer Leitfaden beym ersten Unterricht in 

der Erdbeschreibung... 1280 

Elpizon. 3 Theile , neue Ausg... 1629 

Endres, Beyträge zur Physiologie und Pathologie. . . , 23o5 

Engelhardt, tägliche Denkwürdigkeiten a. d. Sachs. Ge¬ 

schichte. 3r Thl.. 2381 

Erfür dt, Sophoclis Oedipus Rex.. t52 

Erfurdt, Observationum criticarum maxime in Athenaei 

Deipnosophistas Part. I... x 1 go 

Erinnerungen aus Lichtenbergs Vorlesungen über d. Na¬ 

turlehre. 3s Bdchn.   2536 

Ersch , Handbuch der deutschen Literatur, lr Bd. l. u. 

2. Abtheilung.   252 

Erzählungen, moralische, a. d. Thier-u. Menschenwelt. 2l5 

Eschenburg, Entwurf einer Geschichte d. Collegii Caro- 

lini in Braunschweig. 12,65 

Esmarch , dieioffentl. Prüfung d. Kön. Schule zu Schleswig. 160 

— , Einladung zur öffentl. Prüfung der Schleswigschen 

Domschule. . ... ... 1144 

Essai sur le Mecanisme de la guerre. 441 

van Ess, die heil. Schriften d. neuen Testaments. 1073 

Euripidis Tragoediae. 4 Tomi. 533 

— •— Hercules furens, rec. G. Hermannus.. 1689 

— — Suppliees rec. G. Hermannus.. 1692 

—• — Tragoediae, rec. Seidler. Vol. I. Troades. . . . l6g4 

Euripidis Hippolytus ed. Schäfer. Seite 1696 

Eutropii breviarium histoxüae Romanae. .. 534 

Evans, Old Ballads , Historical etc. 1867 

Eivald, Ist es rathsam, die niedern Volksclassen aufzu- 

kiären?. 25 IO 

—, der Blick Jesus auf Natur. 2025 

Fabrici, s. Plutarch. 

Falk, Römisches Theater d. Engländer u. Franzosen . . , 627 

Fea, s. Horatius. 

v. Feinaigle, Mnemonik . l585 

v. Felbiger, katholischer Catechismus.2172 

Fesel, Malertheorie.. . . ... ig4g 

Feuerbach, Themis, oder Beyträge zur Gesetzgebung. . ig37 

Fibel für Bürger- und Landschulkinder.  io64 

Fichte, die Wissenschaftslehre.. 321 

—, über die einzig mögliche Störung d. akad. Freyheit. . 3g2 

Fielitz, Ob es rathsam sey, denAerzten f. d. in gericht¬ 

lichen Sectionsfallen zu beobachtende Verfahren gesetzl. 

Vorschriften zu gehen? .  507 

—, Archiv der gerichtl. Arzneywissenschaft für Rechts¬ 

gelehrte u. Aerzte. lr Bd. lsHeft... 5og 

de Flassan, Histoire günerale et raisonnee de la diplo- 

matie frangaise. 7 Tomes. 1225 

Fleischmann, Anleitung zur forensischen *ind polizeyli- 

chen Untersuchung d. Menschen - n. Thierleichname. q24 

Fleury, Recueil de prieres clioisies. 2171 

Florian, 3 Comedies. 2390 

Fouque, de la Motte, Der Zauberring. 3 Thle. 1675 

Fragmente a. d. Geschichte d. Klöster u. StiftungenSchlesiens. l g35 

Francke, Versuch über die von der Kön. Dän. Gesell¬ 

schaft der Wissensch. zu Kopenhagen im J. l8o5 be¬ 

kannt gemachte Preisfrage : Quaenam fuere etc. 1089 

Frank, Acta instituti clinici caesarea® universitatis Vil- 

nensis.-. 24g 7 

Frauenzimmeralmanach für i8l3. . • .. 2Ö3o 

Fries, Grundriss der Logik.. 1017, 102 5 

— System der Logik... — — 

— von deutscher Philosophie , Art und Kunst. q 13 

Frint, Beyträge z. Belehrung u. Veredlung d. Menschen. 2170 

— Gedanken d. Ernstes in d. Tagen d. Leichtsinns.... 217 1 

Fundgruben de3 Orients, ir Bd. l—4s Stück. 2r Bd. 

ls Stück. 842 

— — — 2n Bds 2s Stück. i5o2 

Funke, Naturgeschichte für Kinder... 4l5 

Fuss, s. Ioannes Lydus. 

Gabler, Zwey Programme: Examinatur Forbigeri sen- 

tentia de presbyteris aetate apostolorum. l375 

Galeni Adhortatio ad arte«, ed. Willet.. .. 833 

Galletti, Lehrbuch der Geographie oder Erdkunde. . . 1280 

— — Kleine Weltgeschichte. 23r Theil.. 1724, 

Gamauf, Erinnerungen an Lichtenbergs Vorlesungen üb. 

Erxleben’s Anfangsgründe d. Naturlehre. 2s Beleben. 10g5 

Gamba, Serie delP edizioni de’ testi di lingua Italiana. 23l7 

G ass, vier Predigten. 1919 

Gedike , latein. Chrestomathie, übers, von Groke. 23gi 

Gellerts geistl. Oden und Lieder. 2171 

Gelpke, Tractatiuncula eie familiär. Senec. cum Paulo apost. l 800 

Gelpke, Symbola ad interprelationem loci Actorum cap. 

XIV. 528 

Gerhards Lebern, von ihm selbst beschrieben. li35 
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Gernhard, Ciceronis de officiis librl tres. .. Seite 97 

— , Commentatio de collocatione vocabulorum poetica. , 1240 

Geschichte , kurze, der Schule zu Kloster Bergen bis zu 

ihrer Aufhebung.. • 213 t 

Gesenius, Versuch über dje maltesische Sprache. l487 

— — Hebräischdeutsches Handwörterbuch über die 

Schriften des Alten Testaments. 2 Theile. 1706 

Giese, Lehrbuch der Pharmacie. 104l 

Glatz, die frohen Abende. 2s Jahr. 2l5 

— neue Unteihaltungen und Sittengemälde für Kinder. 

2 Bdclien.,.. • • • 2152 

— Wilhelms erstes Lesebuch. 2496 

Göden, die Theorie der Entzündung. 2137 

— über die Natur u. Behandlund d. Typhus. — 

Göhl, über die NothWendigkeit u. Wichtigkeit d. Selbst- 

Stillens der Mütter. l552 

Gönner, Archiv f. d. Gesetzgebung u. Reform d. juristi¬ 

schen Studiums. 2r Bd. is u. 2s Heft. i577> i5qo 

Goss, de Variis quibus usi sunt Graeci et Romani philo- 

sophiae definilionibus, Commentatio. Part. I. l44 

— Commentatio de variis, quibus usi sunt Graeci et Ro¬ 

mani, pliilosophiae definitionibus. Part. II. 2048 

GÖthe, aus meinem Leben. ir Theil.. 329 

Göttingisches Taschenbuch, neues, für l8l3. 260O 

GÖttling, Animadversiones Criticae iu Callimaclii epigram- 

mata et Achillem Tatium. 9^7 

Goldmayer, Dialogus saper libertate ecclesiastica. 9^- 

Gotthold, Animadversiones in Plutarchi vitarum aliquot 

locos.. i8g3 

Gottschalk, die Ritterburgen und Bergschlösser Deutsch¬ 

lands. 2r Theil. \o5j 

Graberg, Saggio istorico su gli Scaldi e antichi poeti 

scandinavi,... 2 52 9 

Graf, Symbolarum exege ticarum in epistolas Pauli ad 

Corinthios Programma II. in l. Cor. X. l432 

Grafe, Normen für die Ablösung grosser Gliedmaassen 2l4J 

G rät er, Idunna und Hermode. Erstes Vierteljahr. l84l 

Grainrille , Omegar , der letzte Mensch. 1129 

Grammatica graeca brevis. 2184 

Grandler, der Bauer Gutmann und sein Prediger.2172 

Gratz, neuer Versuch, die Entstehung der drey ersten Evan¬ 

gelien zu erklären, is Heft. l644 

Gregoire, les Ruines de Port-Royal des champs en 1809. 83g 

Greve, Kurzgefasste Naturgeschichte der schädlichen In¬ 

sekten. 1878 

Griechisches Lesebuch. 22 1 6 

Grimm, de vi vocabuli IvrcGig. l544 

G rohmann, über die höhere relig. Ueberzeugung. 1029 

Grolmann, ausführliches Handbuch über den Code Napo¬ 

leon. 2r Band.  273 

Gronovii, I. F., in P. Papinii Statii Silvarum Libros V. 

Diatribe etc. cd. Hand. 2 Tomi.  1188 

Grosse, Wörterbuch zu Eutrops röm. Gesell. 535 

Gruber , Allg. mythol. Lexicon. 2e Abtli, ir Bd. 88 

Gruithuisen, über die Natur der Kometen etc. 1138 

— — neuer cosmoaitiologischer Beweis von der Exi¬ 

stenz Gottes.;. i545 

Grundwig, Warum ist des Herrn Wort aus dessen Hause 

verschwunden?. 1262 

GntsMuths, Dissertatio juaug. med. de Christo medico. 2575 

Hacken, s. Meissner. 

Hagen, van der, Narrenbuch. . . . Seite 1281, 1289, 1297 

Hager, Memoria sulla bussola orientale. 2299 

— lllustrazione d’un Zodiaco orientale. 2301 

Hahn, Brandpredigt. 23l 

Halmemann, Sam., Dissert. historico - medica de helle- 

borismo veterum. 2513 

Haindorf, Versuche über die Pathologie und Therapie d. 

Geistes - und Gemüthskrankheiten. 788 

Ilallbauer, über unsre Bürgerschulen.. . 199 

v. Haller, Politische Religion. ig5o 

Hamann, Schulschrift.... . i384 

v. Hammer, Topographische Ansichten. 236l 

Handbuch zur Erklärung des neuen Testaments, ir Theil. 

ie Abtheil.«. 1277 

Harles, de Arsenici usu. g85 , 998 

— Epistola gratulatoria ad patrem dilect. G. C. Harles. l464 

— Die Tabaks- und Essig - Fabrication. 1879 

Ilarless, Brevior Notitia Literaturae graecae. 248l 

Harlig, Lehrbuch für Jäger und die es werden wollen« 

2 Thle.  1681 

Hausapotheke, neue. l848 

Hausarzt, der neue. 1025 

Hecker, neues latein. Lesebuch f. Anfänger. ..  l4g8 

Hedwig, species muscorum frondosorum. Suppl. I. ed. 

Schwägrichen. 

Heeren, Ideen über die Politik. 3r Thl. ie Abth. l5o5 

— — s. Spittler. 

Hegewisch, ob bey den Alten öffentliche Erziehung war? 112 

Heim, der Arsenik als Fiebermittel. g85, 99^ 

Heinrich, Progr. Salmasii notae ined- ad Eusebii Chro- 

nicon. 1216 

— — Handbuch d. Sächs. Geschichte, ir, 2r Thl. . . . 1818 

Heinse, Beschreibung von Basel.. . .. 4ll 

Hell, kleine Romane u. Erzählungen, a. d. Fr. v. Genlis. 63o 

Hell, Th., neue Erzählungen Für häusl. Zirkel. 677 

—• — neue Lustspiele. 4r Thl. 26o4 

—• — Zulima.. . 2606 

Hellbüch, Lindners Selbstbiographie. 879 

Hellwig, Am. von, Die Schwestern auf Corcyra. 673 

— .— Die Tageszeiten. 674 

Helvetischer Almanach für das J. 1812. 1057 

Helmeczi, Nemzetes Czifeulka Anna Aszszonysäghoz. . . . 2214 

Henke, Revision d. Lehre v. d. Lungen - u. Athemprobe. 387 

— Uebcr den Streit der Strafrechtstheorien. 2554 

Hennicke, Beyträge zur Ergänzung u. Berichtigung d. Jö- 

cherschen Lexicons. is Heft. 256 

— — Beyträge zur Ergänzung und Berichtigung des 

Jöcherschen Gelehrten - Lexicons 2s u. 3s Stück. ... 1270 

Hennig, De rebus Jazygum sive Jazuingorum. 1822 

Herbart, Theoriae de attractione elementorum principia 

metaphysica. Sect. I. u. II... 2185 

Herder, Fel., Versuch eines christl. Religionsunterrichts. i473 

v, Herder, Ideen zur Philosophie d. Geschichte d. Mensch¬ 

heit., von Luden. 2Bde. 2081 

Hergetius, Ein paar Worte über zweckmässige Einrich¬ 

tung u. Abfassung der Predigten. 1933 

Hering, Mannigfaltigkeiten f. mittlere Stände. 2s Bdchn. 1499 

Hermann, s. Draco. 

— — s. Euripides. 
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Hermes, Luthers kleiner Katechismus. Seite 

__ Sammlung von Gebeten zum öffentlichen und be- 

sondern Gottesdienst. 

Heynii Opuscula academica collecta et animadversionibus 

locupletata. Yol. 6. 

Der Himmel mit seinen Wundern. 

Hinze, kurze Nachricht für die Brunnen - und Badegäste 

in Altwasser... 

Hirzel, Eugenias Briefe. 2r Theil.. 

Histor. Gemälde. igr Bd.. . . . 

Historische Gemälde. 20r Bd. 

t-. Hoff u. Jacobs, der Thüringer Wald. 2r Tbl. 

Hohnbaum, über eine besondere Art des übermässigen 

Monatsflusses... 

i>. Holbein, Theater, lr Bd. .. 

__ _ — 2r Bd. 

Hold, zweytes Buch für Kinder. 

Homeri Ilias. 2 Tomi. 

._ — Odyssea. 3 Tomi... 

Hoppe, Neues botanisches Taschenbuch. 

Horatii Flaeci Carminum Libri V. rec. Vanderbou'rg. T. I. 

— — Q., Flacci Opera ed. Fea. 2 Tomi. 

v. Hormayr, Oesterreichischer Plutarch. 

Horn, die schöne Literatur Deutschlands, wahrend des 

18ten Jahrhunderts. 

Huber, Gedichte... 

Ilufeland, erster Jahresbericht des ])oliklinischen Insti¬ 

tuts der Univ. zu Berlin. 

Hugo, s. Spittler. 

.— Prof., Lehrbuch des Naturrechts, als einer Philoso¬ 

phie des positiven Rechts. 

Jaclvmann, über das Verhältniss der Schule zur "Welt. 

— u. Passow, Archiv deutscher Nationalbildung. 

lr Jahrg. is , 2s Heft.. 

Jacob, Storia naturale delle Scimie. 5 Hefte.. 

Jacobi, F. H., von den göttlichen Dingen. 

— , Iris...~. 

Jacobi, Archiv von allen bey Pferden vorkommenden ge¬ 

wöhnlichen innerlichen Krankheiten. 

Jacobs, Observationes criticae in Anthologiam. 

de Jacquin, Eclogae plantarum rariorum aut minus cogni- 

tarum. Fase, I — IV. 

Jaeck , Allgemeine Geschichte Bambergs. 

Jäger, s. Aristophanes. 

Jagemanns italienische Sprachlehre.• • 

Jahn, Enchiridion Hermeneuticae generalis tabularum ve- 

teris et novi foederis... 

Idea. 3 Bdchen. 

Idunna und Hermode. 2s Vierteljahr. 

_ — — 3s Viertelj. N. 27—3g. 

Jesu Universalreligion. 

Jean Paul, Leben Fibels,. 

Jffand, Ajmanach fürs Theater 1812. 

Ilg, Grundlinien d. Zergliederungskunde d. Menschenkörp. 

Instruction für die Hebammen d. Fürstenth. Erfurt. . . . 

Joannis Lydi Philadolph, de Magistratibus reipublicae Ro- 

manae Libri III, ed. Fuss.. • 

Jomini, kritische und militärische Geschichte der Feld¬ 

züge Friedrichs des Zvveyten.... • 

Journal für Prediger. 56r, 5/r Band. 
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Justi, Amalie Elisabeth, Landgräfin von Hessen. . Seite 187 

Juvenalis D. J. Satirae rec. Achaintre. 1703 

Kuppel, Topograph, histor. Beschreibung v.Frankf. a. M. 2247 

Kästner, Kunst in 2 Monaten frenzös. zu lernen. . . . . 172,5 

—, dasselbe in 4 Wrochen hebräisch. . . •.172«-' 

Kants Gedächtnhssfeyer zu Königsberg. 

Kayssler, Einleitung in das Studium der Philosophie. . i3l5 

Keil, D., Elementa Hermenevtices Novi Testamenti, lat. 

redd. ab Emmerling. 5 7 

Keil u. Tzschirner, Analekten für das Studium d. exe¬ 

getischen und systemat. Theologie, is Stück.l377 

Kelle, Vorurtheilsfreye Würdigung d. mos. Schriften. l.Hft, 61 

—, Ebendasselbe. 2s und 3s Heft. ... 2233, 2076 

Kern, s. Beantwortung.. 2076 

Kern- und Kraltstellen des neuen Testaments.2169 

Kessler, Nachrichten über den Hof des türk. Sultans. qbl 

—, Briefe auf einer Reise durch Süd - Deutschland. . . . 2387 

Kettenacker, Betrachtungen über die Mängel des Ad¬ 

vokatenstandes. 538 

Kicser, Grundzüge der Pathologie u. Therapie des Men¬ 

schen. lr Theil. 2345 

Kiesewetter, Lehrbuch der Ilodegetik. ...... 2 2 7 3', 2281 

Kimmei, Lettres ecrites dans un voyage de Moscau au 

Caucase.*. *385 

Kind, Roswitha. 2 Bände.  l67i' 

Klaproth, Archiv für asiatische Literatur. ir Bd. ... 689 

—, Inschrift des .. ^9* 

v. Klaproth, Reise in den Kaukasus und nach Georgien. 

1. Band.'. l388, 

Klefeker, Homiletisches Ideenmagazin.* 3r Bd. ite und 

2te Hälfte.. 

Klein, Versuch, d. Ethik als Wissensch. z. begründ. l825, l83.? 

Kleinschrod, Lehre von d. peinlichen Gerichtsbarkeit... 641 

v. Kleist, Erzählungen. 2 Tlile. 191^’ 

— , der zerbrochene Krug.. 191 ® 

Kletten, de varia malignitatis ratjone in febre scarlatinosa. 377 

Klitscher, Liedersammlung für Schulen. 6l4 

Klub er, die Sternwarte zu Mannheim.. 1058 

Kluge, Versuch einer Darstellung d. animal. Magnetismus. 1209 

Kneschke, de auctore libelli: Monarchia Solipsorum. .. 6-i 

—, Memoria .. 11 68 

Koch, Dr. Fr. Die Schule der Humanität. l33 

v. Köhler, Abhandlung über 2 Gemmen der kais, kön. 

Sammlung zu Wien.- • • 1 897 

— , Description d’un.Camee antique du Cabinet Farnese., 1S97 

—, Description d’un Camee du Cabinet des Pierres gra- 

vees de l’cmp. de Russie. ... *897 

König, De Sensu Antiquitatis, sacrarum literarum in- 

terpreti maxime necessario.. 

—, De publica educatioue dissertatio. 260S 

Käthe, Histor. Darstellungen. 1270 

Kolbe, Ueber Wortmengerey.* 2311 

Kopp, Jahrbuch d. Staatsarzneykunde. ir - 4r Jahrgang. 470 

Kori, die Theorie der Verjährung nach gemeinen und 

sächs. Rechten. . ..• «•>»'>. 929 

Kortum, Der Thee und seine Stellvertreter.. l56o 

Kosegarten, Dichtungen. 4 .. l4t>5 

—, De Poetarum Effatis Graecorum in Sacro novi foe¬ 

deris Codice laudatis, s. j4onius. J992 

Krause, Compendium der niedern Forstwissenschaften. 5u 1 
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Krause , Ouservationam in epistolas Petrinas Sylloge pri- 

.... Seite 1472 

_) an philosophi, qui deum extramund, negant, cum 

doctr. ehr. consentiant. ig2^ 

—, Das Urbild der Menschheit.2121 

.— , poet. Versuche.•. 2318 

Kreyssig, Dissertatio de codicis membranacei C. Plinii 

Caecilii Secundi etc. l3o3 
_? C. Cripsi Sallustii Historiarum Lib. 3. Fragm. . l3o4 
Krüger, Ein Wort christl. Liebe an die öffentlichen Leh¬ 

rer und Pfleger des heutigen selbsterwählten wider- 

christl. Christianismus.  2169 

_f Alphabet. Verzeichniss der zum K. Preuss. Hause 

Hohenzollerschen Stammes gehör. Prinzen und Prin¬ 

zessinnen.. . . 2175 
Krug’s naturrechtliche Abhandlungen. 89 

Krug, über die Beförderung des Wohllauts der deut¬ 

schen Sprache. 5g8 
Kruse, Atlas zur Uebersicht aller europäischen Staaten 

3te Lieferung. 2 62 3 
Dessen Erläuterungen zu seinem Atlas. *. ebend. 

-—, letzte Predigt ind. Kirche zu Neumünster gehalten. 1128 

Krusenstern, Reise um die Welt. 2r Theil. lte u. 2e 

Abtheil. 246 
Kiihnau, die blinden Tonkünstler. 801 

■—, über die Erfordernisse einer Schule.1727 

Kuinoel, Commentarius in Libros novi Testamenti hi- 

storicos. Vol. 3. 2669 

Lafontaine, Fables. 3 Theile. 4l4 
Lampadius, Die Reise zu den sieben Schwestern. ... 2687 

Langles, Monumens anciens et modernes de l’Hindostan. 

I. Livr.   8g4 
Lanzi, Storia pittorica della Italia. 6 Tomi. . 745 
Lassen, Sonderburgs Schulschriften. 117b 

Laubender, Prodromus einer polizeylich-gcrichtl. Thier- 

arzneykunde. 2 5 Q 7 

Laun, die Fehdeburg. 2r Thl. 77^ 

Leben berühmter Gelehrten, is Bdchn. . . .. 2627 

Leger, die Theorie der bürgerlichen Baukunst.. l332 
Lehmann, s. Lucianus. 

—, Observationes nonnullae exeget, dogmaticae. 512 
—, Anweisung zum richtigen Erkennen und genauen 

Abbilden der Erdoberfläche etc. l321 
—, Die Messiasidee im alten u, neuen Testament. . . l4oo 

—, Von dem guten Geiste der Schulen. . 246o 

Ljeisler, Nachträge zu Bechsteins Naturgesch.* Deutsch¬ 

lands. is Heft. 2661 

Lenoir Histoire des Arts en France. 2i3 
Lenz, de vita C. G. Lenz. Part, II. 1096 

Leuesijue, Etudes de l’histoire ancienne. 5 Tomes. . . . 3g3 
Lichtenstein , Reisen im siidl. Afrika, lr Theil. 24t 

■—, Desselben 2r Theil. l3g7 
Lietzau, Von der Tödtli.chkeit der Verletzungen und 

Handlungen. 1793 

IAndemann, M., Versuch einer Philosophie d. Buchs 

Hiob..... 95 
Lindner, Neueste Kunde von Asien. 3r Band. 1280 

Link, Zieglers Leben. 720 

——, Nachträge zu den Grundlehren der Anatomie und 

Phjrsiologie der Pflanzen. 2s Heft. 1214 

Link, Natur und Philosophie. Seite i3i3 
v. Loder, Bemerkungen über ärztliche Verfassung und 

Unterricht in Italien. 2516 

v. Löben, Graf, Arkadien. .. 1134 
Lohr, kleine Weltgeschichte für den ersten Anfang. . . . 435 
—, grössere Weltgeschichte. 2 Bde. . .. 437 
—, erste Vorbereitungen für Kinder.  2i5 
Löst, Chlorinde. 1989 

Loppe, Gedichte. 2te Auswahl. 2383 
Luciani Samosatensis Dialogi Mortuorum ed. Lehmann. 2677 

Luden, s. Herder. 

M. Erzählungen des Interessantesten u. Nützlichsten a. 

d. Geschichte d. Deutschen. 3s Bdchn. 1498 

Mackeldey, Theorie der Erbfolgeordnung. 233 
Murtens, Jesus auf d. Gipfel seines ird. Lebens. ... 625 
Mahn, Commentatio in qua ducibus quatuor Evangeliis 

apostolorumque scriptis distinguuntur tempora et no- 

tantur viae, quibus apostoli Jesu doctrinam divinam 

sensim sensimque melius perspexerint. 1921 

Majer, Mythologisches Taschenbuch. 2r Jahrg.l84g 

jbe Mang, französ. Sprachlehre f. Anfänger. 4i4 
Mann, A., Handelsgesetzbuch d. französ. Reichs. ... i4o 

Manso, über Johannes von Müller. 376 

Marezoll, Warum nennt sich unsere Kirche die Evan¬ 

gelische? Predigt. i83 
Margaretha. 25 67 

Marheinecke, Sanctorum patrum de praesentia Christi 

sententia.   55i 

Martyni-Laguna , Wingolf nach Klopstock. 680 

Masius, Medicinische Bemerkungen über ältere u. neuere 

Gesetze, lte Abth.. l556 
Matthaei, de, s. Testamentum. 

Maus, Versuch über die Gefühle. .. 961 

Mayer, Chronik d. fürstl. Hauses d. Reussen v. Plauen. 1238 
Mecklenburg. Strelitz Staatskalender 18 iZ. 1224 
— Schwerin. Staatskalender 1812. ...*.... 1224 

de Medici Lor. et Politiano, Canzone a ballo. 2423 
Mehmel, Lehrbuch der Sittenlehre. ig3 
Meiners, C. , Untersuchungen üb. d. Verschiedenheiten 

der Menschennaturen in Asien u. den Südländern etc. l 

Meissner, Leben des Julius Cäsar, von Hacken fori ge¬ 

setzt. 4r Thl. 2174 
Meister, Ueber Entsagungen eines Verschuldeten auf Erb¬ 

schaften. . i3 7 

— , Ueber die Gründe der Verschiedenheit der Philo¬ 

sophen im Ursatze der Sittenlehre. 244g 

Meiling, Voyage pittoresque de Constantinople. 8g3 
Mende, die Krankheiten d. Weiber. 2 Thle. i5g3, 1601, lGog 

Der Mensch auf Reisen durch die Welt. . .. 21 i 

Metternich, über die gute Wirkung der siber. Schnee¬ 

rose in der Gichtkrankheit.. 1 192 

Meusel, Lexikon der von 1750-1800 verstorb. deut¬ 

schen Schriftsteller. I2r Band.. > 1271 

— das gelehrte Deutschland. i5rBd. 1272 

Meyer, D., Apologie d. geschichtlichen Auffassung d. 

hist. Bücher des A. Testaments. 6l 

—, Versuch einer kritischen Ceschichte der Entzün¬ 

dungen. jrThl. 1743 
.—, Das Licht in seinen Beziehungen z. Natur überhaupt. 1 846 

I Micali, L’Italia avanti il dominioxlei Romani. IV Tomi. 355 



XIII Haupt - Register vom Jahr 1812. XIV 

Michaud, Biographie universelle. 4 Tom. Seite 210 

Millin, G alierie mythologique. 2 Tom. . ,. 22 

_} Observations sur le Costume theatral. ...... 200 

_? Dissertation sur un sceau d’Alaric. 5 44 

Minerva für 1812. 775 

Mionnet, Description de Medailles antiques grecques et 

Romaines. Tome 3. 4. 5. 2457 

Mittag, Dissertatio de loco Cic. de Nat. Deor. II, 5o. . . 23 12 

Möller, Empfehlung d. Bibelstudiums f. künft. Lehrer d. 

Kirche. 2 384 

Monti, s. Omero. 

Morgenstern, Auszüge' aus den Tagebüchern u. Papieren 

eines Reisenden. inBds. ls Heft. 2 4g 

— , — mBds. 2s Heft.iii3 

Mosche, Erfahrungen aus der Schule. 2s Stück. 1028 

.—, Commentatio de vi ac jpotestate humanitatis.. 1847 

Mo .in, neues vollständiges Wörterbuch der deutschen u. 

franz. Sprache. Deutscher Theil. 1 r Bd. A - K. 1 9 6 9 

—, nouveau Dictionnaire complet ä l’usage desAllemands 

et des Frai^ais. Partie fran?. Tomei. A-H. *969 

Miichler, franzos. Lesebuch. 616 

— , Anekdoten - Alm anach auf d. Jahr i8i3.2652 

Müller, prakt. Handbuch des französ. Civilprocesses. ... 236 

— , kurze italienische Grammatik. 4i4 

—, Dissertatio de Ciceronis Libris 3. de oratore. 928 

— , Notitia etrecensio codicumMss. qui inbiblioth. epis- 

copatus Numburgo - Cizensis asservantur. Part. IV. . io52 

Ejusd. Progr. de meritis Pflugii in scholntn Cizensem. . . 1002 

Müller, des Malers, Werke. 3 Bde. 1080 

— , Ist es rathsam, dass junge Leute an Aufführung thea¬ 

tralischer Spiele Theil nehmen? . i356 

—, Ein Wort d. Ernstes u. d. Ermahnung. 244o 

— , Altrussische Geschichte nach Nestor. 2621 

—, s. Tzetzes. 

Müllner, allgem. Elementarlehre d. richterl. Entscheidungs¬ 

kunde. i4Ö7 

Münch, Taschenbuch für gute Eltern. 1062 

—, Morgenbetrachtungen auf alle Tage des Jahrs. 1968 

Miinscher, Lehrbuch der christl. Dogmengeschichte. ... 647 

Mimt er, Dr. De occulto urbis Romae nomine ad lo- 

cum Apoc. XVII. Dissert... i34 

—, de Sehola Antiochena. i56 

— , Odae gnosticae. 2] 83 

Mustoxidi, Illüstrazioni Corciresi. Tomo I. i865 

Muzzi, Saggio sulle permutazioni della Italiana orazione. . 2420 

Nachrichten, biographische, über d. zuHelmstädt verstorb. 

Hcfr. u. Doct. C. Beireis. 2 4oo 

Nachtigall, von der Schul- und Erziehungsanstalt in 

Friedrichsstadt.  792 

Naeck, Schedae Criticae. 1191 

Nicolai, allgem. Register über d. allgem. Liter. Anzeiger. 42 3 

— , Umsicht im Sternenhimmel. 1983 

v. N icolai, Theatral. Werke. 2 Theile. 2601 

Niemann, Anleitung zur Visitation der Apotheken. *429 

—, Pharmacopoea batava. 2542, 2052 

Niemeyer, De origine paris quinti nervorum cerebri mo- 

nographia. i337 

1—, deutscher Plutarch. le u. 2e Abth. 1721 

Nöldecken, Wörterbueh der landwirthschaftl. Naturge- 

. schichte, ir Band... ii4o 

Nordmann, der Krumm zapfen, . ... .Seite 1 323 

Observationes botanicae etc.•.. 2 l 93 

Oeffentliche Sitzung d. königl. Akademie d. Wissenschaf¬ 

ten zu München zur Feyer des allerh. Namenstages Sr. 

Maj. des Königs den 12. Oct. 181t. 23t5 

Oehlenschlägcr, Hakon Jarl. Trauerspiel. i45 

Ohm, Biblische Spruchconcordanz. 2 Thle. ig53 

—, de elevatione serierum infinitarum secundi ordinis 

etc... 2 433 , 2 446 

Oken, Lehrbuch der Naturphilosophie. 2r Thl. 1476 

Omero Iliade trad. d. Monti. 2177 

Dessen Odissea, traduz. di due primi canti. 2190 

Ossians Gedichte, übers, v. Ahlwardt. 3 Bde. 569 

Overkamp, Memoria Theophili Schlegelii. 880 

Pantheon berühmter u. merkwürdiger Frauen. 3r Theil. J721 

Dasselbe, 4r Theil. 2626 

Parnajon, Histor. Handbuch für Kaufleute. 2i3 

Paußer, de Horatio, incredulo osore ad v. 188. Epi- 

stolae ad Pisones. 680 

Pestalozzi, Grundlinien der Geschichte der kirchl. Lite- 

ratitr der ersten 6 Jahrh. 1072 

Pfister, Aktenmässige Geschichten d. Räuberbanden an 

beyden Ufern d. Mains.  2632 

Pßai/m, Geograph. Skizze vom Königr. Bayern. 2 547 

Pflichten des Menschen.  828 

Phaedri, Aug. Liberti fabul. Aesopic. Libri V. ed. Brohm. 1276 

Phaedri fabvdae novae et veteres. 2609 

— quae feruntur fabulae novae 32. ed.Eichstädt. . • 2609 

— fabulae 3o. noviter detectae. ... 2609 

Pichler, Biblische Idyllen.   1678 

Pilgerinnen , die . .... 2448 

Pindari, Carmina.  552 

Piper, Proben einer neuen Uebersetzung der Psalmen. . . 269 

Plaut i , Comoediae quatuor. 4io 

Planck, Progr. de fundamento theologiae recentioris. . . 1927 

Planck, über Spittler als Historiker. 688 

Plattier, Eduard, über wissenschaftliche Begründung und 

Behandlung der Antiquitäten. i85i 

Plutarchi, Agesilaus et Xenophontis Encomium Agesilai, 

ed. Baumgarten - Crusius. 2^77 

— Chaeronensis Vitae Timoleontis, Gracchorum etBruti 

ed. Fabrici... 2^77 

Page, Rede bey d. Confirmation d. Jugend am Palmsonn¬ 

tage 1812 in d. Kreuzkirche zu Dresden gehalten . . . i65o 

— , Wozu wir in unsern Tagen die Hoffnung auf das 

Ewige u. Bessere vorzüglich gebrauchen sollen. i65i 

Pölitz, Weltgeschichte f. Real - und Bürgerschulen. ... 4g 6 

— , kurze Theorie der Interpunction. .. 616 

—, Materialien zum Dictiren. 616 

—, der Rheinbund. ..   9^° 

—, Handbuch der Geschichte der souverainen Staaten des 

Rheinbundes. 2 Bde. 9S1 

Posidonii Rhodii Reliquiae Doctrinae ed. Bake. 83 i 

Post - und Reiserouten von Dresden u. d. vorzügl. Städten 

in Deutschland. 2387 

Predigtentwürfe in Sturm’scher Manier üb. d. neuen Perikop. 12 79 

Predigt am 9. Jun. 1811 dem Tauffeste Sr. Maj. des Kö¬ 

nigs von Rom. 825 

Pieiss, die Nentestamentl. Bibel oder die heil. Urkunden 

der Christusreligion, 1 r TM.'. 1070 
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Preis*, <lie Vereinigung.T..'.TT Seite xo8i 

Raumer, de, Emendationes in Lohmeieri et Gebhardii 

Tabulas.,.. 1783 

Receptc und Curarten der besten Aerzte aller Zeiten. ... 668 

Rech, Jubelfeyer des Hm, Prof. Walch... 12 4q 

Rehfuss, die Brautfahrt in Spanien. 2 Thle.. . i544 

Reichard, moderne Biographien, 6 Thle. 4i2 

Reichard, der Passagier auf der Reise in Deutschland. 

2 Abtheilungen. • • • ..- 2i75 

—, Guide des Voyageurs, en Allemagne, en Hongrie et 

a Constantinople... 2176 

—, Manuel instructif de Voyageur. . . .. 2386 

—, Guide des Voyageurs en Portugal et en Espagne. 2 

Sections. 2386 

Reil u. Autenrieth, Archiv für die Physiologie, xor Bd. 

Is u. 2s Heft.... 1740 

Reimarus, Darstellung der Unmöglichkeit bleibender, kör¬ 

perlicher, Örtlicher Gedächtnisseindrücke.  2245 

Reinhard, Predigt am Feste der Kirchenverbesserung. . 179 

—, Predigt am 3n Busstage des Jahrs 181]. ....... I79 

—, Vorlesungen über die Dogmatik.. 6l3 

—, Pyrrho-und Philalethes. 937 

—, Predigten bey dem Kön. Sachs. Hofgottesdienste zu 

Dresden gehalten. Jahrg. 1811. .. 1626 

—, Geständnisse seine Predigten u. seine ‘Bildung zum 

Prediger beti-effend. 2e Aull. .. ig35 

—, s. Zusätze. 

Reinhaid, Grundlegung einer -Synonymik für den aUgem. 

Sprachgebrauch in d. philosoph. Wissenschaften. 2329, 2087 

Reisearchiv, allgemeines. 6 Bde. ... 1069 

Reiseschatten, vom Schattenspieler Luchs. 874 

Remer, Lehrbuch der allgem. Geschichte, von Voigtei. . l 1 Ü3 

Renard, die mincralsauern Räucherungen. .. 12 i4 

Richter, De summo quodam historiae ecclesiasticae prin- 

cipio. I 4 7 9 

Richtsteig, de nostrae aetatis indole et conditioue rerum 

rusticarum et de optimo agricolationem rationalem pro- 

pagandi modo. 647 

Ring, kleine Aufsätze, Denksprüche und Sentenzen für 

Stammbücher.   l3oo 

Ritter, Europa. 2 Thle. 6i5 

Robillard, Peronville u. Laurent, Le Musce framjais. . 21 4 

Röhr, Christi. Fest- und Gelegenheitspredigten.2189 

Römer u. Schinz, Naturgeschichte der in der Sclnveitz 

einheimischen Säugthiere. 2077 

Rötger , neues Jahrbuch des Pädagogiums zu Liebenfrauen 

in Magdeburg. .. 2209 

Roose , Taschenbuch für gerichtl. Aerzte und Wundärzte. 38 5. 

Pvosen und Dornen für das Jahr 1S12. I3a6 

Rosenmiiller, chirurgisch - anatomische Abbildungen. 5r 

Theil. 2c Lieferung.  yS5 
—, Dasselbe, 5r Thl. 5e und 4e Lieferung.23 1 5 

Rust, Plautinorum cupediorum Ferculum secundum. . . 5o4 

Rostiorum Latina Carmina. 1801 

Rotermund, Fortsetzung und Ergänzungen zuJöchersGc- 

lehrten-Lexicon. 3r Band.   255 

Roth, Lobschrift auf Johann von Müller. 2Ö3o 

Rourrov, Der Krieg unter der Erde. .. 1943 

Rudolphi, Beyträge zur allgemeinen Naturgeschichte und 

Anthropologie.    J210 

Rudolphi, Spicilegium observationura anatomicarum de 

Hyaena. Seite 1870 
Rühs, Die Edda.... 0r,y^ 

Rumohr, über die -antike Gruppe Castor und Pollux . . , igo3 

Saccoy neue Entdeckungen über die Kuhpocken. i8go 

Sachs, Historia naturalis duorum Ieucaethiopum. 2.36o 

Salice-Contessa, dramat. Spiele, is Bdchn.»... 772 

Salmasius, s. Heinrich. 

Saluti conservatrici.     679 

Salzmann, Unterhaltungen für Kinder und Kinderfreunde. 

Ir u. 2r Bd........ 2l5 

Sammlung religiöser Lieder.  Gl4 

Sammlung Spanischer Original-Romane. 2 s Bdchn. 2455 

Schaarschmidt, Soll die Jugend d. Gelehrtenschulen noch 

zur Kirche angehalten werden? Und wie?. l44o 

Schaarschmidt, Socratis Daemonium per tot saecula a tot 

hominibus doctis examinatum quid et quäle fuerit nuvn 

tandem constet? ..   1520 

Schade, Neues deutsch - franz. und französisch-deutsches 

Taschenwörterbuch. 2 Theile. .... 210 

Schaefer, s. Euripides. 

— — Corpus poetarum graecorum, s. auch Xenophon. 53o 

— •— s. Aesopiae Fab. 

Schallen, Encyklopädie u.Methodologie d. Wissenschaften. 2273 

Sehen er, Materialien zu einer allgemeinen Naturlehre d. 

Epidemien und Contagien... 2348 

Scheibler , Predigten.... . 823 

Schellenberg prakt. Handbuch für Kaufleute.. 583 

Schelling's, Denkmal der Schrift von den göttl. Dingen 

des Hrn. Jacobi...... J l4 

Scheu, De Religione Romanorum civili. 142 

Schelz , Versuch üb. d, Werth d. alten Sprachen. 2558 

Scheuring, Ueber die Amputation eines Oberschenkels. . l464 

Schink, Gesänge der Religion... 207 

Schlegel, deutsches Museum. Januar — April. ....... l5oo 
•— -- - - May July 18 12.ig2g 

— — Vorlesungen über die neuere Geschichte. ... 2G17 

Schleiermacher, kurze Darstellung des theol. Studiums.. 8lO 

Schleusneri, Dr. J. Fr., Opuscula critica ad versiones 

Graecas Veteris Testamentl pertinentia . .. m 

Sc.hlez , Der Denkfreund.... 23g l 

— — kleines Jjesebuch.... i4g8 

Schlosser, Orthographische Uebungcn.. toG3 

— — Geschichte der bilderstürmenden Kaiser des 

oström. Reichs... 17S1 

Schmalz,. Rede, als am Geburtstage d. Königs 18 t I die 

Berliner Universität sich zum ersten Male.versammelte. 7 

Schmerz der Liehe. 255g 

Schmidt, Theol. Encyklopädie für seine Vorlesungen.. . 810 

— — Ist aus der Kantischen Philosophie Nutzen für 

die Religion zu erwarten? ...<e... l3to 

Schmidtmüller, Handbuch d. medic. Geburtshülfe. 2 Thle. l5g3 

Schneider , s. Aesopiae Fab. 

Schoch, Vorlesungen über die Medicin. 6G5 

Schon, Grundriss der gesammten theoret. Astronomie . . l88l 

Schott, de fide historica^ rarrationis librorum sacrorum 

de Christo in coelo sublato huiusque eventus ncccssitate 96 

— — In veram Apostoli Pauli sententiam de communi 

moriendi uecessitate etc.   280 

— — u. Rehkopf, für Prediger, ir, 2r Bd. ...... 633 
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Schott, de Sensu effati Iesu Christi ap. Marcum. . . Seite 

— Predigt am Tage der Erneuerung des akadem. Got¬ 

tesdienstes zu Jena am l4.Sonnt, n. Trinit. 1812.. . . 2l52 
— Commentationis de notione coguationis der et ho- 

minuni, Sectio I... 2215 
Schräder, Hortus Gottingensis. Fase. II. 1876 

— — De halophytis Pallasii.. . . . 1877 

— — neues Journal für die Botanik. 2o4l 

—— Genera nonnulia plantarum emendata... 2043 
Schreger, Chirurgische Versuche. l338 
Schreiber, Lebensbesclireibung Karl Friedrichs, Gross¬ 

herzogs von Baden. 2Ö3o 

Sehröckh, Allgemeine Weltgeschichte f. Kinder, lr Thl. 212 

Schröter, Das menschliche Ohr. .. 1616 

~~ Die menschliche Nase oder das Geruchsorgan.. . . 1889 

Schubert, de yariis, unde Paulus Apostolus Doctrinae 

Christianae cognitionem haurire potuerit fontibus. . . . 686 

-ypin Geist u. Wesen der Dinge, ir Thl. 865 
Schütze, der unsichtbare Prinz, ir Thl. l42i 

v. Schütz, Der Garten der Liebe... *839 
Schulbuch, kleines. .. 2092 

Schulze, Synonymon in Evangeüis maxime tribus priori- 

bus Sylloge prior. Wittenb., .. 4o 

' “™ Denkwürdigkeiten des Luckauer Museums. ... 928 

Schwägrichen, s. Hedwig. 

Schwan, WUiterbuch d. deutschen u, franzos. Sprache. 

1 f2 Thle deutsch - franz. und 2 Thle franz. - deutsch. .. 1969 

Schweizer, Wörterbuch zur Erklärung fremder Wörter. 4i6 
Schwerz, Anleitung zur Kenntniss der Belgischen Land¬ 

wirtschaft. 3r Bd... l3?0 

v. Seckendorf, Die Grundformen der Toga. l854 
Seidel, wolilfeile u.. zweckmässige Fabeln und Erzählun¬ 

gen lur die Jugend. r 

1 er, e versibus docluniacis Tragicorum Graecorum. 
2 Tomi. , 

■p . .,. 1729> 1737 
— — s. Eunpides. 

Selectae e profanis scriptoribus Historiae. ed. Schaefer. 23go 

Seltenreich, Predigtentwürfe über die biblischen Stellen. 

2 Bde... 128 

Semler, Versuch über die combinator. Methode.! ! 225 
Seroux, s. d’ Agincourt. 

de Serra, Commentariorum de bello Sarmatico über 
unicus. 

S'U.Tin, die Freunde'HdnriÄa’IV." ' 3 Bde."4?® 

Sialspeare W., The Plays „f, Vol. . 

S,ekler, Han .opogrnphi^e de Ia Campegne de Rome. ä85 
-Pantogramma de Rom,.. 

_ _ de monnmenti. aliquot grieek ete.'.„34 

Siebelis, de viv&idoov scriptoribus ... i; 

Siebold, Handbuch zur Erkenntnis u. Heilung d.Frauen- ^ 

Zimmerkrankheiten. . y 

Simon, Die Drüse der Pferde'und deren Heilung . .* .' .* ’ ' ,744 

Sinclair, Wahrheit und Gewissheit 

Sind dm Menschen, im Ganzen genommen, moralische 

\Y esen , oder sind es blosse Naturproducte?. 

Sintenis, Predigtentwürfe. 2 Thle. 

Sophocles, s. Erfurdt. 

Sophoclis Tragoediae, ed. Schaefer. Tom. 1. 

Späth, Statik und Dynamik der Physik.' t ^3* 

Spieker, Leben und Charakter Plothe’s., ’ 

73 O 

1608 

i279 

531 

Spicker, kurzer Inbegriff der Hauptwahrheiten des Chri¬ 

stenthums . 
. Seite 326 

Spinell er, Ueber das Princip d. Menschen - Magnetismus. 120a 

Spittler, von Heeren und Hugo. 1723 
Spitzner, De productione brevium syllabarum caesurae vi 

effecta in versu graeco heroico... 

Spruchbuch , neues. 

v. Stael~Holstein, Briefe, Charaktere und Gedanken d. 

Prinzen Carl von Ligne.... . 1808 

Stäudlin, Geschichte. der Sitteulehre Jesu. III. Bd. . . . 

— — Geschichte der theol. Wissenschaften. I. II. Bd. 

Stalder, Versuch eines Schweizerischen Idiotikon. 2rBd. 

723 

123g 

23g2 

99'’ 

996 
223ö 

2 Thle. 1967 

539 

v. Steigentesch, Marie. 

Steiger, lieber die Aufhebung d. Gerichtsgeheimnisses in 

den Staaten des Rheinbundes. 

Stern, geographisch - statistisches Zeitungs- Post- und 

Comptoir - Lexicon. 2 Thle. .. 41Q 

— — kleine Geographie.. . 

— — Die beyden Arlequine... l543 
Steube, Observationes in paedagogices recentioris vim etc. 344 
Stiller, Fabeln und Erzählungen für die Jugend. 214 

-Gratulations - Büchlein für die Jugend. ...... 2l5 

Stix, Die Blickslehre. 2035 
Stockmanni Poemata. j 

Stöckharclt, italienische Sprachlehre. 304 

Stöger, Ueber den reellen Unterschied des Seyns...... 1217 

St oll, poetische Schriften, ir Thl. 1264 
Stolz, Erläuterungen zum neuen Testamente. 6s Heft. 2336 
Struve, kurzer Unterriciit f. Eltern u. Lehrer d. Blinden. 632 
Stubbe, Amtsbericht vom verflossenen Lehrjahr d. Kieler 

Stadtschule.. .. 1 

Sturm, Andeutungen der wichtigsten Racenzeichen bey 

den verschiedenen HausthJeren.. 4i5 
Stutzmann, Grundzüge des Standpuncts, Geistes und 

Gesetzes der universellen Philosophie etc.. 1088 

Successionsstreit, der, über das Lehn Obermörasheim. . , 2069 

Swediaur, ’laTQMtj, seu novum medicinae rationaüs sy- 

stema. vol. I. II...2198 

Sybel, Nachrichten von dem Städtchen Plauen a. d. Havel. 1872 

Taschenbuch für Fremde in Dresden. 2386 
rennemann, Grundriss d. Gesch. d. Philosophie. 1409, l4l7 

— — Geschichte d. Philosophie. 8r Bd. ie u. 2e 

_   i4m) 
lestamentum, novum, ed. Matthaei.  i648 
Theocriti quae supersunt ed. Schaefer. 53g 

Theocritus, Bion et Moschus, ed. Schaefer. 53i 

Ihieme, Gutmann od. d. Sachs. Kinderfreund, l. 2r Thl. 216 

Ihiers, Acta Philologorum Monacensium. Fascic. I. . . . io3<) 

v. Thümmel, sämmtüche Werke. 5 Bde.. . . 1985 

Tiedemann, Zoologie. 2r Bd. . 2025 
Tittmanni, Institutio symboüca ad senten+-'am ecclesiae 

evanS.     177 

Tittmann, Ruhnkenii, Valckenarii rc aliorum ad Ernesti 

EP»s*olae.  io33 

— — Ueber d. Bund d. Amphiktyonen. . ... . i5lO 

Traduzione de* due priml canti dell’ Odissea. 21 90 

Trattinik, Archiv d. frewächskumle. le, 2e Lieferung. 2lt|3 
Trommsdorff, Journal d. Pharmacie für Aerzte. 20r Bd. 737 

— — Journal der Pharmacie für Aerzte. ar Band. 

ls Stück.    a53y 

* 
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Tzetzae , "Isaacii et Ioannis, Scholia in Lycophronem ed. 

Müller. Voll. 3... Seite 836 
Tzschirner, Memorabilien für das Studium u. die Amts¬ 

führung des Predigers. 2 Ede. l3Sl 

—— — Ueber J. M. Scliröckh’s Leben, Charakter u. 

Schriften.,.   1^23 
Ueber das nöthige Zusammenwirken der Lehrer des Evan- 

gelii und ihrer Gemeinen.. . . . . ... 823 
Ueber das Verbrechen der Unzucht... ... l6oo 

Ueber moralischen Ehebruch. l837 
Unger, Geschichte der ältesten Stammvölker. 4l3 
Unterricht, erster, in der kathol. Glaubens - und Sitten¬ 

lehre für kleine Kinder . ... ig35 
Urania, Taschenbuch für l8l2.. . *.. l5g 

Urania. 1812.. . . a  . 542 
Valadier, Raccolta delle piü insigne Fabbnche di Roma 

antica ,e sue adjacenze.. Ill8 

Valett, Biographische Umrisse der vorzüglichsten griech. 

Schriftsteller.. log6 

Vanderbourg, s. Horatius. 

Venturini, Geschichte unserer Zeit, lr Band. . Il8l 

T etterlein,.Commentar zur deutschen Anthologie, le Abth. 1727 

Verordnung wegen des Toll Werdens der .Hunde.2071 

Visconti,. Iconographie Grecque.    081 

— — II Museo Pio - Clementino. Tomo 7. 2158 
Vogel, Commentat. de Apocalypsi Iohannis Pars secunda. 1288 

— Commentationis de apocalypsi Iohannis pars prima. 824 
— Ideen über die Schönheitslehre. 19 45 

92° 

' *. *.J 

2.390 

884 
348 

"Volkslieder und andere Reime. 

Volneys Reise nach Egypten und Syrien. Franzos, mit 

Anmerkungen von Rothe.. 

van T oorst , Annotationum in N. T. Specimen primuni 

et alter um.>. 

Vv rpcih //Versuche f. d. Vervollkommnung d. Philosophie. 

Voss, Parallelen, 2 Theile. 35 1 

— Curarum Aesphylearum Specimen1. 2201 

Wächter, Dissert. chirurg. de articulis exstirpandis inpri- 

mis de genu exstirpato • in-nosoGomio chirurgico acade- 

miae Groninga-nae.    i%5] 

— — Specimen chirurgico - medicum inaugnrale de pu- 

pilla artificiali, ..i. ....... .. 1262 

Wagener, Anleitung zum praktisch richtigen Gebrauch 

der spanischen. Spraehlehre-.   209 

— — Rellexiones «obre ei estilo . .. 210 

— — novo Diccionario Pörtuguez-Alemao. 4l4 
IFagner, Mathem. Philosophie.i. 372 

V Ohlenberg, Flora Japponica. .. 176g 

Jf ailly Abrege de la Grammaire franpaise. 4l4 
Vi alther, Vistorische .Merkwürdigkeiten. 1 r Band. 614 
v, IVangenstein, der Advokatenstand. 825 
\vas hat wohl die Naturphilosophie d. Medicin genützt? 632 
h eher, Pheo-retisch -^»^ktisohes Handbuch der Pferde-, 

Maulthier- und Eselzuchi. 

— Theor-etisoh-praktisches «andbuch d. Rindvieh - u. 

Schafzucht. .. 

V ober,Oe conj-ugus in codice sacro vere--prohibitis, ..... 1944 

— DoCtrina Iesu atque Apostolorum de deoretis Dei so- 

lulis ac liberis bene faciendi hominibus maleve. P. I. ig52 
71edekind, Geist der Zeit. 2r Jahrgang. . . V. 1180 

t• eichert, Epistola critica de Valerii Flacci Argon&irticis. lo3q 

1785 

1785 

IVeinbrenner, Architekton. Lehrbuch, lr Theil. Seite i32q 

77 eiss, Hr., Untersuchungen über das "Wesen und Wir¬ 

ken der menschlichen Seele. 

— Von dem lebendigen Gott . .. n6l 

JVeisse, Neueste Geschichte des Königreichs Sachsens 
3r Bd. .. ... 

7Ve iss er, die Mährchen der Scheherazade. 4r und 5r 
Theil. . 

IVekherlin, -Be.yträge zur Geschichte altdeutscher Sprache 

Und- Dichtkunst.. 

JVeland, Einleitung in die Bibel nach den Bedürfnissen 

unserer Zeit... 

Welcher, s. Zoegct. 

Welt, die nützliche. 2 Abth. .. 

IVendt, Grundzüge der philosophischen Rechtslehre... 

7V°.ndt, Arzneyformeln. 12l5 

— De inflat.imationis scarlatinosae natura et indole 

commentarius. 

v. Wening, Ueber das Verhältniss des Wesens zur Form. 

de Wiesenhutten, Contes kniies de Musaeus. 3 Tomes. .. 

Wilken, Rerum ab Alexio I. Ioanne, Manuele et Alexio 

II. Comnenis, Romanorum Byzantinorum imperatori- 

hus gestarum Lihri IV. < >. 3.7 7 7 

77rillet, s, Galenus. 

IVilmanns, Darstellung einer sichern und vortheilhaften 

Gewinnungsart des Zuckers.... , lhjO 

Wilmsen, Der deutsche Kinderfreund. i497 

— — Anhang zum deutschen Kinderfreund ......... l497 

7-Vindischmcmn , Was J. Müller wesentlich war, und uns 

ferner sey-n müsse-?- .. 1724 

Winkelmanus Werke. 5 Bande.. • 2090 

Winzer, De daemonologia in sacris Novi Testament! li- 

1177 

878 

i633 

1934 

2632 

81 

1998 
1961 2Ö0Ö 

bvis [nop/icüa Commet'iatls/ prima« 1924 
77 ~iss, Vorlesungen über das höchste Gut.. io65 
TVitting, Ueber die Meditation - eines- Predigers. l474 
7-Vittmann, die neuesten am Rheine herrschenden Volks- 

krankheiten.. 2 59 5 
7Volf, ein Wort Friedrich’s II. von deutscher Verskunst. 297 

JVoljf, In Terentianae Andriae plurimos deinceps locos 

breviter inquirit... 261b 

— de Prologis Plautinis. . — 

7Volfram, kleine Unterhaltungen für Kinder,... 1728 

IVollkopf-, Pharmacopoea extemporanea ^ • 665 
Xenophons Feldzug nach Oberasien v. Bothe .. 4c>9 
JSeenophontis de Cyri expeditione Com’^entarn........ * 

— — Opera ed. Schaefer. 5 Topü."• 5o4 
Zambelli, ■ Diatribe cle vi febrifugu fabae arabicac sive Ca- 

feae loco corticis peruviani. .. 1679 

Zeitung -für Literatur und Kunst... 1 728 

Zerrenner , Taschenbuch zur täglichen Erbauung für den¬ 

kende Christen... 9 20 
_ der westphälische Kinderfreund.. 1727 

Zeugnies von Jesu Christo, wahrhaftigem Gott und Men- 

1935 sehen. ..... * 

Ziegenbein, Ueber einige erfreuliche Erscheinungen im 

Gebiete- der-weiblichen Erziehung. 7%L7 

Ziehnert, Denksprüche. 5ll 

Zimmermann, Taschenbuch der Reisen. ior, lir Jahrg. 587 

— — die Erde und ihre Bewohner nach den neue¬ 

sten Entdeckungen. 3r Band. ........ 5qp 
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v. Zimmermann, Taschenbuch der Reisen, lir Jahrg. 

2e Abttxeiiung. Seite 2365 
ZoegaG., die antiken Basreliefs von Rom, übersetzt 

und mit Anmerk, von Welcher.. tilg 

Zusatz zur Recension: Jacobi von den göttlichen Dipgeh. 425 
Zusatze zu der dritten Auflage des dritten Bandes des Sy¬ 

stems der christlichen-Moral von Reinhard. . *97^ 

Zwierlein, -Vorzüge der Curen in Bädern bey langwierigen 

Krankheiten 1680 

I n t e il i g e n zb l ät t e r. 

A n k ü n d i g O u n g e n. 

Akademische Buchhandlung in Marburg. Verlag. j1Qg 

l5g — — in Kiel; Verl 

—i ■ in Jena. 2264 
AlSdnus ■ in • N&üStrelittf. 'VeTl. ..567 7o4 
Jmelang -in Berlin*, V.V.V.V. .V. . . ....... 2o56, 2327 

Andreaische Buchhandlung 'in Frankf.' ;.. 2o5g 

Anton in Görlitz. • V'erl; 

Arnold in Dresden. . : . ; ; 1496, 1909, 

Bädecker u. Kürzel in Duisburg. Verl. 

Barth u: Kummer in Leipzig. Verl.. . . 

Bibelanstalt in Erlangen. ' Verl. ...... 

Breitkopf a. Härtel in' Leipzig. Verl. . 

„ . ' ,.709, 807, 
Bronner m Frankfurt. Verl. 

Bureau für Literatur in Halberstadt. . . . 
Cnobloch in Leipzig. l574, 

Cratz u. G'evlcich, in * Freybörg. 

Creutz in Magdeburg. Verl. .:.... 264, 567, 1055, l448 
Crone in Osnabrück. Verl. .._ ^ 

Darnmann in Züllichau. • Verl... l453, 2203, 2272 

Degen in Wien. Verl. , . ; ...... ;.. l3oq 

. 1909 

i960, 2328, 2375 
. 456, 566 
.. 318 

. 224 
• • 72, 271, 3i 1, 

i446, 1719, 1758 

. . 712, 759, 760 

. 25g2 
1862, 1908, 2691 

2376 

Dyck’sche Bnchhandl. in Leipzi 5» Verl.3o, 71, 

i446, i447, 1911, 

g°8, 
1958 

455 Ebers in Halle, englische Grammatik für Deutsche 
Engelhardt in Dresden.. # xg 

Engelmann in Leipzig.* # # 0 5 o ^ 

1568 
1 7 5 2166, 

’ ' — Verlag ; , , .-.-.• 

Ettingersche Buchhandlung in Gotha. Verl.... uioo, 17 

Expedition def Erholungen in1 Erfurt. . ... V45 
E. Fleischer in Leipzig. Verlag. 

Fleischmann in München. Verl.. 

Franzen u. Crosse in - Stendal. Verl... ....... 

Frommann in Jena. Verl. i4g5, 1567; r56S, 

Fuchsei in- Zerbst.; ; ; ; ; . *. i • • ♦. 
Galletti' in Gotha* . ... 

Gasse'rt in Anspach. Verlag. 

Gebauer* in Halle. Verlag. . 

Gerold in Wien..■ 

Gleditsch Buchhandlung in Leipzig. Verl. . j 

ßödsc-Zie in Meissen .' f . 2224 
Grau in Hof. Verl... 

OraUmÜller, Di-., in Jetla . . . ; ; . • ’ • • ’ * ’ * ’ ; ‘ ’ ’ ’ 

Güilhäuman in Frankf. am Main. Verl 

Cammer ich in Altona. Verl. 

HYi, 

1623, 

i448, 

1206, 1207, 
io55, 

2 

1662 

96° 
912 

1767 

17ß7 
7 7 4 
168 

1/60 

1910 

32 
2'43'i 
1453 
i359 

1255 
21C41 

Heinrichshofen in Magdeburg. Verl.. . 

Helwig in Plannovpr.. ... 

Hemmerde und Schwetschke in Halle. 

Hesselmann in Unna 

Heyer in Giessen. . . 

Heyer u. Leske in Darmstadt, Verl. 

XXII 

Sehe l3o9> 1453 

. 1911 
Verlag. 3i, i208, 

176S, 25gi 

. l86l 
• IO16, 2472 

712, 808, i4o8 „ . ■ . D .. ir , . ' ’ ÖOÖ> 
f?,1; ß'din' VerI- 223, 224, i456, 2224,2326 
Hofbuchhandl. in Rudolstadt. Verl. 1152, 1160, i352, i36o 
Joachim in Leipzig, Verl. 

Keyser in Erfurt. Verl. .. 

Klostermann in Paris. 

Klüger in Arnstadt. 

Kohlersahe Buchhandlung in Leipzig. 

König in Strassburg. Verlag. 

Korn, IF. C., in Breslau. 

. 567, i573 
. 175, 1958, 2164 

. 2627 

. 2480 

■ • • *.72, 128 

..* 854 
_ . . _ . 1768, i8i3 
Krieger in Marburg.  2QOg 

Kritll in J^andshut. Verl. .. 118 

Kümmel in Halle. Verl.  5)5 

Kunst- und Industrie - Comptoir in Amsterdam. i864, 2o63 
Lindauer in München.. 

Mallinkrodt in Dortmund. Verl. IOO7, 2224 
Mauke’sehe Buchhandlung in Chemnitz. Verlag.... 71, 176 
Me) er in Lemgo. Verlag. 335 

Milbert, Voyage pittoresque de File de France. ..... 174 

Mohr u. Zimmer in Heidelberg. Verlag. g22, i454, 22,64 
Neergaard Bruun, Voyage pittoresque du Nord de l’Italie 174 
Nicolai in Berlin... . _ 25go 

KÖsselts theologische Bücherkenntniss. 108 

Fal/n in Erlangen. Verl. 

Perthes in Gotha. Verl. gßg i4o8 
Beclam in Leipzig. Verl. gßo,’ j 53 

Rem u. Comp, in Leipzig.* 

Rengers in Halle. 252? 

Riegel u. Wiessner in Nürnberg. Verl. 853 2224 
Römer in Göttingen. 2064 
Sauerländer in Aarau,. 1671, 1672 

Schimmelpfennig in Halle. Verl. 22/j. 

Schlegel in Wien.,... 16^2 

Schneider in Göttingen. ..   l8l4 
Schöne in Eisenberg. Verl...l.V IÖI5, l35g 

Schräg in Nürnberg. Verl. .. 40~’ 200$ 

Sinner in Coburg., . , . ,.. 1959 
Starke in Chemnitz. Verl. no4, IUI, 1112, l36o, 1024 
Stein m Nürnberg. 4 ,.* 4 » . . » . . l574 
Stettin in Ulm. Verl.glo‘ 9V1, 9I2 
StUler in Rostock.;al 368^ 909, 
Tauchnitz in Leipzig.-tp j g 

Thomann in Landshut. Verl............. 760 

Thurneisen Sohn in Cassel.. l575, i576, 2 592 

Fdrtdenhoek u. Ruprecht in Göttingen ..... l352 
Fogfl\in Leipzig. Verl... 1207, i3liy 2472 
Foigt in Jena.......18 I 6 

IIaisenhaus-Buchhandlung in Halle. Verlag. 70, 320, 368, 

l31 o, 1455, 1623 

JFeidmannsche Buchhandlung in Leipzig. Verlag. 78, I758, 

2376 
/Feigel in Leipzig.-pE. jg^ 

I! tlma/is iu-Frankfurt. I q6o, 2222, 25g2 

Zahn in Delitz, Ankündigungen neuer Werke... 28, 29, 3o 
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Zeh’s Wittwe in Nürnberg. .. Seile 56o 

Ziegler u. Söhne in Zürich...... 22 64 
Zu erwartende Werke. 3l6, 462, 562, 6l4, 8o6 

Gelehrte Gesellschaften und andere öffentliche 

Lehranstalten. 

Akademie der bildenden Künste zu Wien. 

Auszug aus den Verhandlungen der WetLerauischen Ge¬ 

sellschaft für die gesammte Naturkunde. 

Bemerkungen der Universität Wittenberg... 

Bestand der Kais. Kön. Universität zu Wien. . . I097, 

_ — der Univ. zu Greifswalde... 

— — — in Rostock. . .. 

— — — in Upsala.. 

Chronik der Universität zu Berlin. 361, 

— —- — Göttingen. 1012, 1099, 

— — —— zu Halle.. 1 io5, 

— — — Heidelberg.1012, ll56, 

— — — Kiel... 

- — - Königsberg. . . .. 

—— — — Leipzig, v. Oct.—Dec.... 25 
— *— — Leipzig.... 953, 1049, 

— — — Rostock... 

*— — — Wittenberg, vom Oct.—Dec. 

— — Wittenberg. 3o5, Il53, 

— — — Würzburg. 124, 

Chronik der öffentlichen Lehranstalten in Ungarn . . , , 

Einrichtung der neuen Universität in Norwegen. 

Errichtung einer Universität in Norwegen. .... .... 2 1 8 

Erste Früchte der Entkiudungsschule zu Leipzig. 

Fiedler, Sitzung der Herzogi miueralog. Societät zu Jena. 

Freyberger Bildungsanstalt für Lehrei etc.. 

Gelehrte Gesellschaft in Haag .... 

Göttinger Societät der Wissenschaften. 

Holländische Universitäten und Schulen,. . . . . . . 

Köuigl. Societät der Wissenschaften zu Göttingen .... 

Nachrichten von Gymnasien, Schulen und_Lehranstal¬ 

ten... i353, 

Nachrichten von Universitäten. 

Nationalinstitut zu Paris... 

Neue Institute. .. .. 

Neue Organisation der Ritterakademie zu Liegnifz . . . 

Norwegische Universität. , ..... 

Notiz üb, d. ehemal. Irrenanstalten zu Torgau u. 'Waidheini. 

Oeffentliche Institute in Göttingen. 

Philomatische Gesellschaft zu Berlin. 

Schulnachrichten.... 

Stiftungen, neue, in Leipzig.... 

Strasburg, t.... 

Taubstummen - Institut in Berlin... 

Universität zu Freyburg. 

— — zu Göttingen.. 

— — zu Heidelberg. 

— •— zu Leipzig..... 

— Vorlesungen für das Sommerhalbjahr 1812 in Leipz. 

— zu Wittenberg. Vorles. f. d. Sommerhalbjahr i8l2- 

Verzeichniss der auf der Universität Wittenberg für das 

Winterhalbjahr 1812 angekündigten Vorlesungen 

5i3 

2588 
956 

X753 
115 7 

2477 

i347 
i4oi 

1761 

2427 

1765 

1811 

897 
1762 

. 

1809 

1009 

27 

i9o5 
IOLO 

2475 
1668 

, 365 
65 

657 
555 
12 1 

3 to 
172 

449 

i563 
756 
4o4 

1859 

I25o 

172 

■, 860 

461 
450 
162 

857 
173 

263 
756 

658 
756 
708 

793 
753 

2002 

Verzeichnis* der für das Winterhalbjahr 1812 auf der 

Universität Leipzig angekündigten und am 19. Oct. 

angefangenen Vorlesungen. Seite 2ll3 

Beförderungen und Ehrenbezeigungen. 

jdrtaud in Lyon. 

D. Beck aus Leipzig. 

Bessler in Erfurt. . ..... 

EÖttiger in Dresden.. . • • 

Eoiti in Würzburg.. ... r 

Breitenbauch in Erfurt. . . 

Brückner in Leipzig : . . . , 

Lrugmanns in Amsterdam. 

Camper in Groningen. . ... 

Canova in Rom. 

Castelli in Wien. 

tu Charpentier in Breslau. 

Chladni in Wittenberg... 

Christ in Cronenburg. 

Collin, von, in Wien. 

Crome in Göttingen. 

v. Cselsko in Pressburg. 

Debrois in Wien. 

Bereser in Karlsruhe. 

Dohrowsky in Prag. 

DÖrrien in Leipzig. 

Prof. Eichhorn in Göttingen. 

tu d. Ende in Leyden. 

tu Engel in Wien. 

r. Engel in Wien. 

Elament in Leyden. 

Elatt in Tübingen. 

Fleckel zu Keszthely. 

Frank in Wilna. 

Fries in Heidelberg. 

Dr. Gerdessen in Glogau. . . . 

Prof. Gesenius in Halle. . . . 

t rotefend in Frankfurt a. M. 

tu Grubeufels aus Szegedin. . 

Hahn in Halberstadt. 

tu Hammer in Wien. 

Haustein in Berlin. 

Harscher von Almendingen. . 

Heeren in Göttingen. 

Dr. Heinroth in Leipzig. 

Heyne in Göttingen. . . 

Kästner in Halle. 

Kis in Oedenburg. 

Klein in Bamberg. 

Klingguth in Lübben. 

Kn\ety in Raab. 

Köberlein in Bamberg. 

j.iihn in Bunzlau... 

Lichtensteiu in Berlin. . . . 

Dr. Ludwig zu Hirschberg. 

Atac/iui in Glau. 

Mauks in Lemberg. 

v. Miller in Pesth. 

Munli,, Ritter.. . . 

365 
662 

4o3 
221 

n4g 
4o2 

i452 
1247 

1248 
1247 

ao58 
462 
4o5 
127 

1109 

1247 
2476 

2058 
662 

1109- 

i452 
127 

1247 

2069 

2261 

1248 
2222 

2o5g 
2063 

127 

69 
127 

127 

1007 

i4g3 
365 
365 

69 
221 

465 
221 

1110 

24?6 
662 

2 470 

2261 

662 

70 

1622 

69 
70 

1109 

2261 

221 
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Seite 
Müller in Erfurt. . .. 
Muntinghe in Groningen.... 

Nachtigall in Halberstadt. 
Q .... * ' 

Neue Ehrenmitglieder derAkad. der bilcl. Künste zu Wien 

Pat-owsky inSÖvär * *... 

Pfannenberg in Leipzig. 

v. Rappard in Hamm... 

Pesch in Bamberg. ..... 
Prof. Rosenmüller in Leipzig... .. 

Pumi in Qedenbürg. ..••••-. 

Rumi in Oedenburg.. 

Sandbichler in Salzburg.. • • : : 

Santor zu Saros-Patak...... 

v. Schedius in W ien. 

Schirmer in Leitmeritz.*. 

Bar. v. Sc/iubart.... 

Dr. Schüler in Spangenberg. 

Schul e in Weimar. . . .... 

Schumann in Wittenberg. 1247 > 

Sermage, Graf von, in Agram. 

Sichel in Leipzig. 

Stiel,l in Idstein. 

Stark in Darmstadt. 

Steffens in Kopenhagen. 

v. Swinden in Leyden. 1247 j 

Terlinde in Hamm... 

Tittmaun in Dresden..... 

Tzschirner in Leipzig. 

Verschiedener Gelehrten in Marburg. 

*>. iVagner in Dresden... 

Walch, A. G.-. 
■v. fPartenberg in Königsgrätz. 

Weingärtner in Erfurt. .,._. 

Weise...... 

Weitzel in Mainz. 

Wendt in Leipzig. 

Werth in Detmold. 

Wettengel zu Breckerfeld. 

Wildberg in Neustrelitz . . 

Wunder in München. . • . 

Pr.e isertheil u.ngen. 

Geroasoni, Carl zu Borgo-Taro . 

jtjicali aus Livorno. 

Nica lini zu Florenz. 

Perotti, Joh. Aug., zu Venedig. 

Rosin i, Prof.. 

In Wien. 

4o3 
1248 
i4g3 
1109 

519 

24/6 
i452 
1110 

662 

365 
2069 

2261 

G62 

1007 

2069 

1110 

1622 

127 

1110 

i4g3 
1109 

1622 

127 

221 

1248 
1110 

1906 

i452 
609 

2374 
1249 
1109 

4u3 
1247 

127 

i432 
127 

1860 

2062 

662 

451 

Vermischte Nachrichten und Anzeigen. 

Allgemeiner Anzeiger für Justiz 

520 

222 

Alterthümer, en tdeckte.. 1215 

Anfrage, wegen Ben. Bonnet hi. 2470 

Ankündigung d. Drucks einer alten Handschrift d. Homers. 1 44g 

Ankündigung einer neuen Ausgabe d. latein. Claäsiker. . . 56a 

Ankündigung einer Stiftung Pur angehende Prediger zur 

Erinnerung an Reinhards Verdienste.. 2257 

Anstalten, neue. . ...... Seite 1 ] 00 

Antwort d. Recensenten an Hm. Weiss in Naumburg,... 3l4 
d’Apples Gedächtnissfeyer in Leipzig.  2585 
Arnold in Dresden, vortheilhaftes Anerbieten für Bü¬ 

cherfreunde. .. 564 

Dr. Arnold in Erfurt, Anzeige.  1957 

Auctionsanzeige.   32 
Auction. 70^ 

Aufgrabungen in Veji..   llOO 

Beck, Erklärung. 2261 

Dr. Becker in Leipzig. 2000 

Bemerkungen über poln. Familiennamen. 2219 

Berichtigung.  . i568, ao56 
Berichtigungen. 664 , 806 

Berichtigungen in Meusels Gel. Deutschland. ... 1 t5 i , 1 157 

-zu des Hm. Hofr. Meusels Lexikon verstorb. deut¬ 

scher Schriftsteller. Il58 

Beytrag zur Ergänzung eines Artikels in Meusels gel. 

Deutschland ..   161 

Beyträge zum gelehrten Ungarn. . .. 1202 

- - zu dem Versuche einer vollständigen Literatur 

der deutschen Uebersetzungen d. Römer, von J. F. 

Degen. l^gi 

Briefe aus Dorpat in Liefland. 4oi 

Brockhaus, literarische Nachricht. 1101 

— - Anzeige. l35o 

Brunner, Berichtigung. 1206 

Bücher - Commission in Leipzig, bey ihr privilegirte und 

protocollirte neue Werke.   2112 

Bücherversteigerung. 167, 2ifS 

Bücherwesen, kön. sächs. Mandat dasselbe betreifend. • . . 204g 

Cabinet - Verkauf.. 2 028 
Clodius, Ueber einige literarische Jugendurtheile d. Hin. 

von Goethe im 2tenBande von: Wahrheit und Dich¬ 

tung aus meinem Leben. 2Ö2i 

Coilins Gedächtnissfeyer... 11 IO 

Correspondenz- Nachrichten. 1755 
.— — — aus Breslau. 6i3, 806 

— — — aus Dorpat. 8o3, 95 7 

—. — — aus Dresden. 6l4 
— — — aus Erfurt. 609, 65g, 8o4, I24l, 

i3o5, 1867, 2062, 246g 

— — —, aus Italien. 858 
.— — - aus Jenkau... 2268 

— — — aus Kiel. g45 
— — — aus Königsberg.. ... 1147, lig5 
—   - aus Marburg. 609 

—— — — aus Mayland. 2061 

- — - aus d. Mecklenburgischen 958, 24?8 
__ — — aus Moscau. .. 610, 2 466 
— — — aus München . 8o5, l3o7, 22i8 
_ _ _ aus Niedersachsen. 2478 

__ _ ,— aus Odessa. lü53 
__ __ — aus Oestreich. l56g, 2321 
__ __ — aus dem östr. Kaiserstaat vom 

1. März 1812... 1006 

— — — a. St. Petersb. 8o4, g56,1052, 1807 

— —• -— aus Reval.. 957, 2468 
— — —■ aus Rom. .  .. . 84g , 157 1 
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Correspondenz-Nachrichtcn aus Russland. » . Seite 561 , 65g, 

124z, 2465 
— — -— aus Schweden. i345 
— •— — aus Stuttgord. . .. 1147 

— — — aus Ungarn.'.. r 802 

— — — aus Ungarn v. 1. Sept. 1812. 2261 

— — — aus Wien. 610, 851, 905 , ll45, 

i56i, 1755, 2105, 2469 

— —1 — aus Würzburg. 85g 

Crome, Nachricht an die Buchhändler... 808 

Doctor-Jubiläum Ilrn. D. Pezold’s in Dresden. 2055 
Bonner in Berlin, Anzeige. H98 

Einige Ergänzungen u. Zusätze zu Roterraund’s Fortsetz. u. 

Ergänzung des Jöcherschen Gel. Lex. Bd. 3. Abth. 3. 2110 

Einladung an Naturforscher.. 45j 

Englische Werke zurKenntniss von Asien und seiner Vol¬ 

kers chafteiw . 7.5 8 

Engl, neue Literatur. .. 2431 
Entdeckungen, neue. 5og 

Erfindungen, neue. 366, 1201, 1254, 1407 
Ergänzungen und Berichtigungen mehrerer Artikel d. Gel. 

Teutschlands im 19. Jahrhunderte. Band IV. 2269, 

Erklärung, das Conversations-Lexicon betreffend. 

Etwas zur Geschichte der Cherbury’sehen Schrift: DeRe- 

2323 

959 

ligione Gentiliunx. 

1198 

2 5 7 4 

1)52 

l558 

• •.. 1 756 
Expedition der Erholungen in Erfurt, Anzeige. 1248 
Fortgesetzte Briefe über die holländ. Literatur während 

der Jahre 1806 und 1807. 1657, 1665 
Fortschritte der oriental. Literatur in England. 757 

Fortsetzung des Berichts von Guingene v. den Arbeiten d. 

Classe der Gesch. und Liter, im Nat. Institut zu Paris 451 
Fortsetzung der Uebersicht d. liistor. Literatur in Ungarn 

in den Jahren 18IO und 181 J. 2269 

Franke in Leipzig, letztes Wort d. Conversat. Lexicon betr. 

Französische JAteratur. 663, 2262, 

Goldinayer in Würzburg, Nachricht. 

Graumüller in Jena... 

Grimm in Cassel, Anzeige... g04 
Hey der in Erlangen , Anzeige. .. 903 
Heyhe's Gedächtnissfeyer in Chemnitz und Bechers Einla¬ 

dungsschrift dazu.   2426 

Hitzig in Berlin.. . .. 2.7 2. 

Holländ. Literatur.... 2 45o 

K... Bemerkung. l445 
Kaiserstaat, d. franz., unter Napoleon iin Jahr l8ll. . . . 1200 

■Kausch, Memorabilien der Heilkunde. 808 

Klaproth, literar. Nachricht. 2 638 
Könitz er in Pausa, Anzeige. 2 5 90 

A. Krause in Königsberg, Berichtigungen. 1766 

Krug, Rüge eines diplomat. und eines grammat. Fehlers 453 
— Sprachbenierkung.'.   1201 

Kruse in Leipzig, Anzeige.  2076 

Kunstnachrichten. 1148 
Lechner, Auctionsanzeige. 'j \i 

Leipziger Stiftung zur Erinnerung an Reinhards Verdienste 2 633 
Literar. Bemerkung. 2477 

Literar. Nachrichten. 3l8, 366, 454, 463, 66z, Jo5, jbj, 

1007, n4g, 1197, 1248, 1254, 1407, i4g3, 1572, 

1661, 1765, 1812, 1861, 2429. 

Literarische Notizen aus Italien,  .2372 

Mecklenburg - Schwerin.... Seite 

Militärische Zeitschrift, neue. 

Miscellen aus Dänemark. 73, 257, 64g, g46, 10l3, 

1713, 2369, 
Mollweide in Leipzig, Anzeige.. 

Nachrichten aus Wien. ; , 

— — von entdeckten Alterthümern.. ...... 756, 

— — Bibliographische.. . j , . , , , 

— • über Dr, Moritz v. Engelhardt u. Fr. Parrots 

Reise. , 

— — aus Königsberg in Preussen. . . . 

Niederer in Ilerten , nothwendige Erklärung. 

Nitzsch in Wittenberg. 

Noodt in Hamburg, Anzeige... l 448 , 

Petri, Archidiak. zu Bautzen, Jubelfeyer.. 

Poesien, lateinische, von Hrn. Baron von- Serra. 

Preisaufgaben. 2 20, 314, 4o3, 1098, 

Preisaufgaben der Königl. dänischen Wissenschaftsgesell¬ 

schaft für d. J. 1812. 

Preisertheilung.. .. 

Preisfragen, Berliner... 

Probe, 2te-, von Beyträgen zum gelehrten Ungarn. 

Radel, sur les monumens Cyclopeens. 

Reclam in Leipzig, Bemerkung... 

Reinhards Todtenfeyer zu Pforta. 

—- - in Weissenfels.. 

Rotennund, Nachricht.;. 

Schind: in Ratzeburg, Nachricht. 

Schmalz in Pirna, einige Worte über die neue Heilan¬ 

stalt für Irrende zu Sonnenstein. ig53, 

Sonneschmid in Prag. 

— - in Prag, Preisaufgabe von 100 DuCaten. . . 

Stäudlin in Göttingen u. Tzschirner in Leipzig , literari¬ 

sche Nachricht...;... 

Studium d. Asiatischen Sprachen in d. Brittischen Besi¬ 

tzungen in Ostindien. 

Trabert, Anzeige. . ..... 

Uebersicht der theol. Literatur in Ungarn , 1810 und 1 1. 

Uebei-sicht der juridischen u. staatswissenschaftl. Literatur 

in Ungarn in den Jahren 1810 und 1811. 

Uebersicht der geograph. und statistischen Literatur in 

Ungarn in den Jahren 1810 und 1811.... 2161, 

Ueber d. polnischen Buchhandel. 

Ungarische Reichstagsverhandlungen zu Pressburg im Jahre 

1811, in Beziehung auf Literatur und Cultur. 

Vater in Königsberg, Erklärung. .. 

Verkauf engl. Werke zu Berlin.. 

Voigt in Altenburg, Anzeige. .. 

IVeigel, Procl. in Leipzig, Auction von Kupferstichen 

und Handzeichnungen, 

— -in Leipzig.. 656, 

JVeigel in Leipzig, Ankündigung. 

— — — — 2 Biicliefauctionen. 

JVeiss in Naumburg. 

Heisse, Zusatz zum 5. Bande seiner neuesten Geschichte 

des Königreichs Sachsen. 

Wendt, über den Püsterich.. 

11 eyermann, Verbesserungen zu Meusels Lexikon. 

11 itte in Göttingen . 

270 

128 
io54 
1617 
1112 

5i3 
1 o54 
l44i 

1489 

1764 

1912 

2064 

l4g4 

1859 

218 

1148 

1715 

314 
555 

1356 

14o3 
174 

2 526 
2425 
2217 

459 
1907 

2004 
1110 

1766 

11 5o 

1 5yi 

2528 

808 

2o5j 

2474 

2059 

1001 

1912 

1 864 

2528 

656 
904 

264o 2 6 4o 

513 

64g 
1193 

1243 
g5o 
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Wittenberger Aufforderung zur Stiftung von Stipendien für 

Docenten zum Andenken a. d. verew. D. Reinhard. Seite 2 587 

Zimmermann, in Haag, Briefe. n3, 160 

Z immer man ns Briefe über die neueste Literatur Hollands. 

(Fortsetzung) . 26 5, 2107 

Zimmermann in Haag, fortgesetzte Briefe über die holl. 

Literatur in d. Jahren 1808—18x1. 2205 

Zu erwartende Werke. i54g, l4g5, 1812, 2o65 

Zusätze und Ergänzungen zu Meusels Lexikon.. 12o5 

Nekrolog. 

Apostolovics in Miskolcz. ... 2o5g 

d’Apples in Leipzig.   190^ 
Archenholz in Oyendorf. .. 661, 806 

Bernhardt in Leipzig.. . 661 

Biesterfeld in Hamburg. 2o55 

Böttger in Weimar.•. 1 7 1 7 

Bourgoing von , Bar... 70 

Brandmüller in Augsburg. 1717 

Brehm in Leipzig. 660 

Collin von, in Wien... 119 

Conrad in Berlin.. 3i5 

Conrad in Berlin. 660 

Bassdorf.. 6i4 

Bippold in Danzig... 222 

Böhler in Altenburg. 908 

Erdmann in Wittenberg. 2471 

Gehe. 6l4 

Gjörvell in Stockholm... 453 

Göde in Göttingen. 1718 

Göde in Göttingen. Igo 5 

Griesbach in Jena. 9°7 
Hecker in Berlin.. 262 

Hempel in Lauchstädt.7 .. 1717 

Heussen in Reval.... 660 

Herrmann in Dresden.... 56 1 

Hesse zu Bentheim - Steinfurt. .1860 

Heurteloup, Baron von, in Paris. 11 4g 

Heyne in Göttingen... 1622 

Janssen in Paris.. , . 12 47 

Jessen in Augustusburg. 1717 

Katona zu Kalocsa. 2o5g 

Kleist, Heinr. von.   3i5 

Klügel in Halle.. 2055 

Kohlhaas, Job. Jac. .. 70 

Laurentius in Sebnitz. 9°7 

v. Lerchenfeld in Hermannstadt.. ..  1007 

Jjohmann, Friederike in Leipzig...  454 

Lombard in Nizza.. .... 1 i4g , 1247 

Lombard in Berlin..... 1 7 l 7 

v. Matthäi in Moscau. 221 

XXX 

Meissner in Dresden. , . , , , ... ........... , Seite 

Meister in Kappel. . ... . 

II. v. Nagy zu Oedcnburg. 

St. v. Nagy in Szent Lörincz.,. 

Nebe in Halle... 

Nekrolog aus dem Oesterreich. Kaiserstaate. 

Pallas in Berlin... 127, ii4g, 

v. Pazekas zu Diöszey... 

Platon in Ekaterinoslaw... 

PÖrschke zu Königsberg ,,,,. 

Bahn in Zürich .... 

v. Jiantzau in Kiel.... 

Beinhard in Dresden. 1905, 

Be tder in Vorchheim... 

Bichter in Göttingen. 

Bontgen bey Mogador... 

Böntgens Tod, widerrufen... . 

Salzmann in Schneplenthal..... 

Saunier in Hamburg. 

Schikaneder in Wien. 

Schlegel in Merseburg.... 

Schlesier in Zwickau. 

Schmidt in Jena.... 

Schreger in Meissen... 

Schubart in Stuttgardt. 

v. Stutterheim in Wien.. 

Tenner in Chemnitz.. 

Tischbein in Leipzig... 

Graf von TÖrring zu Seefeld... 

IVagn er, Ems t...... 

Wanckel in Bottendorf. .. 

Wildenotv in Berlin. 

Wolfraih in Rinteln... 

Zeis in Dresden.... 

Zerenner in Derenburg...... 

1 19 
263 

2477 

2476 

661 

1100 

1717 

2476 

263 

2165 

2o55 

661 

2001 

660 

1717 

1247 

1905 
263 

2471 

2471 

2 163 

2471 

1716 

661 

661 

1006 

660 

1 558 

661 

9Ü 7 
1247 

1622 

1717 

2470 

660 

Verbesserungen. 

N. 74. S. 586. Z. 3. von unten Barbier 1. Barbie und eben 

so auch im vorigen Monatsregister. 

N. 81. S. 647. Z. 7. ist nach conditione ausgefallen: rerum 

rusticarum. 

N. 89. S. 206. Z. 20. ist zu lesen: 100 von deutschen Bo- 

manen, 3o von deutschen Schauspielen. 

N. 95. S. 759. Z. 3. Mr. Ousely I. M. Mousley. 

N. 5o4. S. 2427. Z. i4. invidus 1. invictus. 

S. 1247. Z. 28. ist nach Juristenfac. hinzuzusetzen in Wit¬ 

tenberg, und Z. 3 6. statt Annaburg zu lesen, Ilerzberg, 

an die Stelle des zur Superintendentur in Belzig beför¬ 

derten Hrn, M. Seyjfarth. 
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Leipziger Literatur-Zeitun 

Am 1. des Januars 1812. 

Die neuesten Bereicherungen der J 
Geschieh tskunde. 

So ansehnlich auch die Zahl der grossem und 

kleinern Schriften über die allgemeine Geschichte 
und einzelne Abtheilungeil derselben ist, mit wel¬ 
chen die letztem Jahre unsere historische Litera¬ 
tur zwar vermehrt, aber keinesweges bereichert 
haben: so würde es doch ungerecht seyn, wenn 
man es verkennen wollte, dass, ungeachtet bisher 
die historischen Studien gerade nicht zu denen ge¬ 
holt haben, mit welchen man si li am thätigslen und . 
nützlichsten beschäftig! hat, dennoch einige Werke 
erschienen sind, in welchen entweder der Ge¬ 

schieht furschung neue und wichtige, zum Theil 
unbekannte oder unbenutzte Materialien dargebo¬ 
ten, oder erhebliche Thatsacheu durch neue For¬ 
schungen und Beweise ans Licht gezogen und be¬ 
währt, oder die einzelnen und zerstreueten Data 
besser zusammen gefasst, geordnet und benutzt, 
oder die historische Kritik zur Sichtung herkömm¬ 
licher Vorstellungen sorgfältiger angewendet, oder 
die Resultate historischer Untersuchungen und An¬ 
sichten richtiger aufgefasst und lehrreicher darge- 
Slellt worden sind. Mit wel- her Schrift könnten 
wir die Uebersicht einiger dieser Werke wohl 
zweckmässiger anfangen, als mit einer allgemei¬ 
nen, deren vorzüglichstes Verdienst im Sammeln, 
Zusammenstellen und Anordnen einer kaum zu 

übersehenden Menge von Nachrichten, Beobach¬ 
tungen, Meinungen, Vermuthumen u. s. f. im 
Uebetb icken aller Angaben und Ansichten, im Be- 
urtheilen und Aufstellen unwidersp e hlicher oder 
zweifelhafter Resultate besieht, und deren nicht 
arroganter und unbescheidener Verfasser ihr selbst 
einen hohen Werth beilegt? 

Untersuchungen über die Ver schiede nheiten der Men¬ 
schen nci tuven (die verschiedenen Ale tische Harten) 
in Asien und den Südländern, in den Ostiridi- 
sclien und Südseeinseln nebst einer historischen 
Uerg leichung der vormahligen u. gegenwärtigen 
"Bewohner dieser (Kontinente und Eylande, von 
C. Meiners. Aperiam terras gentibus, et gentes 
terris. I ulOgen, in der J. G. Coltaschen Buchh* 
ldii. XXIv*u. 47cj S. gr. 8. (2 Thlr. 8 gr.) 

Bekanntlich war ein grosser Theil der Studien 
des verewigten Meiners seit langer Zeit auf die 
Geschichte der Menschheit gerichtet. Wie er diese 
Studien betrieben habe, auf we.che ßeme kungen 

und Meinungen sio ihn geleitet, wie er von mau- 
Erster Bund.* 

eben zurückgekommen sey, wie er die Geschichte 
der Menschheit zu einei* für sich bestehenden 
Wissenschaft (aber freyiich in dem von ihm an¬ 
genommenen Sinne des Ausdrucks) umgebildet, seine 
Forschungen eine Zeitlang bey Seite gelegt und 
aulgeliöit habe, einzelne Abschnitte jener Ge'-cli. 
zu bearbeiten, ohne jedoch aufzuhören dazu zu 
sammeln, und die gesammelten neuen Facta mit 
den früher gezogenen Schlüssen zu vergleichen, 
und .endlich wieder zur Ausarbeitung des gegen¬ 
wärtigen Werks zurückgekehrt sey, das fiiiart er 
seihst in dem lesenswerthen Bruchstücke seiner 
Vorrede weiter aus, und erklärt, gewiss ohne er¬ 
heblichen Widerspruch befürchten zu dürfen, ,,dass 
er d s gegenwärtige Werk nicht bloss als die letzte, 
sondern auch als die beste seiner Arbeiten, als eine 
reife Frucht von beynahe 3ojährigen Untersuchungen 
betrachte, das seinem Namen Ehre bringen werde, 
weil darin viele Dunkelheiten aufgeklärt, viele Tit- 
thümer vernichtet, viele wichtige Fragen entschie¬ 
den, und manche Theiie der nützlichsten Wissen¬ 
schaften mit einem neuen Lichte erfüllt worden.“ 

Ganz entspricht der Titel dem Inhalte nicht, 
der ungleich mannigfaltiger und verschiedenai tiger 
ist als jener erwarten lässt. Diess kann schon eine 
kurze Angabe der Hauplbestandtheiie lehren. Auf 
eine Einleitung (S. 1—00) folgt der erste Abschnitt 
(S. 5o — 1G8): W elcher Ercltheil ist der älteste, 
von Menschen am frühesten bewohnte? Der zweyte 
(S. 168 — 412) verbreitet sich über die Denbnähier 
und Veränderungen unbekannter Volker und Zei¬ 
ten, und der dritte (S. 4i5—^79) über die Epo¬ 
chen und Veränderungen, in welchen und durch 
welche das menschl. Geschlecht am meisten auf- 
gerüttelt und zusammen geworfen worden? (Aus¬ 
drücke, welche der Verf.. wenn er seinem Werke 
die letzte Feile hätte gehen können, vermuthlich 
geändert hab'n würde.) In diesen Abschnitten selbst 
kommen noch manche Episoden vor, die mit dem 
Inhalte, wie ihn der Titel angibt, in gar keiner 
Verbindung stehen. Es sind vielmehr schätzbare 
und prüfungswerlhe Abhandlungen zur Gesell, des 
Erdkörpers, seiner Bevölkerung und der verschie¬ 
denen Stämme und Völker, die ihn bewohnen. 

Der Ursprung der Völker und die Entstellung 
und Revolutionen des Erdkörpers machen den 
II 11 ptgegenstand der Befrachtungen in der Einlei¬ 
tung aus. Fast alle Nationen glaubten . dass die 
übrigen Völker der Erde eben so wie sie selbst 
entstanden wären, und theilten die Einwohner der 
einzelnen Länder in ursprüngliche oder eingeborne 
(mochten sie nun aus der Erde entsprungen seyn 
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sollen oder von den Göttern abgeleitet werden) 
und eingewanderte. Die hebräischen Urkunden, 
die nur Ein Stammpaar und Stammvolk kennen, 
geben dem Verf. Gelegenheit zu Betrachtungen, 
deren Resultat man leicht ahnen wird. ShonPe/- 
loutier (Hist, des Celles) behauptete, es gehe ver¬ 
schiedene Arten von Menschen, nur dass er, um 
den mosaischen Urkunden nicht zu nahe zu treten, 
ihre Entstehung von einem göttlichen Wunder ab¬ 
leitete. Weit gewöhnlicher aber ist angenommen 
worden, dass die Natur den verschiedenen Län¬ 
dern, so wie eigenthiimliche Pflanzen und Thier¬ 
arten , auch eigenthiimliche oder ursprüngliche 
menschliche Bewohner geschenkt, und dass, so wie 
die verschiedenen Erdlheile zu verschiedenen Zei¬ 
ten aus dem Wasser hervorgegangen sind, auch 
ihre menschlichen Bewohner zu verschiedenen Zei¬ 
ten entstanden seyn mögen. Zu wenig hat der 
Verf. auf die dagegen gemachten Einwendungen 
und Erinnerungen Rücksicht genommen. Er geht 
sodann zu den verschiedenen Hypothesen über die 
Entstehung und die Revolutionen des Erdkörpers 
über , und unterscheidet dabey die sichern oder 
doch höchst wahrscheinlichen geologischen Sätze 
von blossen Vermutlnmgeu. Auch er nimmt an, 
dass die ursprünglichen Gebirge im flüssigen Zu¬ 
stande des Erdkörpers durch anziehende Kräfte 
oder Crystallisation gebildet wrorden , und dass 
folglich zur Zeit ihrer Entstehung die Gewässer 
den Kern des Erdkörpers bedeckten, dass die Erde 
mehrere grosse Revolutionen und Veränderungen 
der Klimate und der Erdaxe seilet erfahren, und 
die Natur nach solchen grossen Revolutionen ihre 
Schöpfung nicht bloss wiederholt., sondern auch 
abgewechselt habe* Er macht besonders auf die 
Stufenfolge, der Erzeugungen aufmerksarm, und 
zieht daiaus Folgerungen in Rücksicht auf die Men¬ 
schen, deren erbliche Aehnlichkeilen und Verschie¬ 
denheiten er auf teilt, und, indem er einige Abar¬ 
ten zugibt, doch auch manche ursprüngliche Arten 
annimmt. Bey der Aufsuchung der ältesten Wohn¬ 
sitze der Menschen (i. Abschn.) kömmt er eben so 
wohl auf die neuern Meinungen vom Paradies 
(wo nicht bemerkt ist, dass nicht nur Adelung, 
dem Unktmde der Geographie vorgeworfen wird, 
sondern auch Hartmann in s. Aufklär, über Asien 
Th. i. es in Kaschmir suche) als auf Bailly’s Ur- 
volk im nordöstJ. Asien, das auf ganz unsicbern 
Datis beruht. Vier Merkmale, an welchen das 
Alterthum eines Erdlheüs erkannt werden soll, 
prüft der Verf. S. 62—166, um darzuthuu, dass 
es nicht leicht sey, das Alter eines Erdlheils zu 
bestimmen, dass man wohl behaupten könne, Ein 
Erdtheil sey jünger oder älter als ein Anderer 
(Amerika der jüngste, Europa der jüngere), dass 
man aber nicht das höchste Alterthum Eines Erd- 
iheils und die Alter.sfolge der übrigen (ob Asien 
oder Afrika und welcher Tlreil in diesen Ländern 
früher bewohnt worden) mit Gewissheit bestimmen 
kömie. Diese Merkmale werden hergenommen 

r. von den höchsten Gebirgen, insbesondere den 
Urgebirgen. Aber auch sie sind Zerstörungen, 
Verwitterungen und Verwandelungen unterworfen. 
Ein Erdtheil ist um so viel älter, je mehr er un¬ 
ter übrigens ähnlichen Umständen zertrümmerte 
Urgebirge, oder hohe, holzlose, wasserarme, mit 
Siemen, Kies und Sand bedeckte Ebenen (Steppen, 
Wüsteneyen) enthält. 2. Von den niedrigen so¬ 
wohl fruchtbaren als unfruchtbaren Flächen. 3. Den 
Gewässern. Erdlheile und Länder sind desto älter, 
je nacktere und niedrigere Berge, je weniger 
fliessende und stehende Gewässer, je mehr ausge- 
Irocknele Moräste und Seen sie enthalten. Indem 
der Verf. hier vom Anselzen des Landes durch die 
Flüsse und den Bewegungen des Weltmeers han¬ 
delt, wird auch die Frage untersucht: ob Aegypten 
ein Geschenk des Nils scy? 4. Von den Vulca- 
nen, die aber nur ein unsicheres Merkmal geben. 

Von den allen Denkmälern der Völker (ster 
Abschn.), besonders des iiördl. Asiens hatte der 
Verf. schon in einer kleinen deutschen Schrift 
(1786) und in s. Coinm. de antiquis monumentis 
in Sibiria australi existentibus (Commentatt. Soc. 
Gott. XIII.) gehandelt. Flier ist alles, was sich 
darauf bezieht, vollständiger ausgeführt. Es wer¬ 
den nämlich durchgegangen: 1. die (vorgeschichtli¬ 
chen) Denkmäler unbekannter Völker (denn nur 
von diesen, nicht von den bekannten, ist die Frage) 
im nördlichen Asien, wo man die meisten antrifft; 
und diese sind: Felsen - Inschriften, geölfnete Berg¬ 
werke, Grabmäler mit ihren Inschriften in Cha¬ 
rakteren, die von den bisher bekannten weniger 
oder mehr abweichen, Trümmer von Festungen, 
Städten, Pallästen, Tempeln. Das Resultat ist: es 
müssen in diesen Gegenden Ein oder mehrere ver¬ 
wandle Völker von ähnlicher Cultur in frühem 
Zeiten gewohnt haben, die sich durch ihren gros¬ 
sen Plandel nicht weniger als durch ihren Acker¬ 
bau, Erwerb- und Kunslfleiss auszeichnelen. Wir 
übergehen, was dabey über den Unterschied von 
Mogolen und Tataren, über Skythen, Massagefen, 
Comanen, Bulgaren, über Permien und den alten 
nordischen Handel bemerkt ist; 2. im südlichen 
Asien. Die wichtigsten Monumente der Vorzeit 
findet man in Hindoslan, oder vielmehr Decan, 
und in Ceylon, man kann sie aber nicht Denkmä¬ 
ler unbekannter Zeiten und Völker nennen. (Die 
höhere Cultur der Hindus und die Ausbildung ih¬ 
rer Sprache und Religion sieht M. S. 427 f. als 
Folge der Eroberungen Alexanders an, wogegen 
sich wohl Gründe anführen liessen.) Der Verf. 
geht daher zu andern Gegenständen über , indem 
er die frühen und weiten Schifiäly1*«!}.. der Indier 
und ihren ausgedehnten Handel beweiset (denn die 
Behauptung Mehrerer, dass es den Hindus verbo¬ 
ten sey, über den Indus zu gehen, wird durch 
Thatsachen widerlegt), den Amheil anderer Völ¬ 
ker am indischen Handel, und die Inseln des per¬ 
sischen Meerbusens, insbesondere Orniuz, schildert, 

vornehmlich aber sich über die Bevölkerung der 
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Südsee-Inseln (S. 286 ff.) verbreitet. Die Südsee- 
Insulaner theilen sich in zwey Hauptstämme, den 
schwarzen negerartigen und den nicht negerartigen, 
Melcher wieder zerfällt in die schönere, stärkere 
Menschenart von hellerer Farbe, mehr er m Ver¬ 
stand und grösserer Gutmüthigkeii, und in die we¬ 
niger helle, schöne, grosse, starke. Nach des Vfs. 
Behauptung gibt es weder in Asien noch in ir¬ 
gend einem andern Theile Völker, welche man 
als Stammväter der Neger und der schönen Insu¬ 
laner der Siidsee ansehen könne, sie können we¬ 
der aus den ostindischen Inseln gekommen , noch 
aus einem Südlande und einer Inselgruppe in die 
andere übergegangen seyn, nicht von den ostindi¬ 
schen Malayen abstammen, aber auch nicht von 
einander entsprungen seyn, sondern beyde Haupt¬ 
stämme müssen für ursprüngliche Menschenarten 
erklärt werden. Hier bedauern wir, dass der Vf. 
des Hrn. von Zimniermcinn Australien , um aus ilnn 
die allmähligen Uebergänge und Verwandtschaften zu 
entlehnen, so wie in Ansehung Sachaliens nicht des 
Hrn. v. Krusenstern Reisebeschreibung hat benu¬ 
tzen können. 0. Im westlichen Asien, Ruinen von 
Persepolis u. s. f.; 4. in Afrika, 5. Amerika. Un¬ 
geachtet der beyspiellosen Aehnlichkeit der Ameri¬ 
kaner unter einander sind doch auch sie nicht ganz 
unvermischt geblieben. Endlich 6. von Europa 
werden die steinernen Waffen oder Werkzeuge, 
die man in England, Schottland, und dem altenGer- 
manien, Gallien, Belgien, gefunden hat, aulge- 
fuhrt. Nimmt man auch auf alle vorgeschichtliche 
Revolutionen keine Rücksicht, und betrachtet nur 
die, von welchen die Geschichte redet, so muss 
man fast annehmen, dass kein Erdtheil, kein be¬ 
deutendes Land von fremder Gewalt unberührt, 
beynahe kein Volk rein und ursprünglich geblie¬ 
ben, vielmehr alle Nationen entweder verpflanzt 
oder mit andern vermischt worden sind. Zwar 
die frühesten Eroberungen haben keine Mischung 
der Völker hervorgebracht, überhaupt aber sind 
die zufälligen Versetzungen und Vermischungen 
von Völkern, welche die Siege einzelner Eroberer 
nach sich zogen, nichts gegen diejenigen, welche 
gewisse natürliche Beschaffenheiten der asiatischen 
Länder und ihrer Verfassung nach sich zogen. 
Beym Aufzählen dieser Wanderungen und Verpflan¬ 
zungen sind einige Fehler vom Verf. begangen 
worden; der bedeutendste S. 4-23, wo es heisst: 
,,die sogenannten Sclaven des Königs, die Mamme— 
lucken, stürzten die Chalifen in Aegypten, und 
man kann noch jetzt sagen, dass zwar nicht das 
Reich, aber doch die Macht der Mammelucken 
oder der gekauften Sclaven aus Mingrelien, Cir- 
cassien un "Georgien bis auf den heutigen Tag 
fortdaure.“ Nicht nur werden hier die Bahariten 
und die Bordschiten Mamluks verwechselt, son- 
dein es gab auch keine Chalifen in Aegypten, wel¬ 
che die Mamluks gestürzt hätten. Die Fatimiti- 

SC le“CllaIifen *n Ae§ypLen waren schon im letz¬ 
ten 1 heile des I2ten Jahrhund, durch die Ejubiten 

oder Kurden verdrängt worden, und diese wurden 
in der Mitte des iSten Jahrhund, durch die Mam- 
luken oder ihre Anführer der Regierung beraubt. 
Der Verf. geht sodann zu den europäischen Kolo¬ 
nien über, die lange vor Alexander schon nach 
Asien und Afrika übergingen. Ein Auswuchs ist 
das , was über die Sclaven in Rom und über das 
dasige Sitten verderben , zum Theil aus andern 
Schriften des VerPs. wiederholt wird. Dass Revo¬ 
lutionen in dem entferntesten östlichen Asien das 
Vordringen der Hunnen, und dadurch die grosse 
Völkerwanderung im 4. und 5ten Jahrhundert be¬ 
wirkt hätten, bestritt der Verf. schon ehemals, und 
bestreitet es noch S. 44g, ohne uns vom Gegentheil 
zu überzeugen. Bis auf den heutigen Tag sollen 
noch Nachkommen der Hunnen des Attila in Dal¬ 
matien vorhanden seyri, und der Verfasser ist 
auch geneigt, die Budschiaken und Nogaier in 
Bessarabien und am Kuman für Reste der Hun¬ 
nen zu halten. Die Ungarn aber sind ihm un- 
läugbar ihrer ganzen Natur uach entweder ein 
reiner tatarischer oder mit Finnen wenig vermisch¬ 
ter Stamm, deren mit den finnischen Mundarten 
sehr verwandte Sprache sich nur durch ein langes 
Zusammenwohnen mit Finnischen Stämmen, mehre-r 
res davon zugeeignet habe. Nachdem der Verf. 
noch die folgenden Wanderungen und Kolonisatio¬ 
nen von den Kreuzziigen bis auf die brittisch. Nie¬ 
derlassungen in Neu-Süd-Wales durchgegangen ist, 
schliesst er mit folgender Betrachtung: ,,Sollte die 
Kolonisation der Austral - Länder so fortgehen Mrie 
sie angefangen hat, oder wie die Bevölkerung der 
neuen Welt forfgegangen ist, so werden dadurch 
in dem Handel überhaupt vielleicht noch grössere 
Veränderungen hervorgebracht werden, als die Ent¬ 
deckung von Amerika hervorgebracht hat. Kein 
Menschenfreund kann sich diesen frohen Bildern 
der Zukunft überlassen, ohne zugleich den Wunsch 
zu hegen, dass die schönsten Länder und Inseln 
unsers Erdtheils von den Barbaren, M^elche sie bis¬ 
her verwüsteten, mögen gesäubert, und dass beyde 
von bessern Menschen mögen beherrscht und be¬ 
setzt werden.“ Bey der grossen Reichhaltigkeit des 
Werks wäre ein Register gewiss keine überflüssige 
Zugabe gewesen, aber nicht einmal eine Inhallsan¬ 
zeige ist vorgesetzt; eben so sehr hätten wir ge¬ 
wünscht, dass, wie es sonst bey solchen Schriften 
der Fall war, und im Auslände noch ist, ein Ver¬ 
zeichniss der gebrauchten und benutzten Werke 
Wäre vorausgeschickt worden. Denn ohnehin wird 
man sehr oft durch zahlreiche nicht berichtigte 
Druckfehler im Lesen gestört. Sogar die bekann¬ 
testen Namen sind verstellt, und z. B. dePauw in 
de Pouno, und Heeren in Herrmarin verwandelt 
worden. Herr Hoff. Feder zu Hannover ist Her¬ 
ausgeber des Werks, und hat in der Vorrede seinem 
jiingern, vertrautesten und vieljährigen Freunde, 
Meiners (geh. 5i. Jul. 1747. gest. 1. May 1811) ein 
achtungswerthes Denkmal der Freundschaft und 
Liebe errichtet. 
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Kurze Anzeigen. 

Bede, als am Geburtsfeste des Königs 5, August 
l8i i die Koni gl. Universität zu Berlin sich zum 
ersten Male öffentlich versammelte, gesprochen 
Von Theod. Schmalz, D. als Rector der Universität. 

Berlin, inComm. b.Hitzig. i8jr, 53 S, gr.8. (5 Gr.) 

Das Verhältuiss des Staates und der Wissenschaft 
zu einander, macht den Inhalt dieser Geist- und 
Gehaltvollen Rede aus. Wenn gleich die Wissen¬ 
schaft an sielt nicht das höchste Ziei der Mensch¬ 
heit ist, und selbst ihre höhere Würde nur von der 
Weisheit empfängt, so darf sie doch nicht nur nach 
dem Dienste dieses Lebens geschätzt werden. Ihr 
eigentlicher Werth ist, dass sie den Geist entwi¬ 
ckelt und seine Kräfte aufregt und übt, auf dass er 
überall zu wirken vermöge, was die Pflicht gebie¬ 
tet, oder die Idee erheischt, ihr Zweck, .das Wis¬ 
sen an sich. Die Cnltur, ihr eigentliches Werk, 
ist zwar im Grunde nur verfeinerte Sinnlichkeit, 
welche den groben Genuss den feinem Genüssen 
aufopfern lehrt, aber uns so vorübt, wie die grö¬ 
bere Sinnlichkeit der edlern so alle Sinnlichkeit 
aufzuopfern der Vollendung. Unendliche Segnun¬ 
gen liegen in der Wissenschaft, weil sie als Spe- 
culation und als Erforschung der Thalsachen ein 
zwiefaches ernstes Stieben des Geistes ist, welches 
,,das Gemüth vom eitlen Wesen, von SelbstgefäG 
ligkeit, von Genüssen der Sinne, die es abstumpfen 
und die bessern Kräfte lähmen, abzieht, und uns 
endlich zur Ahndung des Höchsten, Allein-Nothwen- 
digeu, Göttlichen, erhebt.“ Gegen die neueste „aus 
hohem Ansichten der Dinge und erhabnerer Philo¬ 
sophie“ angeblich gezogene Bestimmung des Wesens 
und der Würde des Staates erklärt sieh der V. mit 
Recht, da ihm der Staat nicht eine aus der Vernunft 
an sich gebotene Idee, sondern ein aus der Erfah¬ 
rung gesammelter Begriff ist. „Durch jene Darstellung 
des Staates (als umfassend die gesammte Mensch¬ 
heit und als die Gesammtheit aller Bildungs-An¬ 
stalten für unser Geschlecht), sagt er, ist eineWell- 
bürgerschaft ausgesprochen, die die Heiligkeit der 
Bürgerschaft im wirklichen Staate vernichtet, und 
eine Pflicht in erhitzter Phantasie erdichtet, wel¬ 
cher die kalte Pflicht des Lebens naclige etzt wird. 
Dem Staate kann nicht zum eignen Ziel gegeben 
werden, was das Ziel des Da.s,eyns der ganzen Welt 
ist (Entwickelung der Menschheit). Freylich soll 
auch der Staat die Menschen zur Vollendung bib- 
den (oder diese Bildung nicht hindern, sondern be-^ 
fördern). Aber sein nächster Zweck ist F.eyheif. 
Erziehung, wie Glück, mögen die Menschen nur 
erwarten von dem Allwaltenden Gott — der Staat 
aber gewähre Freyh.eit durch gerechte Fürsten. Das 
ist der Könige hohe Würde und das sey ihr Stolz, 
dass sie Gerechtigkeit übend dieFreyheit ihrer Un- 
te- tlianen beschützen. Wie Gott die Menschheit 
führe, das können wir nie berechnen. Gewiss wis¬ 
sen Alle, was liecht sey; diess mögen wir vom 
Staate begehren, übrigens unsre Pflicht tliun und 

glauben an Vorsehung. „Auch der Staat hat also 
nicht sein Ziei in dem Höchsten, und Wissenschaft 
und Staat sind in ihren nächsten Zwecken verschie¬ 
den. Aber eine stete Wechselwirkung findet zwi¬ 
schen ihnen Statt und sie werden desto glücklicher 
auf einander wirken, je treuer jedes von ihnen sei¬ 
ner Eigeuthüm 1 ichkeit bleibt. Wissenschaft kann 
nur in derPYeyheit gedeihen, welche der Staat ihr 
gewährt. Dagegen verdankt aber auch der Staat 
der Wissenschaft und den Lehranstalten sehr viel. 
Von diesen Ausführungen wird nun zuletzt die man¬ 
nigfaltigste und erhebendste Anwendung gemacht. 

Zu derselben Feyer schrieb im Namen der Uni¬ 
versität zu Berlin Hr. Prof. B och h (dessen Name 
aber nicht auf dem Titel steht) eine Einladungsschrift: 

Disputatur de simultate, quam Plato cum Xenoplion- 
te exereuisse fertur. (b. Unger 09 S. gr. 4. 8 Gr.) 

Schon im frühem Allerthum wurde behauptet, 
Plato sey sehr eifersüchtig und neidisch gegen an¬ 
dere Philosophen, und vornehmlich dem Xenophon 
abgeneigt gewesen. Gegen diese Anklage, insbe¬ 
sondere die des flegesancler beym Athen, verthei- 
digt der Herr Verf. den Plato, auf eine wenn nicht 
überall überzeugende, doch höchst wahrscheinliche 
und beyfallswürdige Art. Zuvörderst wird die Be¬ 
hauptung, dass Xenopho.ns Symposium dem Plato¬ 
nischen entgegengesetzt und folglich fsüher geschrie¬ 
ben sey, mit mein em Gründen bestritten, und wahr¬ 
scheinlich gemacht, dass Plato, als er Xen. Sym¬ 
posium gelesen und die ganze Erfindung gebilligt 
habe, in einer ähnlichen Fiction das Bild eines 
Weisen habe aufstellen wollen und eben dadurch 
auch genöthigt worden sey, manches darin abzuän- 
dern. Er untersucht, woher es komme, dass, was 
beym Xen. Socrales zum Pausanias sagt beym Pla¬ 
to Pliädrus wiederholt; erinnert, das Gastmahl des 
Kallias bey X,tn. gehöre zu Olymp. 89, 4; Xenoph. 
sey damals 20 Jahr alt und wahrscheinlich selbst 
gegenwärtig gewesen, das Platon. Gasünahl sey vier 
Jahre später Ol. 90, 4. angestellt, und in derselben 
Ordnung wären auch die beyden Schriften abge¬ 
fasst, das von Xenophon bald nach seiner Rück¬ 
kehr aus Asien jOl. 96, 5., das des Plato gewiss 
nach Ol. 98, 3. Ein von Valckenär dem Plato (je¬ 
doch nicht zuerst) gemachter V'orwurf. dieser Phi¬ 
losoph habe manchmal etwas aus andern Schrif en 
entlehnt, wird S. i4 mit .etwas zu harten Worten 
abgefertigt. Die übrigen Gründe der angeblichen 
Feindschaft, dass Plato im Phädon des Xenophon 
nicht Erwähnung thue, Xenophon den Plato nicht 
nenne, der Charakter des Menon von beyden ver¬ 
schieden geschildert werde-, ferner die rfus dem Ver¬ 
hältnis« der Cyropädie zu des Plato Büchern de 
republica und die aus einem (unechten) Briefe des 
Xen. hergenommenenGründ© werden kürzer abgefer¬ 
tigt, , ut vana iam intelligamus esse ornnia e Xeno- 
phontis Platonicisquelibris petita sive content ionissive 
obtreclatiouis exempla, ut iudicabat etiam Gellius.4£ 
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Leipziger Literatur - Zeitun 

Am 2. des Januars. 

Ueber vorzüglichere Behandlungs¬ 
arten der Mythologie. 

w enn ehemals die alte, besonders classisclie, My¬ 
thologie nichts war als ein Chaos der abgeschmack¬ 
testen und verwegensten Fabeln, und der willkiu- 
lichsten, oft lächerlichsten Deutungen ohne genaue 
Unterscheidung der verschiedenen Quellen, Zeiten, 
Werke und Denkmäler des Alterthums, Vorstel- 
lungs- und Darstellungs-Arten desselben, derDenk- 
ai t und Spr ache der ältesten und der spätem W^eil, 
des ursprünglichen und des hineingetragenen Sin¬ 
nes : so ist unstreitig in diess Chaos seit etwa 4o 
Jahren Licht und Ordnung gebracht und bessere 
Wege einer zweckmässigen und vielseitigen Behand¬ 
lung der Mythologie sind vorgezeichnet und betre¬ 
ten worden. W enn auch noch hie und da in neuern 
Werken der Gesichtspunkt wieder verrückt zu wer¬ 
den scheint, aus welchem man die religiösen My¬ 
then der \ orzeit zu betrachten hat, wenn auch die 
schon abgesonderten Mythen verschiedener Länder 
und Zeitalter, der Dichter und ihrer Ausleger wie¬ 
der vermischt und selbst die Meinungen "späterer 
Philosophen der Dichterfabel als uralter Sinn un¬ 
tergelegt werden; es sind doch feste Principien vor¬ 
handen, an welche man sich halten kann, und 
Grundsätze als wahr anerkannt, die kein noch so 
künstliches Gewebe blendender Deuteley verdrän¬ 
gen wird. „Die richtigen Begriffe über Mythologie, 
der Schlüssel zu dem ganzen hohem Altertliume, 
sind zuerst durch Heyne in seiner Bearbeitung des 
Virgil und anderer Dichter, so wie in der Ausgabe 
der Bibliothek des Apollodor, und in mehrern Ab¬ 
handlungen m den Schriften der Gotting. Societät 
der Wissenschaften auseinander gesetzt und in Um¬ 
lauf gebracht. Vorzüglich durch sie sind daher die 
Deutschen den übrigen Völkern in der richtigen 
Ansicht der Alterthumskunde so weit voran^eeilt.^ 
(Worte Heeren’s in der Einl. zu s. Gesch. d. St. 
des Alterth.) Fürs erste werden nicht mehr die 
Mythen in den Homer. Gedichten und beym Non- 
nus oder Q. Calaber, oder auch nur bey den Ale- 
xandrin. griech. Dichtern mit einander, wie sonst, 
vermengt, und für einander völlig und in jeder 
Rücksicht gleich angesehen; es ist nicht nur von 
einer allgemeinen griech. oder röm. Mythologie die 
Rede, sondern die Mylheil werden nach den Stäm- 
üjen und Ländern, wo sie zuerst gebildet wurden 
©der Vorkommen, unterschieden; Dichter- und 

ilrster Hand. 

I Si 2. 

Kun stlei behänd Jung eines Mythus werden von ein- 
andei abgesondert; urspiünglicher Stoff eines M y¬ 
thus und mannigfaltige Ausbildung desselben, älte¬ 
ste Einkleidung und spätere allegoi ische Darstel- 
lung, geschieden, und nur erst neuerlich hat der 
ehrwürdige Heyne, nach manchen andern Vcj su- 

chen, die Auslegung der mythischen Sprache auf 
teste Kegeln zuruc kgefuln t (Semionis mylhici seu 
symboüci interprelatio ad caussas et rationes du- 
ctasque inde regulas recocata, Commentatio recitala 
in consessu Societ. — m. Nov. 1807 a. C. G. Heyne 
in dem letzLen oder i6ten Bande der Commentatt. 
Soc. Gott., cl. phil. et hist. p. 286 —325). Endlich 
ist man doch auch grosstentlieils von der aus Un¬ 
kunde des Alterthums entstandenen und zum Theil 
noch fortdauernden Verwechselung von Mythen und 
Erdichtungen zuiiickgekommen. Noch aber lassen 
manche neuere Bearbeitungen der Mythologie ei- 
nige W ünsche übrig, deren Erfüllung von Abwe¬ 
gen aul die man leicht gerathen kann, abhalten 
und zu sicheren Resultaten führen kann. So wie 
man bey Bestimmung der ursprünglichen und ab¬ 
geleiteten Bedeutungen eines Worts in den alten 
Sprachen nicht allein auf die Natur und den Zu¬ 
sammenhang dieser Bedeutungen, sondern vorzüg¬ 
lich auf den wahren Gebrauch derselben bey den 
ältesten Schriftstellern und die Abänderungen des- 
se benbey den folgenden mit Beobachtung der Zeit- 
iolge und der Gattung der Schriftsteller sehen muss, 
eben so nöthig ist es, immer mehr die erste Dar¬ 
stellung eines Mythus und seine fernere Ausbildung 
zu untei scheiden, und den ursprünglichen reinen, 

.und von dichterischer Ausschmückung entkleideten 
Stoff ^ 011 den spätem Zusätzen, Verbindungen mit 
andern, neuen V erzierungen u. aufgenommenen Deu¬ 
tungen, in der Darstellung sowohl als in der Er¬ 
klärung zu sondern. Mit Recht ist von einem ge¬ 
lehrten Forscher erinnert wrorden, dass dazu die 
Bruchstücke alter griech. Historiker mehr, als bis¬ 
her geschehen ist, zu benutzen sind. Aber auch 
eine noch genauere Scheidung der Localmythen — 
und das sind doch anfangs die meisten — mit Rück¬ 
sicht auf die Bevölkerung und Cultur eines jeden 
Landstrichs scheint erforderlich zu seyn, sowohl 
um die Ursprünglichkeit der Mythen als ihren Sinn 
zu erfassen. Dabey muss man freylich allen vorge¬ 
fassten Meinungen, wenn sie auch an sich noch so 
viele W ahrscheinlichkeit zu haben scheinen oder 
durch geschickte Behandlung erhallen, entsagen und 
nur an sichere historische Data, wo dergleichen 
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vorhanden sind, oder eine natürliche Verknüpfung 
einzelner historisch. Notizen sich halten. Es scheint 
uns zu den vorgefassten Meinungen zu gehören, 
dafs z. B. fast alle griech. Mythen ausländischen 
Ursprungs sind, sey es indischen, od.phönicisehen, od. 
ägyptischen, od. phrygischen, od.thracischen — sollten 
denn in den griech. Inseln und Ländern nicht auch 
sich einheimische Mythen ohne fremdes Zuthun 
haben bilden können? Wenigstens darf man nicht 
bloss Eine ausländische Quelle annehmen, und nur 
aus Einei- Gegend alle Mythen auswandern und, 
gleich den Kolonien, sich in andern Gegenden an- 
«siedeln lassen — ferner, dafs allen oder doch den 
meisten Mythen nur die Vorstellung von den man¬ 
nigfaltigen Wirkungen der zeugenden und hervor¬ 
bringenden Natur in allen ihren Beziehungen zum 
Grunde liege, und nirgends auf einzelne Erschei¬ 
nungen, Beobachtungen, Ansichten und selbst Er¬ 
eignisse der frühesten Zeit Rücksicht zu nehmen 
.sey. Wir sind geneigt zu glauben, dass bey mehrern 
Mythen ungleich mehr Specielles und Individuelles 
.als Allgemeines zum Grunde geLegt sey. Noch we¬ 
niger aber können wir uns davon überzeugen, dass 
in allen Mythen der Vorzeit ein tiefer Sinn und 
eine erhabene Weisheit verborgen liege; denn die¬ 
jenigen, welche diefs zu glauben scheinen oder 
wirklich behaupten, machen offenbar einen Cirkel 
in ihrem Beweise der hohen u. frühen Cultur man¬ 
cher Völker, von denen die Deutung der Mythen 
ausgeht, und widersprechen unläugbaren psycholo¬ 
gischen und historischen Grundsätzen, sie tragen 
erst in die Mythen hinein, was sie dann leicht her¬ 
aus erklären. Eben deswegen aber können wir 
durchaus nicht beystimmen, wenn man die spätem 
griech. Philosophen, vornehmlich die Neuplatoni¬ 
schen, zu Führern bey den Combinationen und 
Interpretationen der Mythen nimmt. Sie kannten 
selbst schon nicht mehr die reinen alten Mythen, 
ihre Mythologie war schon ein Gemisch der selt¬ 
samsten Zusammensetzungen; ohne wahre Kennt- 
niss des Ur-Alterthums und seiner Denkweise, in 
die sie sich nicht zu setzen vermochten, verbanden 
sie die ungleichartigsten Nachrichten und Dinge, 
die ihre ausgebreitete Gelehrsamkeit ihnen darbot 
(wozu bereits im alexandriu. Zeitalter ein guter 
Grund gelegt war,) und deuteten nicht im Geiste 
des Alterthums, sondern im Geiste ihrer Philoso¬ 
phie, je künstlicher und mysteriöser, desto mehr 
zum Bey fall ihrer Schule und zum Bewundern der 
plotinisireuden Nachwelt. So gewiss übrigens poe¬ 
tische und artistische Behandlung der Mythen sich 
wechselseitig unterstützen und einander zur Erklä¬ 
rung dienen, so müssen sie sich doch ihrer Natur 
nach oft so von einander entfernen, dass eine 
gänzliche Vermischung derselben sowohl bey der 
Mythologie überhaupt, als bey der Auslegung alter 
Schriftsteller, Denkmäler und Kunstwerke zu man¬ 
chen irrigen Ansichten und Behauptungen fuhren 
kann. Zwev Werke, von denen das eine sich mit 
grosser Gelehrsamkeit über die Mythologie über- 
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haupt ausbreitet und manche neue Ansichten und 
Aufschlüsse, aber manche noch mehr zu prüfende 
Combinationen und Deutungen aufstellt, das andere 
die Künstler-Mythologie anschaulich durch ausge¬ 
suchte Kunstwerke und durch kurze Erläuterungen, 
aufklärt, verdienen vor andern hervorgehoben und 
genauer angezeigt zu werden, wobey die allgemei¬ 
nen, vorher aufgestellten Erinnerungen von den 
Lesern selbst werden benutzt werden. 

Das erste hat einen Verfasser, der schon einen 
gewissen Mythenkreis ausführlich und mit einer liber- 
grossen Fülle von Gelehrsamkeit, aber auch mit 
nicht geringerm Scharfsinn und ungemeiner Divina- 
tionsgabe zu behandeln augefaugen hat (.Frid. Creu- 
zeri Dionysus, sive commentatioues academicae de 
rerum Bacchicarum Orphicarumqup originibus et 
caussis, Volumen I. fascic. i et 2. Heidelb. 1808 u. 9. 
in 4. womit jedoch, wegen einzelner Stellen noch des 
Hrn. Prof. Lübeck Progr. de morte Bacchi, Vit. 1810 
zu vergleichen ist), und von dem neuen Werke 
schon eine, nicht geringe Erwartung erregende Pro¬ 
be (fdee und Probe alter Symbolik, in Creuzer’s 
u. Daubs Studien, 2. B. S. 224 — 54) gegeben hatte; 

Symbolik und Mythologie der alten Völker, beson¬ 

ders der Griechen. In Vorträgen u. Entwürfen 

VOll Fr. Cr e UZ er, Hofr. und Prof, der alten Liter, 

zu Heidelberg, des philolog. Seminars daselbst Director. Er¬ 

ster Band. Leipz. und Darmst. 1810 , bey K. W. 

Leske. XVIII, 5y6 S. gr. 8. Mit 7 Kupf. Zweyter 

Band. 1811. VIII, 4yö S. mit 5 Kupf. (5 Thlr. 
12 Gr.) 

Um nicht nur den Titel, sondern auch die Art 
der Ausführung richtig zu verstellen, muss man 
wissen, dass das Werk aus den Vorlesungen, die 
der Herr Verf. seit mehrern Jahren über die My¬ 
thologie hielt, entstanden ist. Dazu bedurfte er ei¬ 
nes Grundrisses mit den nöthüen Belegen, uud 
mehrere wünschten ein Handbuch nach dem von ihm 
entworfenen Plane zu besitzen. Bey des wollte er 
zugleich in gegenwärtigem Werke liefern. Er konnte 
daher auch, bey dem grossen Reichthuine des Ge¬ 
genstandes, nicht überall eine gleiche Ausführlich¬ 
keit beobachten; es musste Vieles nur Entwurf blei¬ 
ben Aber dabey waren vorzüglich Anführungen 
von Beweisstellen nöthig, um sowohl beym münd¬ 
lichen Vortrage Zeit zu ersparen, als auch alle An¬ 
gaben hinlänglichzu beweisen, und auf die Benu¬ 
tzung der Quellen 1 was vornehmlich beym akadem. 
Vortrage erforderlich ist) hinzuweisen. Auch die 
beygefugten Kupfer und Umrisse sollten nur zur 
weitern Belehrung und Versinnlichung derselben 
dienen. Manche Ci taten und manche Ausfüh- 
nm eil mussten entweder ganz zurück,,eie t, oder 
für einen bequemem Ort aufgespart werden, da 
Zweck und Inhalt möglichste Beschränkung forder¬ 
ten. Doch hat der Herr Verf. mehrern Aulforde- 
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runden nach gegeben, und im 2ten Bande grössten- 
theils ganz ausgefuhrte Vorträge mitgetheilt, wo¬ 
durch ein dritter iimid nöthig wurde, dei das Ganze 
beschlies-en .soll, den wir aber noch, nicht gesellen 
haben. Die griechische Mythologie und der griech. 
Götterdienst macht, wie schon der Titel lehrt, den 
vorzii »liebsten Gegenstand der Untersuchungen aus. 
.Verschiedene Bildungsperioden werden dabey un¬ 
terschieden, und bey jedem Mythenkreis sind, so 
Weit es die Kürze erlaubte, die bedeutendsten Vor- 
stelhmgsatten einander gegenüber gestellt, ohne die, 
für welche sich der Verf. erklärt, unbemerkt zu 
lassen. In Ansehung der Quellen der griech. My¬ 
thologie glaubt er nicht nur, dass aus den Homeri¬ 
schen Gedichten nicht entschieden werden könne, 
was alter Griechenglaube war oder nicht war, da 
Homerus von mancher alten Cullur seiner Nation 
absichtlich keine Notiz genommen habe, sondern 
auch, dass die griech. Religion in manchen ihrer 
Zweige weit mehr Bedeutsamkeit hatte, als die Dich¬ 
ter zu ihrer Absicht bra uchen konnten. Daher müs¬ 
sen vorzüglich die alten Historiker und Philosophen, 
und, was die letzten anlangt, auch die genutzt wer¬ 
den, welche seit der Verbreitung des Christenthums, 
durch die reichern Hülfsque len der Literatur in 
den Stand gesetzt waren, manches merkwürdige 
und vergessene Datum früherer Religion ans Licht 
zu ziehen (aber auch immer aus reinen Hiilfsquel- 
len schöpften ? und mit gehöriger Umsicht und Kri¬ 
tik dabey verfuhren? kann man sich auf ihre Zu¬ 
verlässigkeit bey Anführung der Zeugen immer ver¬ 
lassen? und sollte wohl in den Nachrichten, die 
nur sie geben, immer ein echter Schlüssel, nicht 
etwa nur ein Nachschlüssel eines alten Glaubens 
uml Mythus gefunden werden? Mit eben dem Rechte 
verdienen übrigens ihnen noch einige Kirchenväter 
an die Seite gesetzt zu werden.) Wie das Ignori- 
ren wichtiger Hülfsquellen, fahrt der Verf. fort, 
wohin auch die Werke der Kunst gerechnet wer¬ 
den, zur Einseitigkeit führt, eben so muss auch ein 
zu strenges Isoliren der griech. Mythoi. den Blick 
beschränken. Wenn auch im griech. Tempeldienst 
jeder fremde Gebrauch sofort wesentlich verändert 
wurde, so darf man doch den griech. Mythen nicht 
die Wurzeln abschneiden, die bis in andere Län¬ 
der fortlaufen. Die Religion der Griechen ist gros- 
sentheils aus der Fremde hereingekommen. So we¬ 
nig es Herder der Erklärung; alter Denkmäler vor- 
theiUiaft (and, wenn man die Völker, unter denen 
sie errichtet waren, als gänzlich abgesondert und 
isolirt betrachtete, eben so wenig vortheilhaft fin¬ 
det der Ve f. diese Erklärungsart für die Mytho¬ 
logie, ohne deswegen der Willkür freyes Spiel zu 
erlauben. Der griech. Mythus muss aus schriftlichen 
und-bildlichen D ukmälern, so weit sie auf griech. 
Grund und Boden ruhen, ausgemittelt und heraus¬ 
gebildet, werden, und man •.oll. nicht m der Fremde 
suchen, was liier als einheimisch gefunden und er¬ 
klärt werden kann, aber auch das Auge nicht Ver¬ 
schlüssen, wenn glaubwürdige griech. Führer selbot 

auf fremdes Vaterland und ferennlen Ursprung ei¬ 
ner Lehre h inweisen. So darf man das einstimmige 
Zeugnis* der alten Geschichte, dass ein Hauptzweig 
griech. Religion aus Oberasien nach Europa ver¬ 
pflanzt worden, nicht verwerfen, aus Vorliebe zu 
einem einzigen Schriftsteller, der davon schweigt. 
„Gegen solche Irrthiimer, setzt der Vf. hinzu, kann 
schon der Fleiss gelehrter Forschung schützen; ge¬ 
gen andere schützt nur jener höhere Sinn, der die 
Denkart des Altert bums in ihren edelsten Aeusse- 
rungen zu erfassen, und das religiöse Leben der 
Völker zu verstehen und zu deuten weiss.‘‘ Denn 
das Verfahren derer, die in der griech. und röm. 
Mythologie die bedeutsamsten Religionslehren und 
Philosopheme entweder durch Auslegung ihres wich¬ 
tigen Inhaltes zu berauben, oder geflissentlich in 
Schalten zu stellen und die Zeugen dafür auf alle 
Weise verdächtig zu machen suchen, erklärt der 
Hr. Vf. für durchaus falsch und unkritisch. Und dieser 
Erklärung geht noch eine Aeusserung voran, welche 
den hohen Werth bestimmt, den der V. der griech. 
Religion beylegt. „In jedem Betracht, sagt er, lege 
ich dem Christenthum einen hohen, ja unter allen 
bekannten Religionen den höchsten Werth bey, 
betrachte auch die religiöse Cultur der Griechen, 
in so fern sie auf den Mysterien beruhte, als ziem¬ 
lich gleichartig mit jenen, im öffentlichen Cultus 
aber als eine nothwenclige Vorstufe zu demselben. 
Auf diese Weise sind die Grundsätze und die Ma¬ 
nier, welche der Verf. in seinem Werke durchaus 
befolgt, hinlänglich dargelegt, und zugleich ist der 
Gesichtspunkt bestimmt, aus welchem das ganz© 
Werk und einzelne Ausführungen darin betrachtet 
und beurtheilt werden müssen. 

Es zerfällt in zwey Haupttheile, einen allge¬ 
meinen und einen besondern. Das erste Buch uem- 
lich enthält eine allgemeine Beschreibung des sym¬ 
bolischen und mythischen Kreises. Der Hr. Verf. 
geht (i. Cap.) von den Lehrbedürfnissen und der 
Lehrart der Vorwelt aus, aber auch von einem 
Zeitalter, wo es schon ein Priesterthum, dem noch, 
ganz rohen Volke gegenüber gestellt, gab. Sollte 
man aber nicht in eine noch frühere Periode hin¬ 
auf gehen müssen , wo die ersten Begriffe selbst 
sicli unter und durch Bilder'entwickeln? Frühzeitig 
entstand der Glaube an die Bedeutsamkeit einzelner 
Erscheinungen der Natur, dass sie Zeichen gebe, 
und, obwohl nur den Kundigen vernehmlich, zum 
Menschen rede. Der Verf. nennt diess ein Olfen- 
baren, und hält die älteste Priesterlehre der Grie¬ 
chen nur für ein Benennen des vorher Namenlosen, 
und ein Vorbeten in kurzer , gedrungener Formel. 
Das Gebet sey eine Hauptwurzel alter Lehre gewe¬ 
sen, das Deuten und Offenbaren ihre ursprüngli¬ 
che Form. Es waren keine Goltesleliren, welche 
die Priester vortrugen, sondern nur Leitungen zum 
Göttlichen, Weisungen, Sd'&ig &scov. Man be¬ 
durfte aber bald bestimmte äusserliche Bilder und 
Zeichen für unbestimmte Gefühle und dunkles Ahn¬ 
den, der Priester musste also nicht mehr bloss Sym- 
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hole deuten, sondern sie aiTcli selbst bilden. Die 
ältesten Religions-Stifter stellten ilne Dogmen in 
'wirklichen Bildwerken (der Arclnteetur und Scul- 
ptnr) dar, und verbanden mit diesen Sinnbildern 
noch Sinnsprüche. Sie wiesen auf die Gesetze der 
sichtbaren Welt hin , und gründeten darauf die 
verborgenen Gesetze des Verhaltens der Menschen. 
Aller Vortrag und aller Dienst des hohem Alter- 
tliums neigte sich also zum Symbolischen hin. 
Schon in Aegypten und im Orient machte sich das 
Symbol frey, gebildet wurde es erst durch die 
Griechen. Nach spätem Philosophen (die im 2ten 
Cap., Grammatische Grundlegung betitelt, zuerst; 
angeführt werden) zeifällt die ganze alle Religion 
in die symbolische und mythische, welche beyde 
liebst einer dritten, der pythagor. Schule eignen 
Lehrart durch Bilder (mathematisch) die intuitive 
Belehrung von göttlü hen Dingen fvosi^ig) ausma¬ 
chen , so wie die unverhüllte, discursive Lehrart 
(<h/|odos) entweder wissenschaftlich oder aus In¬ 
spiration entstehen soll. Der Verf. entwickelt so¬ 
dann den im Alterthum selbst gegründeten Unter- 
s> hied des Symbols und des Mythos; die Grundbe¬ 
deutungen dieser Worte aber leitet er mehr aus 
der Etymologie als aus dem ursprünglichen und 
ältesten Gebrauche her. So soll z. B. die Grund¬ 
bedeutung von pv&og seyn, der noch nicht ausge¬ 
sprochene sondern im Gemüthe verschlossene Ge¬ 
danke (woran sich jedoch bald der Begriff der Rede 
als Ausdruck des Gedankens geknüpft habe), weil 
das Wort von pvco claudo oder pvBco, pv^co musso 
hergeleitet wird, was aber weder aus dem Homer, pv- 
dijcato npog ov \)vpov, noch aus der (blossen Buch¬ 
staben-) Verwandtschaft der Worte &vpog und pv- 
&os mit Recht gefolgert werden kann; foyog soll 
die darlegende Rede des rechnenden Verstandes, 
i'xos die Rede in ihrer Folge, (von i'/iro i. q. drtco 
anknüpfen) seyn. Doch werden auch die iny Spracli- 
gebrauche gebildeten Bedeutungen von pvhog und 
Jlöyog angegeben. Auch die Bedeutung des cvpßo- 
lov bey den Christen ist nicht übergangen. Das 
5te Cap. stellt Ideen zu einer Physik des Symbols 
und des Myhus auf. Den gesammten Ikonismus 
theilt der Verf. in zwey wesentlich verschiedene 
Gebiete ab, das kyriologisclie und das symbolische, 
zeigt, dass die Bildlichkeit der Schrift und Rede 
des Denkens und Dichtens nicht eine willkürliche, 
sondern nothwendiee Ausdrucksart sey, und geht 
dann zur nähern Erörterung des bildlichen Aus¬ 
drucks, der Entwickelung, des Fortgangs und der 
Steigerung des Symbols, der Unterscheidung des 
Sinnbildes vom Symbol, zu einigen Forderungen 

an das Symbol, zur Vergleichung des Symbols mit 
den übrigen Erzeugnissen des ikonismus , der Alle¬ 
gorie u. s. f., fort. Auf ähnliche Art betrachtet er 
(S. 99 ff.) den Mythos sowohl an sich als in seinem 
Verhältnis zu den andern bildlichen Arten, nach 
seinem Ursprung, seinen bey den Hauptarten (in¬ 
dem der Mythus entweder alte Begebenheiten ent¬ 
hält, und in so fern Sage heisst, oder alten Glau¬ 
ben und alte Lehre, und in so fern Ueberlieferung 
genannt wird), den einzelnen Zweigen dieser Haupt¬ 
äste, dem Charakter desselben, seinem Stufengange, 
seinem Unterschied vom Aenos, seiner Verbindung 
mit und Trennung von dem Symbol. Der Verf. 
geht sodann (im 4. Cap.) die Arten und Stufen der 
Symbole und Allegorien durch, und fasst zuletzt 
m einer Art von geuealog. Tafel (bey S. 174) die 
verschiedenen Ablheilungen des symbolischen, al¬ 
legorischen und mythischen Kreises zur bequemem 
Uebersicht zusammen. Dis 5, Cap. deutet die ver¬ 
schiedenen Arten des Glaubens und des Dienstes, 
besonders des polytheistischen, nach einigen Haupt- 
puncten und meist in aphoristischer Form an, so 
dass der mündlichen Erläuterung h er mehreres 
überlassen blieb; auch von den Drvinationen und 
Orakeln ist hier das Wichtigste angedeutet , aber 
die Lehre von den Mysterien, Reinigungen u. s. f. 
ist dem lelzten Tlieile Vorbehalten. Mehr ausge¬ 
führt ist die historische Uebersicht der Perioden 
älterer und neuerer Symbolik und Mythologie im 
6. Cap., obgleich auch hier manches mit wenigen 
und oft bildlichen Wort en wohl nicht für Alle gleich 
verständlich ausgedsückt ist. Da übrigens der Vf. 
in dieser Uebersicht bis in die Zeilen des Mittelal¬ 
ters, der Wie.ierhei Stellung der Wissen schäften 
und der Reformation herabgeht, so trifft man noch 
auf manche Bemerkungen, die man vielleicht nicht 
erwartete, und auf die wrir also den Leser verwei¬ 
sen. Der Vf. hofft, dass, wenn nach den Grund¬ 
sätzen gesunder Kritik und Interpretation, nun auch 
die mehr vernachlässigten Quellen des Mythos, die 
Schriften der Historiker und Philosophen, einer 
gehörigen Aufmerksamkeit gewürdigt werden, nach 
und nach, wo 11 ht systematische Einheit (die hier 
wohl nicht erwartet werden dürfe) doch eine freyere 
und höhere Ansicht über das ganze Gebiet de-, al¬ 
ten Cultus gewonnen werden wird, zumal wenn 
anderer Seits durch mehr kritische Untersuchun¬ 
gen über die Religionen des Orients Hülfe gelei¬ 

stet werde. 

(Der Beschluss folgt.) 

Bey Breitkopf und Härtel in Leipzig, den Verlegern dieser Lit. Zeitung, sind auch die darin ange- 
zeiglen Bücher immer zu haben. 
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Mythologie. 

^enn der allgemeine Theil von Grenzer's Sym¬ 

bolik und Mythologie (s. vor. St.) Leser fordert, 
die nicht unvorbereitet und nicht unbekannt weder 
mit dem Alterthum und der bisherigen Ansicht und 
Behandlung desselben, noch mit der neuen Philo¬ 
sophie und philos. Sprache sind, so scheint uns der 
speciellere Theil noch kenntnissreichereund an müh¬ 
same Forschungen und Darstellungen gewöhnte Le¬ 
ser vorauszusetzen. Er fängt mit dem 2ten Buche, 
Betrachtung der Gottheiten und des Götterdienstes 
überschrieben (Th. l. 8.26t lf.) an. Zuvörderst 
wird (C. 1.) von dem Ursprünge der griech. Re¬ 
ligions-Institute (die, wie schon bemerkt worden ist, 
den Mittelpunkt der ganzen Untersuchung ausma¬ 
chen,) gehandelt, nach Anleitung des Herodotus, 
und das Resultat herausgebracht (dem wir nicht 
durchgehends beystimmen können): ,Um den Göt¬ 
terdienst der Griechen, Hetrurier und Römer in sei¬ 
nen Hauptmomenten zu fassen, müssen wir von 
Aegypten ausgehen, und nicht minder einen Blick 
auf die Religionen Phöniciens und Kleinasiens wer¬ 
fen, woran sich dann die Grundlinien der Lehre 
von den altern Gülten und Theogonien Griechenlands 
und sofort die Uebersicht der hellem Tempelgott¬ 
heiten anschiiessen können.“ Es wird daher so¬ 

gleich (C. 2.) ein aphorist. Ueberblich der ägypt. 
Symbolik und Mythologie gegeben, wo nach ei¬ 
ner (mehr voraus zu setzenden als voraus zu schi¬ 
ckenden) Darstellung des Landes, seiner Bewohner 
und Geschichte, erinnert wird, dass die ägyptische 
Religion in ihren Bestandtheilen sehr gemischt er¬ 
scheine und in zwey Haupllheile zerfalle, Volks¬ 
glaube und Priesterlehre. Die von einigen aufge- 
stellle Hypothese, die ganze ägyptische Götterlehre 
sey nichts weiter als ein Calender, verwirft der 
Herr Verf. als unerweislich, gestellt aber einen Zu¬ 
sammenhang der Astronomie und Astrologie mit 

den Religionsbegriffen und übrigen Kenntnissen der 
Aegypter zu, und gibt bey dieser Gelegenheit aus 
einer Leydner griech. Handschrift eine Probe einer 
astronomischen Botanik (S. 267). Je gedrängter die 
sehr vollständige Uebersicht der allgemeinen und 
Localgottheiten Aegyptens, des Thierdiensles, der 
äf.ypf Mythen und Symbole, auch symbol. Gerät¬ 
schaften, ist, desto weniger ist es uns erlaubt, da- 
bey zu verweilen. Manche Gegenstände waren vorn 
Hin. Verf. in seinem Dionysus schon ausgeführt, 
und bey andern wird inan schwerlich eine der 

Erster Band. 

neuerlich darüber gegebenen Aufklärungen ver¬ 
missen. Nur des Ign. de Rossi etymol. Aegypt. 
konnte der Verf. noch nicht brauchen. Im 5. Gap. 
(Aegyptische Grundbegriffe in ihrem Zusammen¬ 
hang mit asiatischen und griechischen Religions¬ 
ideen und Symbolen) ist der Verf. bemüht, für itzt 
nur im A lgemeinen, zu eiweisen, dass die ägypt. 
religiösen Ideen sich durch alle gebildeten Religio¬ 
nen des Alterthums hindurch ziehen. In dieser 
Rücksicht betrachtet er erst überhaupt die ägypt* 
Lebensansicht in ihrem Ei fluss auf Religionsleh¬ 
ren und Philosopheme, wobey besonders die ä ypt. 
Nationalidee von der leidenden und sterbenden 
Gottheit des Osiris, das ägypt. Todenreich, und die 
daher entsprungenen griech. Ideen durchgegangen 
werden, (nur ist nicht alles altgriechisch, was seit 
Alexanders Zeiten, und besonders seit Verbreitung 
des Isisdienstes in Italien sich auf ägypt. Mythologie 
bezieht.) Dann wird die Fortpflanzung ägypt. und 
asiatischer Mythen und Symbole behandelt. Inden 
Mittel- und Vorder-Asiatischen Religionen tritt 
überall ein Dualismus der Geschlechter in den ver¬ 
ehrten Wesen hervor, und dieser wird nicht selten 
in eine Person (Mannweib oder Weibmann) gelegt, 
bisweilen tritt aber auch die eine Person im Volks¬ 
dienste zurück, und es wird blos das weibliche Prin- 
ci ium gefeyert. Wm nun diese asiatischen Grund¬ 
begriffe und Combinationen sich zu den ägyptischen 
verhalten, wie ihre Symbole zu den ägyptischen, 
wird mit Scharfsinn entwickelt und mit ausgesuch¬ 
ten Beyspielen belegt, auch auf den grossen Con- 
trast, in welchem die ägyptische und asiatische Sym¬ 
bolik mit der reingriechischen erscheint, aufmerk¬ 
sam gemacht. Denn was die Griechen berührten, 
wurde nach des Vf’s. sehr wahren Erinnerung, 
sofort ein anderes Wesen und nicht jeder Symbo¬ 
len- und Mythenkreis ist dem Altertümlichen so 
treu geblieben, wie der Bakchische und Aphrodi- 
tisclie. In den Monumenten bildete der Künstler, 
was ursprünglich religiös-symbolisch gewesen war, 
nach ganz andern, oft nur künstlerischen Bestiin- 
mungsgründen, und die Mythen entwickelten sich, 
als das Poetische darin vorherrschend wurde, nach 
andern Gesetzen als die alte Theomythie und Sym¬ 
bolik der Priester befolgt hatte. .Sehr richtig dringt 
daher der Verf, auf genaue Unterscheidung der 
Arten und Classen der Symbole und Mythen; wir 
würden noch die Zeiten hinzusetzen. Denn es 

könnten doch wohl manche junger seyu, als man 
annimmt. 
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Die Religionen des vordem und mittlern Asiens 
machen den reichhaltigen Inhalt des 4ten Cap. wo¬ 
mit der zweyte Band anfängt, aus. Aber auch hier 
gebot der grosse Umfang der Materie Beschränkung 
auf das Wesentliche, und dazu gehören folgende 
Gegenstände: phönicische und chaldäische Kosmo- 
gouie, woraus einige Momente ausgehoben werden 
— daran schliessen sich die Untersuchungen über 
den Stammsitz des Baalsdienstes, und seine For¬ 
men unter den asiat. Völkern. Mehrere derselben 
verehrten ein und dasselbe weibliche Naturprincip 
unter verschiedenen Namen. Es gehört dahin die 
persische Mitra ( von der sich nur wenige Nach¬ 
richten erhalten haben), die babylonische Mylitta, 
die armenische A/iai'tis, deren Cultus in die beyden 
Städte Komana, in Kappadocien und in Pontus, über¬ 
ging, der deus (Lunus oder Mensis), den der 
Verf. nicht aus Phrygien, sondern aus gemeinschaft¬ 
lichem östlichem Vaterlande des Sabäismus herlei¬ 
tet; der auf Phrygiens Bergen erzeugte Cultus der 
guten Bergmutter (il/u) Kybele, welcher der Attis 
(oder Atys) zugesellet ist, dessen Verschwinden und 
Wied er finden, wie in ähnlichen Vergötterungen der 
Natur, die zwey wesentlichsten Festperioden begrün¬ 
dete (die Mythen von beyden, die wesentlichen Ge¬ 
bräuche ihres Dienstes und die Hauptsymbole wer¬ 
den angeführt, und gedeutet nicht ohne Bemerkun¬ 
gen des Synkretismus beym Apulejus, den man doch 
ja immer vermeiden sollte, und ein Blick auf das 
Schicksal des Dienstes der Cybele in Griechen!, und 
Rom geworfen). Da der Dienst der Cybele viele 
Berührungspunkte mit dem Cultus der syrischen Göt¬ 
tin hat, so wird auch von dieser Göttin, die zu Ma- 
bog oder Bambyce, späterhin Hierapolis, ihren Sitz 
halte, und dabey von ihrer Gestalt, so wie von der 
mit ihr verwandten ’phönic. Derketo (Fischweib, 
Atargatis, Astarte), der Verehrung der Fische im 
syrisch. Priesterinstitute, den Fisch- und Tauben- 
Göttern und ihrer Benennung Dagon, Derkelo, ge¬ 
handelt und auf die Incarnationen des Wishnu (der 
Indier) als Fisch , um grosse physische Perioden zu 
bezeichnen, hingewiesen. Unerwarteter war es dem 
llec., dass (nach Gerh. Vossius) in dem Si/nma, 
Pflegevater der Semiramis, wohl ein Nachkomme 
und Namenserbe des Sem bezeichnet seyn, und die 
assyrische Taube, wie Noah’s Taube, von der gros¬ 
sen Fluth herstammen soll u. s. w. Auch die Bild- 
nerey soll die Erinnerungen an die Urgeschichte der 
Erde und der bürgerlichen Ordnung in manchen 
Symbolen verewigt haben. Der Verf. geht sodann 
über zu dem Baalsdienst und den verschiedenen 
Baals (mit welchem allgemeinen Namen der Name 
Lares, der auch Plenen bedeutet, verglichen wird) 
zum Thammuz, welches der Adonis seyn soll, zur 
Adonisfeyer (Adonis braucht nicht vom oriental. 
Adonai, sondern kann leichter von Adon, mit der 
griech. Endung, hergeleitet Werders), den verschie¬ 
denen Namen des Adonis und Sagen von ihm und 
deren Deutung, (von der Sonne und ihrem Lauf 
durch den Zodiakus.) Darauf folgen die Nacht- und 

Lichtgottheiten, Apollon, Artemis] Ilithyia, Hekate 
u. s. w. in ihrer Abkunft aus dem Orient. Der Hr. 
Verf. wählt Ephesus zum Standpunkt, um die an 
den Namen Artemis geknüpfte neue Reihe religiöser 
Ideen, die aus Oberasien nach Vorderasien u. Grie¬ 
chenland übergingen, und da einen ganz andern Cul¬ 
tus begründeten, die grosse Göttin von Ephesus 
zum Hauptstoß’ der Betrachtung, und findet im ephe- 
sisclien Gottesdienst medisch- persische, ägyptische, 
libysche, skythische und kretensische Elemente ver¬ 
einigt. Ilithyia kam dem Oien zufolge, aus dem 
Hyperboreerland nach Delos, und ist die Urkraft, 
aus der alle Dinge geboren sind. Als Grundidee 
der asiatisch «lycischen Apollos-Religion, wird eine 
älteste Form reinen Sonnendienstes angegeben. Um 
das Verhältnis* des asiatisch-hellenischen Apollo zum 
ägypt. Horus aufzufassen, wird noch ein Blick auf 
die sämmtlichen Licht- und Sonnen-Wesen der Ae- 
gypter gethan, und behauptet, zwey ägypt. Sonnen¬ 
götter hätten zur Bildung eines zweyfachen helle¬ 
nischen Apollo beygetragen. Auch aus Phönicien 
wird eine ähnliche Sonnen-Incarnation angeführt. 
Apollo war ursprünglich in der Priesterlehre der 
Sonnengott, wurde aber allinälig (vorzüglich durch 
die Dichter,) vom Helios unterschieden. Die Dog¬ 
men der gr. Philosophen von Pherekydes an bis zum 
Kaiser Julian, betrachtet der Vf. nicht als Vereini¬ 
gungsversuche, die Idee von Apollon, Artemis, Sonne 
und Mond in Einklang zu bringen, sondern als Wie¬ 
derherstellung ältester Priesterlehre. In Beziehung 
auf den Ephesischen Cultus wird auch von den Ama¬ 
zonen (S. m. i 61) Nachricht und Deutung gegeben, 
so wie von dem Bilde der Diana zu Ephesus. Da 
der Vf. in der Religion der Artemis und des Apol¬ 
lon auch Spuren des höhern Magismus findet, so 
geht er S. iga zum Mithras - Dienst fort, und zu ei¬ 
nigen Betrachtungen über die höchsten Wesen in 
der alten Perserlehre überhaupt. Dass Mithras (das 
männliche Feuer, wie Mitra das weibliche) die Sonne 
sey, wird gegen Anquetil mit neuen Beweisen un¬ 
terstützt. Aber er hat auch eine damit zusammen¬ 
hängende höhere Bedeutung (der Sonnenbahn und 
des Wegs der Seelen in das Leben und aus demsel¬ 
ben), woraus mehrere Monumente erklärt werden. 
Aus den uralten Symbolen und Gebräuchen scliliesst 
übrigens der Vf. auf einen frühem Ursprung der 
Mithrasmysterien, wenn gleich die Mithriaca erst 
durch die Römer bekannt, und weiter verbreitet 
worden sind, so dass sie selbst auf die hohen Feste 
der Christenheit eingewirkt haben sollen. Selbst 
nach Deutschland kamen die Mlhriaca. Der Och¬ 
senräuber Mithras führt zum Herakles, von dem 
S. 22g — 276 gehandelt ist. Mithras und der Per¬ 
seide Herakles verbinden die asiatische Belidenreihe 
mit der ägyptischen. Der Vf. geht daher von den 
ägypt. Mythen voni Som-Herakles (der Frühlings-, 
sonne) aus, geht dann zu den phönicischen vom 
Melkarth, den thasischen und idäisehen, den lydi- 
schen, persischen, indischen etc. Herkules über, und 
entwickelt aus den Sagen, die überall allgedeutete 
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Idee des Lichtgottes. Selbst Herakles am Scheide¬ 
wege wird an den morgenländ. Begriff der bekämpf¬ 
ten und versuchten Gotteskraft angereihet, sein Flam¬ 
mentod auf dem üeta wird als mythische Ausdeu¬ 
tung ägypt. Lehre vom grossen Weltbrand und dem 
neuen (Jyklus angesehen. 

Herakles leitet den Verf. vom phrygischen Ida 
zu den Religionen von Samothracieu, indem er im 
5teil Cap. (S. 277 ff.) von der ältesten Religion der 
Griechen oder vom Pelasgischen Dienste auf Lem- 
nos und Samothrake handefi. In einer grossen und 
verwirrenden Menge von Sagen und Namen, findet 
sich doch viel Gemeinschaftliches auf gewisse Grund¬ 
begriffe gebaut, die aus Aegypten und Phönicien her¬ 
stammen. Hercules gehört unter die alten Götter von 
Phönicien und Samothrace. Die Kabiren sind aus 
Ägypten durch diePhönicier in die griech. Urreligion 
gekommen. Von den letztem, ihrer Bedeutung, ihrer 
Gestalt, von den Dioskuren, der Entstehung und 
Fortbildung der kabirisehen Religionen (nach vier 
Perioden) den Gebräuchen bey den samothracischen 
Festen, dem Aeskulapius (Esmun), Telesphorus, der 
Hygiea und den übrigen Heilgottheiten, wird aus¬ 
führlicher gehandelt, und manche seltene Nachricht 
und Deutung beygebraeht. Im 6. Cap. (S. 365) wird 
nur ein Blick auf die griech. Göttersysteme und 
auf die Olympier gethan} die Hauptrubriken aus der 
Theogonie des Ilesiodos sind nebst einigen Sätzen, 
an welche die mündliche Erörterung des Systems 
der griechischen Tempelgötter angeknüpft werden 
kann, aufgestellt, und kurz erläutert, manches nur 
angedeutet; aber auch erst neuerlich eröfuete Quel¬ 
len sind benutzt, wie Hermias, der Commentator 
des platon. Phädrus , und die Symbole (wie der Del¬ 
phin des Poseidon) Feste (wie die Pariathenäen) nicht 
übergangen. Eben so enthält das 7te und letzte Cap. 
dieses Bandes nur Andeutungen zur Historie der 
alt - italischen Religionen, denen ein Blick auf die 
historischen Epochen des alten Italiens, zumal Ile- 
truriens, vorausgeht. Natürlich verweilt der Vf. am 
meisten bey der Religion der Etrusker, in welcher 
der ägyptisch - samothrakisch -pelasgische Cultus wie¬ 
der an getroffen wird. Von ihrer Psychologie und 
Pneumatologie , ihren Hauptgottheiten und dem heil. 
Dienste, den Hauptarten der priesterl. Divination, 
wird das Hauptsächlichste angeführt. Von den Cul- 
ten einiger anderer Völker Italiens, der Urnbrer, 
Sabiner, Lateiner, werden nur kurze Nachrichten 
gegeben, zu denen auch schon Micali benutzt ist. 
Mit Dionysius von Halic. wird der altrömischen Re¬ 
ligion ein grosser Vorzug vor der griech. gegeben, 
und behauptet, der religiöse Sinn des alten Italiens 
sey von dem hellen, poet. Anthropomorphismus weit 
entfernt gewesen, aber späterhin habe der Römer die 
leichtfertigen hellen. Göttergeschichten angenommen. 
So wie aber bey den Griechen, nach der Bemerkung 
des Verf’s., edlere Geister ihr reiferes Denken und 
heiligeres Gefühl in den Schoos der Mysterien flüch¬ 
teten, so wurden jene Institute auch für den Rö¬ 
mer in den Zeiten der Zerrüttung oder Knechtschaft 
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eine Freystätte, wo die strebende Seele Aufrichtung 
und Heilmittel fand. Diesen Kreis von Lehren und 
Bildern soll das dritte Buch beschreiben, dem auch 
ein Register bey gefügt weiden soll, das um so noth- 
wendiger ist, je mannigfaltiger nicht nur die eigent¬ 
lichen Gegenstände der Untersuchung, sondern auch 
die gelegentlichen Bemerkungen sind, die man ein- 
gestreuet findet. So wird S. 35 erinnert, dass die 
Etymologien der alten Grammatiker oft nicht den 
geringsten Werth haben, was sie aber veranlasste, 
nicht selten eine schätzbare Spur einer alten Idee 
oder Sitte sey; S. -iio f. wird über die alten Mün¬ 
zen von Athen manches Neue angt deutet. 

Das zweyte mythologische Werk, das wir als 
das vorzüglichste und empfeblensweitheste über die 
artistische Behandlung der Mythen nunmehr l>e- 
sitzen, rührt von einem Gelehrten lier, dessen grosse 
Verdienste um die Archäologie in ihrem ganzen 
Umfange nicht erst hier gerühmt werden düi fen. 
(Eine kurze Notiz von des treflichen Millin Leben 
und Werken ist in den allgem. geogr. Ephemeri- 
den, XXXVI. B. (Sept. iöil.) S. m ff. gegeben 
worden. 

Galerie mythologique. Recueil de monuments pour 

servir ä l’etudc de la mythologie, de l’histoire 

de Part, de Pantiquite figuree et du langage al- 

legorique des anciens. Avec 190 planches gra- 

vees au trait, contenant pres de 800 monumens 

antiques, tels que statues, bas-reliefs, pierres 

gravees, medailles, fresques et peintures de va- 

ses, dont plus de 5o sont inedits. Par A (ubin) 

L (ouis) Mllllri, Membre de 1’Institut de France, de la 

Legion d’honneur et conservateur des medailles de la bi- 

bliotheque imperiale, a Paris, de l’imprim. de P. 

Didot Paine, chezSoyer, Libraire M. DCCC. XL 

Tome premier. XII und 211 S. gr. 8. Taf. XCL 

Tome second, 290 S. Taf. 92 —182. (aber manche 

Tafeln haben zweymal dieselbe Numer). (10 Thlr.) 

So manche mythologische Handbücher mit Ku¬ 
pfern nach Antiken wir auch in Deutschland er¬ 
halten haben, so besitzen wir doch, zumal da Hirt’s 
Bilderbuch unvollendet geblieben ist, noch keines 
über die Künstlermythologie von dem Umfange und 
der Zweckmässigkeit, welche wir an dem gegen¬ 
wärtigen rühmen müssen; und man hat noch bis 
jetzt nicht die Idee ausgeführt, in einem Werke 
von so wenigen Bänden und so bequemen Format, 
so viele ausgesuchte Denkmäler für eine so grosse 
Menge mythologischer Gegenstände zusammen zu 
stellen, und in lehrreicher Kürze, brauchbar für 
den Mythologen, den Archäologen und den Künst¬ 
ler zu erläutern. Erstlich sind die in Rücksicht 
auf ihre Erhaltung, die Darstellung der Gegen¬ 
stände, die Kunstarbeit und übrigen Werth vor- 
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ähnlichsten Monumente aus allen Classen und Zeit¬ 
altern, mit Sorgfalt und Gesehmaek ausgewählt 
worden, und sclion dadurch übeitrilFt diese Galerie 
das bekannte Montfauconsche Werk, nach dessen 
Zeiten noch eine grosse Zahl der wichtigsten alten 
Denkmäler und Kunstwerke entdeckt oder bekannt 
gemacht worden ist. Zweitens sind sie in eine sy¬ 
stematische Ordnung gebracht worden, der auch 
die Numern der Gegenstände, nicht die der Ku¬ 
pfertafeln, folgen. Es ist aber auch drittens bey 
diesen Denkmälern auf die Verschiedenheit des 
Styls der Arbeit und der ganzen Darstellung Rück¬ 
sicht genommen, und es sind daher auch die Werke 
ganz, obgleich nur in Umrissen und nach kleinem! 
Masstabe, abgebildet. Endlich sind diese Umrisse 
unter den Augen des Herausgebers, iin Styl und 
Charakter der dargesietltcn Monumente, mit Ge¬ 
nauigkeit, von mehrern vorzüglichen Künstlern und 
Künstlerinnen gezeichnet und gestochen worden. Die 
Erläuterungen, welche der Herausg. beygefiigt hat, 
sind von doppelter Art: i. Erklärungen der Kupfer 
nach Ordnung der Numern mit Beyfügung der Zahl 
der Tafeln. Sie geben nicht nur das Werk an, wo 
man das Monument am besten abgebildet und er¬ 
läutert findet, oder den Ort, wo das noch bisher nicht 
bekannt gemachte Monument angetroften wird, son¬ 
dern enthalten auch eine zwar kurze, aber bestimmte 
und hinreichende Angabe des Inhalts, nach anderer 
Archäologen oder des Herausg. Ansichten, und ein¬ 
zelner Tlieile und Bilder. Nur manche Monumente 
forderten ihrer Reichhaltigkeit wegen auch eine aus¬ 
führlichere Erklärung, wie die tabula Iliaca n. 558., 
die Apotheose des Homeros 548. Gegen manche Deu¬ 
tungen können freylicb wohl Zweifel entstehen, | 
wie wenn n. 255. (T. LIV.) Axieros und Axio< erses 
(oder Axiokersos — zwey Kabireu, s. Creuzer II. 
2u3 f.) vorgestellt seyn sollen. 2. Eine zusammen¬ 
hängende Abhandlung, in welcher, mit Beziehung 
äufÖdie hier vorgestellten Monumente, die vorzüg¬ 
lichsten Mythen kurz erzählt, die ältesten Bilder 
jeder Gottheit angezeigt, die Bildhauer, Bildner und 
Maler, welche das Ideal fixirt haben, genannt, die 
Charaktere desselben genauer angegeben, die ver¬ 
schiedenen Abänderungen in der Darstellungsart be¬ 
merkt sind, durchaus mit derjenigen Kürze und Art 
des Vortrags, welche die Bestimmung des Buchs 
für Leser,' denen die Mythologie noch nicht sehr 
bekannt ist, forderte, und ohne Untersuchungen 
über den Ursprung einzelner Mythen und ihre man¬ 
nigfaltige Deutung, die Melier weniger gehörte. Der 
erste Band umfasst die Geschichte der Götter, nach 
folgenden Classen: Götter des Himmels, der Erde, 
der Gewässer, des Feuers, der Unterwelt; jeder 
Classe sind die niedern Gottheiten, die damit in 
Verbindung stehen, zugeordnet, und den Schluss 
machen eitiige allegorische Gottheiten , unter denen 
die Kq(xti)Ci$ (Muth übersetzt es Hr. M.) auf einer 
Münze des Galba wohl am merkwürdigsten ist. 
Der zweyte Theil enthält die Heroen-Mythologie, 
nach einer kurzen Einleitung in folgenden Abschnit¬ 

ten: Hellenische, Arkadische, Argiviscbe, Korin¬ 
thische, Attische, Thebanische Mythen; Jagd, des 
kalydonischeu Schweins ; Argonautenzug; Geschichte 
des Hercules ; Theseide; Pelopiden ; Thebaide; Tyn- 
darideu; trojanische Sagen (iliade); Rückkehr der 
Griechen; Odyssee; Aeneide; Stiftung Roms; ver¬ 
götterte Fürsten; einzelne Personen, denen die Ehre 
eines Heros zu Thed geworden ist. Am Schlüsse 
ist noch ein vollständiges Inhaltsverzeichnis beyge- 
fügt. Endlich gereicht, diesem Werke die Wohlfeil¬ 
heit des Preises sehr zur Empfehlung. Mehr als 
sechszig (auf dem Titel sind nur 5o angegeben) Mo¬ 
numente erscheinen hier zum ersten Mal, und auch 
dadurch enthält das Werk einen neuen Vorzug. 
Wir nennen nur die vorzüglichsten: i3. eine Münze 
der altern Faustina aus dem kaiserl. Cabiuet, die 
sitzende Cybele nebst dem Atys vorstellend: 4o. 
Münze des Königs Demetrius I. von Macedonien aus 
demselben Cabinet, mit dem Jupiter Aetophoros; 
,)2. eine Gemme (die in Mdlin’s P erres gravees in- 
edites zu finden seyn wird) das Gefecht des in einen 
Greif verwandelten Apollo gegen einen Riesen vor¬ 
stellend; 64. ein Basrelief mit den 9 Musen aus der 
Sammlung des verstorb. Townley, auch von de La- 
borde in s. Mosai'que d’ltabe in Kupferstich gelie¬ 
fert, nach der von Millin mitgetheilten Zeichnung; 
116. Ein Basrelief im Museum der Baukunst, mit 
zwey Genien der Jagd; 128. Pallas, Enceladus, und 
Typhöus, Giganten von der Minerva bekämpft, und 
143. Mars, der seinen Spiess in den Rücken des Gi¬ 
ganten Mimas bohrt, zwey uned. geschnittene Steine; 
157. ein Mars pacifer auf einem geschn itt. Steine; 
177. Venus, auf einem Seestier sitzend, um welchen 
Amors spielen, uned. schöner Cameo der kais. Bibi, 
mit dem Namen des Steinschneiders GljJcon; 199. 
Basrelief, ehemals in Townley’s Sammlung, jetzt im 
brittischen Museum, Cupido und Psyche auf einem 
Bette liegend, mit mehrern andern Figuren; 205. 
Bärtiger Mercurius, im alten Styl, auf einem geschn. 
Steine, mit dem Namen des Künstlers Aetion; 211. 
Mercurius Psychopompos, auch von einem geschn. 
Steine; 352. Morpheus, der Gott des Schlafes von 
einem geschn. Steine; 453. schönes Basrelief, ehe¬ 
mals dem Card. Borgia zugehörend, der es auch hat 
in Kupfer stechen lassen; es stellt die 12 labores 
Jierculis dar; 477. der aus einer Quelle Wasser 
schöpfende Hercules auf einem geschn. St. mit der 
Beyschrift AIONA; 53o. Relief aus dem Borgian. 
Museum, drey Nymphen, welche Muscheln tragen, 
und andere Figuren, mit einer latein. Inschrift, wel¬ 
che diejenigen anzeigt, die das Monument weihten. 
591. Penthesilea, Kön’gin der Amazonen, vor ih¬ 
rem Pferde stehend, bietet dem Paris und der Helena 
ihre Hülfe an, uned. Cameo des kais. Cabinets; 608. 
schönes gemaltes Gefäss aus der Sammlung des Hi n. 
Vivenzio zu Nola. Der schöne Cameo, welcher den 
Kaiser Claudius auf einem von Centauren gezogenen 
Wagen vorstellt, und in Cuperi Apoth. Hom. un- 
getreu abgebildet worden, ist n. 678. nach dem Ori¬ 
ginal, das eine holländ. Familie besitzt, gestochen. 
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Chronik der Leipziger Universität der drey 
letzten Monate des J. 1811. 

Am 9. October vertheidigte der ordentl. Professor der 
Astronomie, Herr M. Carl Brandan Mollweide, uni die 
Rechte des hiesigen Magisterii zu erlangen, mit seinem 
Resp. Herrn Aug. Ferd. Möbius: de pisce quem occidens 

Pleias fugit: commentatio philol, astronomica explica- 
tionem loci pro diilicillinio habiti in Virg. Georg. IV, 
23i—235. sistens. 26 S. in 4., nebst 1 Kupfr. Der Hr. 
Verf. hatte schon in des Bar. von Zach Monatl. Corresp. 
V. B. S. 416 ff. eine Abhandl. über die Stelle Virgils 
einriicken lassen. Eine neuere Schrift von Sam. Hens- 

ley über denselben Gegenstand (Gott. Anz. 1807. 18. 
St.) veranlasste ihn zu der neuen Untersuchung und 
Bestätigung der Meinung, die auch schon Servius an¬ 
gab, dass der piscis notius zu verstehen sey. 

Am 2. Nov. trat derselbe sein Amt mit einer Rede 
de fructibus ex Studio astronomiae in alias disciplinas 
redundantibus an , und lud dazu mit einem Programm 
ein, welches demonstrationem novajn propositionis} 

quae theoriae colorum Newtoni fundarnenti loco est 

( XV S. in 4.) enthält. 

Am 16. Oct. legte Herr OIIGRath D. Hauhold 

das im Sommerhalbjahr mit ausgezeichneter Thätig- 
keit geführte Rectorat nieder, welches für das Win¬ 
terhalbjahr Hr. D. Tzschirner übernahm. Vier Tage 
früher (d 12. Oct.) hatte Hr. Hofr. und Prof. Beck 

das Decanat bey der philosoph. Facultät übernommen, 
so wie am 16 Oct. Hr. D. Stockmann das Decanat bey 
der jurist., Hr. Hofratli D. Bosentrpüller bey der me- 
dicinischen, und am 17. Hr. Domli. D. Bosenmullef' 

bey der theologischen, sämmtlich für das Winterhalb¬ 
jahr übernahmen. 

Die feyerliche Rede am Reformationsfeste d. 3i. 
Oct. hielt Hr. M. Hesse, Lehrer an der hiesigen Frey¬ 
schule und Nachmittagsprediger an der Pauliner Kir¬ 
che, in welcher er zeigte, dass die Kirchenverbesse- 
xung den frommen Religionsgefühlen nichts entzogen 
habe. Das dazu vom Hrn. Domli. D. Bosenmüller ge¬ 
fertigte Programm ist: de fatis interpretationis litera- 
rum sacrarum in ecclesia christiana Pars XXXVIII, 
(XVüI S. in 4.), worin aus den Briefen des Isido- 

rus von Pelusium Proben seiner grammatischen und hi- 
Erster Band. 

s torischen Erklärungen von Stellen des N. T. gegeben, 
werden. 

Die Mayer’sclie Gedächtnissrede hielt am 6. Nov. 
im jurist. Hörsaale der Stipendiat , Hr. Kunze, und die 
vom Hrn. Ordin. Domh. D. Biener gefertigte Einla¬ 
dungsschrift enthalt: Quaestio XXX. (de fide iudiciorunt 
in Actuario Notariove reposila etc) et XXXI. (iudicia 
criminalia intra fines iurisdictionis haberi debent etc.). 

Am 12. Nov. vertheidigte unter Hrn. D. Kühn’s'- 

Vorsitze Hr. Carl Christian Budolph Herzog (geb. zu 
Merseburg d. 18. Apr. 1787., hat auf der dasigen 
Stiftsschule, und seit 1806 auf hiesiger Univ. studirt,) 
seine Inauguraldissertation: de similitudine inter typhurn 

et encephalitidem (27 S. in 4.). 
Herr D. Kühn hat als Procancellarius die Einla¬ 

dungsschrift dazu geschrieben : de physices atque che- 

miae recentioris meritis in artem medicam ( < 2 S. in 4.). 
Durch ein allergn. Reseript vom 16. Oct ist dem 

bisherigen Prof, der hist Hülfswissensch. und kÖn. 
preuss. Hofrath Hrn. M. Ernst Carl PKieland die er¬ 
ledigt gewesene ordentl. Professur der Geschichte mit 
einer jährl. Gehaltszulage von 3oo Thlr. ertheilt wor¬ 
den. Durch andere kön. Rescripte ist der bisherige 
ausserord. Prof, der Anat. und Chirurgie, Hr. D. Joh. 

Christ. Hag. Claras zum ordentl. Professor der Kli¬ 
nik, und er sowohl als der ord. Prof, der Geburts¬ 
hülfe Hr. D. Jörg zu ausserordentl. Beysitzern der 
medicin. Facultät ernannt worden. 

Den 22. Dec. früh starb nach wenigen Tagen der 
Krankheit im 5y. J. d. Alters Hr. M Georg Niclas 

Brehm, der Philos. ausserord. Prof, und des grosseij 
Fürstencollegii Collegiat, durch seine akademische Pro- 
padevtik, sein Bibliograph. Handbuch und mehrere 
kleine Schriften (von denen eine der letzten war: Wie 
eine Literatur-Zeituug beschaffen seyn müsse) bekannt. 

Durch ein allergn. Reseript vom 8. Nov. ist ver¬ 
ordnet worden, dass hinführo kein Studirender, in 
welcher Facultät es sey, zum Examen oder zur Pro¬ 
motion, oder, wenn er mit einem akadem. Gradu schon 
versehen ist, zu einem liöliern zugelassen werde, wenn 
er nicht zuvor ein Zeugniss des Universitats-Gerichts 
über sein Wohlverhalten beybringt, 

(Die Fortsetzung folgt.) 
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Chronik der Wittenb. TJiniversitat der letztem 

3 Monate des J. 1811. 

Der bisherige Prof. Extraord. der Medicin, Herr 

D. Oslislo ist zum Arzte des von Torgau nach Licli- 

tenburg verlegten Zuchthauses ernannt worden, und 

hat im October Wittenberg verlassen. 

Nachdem der hiesige Magistrat den bisherigen Dia- 

conus pestilentiarius, Herrn M. Arnold, zum Diac. IV 

an der Stadtkirche ernannt hatte, erhielt der Privat- 

docent der Philosophie, Hr. M. Karl /mm. Nitzsch, 

von der Universität, dem Kreisamte und dem Magi¬ 

strate die dadurch erledigte Stelle. 

Am 16. October vertheidigte, unter dem Vorsitze 

des Herrn Prof. D. Schreger, der Candidat der Medi- 

pin, Hr. Fried. GottL Aug. Ficker, aus Dresden, seine 

medicinisehe Inauguraldisputation: de naplitis artiiicia- 

libus. Vit. lit. Seibtii, 34 S. 4. und erhielt darauf 

die Doctorwürde in der Medicin und Chirurgie. _ 

Herl D. Ucker ward am 7. Sept. 1785 zu Dresden 

geboren. Nach erhaltenem Privatunterrichte von Er- 

lei, kam ei auf die Kreuzschule, und 1802 ins Colle¬ 

gium medico — chirurgicum. Im Jahre 1806 bezog er 

unter Schmids Rectorat die Universität Wittenberg. 

Dalauf besuchte ei das klinische Institut zu Berlin. 

Zu dieser b eyerliclikeit lud der medicinisehe De- 

oan, Ileir Prof. ord. D, Schreger, durch ein Pro¬ 

gramm ein, welches novam medicamentorum divisio- 
nem enthält, (16 S. 4.) 

Am 17. October war die halbjährige Magisterpro- 

motion. Der philosophische Decan, Herr Prof. Win 

zer, eröifnete diese Feyerlichkeit mit einer Rede: de 

reprehensionum, in quas universitates Germanorum li- 

teiariae temporibus maxime nostris incurrerint, vani— 

late. Er creirte darauf folgende 16 Gelehrte zu Doc- 

toren der Philosophie und Magistern der freyen Künste: 

Herrn Christoph Fried. Fiehe, Diaconus zu Oscliatz. 

firn. Joh. Gottfried /Heipke, Pastor zu Erlbach. Hrn. 

Adolph Fried. Ferd. Karg, Pastor subst. zu Jahnsdorf. 

Urn. Christ. Gottloh JFiedeniann , Pastor zu Zöschau. 

Um. Joh. Christ. Kauferstein3 dritten Schulcollegen 

des Lyceums zu Chemnitz. Ilrn. Fried. Wilh. Mich. 

Ehrich, Collaborator der Schule zu Düben. Hrn. Karl 

Gott fr. Fried. Ritze, aus Merseburg, R.Min. C. Hrn. 

Ehregott Eudw. Uhhch, aus Heising, Rev. Min. Cand. 

Hrn. Joh. Heinr. Raube, aus Nordwohlde in Frank¬ 

reich , Theo 1, C. Urn. Christ. G’-ottfr. Oehme, aus Dres¬ 

den,' Theol. Slud. et Seminar. acad.Sodalis. Hrn. Trau- 

gott Wilh. Jlildehrarid, aus Ortrand, Theol. Stud. 

Ilrn. Heinr. Gottl. Leop. JPeichert, aus Ziegra, Theol. 

Stud. et Seminar, acad. Sodalis. Hrn. Karl Wilh. Stein, 

aus Lissa, Theol. Stud- Hrn, TVUh. Fried. Traugott 

Fiänzel, aus Maxen, Theol. Stud, Hrn. Karl August 

Schulzej aus Uirschield, The.ol. Phiiolog. et Matheseos 

Stud. Hm. Gottl. Christ. JJorrer, aus Weissensee, 
Theol. Stud. 

Am 18. October war RectoratsWechsel. Der zei— 
tige Rector Magnif,, Herr Prof. D. /Heber, legte das 

ganzjährig gefühlte Rectorat mit einer feyerlichen Rede 

niedei, in welcher er .de magistratu legum civitatis eil— 
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ratore handelte, und übertrug dasselbe dem Professor 
Ordxn. Medid., Herrn D. Seiler. 

A11 demselben Tage war Decanatswechsel. Es 
übernahmen das Decanat in der theologischen Facul- 
tät. Herr l rof. D. Schott; in der juridischen: Herr 
HGR. Prof. D. Klien ,• in der medicinischen: Herr 
Prof. D. Kletten, und in der philosophischen: Herr 
Prof. Anton. 

Unter dem Sommer-Rectorate des Hrn. Prof. D. Weber 
sind vom 1 Mai — 18 Oct. 1811 74 iuscribirt worden. 

Ankündigungen nener Werke. 

Seit mehrern Jahren schon, nachdem ich die Ar¬ 
beit am Ullilas vollendet habe, arbeite ich an einer 
vollständigen und kritischen Ausgabe von Tatians 

Evangelien -Harmonie in lateinischer und altfränki¬ 

scher Uehersetzung. Es ist ja bekannt, dass Palthens 
und Schilters Ausgabe eben so selten als unvollständig 
ist, indem beynalie die Hälfte des ganzen Werkes, vom 
7Osten bis i53steu Capitel darin fehlt. Deswegen 
bemühte ich mich um eine Abschrift der Handschrift 
in der Göttinger Universität« - Bibliothek, welche ge¬ 
rade nur diese fehlenden Capitel enthält, und erhielt 
sie, schon vor 3 Jahren, durch die Gute des Herrn 
Hofrath Tychsen daselbst. Jetzt aber bin ich noch 
glücklicher gewesen, denn der Güte des Herrn Wern- 
hard Huber in Bern und des Herrn Regierungs - Ar¬ 
chivar Meyer in St. Gallen, verdanke ich die Versi¬ 
cherung, dass ich eine treue, nachgemahlte, und vom 
Herrn Archivar Adjunkt Real in St. Gallen sorgfältig 
verglichene Abschrift der Urschrift in St. Gallen in 
einigen Monaten erhalten soll, so dass ich einst nach 
dieser den noch ungedruckten Text kritisch Irerausge- 
ben kann. Um nun beyde Texte, besonders den Frän¬ 
kischen, richtig beurtheilen und wahrhaft kritisch be¬ 
handeln und herausgeben zu können, verglich ich den 
Lateinischen Text sehr sorgfältig, nicht bloss in fast 
allen vorhandenen Abdrücken, dem von Memler i5s4 
Herold i555, Grynäus 1569, nebst der Pariser, Köl¬ 
ner und Lyoner Bibliotheca Patrum, so wie in Zacha¬ 
rias Chiysopolitanus Commentar, sondern auch in 3 
noch ungenutzten Handschriften der Leipziger Univer¬ 
sitäts-Bibliothek. Welchen reichen Gewinn diese 
mühselige Vergleichung, besonders die der so merk¬ 
würdigen ersten Leipziger Handschrift, davon ich auch 
2 Seiten in Kupferstich beyftigen werde, der Wissen¬ 
schaft gebracht, und zu welchen wichtigen neuen Re¬ 
sultaten mich meine Forschung geführt hat, wird das 
Werk lehren, welches fast ganz zum Drucke vollen¬ 
det in Handschrift bey mir da liegt, und das ich hier¬ 
mit auf Vorausbezahlung unter folgendem Titel an¬ 
kündige : 

Historisch-kritische Einleitung in Tatians EvarH 

gelien Harmonie von J, C. Z. 

Das Werk wird, ausser den erwähnten 2 Kupfertafeln, 
etwa Alphabet in gr. 4. enthalten, und ob ich zn 

viel behaupte, oder unbescheiden bin, wenn ich sage, 

Januar. 
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«lass kein deutscher Sprach - oder Geschichlforscher, 
so wie kein Kritiker und Exeget des neuen Testa¬ 
ments, der mit seiner Wissenschaft fortgelien wiJl, 
dasselbe entbehren kann, mögen meine Leser und Re- 
censenten beurtheilen. Ich nehme bis zum isten Fe¬ 
bruar »812 in frankirten Briefen 2 Rthlr. Sächsisch 
oder Conventions-Geld Pränumeration darauf an. Fer¬ 
ner nehme ich Vorausbezahlung an, auf: 

Ulfilas dritter Th eil, enthaltend eine ausführ¬ 

liche biblische Kritik der Gothischen Ueberse- 

tzung, nebst Verbesserungen und 'Zusätzen zu 

den beyden ersten Theilen von J. C. Z. 

Auch dieses Werk liegt schon seit mehrern Jahren 
beynahe vollendet in druckfertiger Handschrift da, 
wird etwa 2 Alphabet in gr. 4. auf Schreibpapier aus¬ 
machen, und wenn meine Bitte in Schweden Gehör 
findet, auch 2 Kupfertafeln enthalten, und hierauf 
nehme ich 2 Rthlr. 12 Gr. Sächsisch oder Gold bis 
zur Ostermesse 1812 Pränumeration an. Dies Werk 
wird beweisen, wie nachlässig und mit welcher Sprach- 
unkunde die Gothisehe Uebersetzung bisher vergli¬ 
chen, und wie unrichtig sie beurtheilt ist. Erstaunen 
wird man auch über die vielen und wichtigen Ver¬ 
besserungen, welche ich besonders in der Sprachlehre 
noch zu machen gefunden habe, denn ich muss nun 
leider sagen, wrer meinen Ulfilas ohne diese Verbesse¬ 
rungen und Zusätze besitzt, hat weder etwas Voll¬ 
ständiges noch Richtiges. Zukünftige Ostermesse, wenn 
nicht wichtige Hindernisse ein treten, hoffe ich die 
Einleitung in Tatians Evangelien -Harmonie, und die 
folgende Michaelismesse den Ulfilas vollendet an die 
Herren Pränumeranten abzuliefern. 

Eigentlich sollte ich dies am allerwenigsten ver¬ 
sprechen, da ich meinen Ulfilas noch jährlich mit 23 
Rthlr. verzinsen muss, und in 3 Jahren nicht 3 Pfen¬ 
nige im Buchhandel für ihn eingenommen, ja sogar 
noch heute von manchen meiner Firn. Subscribenten 
die Bezahlung zu fodern habe. Aber im Vertrauen 
auf Gott und die gute Sache, und in der Hoffnung, 
dass ich doch wenigstens bey der Einleitung in Ta- 
iians E. II. ein grösseres Publikum als beym Ulfilas 
finde, will ich meinem geliebten Vaterlande wiederum das 
theure Opfer bringen. Gewitzigt indessen durch die beym 
Ulfilas gemachten Erfahrungen erkläre ich hiermit be¬ 
stimmt, dass ich nur Pränumeration auf beyde Werke r 
an nehme; jedoch will ich mir Subscription von den 1 
Hrn Bibliothekaren gern gefallen lassen, denen ihre 1 
Gesetze keine Vorausbezahlung erlauben. Diese aber, : 

wie jeden deutschen Bruder, der mich unterstützen 
will, bitte ich denn recht dringend und herzlich, sich 
so bald als möglich bey mir zu melden, damit ich die 
Stärke der Auflage, die sich nach den Pränumeranten 
richten wird, danach bestimmen kann, weil ich die 
Merke nicht wieder in den Buchhandel gebe. Wür 
vom Ulfilas ein Prachtexemplar auf Velinpapier ver- 
langt, sendet 5 Rthlr. in Golde an mich ein, und wer * 

,<Lie Muhe Pränumeranten zu sammeln giitigst überneh¬ 
men will, erhält von der Einleitung in Tatians E. II. ; 

auf 5 Exemplare das Gte, und vom Ulfilas auf 6 Ex¬ 
emplare das 7tc frey. Da die Namen der Hrn. Prä¬ 
numeranten und gedachten Subscribenten beyden Wer¬ 
ken vorgedruckt werden sollen, und mir an der mög¬ 
lichst baldigsten Erscheinung derselben viel gelegen ist, 
so bitte ich nochmals um gütige Unterstützung und 
baldigste Einsendung der Gelder. Zur bequemen Ver¬ 
sendung der Werke thue ich folgenden Vorschlag. Je¬ 
der Gelehrte hat doch eine Buchhandlung, von wel¬ 
cher er seine literarischen Bedürfnisse bezieht, und 
diese wieder einen Commissionär in Leipzig, der die 
Geschäfte derselben besorgt. Diesen, bitte ich mir im 
Briefe zu nennen, und an diesen will ich die Werke 
zur weitern Versendung schicken, wenn sonst nicht 
Jemand ausdrücklich es anders verlangt. Delitz den 
4ten Oct. 18x1, 

Johann Christian Zahn, 

Prediger in Delitz an der Saale bey Weissenfeis 

in Sachsen, und des Kaiserl. Königl. Iiolländi-r 

sehen Instituts der Wissenschaften in Amsterdam 

correspondirendcs Mitglied. 

Anzeige für Theolog en. 

Zur Beförderung eines gründlichen Studiums der 
christlichen Dogmengeschichte hat Herr D. Joh. Christ. 

IVtlh. Augusti, Professor primarius der Theologie zu 
Breslau, es unternommen, eine 

Chrestomathia patristica 

herauszngeben, deren erster Band so eben die Prcssp 
verlassen hat. — Er enthält Stellen aus den griechi¬ 
schen Kirchenvätern, itnd kostet 1 Rthlr. 6 Gr. — 
Der zweyte wird die Stellen aus den lateinischen Kir¬ 
chenvätern enthalten und in der nächsten Ostermessp 
erscheinen. — Von dessen Lehrbuche zum Vortrage 

der christlichen Dogmengeschichte ist vor kurzem eine 
zweyte verbesserte Ausgabe Preis 1 Rthlr. 12 Gr. heraus¬ 
gekommen. Mehrere Capitel sind ganz neu ausgear¬ 
beitet worden. — 

Von demselben sind auch noch bey uns erschienen :• 

Libri Veteris Tcstamenti Apocryphi. Textum grae- 
cum recognovit ct variajum lectionum delectum ad- 
jecit. i8q4. 1 Rtlilr. 12 Gr. 

Grundriss einer historisch - kritischen Einleitung ins 
alte Testament. 1806. 1 Rthlr. 4 Gr. 

System der christlichen Dogmatik nach dem Lelirbe- 
grifie der lutherischen Kirche im Grundrisse darge¬ 
stellt. 180g. 1 Rthlr. 4 Gl'. 

Leipzig im December 18x1. 

Dyh’sehe Buchhandlung. 
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Bey Hemm erde und Schwetschke, Buchhändler in Halle, 

ist erschienen: 

i) Handbuch des gemeinen deutschen peinlichen Rechts 
von D. C. A. Tittmann, Königl. Sachs. Hof- und Ju- 
stizratlie in Dresden. Auch unter dem Titel: Hand¬ 
buch der Strafrechtswissenschaft und der deutschen 
Strafgesetzkunde, 4ter u. letzter Baud mit vollstand, 

Register über das ganze Werk. gr. 8. Preis 
2 Rthlr, 16 Gr. 

Dieses Werk ist nun vollendet und in den einzel¬ 
nen Theilen (der iste u. 2te Theil 3Rthlr. 8 Gr., der 
3te 2 Rthlr. und der 4te 2 Rthlr. i6Gr.), so wie voll¬ 
ständig (8Rthlr.) in allen Buchhandlungen zu haben. 
Dasselbe enthält nicht nur die allgemeinen und beson- 
dern Lehren von Verbrechen und Strafen, sondern aiich 
den Strafprocess, und liefert mithin ein vollständiges 
System. Der Hr. Verf. hat sich darin bemüht, die 
philosoph. Grundsätze eben so genau vorzutragen, als 
die rein positiven. Er hat dabey nicht nur auf die ge¬ 
meinen deutschen Gesetze, sondern auch auf die vor¬ 
züglichsten deutschen Provincialgesetze von Oestreich, 

Preussen und Sachsen, so wie auf die neue Strafver¬ 
fassung im Königreiche TVestphalen Rücksicht genom¬ 
men. Die einzelnen Lehren hat er öfters mit Beziehung 
auf seltene Fälle dargestellt, überhaupt aus gangbaren 
Acten gearbeitet und zum Belege neuere Urtheilssprüche 
der berühmtesten Facultäten in Deutschland angeführt. 
Besonders reichhaltig sind auch die Belege der Literatur, 
so dass dies Werk in dieser Hinsicht ebenfalls dem Theo¬ 
retiker und Praktiker gleich nutzbar seyn dürfte. Mit 
diesem 4ten Bande ist von ebendemselben Verfasser zu¬ 

gleich erschienen; 
2) Ueber Geständniss und Wiederruf in Strafsachen und 

das dabey zu beobachtende Verfahren. 8. Preis 12G1’. 

Wir glauben die Besitzer des Handbuchs auf die¬ 
ses Werkehen aufmerksam machen zu müssen, da der 
Hr. Verf. durch dasselbe veranlasst wurde diese Mate¬ 

rie einzeln abzuhandeln. 

3) Archiv des Criminalrechts, herausgeg. von E F. 
Klein, (r. A. Kleinschrod und C. G. Konopak, /teil 

Bdes 3tes St. 8. geheftet 12 Gr* 
Das 4te Stück dieses Bandes wird aus einem mehr¬ 

fachen von dem Herrn Prof. Konopak bearbeiteten Re- 
oister bestehen, i) aus einem vollstand. Sachregister, 
2) aus einem Namensregister derjenigen Verfasser, wel¬ 
che Beyträge zu diesem Archive geliefert haben, nebst 
Anführung dieser Beyträge, 3) aus einem Namensregi¬ 
ster derjenigen Schriftsteller, über deren Schriften oder 
einzelne Aeusserungen in diesem Archive geurtheilt wor¬ 

den ist, mit Angabe der Gegenstände dieser Urtheile. 

4) Bücher, K. (Professor zu Halle), Versuch einer sy- 
stemat. Darstellung des Justinianischen Privatrechts. 
Zweyte durchaus vermehrte und veränderte Ausgabe, 
gr. 8. Auch unter idem Titel: Buchers System der 

Pandecten. 

5) Voigtei, T. G., (Prof. in Halle) Genealogische Ta¬ 

bellen zum Behufe der europäischen Staatenges dachte, 

quer Folio. 

Seit Hübner hat sich Niemand an diese beschwer¬ 

liche Arbeit gemacht, wir hoffen daher, das Publikum 

werde dem Hrn. Verf., welcher durch sein Werk das 

bisher gefühlte Bedürfniss gewiss völlig befriedigt, da¬ 

für Dank wissen, uns aber, dass wir trotz der ungünsti¬ 

gen Zeitläufte dieses Unternehmen gemacht haben, da¬ 

für entschädigen. 

Zweyte Nachricht, die Erscheinung der zweyten Auf¬ 

lage von TV. Heinsius Bücher - Lcxicon, 4 Bände i« 

4. betreffend. 

Da der Druck dieses für die Literatur so wichtigen 

Werkes nunmehr angefangen hat und rasch fortgesetzt 

wird, dergestalt, dass die Erscheinung aller 4 Bande 

zur Osterniesse 1812. Statt finden kann; so wird hier¬ 

durch jedermann nochmals aufmerksam gemacht, welche 

Vortheile dem Publikum durch die Pränumeration er¬ 

wachsen, Vortheile, die nach Ablauf des Pränumera¬ 

tions-Termines, der, wegen der Entfernung und des 

jetzt nach vielen Gegenden gehemmten literarischen Ver¬ 

kehrs, bis Ende Februars 1812. verlängert worden ist, 

(anstatt Ende Januars 1812.) späterhin nicht gewährt 

werden können. 

Pränumerationspreis. Nachheriger Preis. 

aufDrckp, 4 Bde, 4. 12 ^ Rthl. inL’d. a5 Rthl. — 20 Rthl. 

auf Schreibpapier i5 — d? — 24 — 

in Folio 8 Be als Inventarium auf 

starkes Schreibpapier 35 Rthl. d® unbestimmt. 

Sehr oft wurden Pränumerationspreise von Werken 

angekündigt, und lange nach der Erscheinung derselben 

wurden solche noch immer zu dem Pränumerationspreise 

überlassen ; tliei-ls der Natur dieser Unternehmung naeh, 

theils , weil sich der Verleger gegen die wirklichen Prä- 

numeraiiten dazu verpflichtet fühlt, wird dieses bey der 

zweyten Auflage des Bücher - Eexici bestimmt nicht 

der Fall seyn, und vom I. März 1812 an wird nicht nur 

• keine Pränumeration mehr angenommen, sondern es ist 

auch der naehherige erhöhte Preis sogleich zahlbar bey 

Empfang der Exempl. zu verstellen. 

Die resp. Pränumeranten werden um Einsendung 

ihrer Namen, um solche Vordrucken zu können, erge¬ 

benst ersucht. 

Im Uebrigen verweise ,ich Jedermann auf die im 

July 1811 erschienene Anzeige, welche durch alle Buch¬ 
handlungen und Postämter zu erhalten ist. 

Leipzig, im December 1811. 

Johann Friedrich Gle ditsch. 

Audions - Anzeige. Die wegen eingetretener Hindernisse verschobene Auction der Bücher des sei. Hrn. Piof. 

Casar und des bedeutenden Anhangs wird im Januar gewiss angefangen. 
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Philosophische Rechtslehre. 

In der Idee des Hechts liegt auch schon der Ge¬ 
danke des Friedens. Denn wenn die Menschen ih¬ 
ren Bestrebungen und Handlungen jene Idee als all¬ 
gemeine Richtschnur anlegten, so wurd’ es keinen 
Kampf unter ihnen geben. Und wenn die Völker 
oder Staaten, als grosse Massen, in welchen viele 
Menschenindividuen zu gemeinschafUcher Wirk¬ 
samkeit vereinigt sind, dasselbe tliäten, so könnte 
nie ein Krieg unter ihnen ausbrechen, oder mit 
andern Worten, es müsste ein ewiger Friede auf 
Erden herrschen- Daher ist eigentlich die letzte 
'lendenz aller Schriften, welche das sogenannte 
Aaturrecht mit Einschluss des dazu nothwendig 
gehörigen Staats - und Völkerrechts behandeln, 
keine andre, als die Realisirbarkeit der Rechts¬ 
idee in ihrem möglich grössten Umfange zu zei¬ 
gen, welches dann eben so viel heisst, als einen 
Entwurf zum ewigen Frieden zu machen. Wir 
glauben sonach die erste Anzeige einiger auf das 
Naturrecht sich beziehenden Werke in unsrer er¬ 
neuerten Lit. Zeit, nicht schicklicher beginnen zu 
können, als mit einer 

Allgemeinen l eher sicht und Beurtheilung der 
Mittel, die Völker zum ewigen Frieden zu 
fuhren, 

Wiefern diese Mittel von verschiednen juristisch- 
politischen Schriftstellern, und insonderheit auch 
von denen, deren Merke wir anzuzeigen haben, 
aufgestellt worden sind. 

In der Ihat ist es eine der höchsten, aber auch 
der schwierigsten Aufgaben der praktischen Philo¬ 
sophie, zu zeigen, we und wodurch ein ewiger 
Friede unter den "V ölkern der Erde bewirkt wer¬ 
den könne. Diese Aufgabe für unauflöslich oder 
gar für ungereimt und lächerlich erklären, weil die 
Idee eines ewigen Friedens eine blosse Schimäre 
d,ei Einbildungskraft sey, würde nichts anders be¬ 
deuten, als alle Ideen der Vernunft in das Land 
der Träume verweisen. Schon ein flüchtiges Nach¬ 
denken über die Natur und Bestimmung der gros¬ 
sen Gesellschaften, welche Völker oder —— was hier 
eben so viel ist — Staaten heissen, kann uns vom 
Gegentheil überzeugen. Denn diese Gesellschaften 
bestehen aus Menschen, also aus vernünftigen li e- 
sen, die — wenn sie auch zugleich sinnliche M e- 
seu sind und als solche von gewissen Bedürfnissen, 
deren Befriedigung ihres Daseyns und Wirkens 

kr st er Band. 

Bedingung ist, abhangen — darum doch nicht blind¬ 
lings den Antrieben der Neigung folgen, sondern 
sich den hohem Gesetzen der Vernunft unterwer¬ 
fen sollen. Da nun eben diese Vernunft fordert, 
dass kein einzelner Mensch den andern gewalttä¬ 
tig behandle, sondern seinen äussern Freyheitsge- 
brauch auf die Bedingung des Rechts beschränke, 
so fordert sie natürlich dasselbe auch in Ansehung 
ganzer Völker oder Staaten; und zwar um so mehr, 
da sie diese Menschenvereine nur in so fern als 
rechtliche Gemeinheiten anerkennen, und ihnen die 
Beherrschung aller andern Arten von Gemeinhei¬ 
ten zugestehen kann, wiefern dadurch die Rechts¬ 
idee selbst in der Welt der Erscheinungen reali- 
sirt wird. Die Vernunft fordert also mit uner¬ 
bittlicher Strenge, dass selbst in dem Falle, wenn 
Rechtsstreitigkeiten unter den Völkern entstehen, 
diese nicht durch Gewalt der Waffen, sondern auf 
eine vernünftige, mithin gesetzliche Weise entschie¬ 
den werden. Denn die Gewalt der Waffen kann 
ja nimmer entscheiden, auf welcher Seite das meiste 
Recht, sondern nur wo die grösste Kraft, im phy¬ 
sischen und moralischen Sinne, oder auch das mei¬ 
ste Glück sey; denn dieses hat am Ausgange de3 
Kriegs oft noch mehr Antheil als jene. Der Krieg 
macht also das Recht durchaus schwankend und 
unsicher; ja er entehrt die Menschheit überhaupt, 
weil er Menschen wie wilde Thiere mit einander 
kämpfen lässt, und, lange geführt, nicht nur den 
M ohlstand der Völker, sondern auch ihre Sittlichkeit 
untergräbt, und oft einen National hass erzeugt, der 
kaum nach Jahrhunderten zu erlöschen pflegt. Daher 
nennt Klopslock den Krieg wohl nicht mit Unrecht 

des Menschengeschlechtes- 

Brandmal alle Jahrhunderte durch, der untersten Hölle 

Lautestes schrecklichstes Hohngelächter 1 

Mag es seyn , dass der Krieg dem Menschen¬ 
geschlechte auch manche Vortheile b)achte, d.iss 
er z. R. nähere Verbindungen zwischen Völkern 
knüpfte, die vielleicht ohne Krieg nie an derglei¬ 
chen gedacht hätten, dass er zur Erfindung von 
Künsten und zur Ausbildung von Wissenschaften 
aufforderte, auf die ohne ihn vielleicht niemand 
gefallen wäre, oder dass er manches durch langen 
Friedensgenuss verweichlichte und in üppige Träg¬ 
heit versunkene Volk, indem er es zum Kampfe 
nöthigte, wie Feuer das Gold, vcm jenen Schlacken 
reinigle und mit neuer Lebenskraft füiile! Mag es 
sogar seyn, dass der Krieg auf den bisherigen Ent- 
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wickelungsstufeö. der Menschheit ein zur Erhöhung 
und Verbreitung der Cultur nothwendiges Hiilfs- 
mittel war! Dennoch ist und bleibt der Krieg nicht 
bloss ein physisches, sondern auch ein grosses mo¬ 
ralisches Uebel, und die von manchen Vertheidi- 
gern desselben so hoch gerühmten Vortheile des 
Kriegs , wenn sie auch nicht übertrieben wären, 
beweisen doch nur so viel, dass kein Ding in der 
Welt so schlecht sey, aus dem nicht etwas Gutes 
hervorgehe, und dass insonderheit die höhere Weis¬ 
heit , welche die Angelegenheiten des menschlichen 
Geschlechts leitet, selbst das Böse, was Menschen 
thun, zum VV olile des Ganzen zu lenken wisse *). 

Man wurde sich auch sehr irren, wenn man 
glaubte, die Idee eines ewigen Friedens sey bloss 
von philosophischen Träumern oder philanthropi¬ 
schen Schwärmern aufgestellt worden. Sie hat den 
Völkern selbst, sobald sie nur einigermassen zum 
Bewusstseyn ihrer wahren Bestimmung sich erho¬ 
ben hatten, wenigstens dunkel vorgeschwebt. Je¬ 
der F riedensschluss sollte das rechtliche Verhältnis 
zwischen den kämpfenden Tlieilen auf immer be¬ 
stimmen, und oft gelobten sie einander ausdrück¬ 
lich ewigen Frieden und ewige Freundschaft, ob¬ 
gleich diese Ewigkeit immer nur von kurzer Dauer 
war, und der Friede sich dadurch in einen blossen 
Waffenstillstand von einigen Jahren verwandelte. 
Auch finden wir in alten und neuen Zeiten An¬ 
stalten und Einrichtungen unter den Völkern, wel¬ 
che die Erhaltung eines beständigen Friedens, we¬ 
nigstens in dem kleinern Kreise zunächst sich be¬ 
rührender und mit einander verwandter Völker, 
zum Zweck hatten, wie das Amphiktyonengericlit 
in Griechenland und die Reichstagsversammlung in 
Deutschland. Die Völker fühlten also wohl, was 
sie thun sollten, wenn sie es auch nicht immer 
wirklich thaleu oder sich in den Mitteln vergriffen, 
die Idee, welche ihnen gleichsam in dunkler Ferne 
vorschwebte, zu realisiren. 

»Vfenn diese Idee realisirt werden soll , so 
kann man entweder die dazu gehörigen Mittel auf 
einen blossen Theil der Erdoberfläche und die den¬ 
selben bewohnenden Völker beschränken, oder man 
kann damit die ganze bewohnbare Erde und folg¬ 
lich alle auf diesem grossen Raume zerstreuten 

*) Die im obigen nur angedeuteten Vortheile des Kriegs hat 

unsers Wissens niemand in einem glänzendem Lichte dar¬ 

gestellt, als J. V'. Ernbser in seinem, wie es scheint, nicht 

sehr bekannten Buche: Die Abgötterey unsers philosophi¬ 

schen Jadrhunderts. Erster Abgott. Ewiger Friede. Mann¬ 

heim, 17 7 9" Hier sucht er im i • Abschn. zu zeigen, 

dass der Entwurf eines ewigen Friedens nicht ausgeführt 

werden könne, weil er eine Schimäre sey, und im u. Ab- 

schn., dass er nicht ausgeführt werden dürfe, weil der 

Krieg Triebfeder und in gewisser Hinsicht einzige Triebfe¬ 

der menschlicher Grösse sey J Auch muss man in der That 

gestehen, dass der Verf. die Rolle eines Sachwalters des 
Teufels treflich zu spielen verstanden habe. 

i anuar, 

Völker umfassen. Im letzten Falle wird die Aus¬ 
führung der Sache zwar viel schwieriger seyn, als 
im ersten, weil mit der Menge und V erschieden- 
heil der Völker in Ansehung der Sprache, der 
Cultur, der Sitten, der Lage u. s. w. die Hinder¬ 
nisse der Ausführung sich häufen müssen. Allein 
es ist auch offenbar, dass im ersten Fafle der Friede 
unter den Völkern als der letzte Zweck, den man 
vor Augen hat, beständigen Unterbrechungen von 
aussen unterworfen bleibt, welche oft auch innere 
Kämpfe zur Folge haben werden; dass sonach auf 
diese Art kein dauerhafter Friedensstand bewirkt 
werden kaum So führten im Alterlhume die Grie¬ 
chischen, und in neuern Zeiten die teutschen Völ¬ 
kerschaften eine Menge von Kriegen, nicht bloss 
weil sie von fremden Völkern angegriffen wurden, 
sondern auch weil sie mit diesen Völkern in Ver¬ 
hältnisse kamen, die innern Zwiespalt erregten, 
und sie oft in Krieg mit einander selbst verwickel¬ 
ten. Da indessen die Natur nach dem Gesetze der 
Stetigkeit nicht nur selbst keinen Sprung in ihren 
\Verken macht, sondern auch in den Angelegen¬ 
heiten des menschlichen Geschlechts keinen Sprung 
zuiässt, so werden die Vöiker zu einem dauerhaf¬ 
ten Friedensstande nicht anders als auf dem Wege 
der Annäherung durch particulare Veranstaltungen 
geführt werden können. Diese particularen Ver¬ 
anstaltungen werden also selbst als Mitlel zur Rea- 
lisirung der Idee eines ewigen Friedens zu betrach¬ 
ten seyn. 

Zu d iesen Mitteln gehört mm zuvörderst dieje¬ 
nige Bestimmung des gegenseitigen Verhältnisses der 
Völker, welche man in neuern Zeilen, das Gleich¬ 
gewicht der Staaten (aequilibrium poli ticuni — ba- 
lance du gouvoir) genannt hat. Hierunter ist kei¬ 
neswegs eine wirkliche Gleichheit der Voller an 
Macht zu verstehn, wodurch sie einander dergestalt 
die Wage hielten, dass jedes Volk von dem Angriff 
eines andern und mithin von der Friedensstörung 
durch den Gedanken abgeschreckt werden müsste, 
es würde wegen der gleichen Stärke des Angegrif¬ 
fenen bey einem solchen Angriffe nicht nur nichts 
gewinnen, sondern vielmehr durch unnützen Kraft¬ 
aufwand sich selbst schwächen, und so den übrigen 
Völkern ungleich an Macht werden. Denn zu ei¬ 
ner solchen Machtgleichheit der Völker würde, wenn 
sie vollkommen seyn sollte, gehören theils eine 
Gleichheit der Vollszahl, theils eine Gleichheit des 
Staatsgebiets, und zwar nicht bloss in Ansehung 
seines Umfangs, sondern auch in Ansehung seiner 
Fruchtbarleit an nützlichen Erzeugnissen, und sei¬ 
ner Lage sowohl zum Umsatz dieser Erzeugnisse 
und alles dessen, was daraus durch Menschenhände 
gemacht werden kann, als auch zur eignen Verthei- 
digung. Denn es ist olfenbar, dass z. B. ein In¬ 
selvolk in der letzten Hinsicht weit besser daran 
ist, als ein ilim sonst gleiches Continentalvolk. Es 
würde aber jene Gleichheit der Voikszahl und des 
Staatsgebiets nicht einmal genügen, um eine wirk¬ 
liche Macbtgleicliheit der Völker hervorzubringen, 
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Wenn nicht zugleich dje Völker' einander auch in 
Ansehung der Cullur durch Beschäftigung mit Kunst 
und Wissenschaft gleich wären und selbst das 
Schicksal sie auf gleiche Weise begünstigte; so dass 
es allen jederzeit Beherrscher oder Anführer von 
gleicher Geschicklichkeit gäbe, damit nicht die Ueber- 
legenlieit geistiger Kräfte eine sein- bedeutende Un¬ 
gleichheit der Macht hervorbrächte. Man darf diese 
Bedingungen einer völligen Machtgleichheit der Völ¬ 
ker sich nur deutlich vorstellen, um sogleich ein«- 
zusehn, dass diese Gleichheit eben so ein Unding 
sey, als die Vermögensgleichheit der 'Bürger, wo¬ 
durch manche Staatsrechtslehrer die Eintracht un¬ 
ter sämmthehen Gliedern einer bürgerlichen Gesell¬ 
schaft befördern wollten. Unter dem politischen 
Gleichgewichte wird also nach der Erklärung eines 
neuern politischen Schriftstellers *) vielmehr zu 
verstehen seyn: „diejenige Verfassung neben ein¬ 
ander bestehender und mehr oder weniger mit 
„einander verbundner Staaten, vermöge deren kei- 
„ner unter ihnen die Unabhängigkeit oder die we¬ 
sentlichen Rechte eines andern ohne wirksamen 
„Widerstand von irgend einer Seite, und folglich 
„ohne Gefahr für sich selbst, beschädigen kann.“ — 
Es wird nämlich hierbey vorausgesetzt, dass die 
neben einander bestehenden Staaten zwar wegen 
Verschiedenheit der Volkszahl, des Staatsgebiets 
und andrer Umstände sehr ungleich an Macht seyn 
mögen, keiner von ihnen aber so übermächtig sey, 
dass nicht einige der übrigen entweder schon allein 
oder doch in Verbindung mit einander im Stande 
wären, ihm mit Erfolg zu widerstehen. Diejenigen 
also, welche das politische Gleichgewicht als ein 
Mittel, den Frieden unter den Völkern dauerhaft 
zu machen, betrachteten, meinten dies Resultat da¬ 
durch zu erhalten, dass bey einem solchen Zustand 
der Dinge die grossem und mächtigem Staaten 
durch Furcht vor einander, die kleinem und schwa¬ 
chem aber durch die Eifersucht jener, gegen krie¬ 
gerische Anfälle hinlänglich gesichert wären. W ie 
Wenig aber ein auf solcher Basis ruhender Frie- 
densstand den Namen eines ewigen Friedens ver¬ 
dienen würde, hat die Erfahrung zur Genüge ge¬ 
lehrt. Die Furcht vor einander kann grosse und 
mächtige Staaten selten oder nie abhalten , den 
Kampf mit einander zu wagen, sobald ein für bey- 
de Elieile wichtiges Interesse im Spiel ist, da jeder 
Starke auf seine Stärke sich verlässt, und nebenher 
auch auf das Glück hofft; und wrenn ein Theil sich 
durch Bündnisse noch zu verstärken weiss, so wird 
es dem andern Th eile auch nicht an Mitteln feh¬ 
le11 , irgend einen benachbarten oder entfernten Staat 
in sein Interesse zu ziehii. Die Eifersucht jener 
Staaten gegen einander aber kann den kleinern und 
schwächera keine Sicherheit vor kriegerischen An¬ 
fällen, die vielleicht ihre ganze Existenz vernicli- 

) S. Fragmente aus der neuesten Geschichte des polit. Gleich¬ 

gewichts in Europa von Gentz, S. i ff. 

teil, gewähren, da es leicht möglich ist, dass ei¬ 
nige grosse Staaten, sich vereinigen, einen kleinern 
unter sich zu theilen, während andre grosse Staa¬ 
ten im Kampfe mit einander verwickelt sind, und 
deshalb dem Unterdrückten keinen wirksamen Bey- 
stand leisten können. Tritt also zu jenem Gleichge¬ 
wichte nicht noch ein inneres, bloss moralisches, Mo¬ 
tiv (z. B. die Heilighaltung des Besitzstandes und der 
Verträge,) hinzu, um das Zünglein in der Wage 
festzuhalten, so wird man kein Bedenken tragen, 
sogar von der Erhaltung des Gleichgewichts einen 
Vorwand zum Kriege zu nehmen und so den Frie¬ 
den zu stören, wodurch denn am Ende das Gleich¬ 
gewicht selbst zerstört wird. 

Darum hat auch das sonst sehr beliebte System 
des politischen Gleichgewichts bey den neuern ju¬ 
ristisch - politischen Schriftstellern sein Ansehn 
grösstentheils verloren, und viele haben das lieber- 
gewicht eines Staats über die andern (praepoten- 
tia politica — preponderance du pouvoir) als das 
einzige Rettungsmittel gegen das Kriegsiibel betrach¬ 
tet. Da indessen leicht einzusehen ist, dass gegen 
das blosse Uebergewicht alle noch nicht überwäl¬ 
tigte Staaten ankämpfen und diesen Kampf so lan¬ 
ge forlsetzen werden, bis sie gänzlich unterworfen 
sind, so könnte das politische TJebergewicht nur 
dann als ein Mittel gegen den Krieg betrachtet wer¬ 
den, wenn es sicli nach und nach in eine allge- 
meine Alleinherrschaft oder sogenannte Universal¬ 
monarchie auflöste, d.h. wenn alle Völker der Erde 
zuletzt nur Einen Staat bildeten und so einer ober¬ 
sten Gewalt unterworfen wären, die deren etwanige 
Streitigkeiten auf dieselbe Weise schlichtete, wie die 
Streitigkeiten von Privatpeisonen in einem Parti- 
cularstaate von dem Regenten in höchster Instanz 
entschieden werden. Wirklich hat diese Idee ein 
neuerer philosophischer Schriftsteller, dessen Werk 
in der Folge näher beurtheilt werden soll, aufge¬ 
stellt *). „Der rechtliche Zustand“ — sagt dieser 
Schriftsteller — „welchen die Vernunft uns ver¬ 
schreibt, sollte durchaus allgemein, und alle ver- 
,,nünftige organisirte Wesen, welche mit einander 
„in Collision kommen können“ — das können aber 
alle die, welche wie die Menschen einen gemein¬ 
schaftlichen Weltkörper bewohnen, auf dem man 
sich von einem Orte zum andern begeben kann — 
„sollten einer gemeinschaftlichen höchsten Obrig- 
„keit unterworfen seyn. Nur ein solcher allge- 
„meiner rechtlicher Zustand macht, dass nicht un- 
,,ter den meisten Menschen doch Rechtlosigkeit, 
„d. h. Krieg Statt findet, wodurch selbst der par- 
„ticulare rechtliche Zustand doch immer wieder 
„gestört wird.“ — Nun setzt der Vf, zwar in ei¬ 
ner Anmerkung hinzu, es werde damit nicht ge¬ 
rade ein Monarch gefordert; aber er sagt doch zu¬ 
gleich, dass eine höchste Regierung da seyn müs¬ 
se, der die übrigen Regierungen, wenn dergleichen 
etwa noch vorhanden, untergeordnet wären; und 

*) S. Rugo’s Lehrbuch des Naturrechts. S. 82 ff. 
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erklärt den bisherigen Partieularism der Staaten 
geradezu für vernunftwidrig. Da er nun ander¬ 
wärts *) auch jede solche Theilung der Gewalt im 
Staate, durch welche die Wirksamkeit der Regie¬ 
rung geschwächt wird, für vernunftwidrig erklärt, 
und gerade in einem so Ungeheuern Staate diese 
Schwächung gefährlich seyn würde, so ist offenbar, 
dass der von ihm als Bedingung eines dauerhaften 
Friedens geforderte Universal Staat nicht füglich et¬ 
was anders als eine Universalmonarchie seyn kön¬ 
ne. Eben so stellt ein andrer philosoph. Reclits- 
lehrer, dessen Werk wir auch in der Folge näher 
anzeigen werden, diese Idee auf **), nämlich „die 

Idee eines allgemeinen Völkerstaats, durch wel¬ 
schen die Herrschaft des Rechts vollkommen ein- 
geführt werden soll (civitas maxima — ewiger 
’Friede), da hingegen unter particularen Staaten 
die Uebertretung der rechtlichen Gränzen von 

„Seiten des Einen eine Störung des rechtlichen und 
„politischen Lehens auf Seiten des Andern noth- 
„wendig hervorbringen muss (Naturzustand der 
„Staaten — Krieg).'* — Wenn man aber bedenkt, 
wie sehr die Völker der Erde nicht bloss durch 
grosse Flüsse, Bergketten und Meere, sondern noch 
weit mehr durch Sprache, Religion, Sitten u. s. w.. 
von einander getrennt sind, und dass diese Tren¬ 
nung, da sie von der Natur selbst — der äus&ern 
sowohl, den Umgebungen des Menschen, afs der 
innern des menschlichen Geistes — herrührt, durch 
keine menschliche Gewalt aufgehoben werden kann: 
so muss man den Gedanken an die Möglichkeit eig¬ 
ner Universalmonarchie im strengen Sinne des 
Worts , und eines dadurch zu bewirkenden allge¬ 
meinen rechtlichen Zustandes der Völker, dessen 
Resultat ein ewiger Friede wäre, wohl aufgeben. 
Die Geschichte lehrt unwidersprechlich, dass, je 
weiter die Staaten sich im Raume verbreiteten, und 
je verschiedenartigere ßestandtheile sie in sicli auf- 
nahmen, desto mehr sie ihrem Verderben entgegen 
eilten. Gab es auch von Zeit zu Zeit ausgezeich¬ 
nete Männer, die einen grossen Th eil der Erde 
und viele Völker auf einmal mit Kraft zu beherr¬ 
schen vermochten, so wurde doch diese Kraft, weil 
die Natur solche ausgezeichnete Männer nur selten 
hervorbringt, nicht auch ihgpn Nachfolgern zu 
Theil; und darum zerfielen gewöhnlich die allzu- 
grossen Monarchien bald nach dem Tode ihrer 
Stifter, nicht ohne Krieg und mannigfaltiges po¬ 
litisches Elend. Wie viel mehr würde diess der 
Fall bey einer Universalmonarchie seyn, wenn der¬ 
gleichen wirklich einmal von einem mächtigen Herr¬ 
scher gestiftet würde! Mögen, wie der vorhin an¬ 
geführte Schriftsteller bemerkt, um d.e physische 
Möglichkeit einer Universalmonarchie zu bewei¬ 
sen ***) — mögen die Entfernungen bey fortschrei¬ 
tender Gultur durch Schifffahrt, Posten und Tele- 

■'") 6. 113 der an gef. Schrift. 

**) Vetgl. fVendt’s philosoph. Rechtslehre. S. 235 
*?*) S. 87 des Hugosch. Lehrb. 

graplien verschwinden; mögen Quebek, Jaksons- 
hay, Madras, Gibraltar und London schon jetzt zu 
Einem Staate gehören! Ganz verschwinden die Ent¬ 
fernungen nie, wenn man auch noch mit Luft¬ 
schiffen über das Weltmeer segeln lernte; und der 
als ßeyspiel angeführte Staat beweist gerade das 
Gegentheil von dem, was bewiesen werden sollte. 
Eben dieser Staat konnte mit aller Anstrengung 
nicht hindern, dass ein grosser Theil seiner nord- 
amerikanischen Kolonien sich von ihm unabhängig 
machte, und wenn einmal die ostindischen Völker 
eiumüthig den Entschluss fassten und mit Beharr¬ 
lichkeit ausführien, ihre Unabhängigkeit zu erkäm¬ 
pfen, so würd’ er es eben so wenig hindern kön¬ 
nen. Nun denke man sicli einen über die ganze 
Erde verbreiteten Staat, denke sich in jedem Erd- 
theile nur Ein grosses Volk, das, auf irgend eine 
Art zur Empörung gereizt, sich von der Allge¬ 
meinherrschaft losreissen und einen eignen Staat 
bilden wollte! Würde diess irgend eine menschli¬ 
che Macht zu hindern im Stande seyn? Gewiss 
nicht. Eine Universalmonarchie im strengen Sinne 
ist daher wohl in der That physisch unmöglich. 
Wollte man aber den Ausdruck im beschränktem 
Sinne nehmen, und etwa nach einer bekannten Ein- 
theilung der Erdoberfläche, auch das Menschenge¬ 
schlecht unter vier oder fünf Uni versalmonarclnen 
vertheilen, so würden diese grossen Staaten bey 
vorfallenden Rechtsstreitigkeiten sich .eben so be¬ 
kämpfen, wie es die minder grossen bisher gethan 
haben, mithin das Menschengeschlecht doch keinen 
dauerhaften Frieden gemessen, wenn nicht wieder 
anderweite Motiven hinzuträten und dem Friedens- 
Stande eine höhere Sanction ertheilien. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Kleine Schrift. 

Synonymeon in Evangeliis maxime tribus prioribus 
" Sylloge prior. Wittenberg, b. Seiht gedr. 35 S. 8. 

Verfasser ist .der unter der Zueignung genannte 
Hr. Reet. M. Joh. Van. Schulze zu Luckau. Es ist 
keine allgem. Anleitung zur richtigen Bestimmung; 
und zum Gebrauch der Synonymen des N. T. (wies 
man sie in des Hrn. D. Titln,arm Progr. de Syno- 
nymis in N. T. rectius diiudicandis L. 1810. findet) 
vorausgeschickt, sondern es ist der Anfang des alphab» 
Verzeichnisses, das init dyyapeve 1 v anfängt, und mit 
fMSorov schliesst. gegeben. Es sind aber andere Bemer¬ 
kungen, welche den hebr. Sprachgebrauch sowohl, alsr 
den der gr. Üebersetzer angehen, eingeschaltet, und 
besonders auf die hebr. Synonymen aufmerksam ge¬ 
macht. In den Evv. geben die Parallelstellen mehrere 
solche Synonyme, doch kann bey einigen hier ange¬ 
nommenen wohl ein Zweifel entstellen, ob sie auch an 
sich als Synonymen betrachtet werden dürfen. Es 
kann aber immer die Zusammenstellung solcher den¬ 
selben Sinn gebenden Au drücke aus Parallelstellen 
als Hülfsmittel der Interpretation benutzt werden , u. 
in 50 fern ist gegenwärt. Sammlung gewiss nützlich. 



41 4Z 

Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 7. des Januars. ß* 1812. 

Philosophische Rechtslehre. 

(Fortsetzung.) 

Das dritte und letzte schon von St. Pierre ent- 
worfne und dem grossen Leibnitz mitgetheilte, aber 
von diesem ziemlich kalt aufgenommene, nachher 
von Rousseau weiter bekannt gemachte und ver¬ 
schönerte, und endlich von Kant mit einigen Mo- 
dificationen auf’s Neue empfohlne Mittel zum ewi¬ 
gen Frieden ist ein allgemeiner Kölkerverein oder 
Staatenbund (foedus civitatum universale — so- 
ciete generale des uations), vermöge dessen die 
Völker oder Staaten sich anheischig machen sollen, 
alle ihre Streitigkeiten nicht eigenmächtig durch 
Gewalt der Waffen zu entscheiden, sondern durch 
ein höchstes Kölkertribunal, zu welchem alle, oder 
auch nur die grossem, Deputirte schicken und das 
man daher auch einen permanenten Staatencongress 
nennen könnte, entscheiden zu lassen *). Die so 
verbundnen Staaten würden sich zugleich nicht 
bloss unter einander selbst, sondern auch gegen je¬ 
den, der etwa im Anfänge einer solchen Verbin¬ 
dung noch nicht zum Bunde gehörte, ihre Selbst¬ 
ständigkeit und die Unverletzbarkeit ihres Vereins 
garantiren, nach der von einem der eben genann¬ 
ten Schriftsteller bereits ausgesprochnen Bundesfor¬ 
mel: „Wir alle versprechen, mit vereinigter Macht 
„denjenigen Staat, stehe er mit im Bunde oder 
„nicht, auszutilgen, welcher die Unabhängigkeit 
„eines von uns nicht anerkennen, oder den zwi¬ 
schen einem von uns und ihm bestehenden Ver¬ 
trag brechen wird.“ — In der That sieht die Ver¬ 
nunft kein tauglicheres Mittel ab, die Streitigkeiten 
der Völker auf eine vernünf tige Weise beyzulegen, 
als eben einen solchen Bund, und man kann inso¬ 
fern sagen, dass er von der Vernunft selbst als die 
nothwendige Bedingung eines durchaus rechtlichen 
Zustandes der Völker gefordert werde. Aber schon 

*) S. Leibnitii Opera. Ed. Dutens. T. V. p. 56 ff. — Extralt 

du projet de pnix perpetuelle par Mr. l’Abbe St. Pierre, pu- 

blie par J. J. 1iousseau — und Lands bekannte Schrift: 

Zum ewigen Frieden. Nachher haben diese Idee riete an¬ 

dere Schriftsteller aufgefasst und weiter verfolgt, z. B. Fichte 
in seiner Grundlage des Naturrechts (Th. 2. S. 261 ff.) Schel- 
ling in seinem Systeme des transzendentalen Idealismus (S. 

4 11 ff.) und Krug in seinen Aphorismen zur Philosophie des 

Rechts (B. 1. S. 1G8 ff). 

Erster Ear.d, 

die obige Formel, würde sie auch etwas milder 
abgefasst, und für austilgen etwa züchtigen oder 
überhaupt zwingen gesetzt, beweist offenbar, dass 
auch bey Voraussetzung eines solchen Staatenbun¬ 
des der Friede nicht völlig gesichert wäre. Denn 
es kommt ja nicht bloss darauf an, dass die Staa¬ 
ten sich so etwas versprechen, als hier gefordert 
wird, sondern dass sie auch das Versprochene hal¬ 
ten. Wie also, wenn irgend ein grosser und mäch¬ 
tiger Staat, der sich durch den Bund in seinen, 
auf noch mehr Grösse und Macht berechneten, Pla¬ 
nen beschränkt, oder durch irgend einen Ausspruch 
des höchsten Tribunals gekränkt fühlte, nicht Wort 
halten, seine kleinern und schwachem Nachbarn 
nicht als gleichberechtigte Gemeinheiten anerken¬ 
nen, sich dem Ausspruche des Tribunals nicht un¬ 
terwerfen wollte? So würde Krieg entstehen! Und 
wie lange ein grosser und mächtiger Staat andern 
gegen ihn verbündeten Staaten, wenn diese auch 
selbst gross und mächtig sind, widerstehen, wie er 
wolil gar am Ende sie besiegen und von sieb ab¬ 
hängig machen kann, zeigt ja die Geschichte in ei¬ 
ner Menge von Beyspielen. Es fehlt also dem ewi¬ 
gen Frieden, auch bey Voraussetzung eines allge¬ 
meinen Völkervereins oder Staatenbundes an einer 
hinlänglichen Garantie, und dieser Bund bleibt in 
sofern ein blosses Ideal der Vernunft vom gegen¬ 
seitigen Rechtsverhältnisse der Staaten, mithin ein 
Ziel', dem man sich wohl allenfalls annähern, das 
man aber nie vollständig erreichen kann. 

D iese Annäherung aber würde nicht anders 
möglich seyn, als durch eine allmäligc J erbesse- 
rung des physischen, polit. und moral. Zustandes 
der Kölker, welche in neben einander bestehenden 
Staaten die Oberfläche der Erde bewohnen. Da¬ 
durch müssten sich nach und nach die Kriege we¬ 
nigstens vermindern, und die Friedenszeiten ver¬ 
längern, indem der Reitzungen zum Kriege weni¬ 
ger würden. Wiefern nun der Krieg selbst ver¬ 
möge der oben berührten Vortheile desselben zur 
allmähligen Verbesserung des physischen, politischen 
und moralischen Zustandes der Völker etwas bey- 
trägt, sofern kann man den Krieg mit einem Un¬ 
geheuer vergleichen, das sieh in seinem Grimm end¬ 
lich selbst verzehrt; und ferner kann man sagen, 
dass die Völker so lange Krieg führen werden, als 
sie desselben noch zu jener Verbesserung ihres Zu¬ 
standes bedürfen, dass aber in eben dem Grade, in. 
welchem d ieses Bedürfniss ab nehme, auch das Krieg¬ 
fuhren sich vermindern müsse. 
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Was nun den -physischen Zustand der Völker 
und der von ihnen errichteten Staaten anlangt, so 
ist dieser von der natürlichen Kraft, und diese wie¬ 
der von der Volkszahl und dem Staatsgebiete ab¬ 
hängig. Ein Staat also, der physisch möglichst voll¬ 
kommen seyn soll, muss erstlich eine Volksmenge 
haben, die schon durch ihre Masse andern Staaten 
einen gewissen Respect einflösse, und bey einem 
möglichen Kampfe nicht als ohnmächtig und fast 
wehrlos erscheine. Denn ausserdem ist ein Staat 
eine zu leichte Beute für andre, dass er diese nicht 
zum Kampfe gegen sich reitzen sollte. Es ist da¬ 
her als ein bedeutender Fortschritt zur physischen 
Vervollkommnung der Staaten zu betrachten, dass 
die europäischen Regenten, die sonst aus einer 
übelverstandnen Zärtlichkeit gegen ihre Kinder, 
Land und Leute unter dieselben vertheilten, diese 
schädliche Maxime gänzlich aufgegeben, und das 
Recht der Nachfolge in der Regel auf den erstge- 
bornen Sohn beschränkt haben. Auch ist dadurch 
allen den Kriegen vorgebeugt, welche sonst so häu¬ 
fig aus dergleichen Familientheilungen unmittelbar 
oder mittelbar entstanden. Zu einer bedeutenden 
Volksmenge muss aber zweytens auch ein Gebiet 
kommen, das, wo nicht von allen, doch von vie¬ 
len Seiten in Gränzen eingeschlossen sey, welche 
jener Volksmenge die Vertheidigung ihres Grundes 
und Bodens gegen Angriffe von aussen möglichst 
erleichtern. Daher haben Staaten, welche sich in 
dieser Hinsicht schlecht begränzt sahen, von jeher 
darnach gestrebt, sich durch Tausch, Kauf oder 
Eroberung möglichst abzurunden, und in natürli¬ 
che Gränzen (Meere, Seen, Wüsten, Flüsse und 
Gebirge) einzuschliessen, oder, wo diess nicht mög¬ 
lich war, durch Anlegung einer Reihe von Gränz- 
festungen, durch Ziehung langer Gräben oder Ca¬ 
näle, und durch Aufführung langer Wälle oder 
Mauern eine Art von künstlichen Gränzen zu schaf¬ 
fen, die den natürlichen möglichst ähnlich wären, 
obgleich keine von beyden ohne kräftigen Wider¬ 
stand von Seiten des Volkes selbst einen herandrin¬ 
genden Feind abzuhalten vermögen. Staaten also, 
welche aneinander gränzen und in dieser Hinsicht 
unvollkommen sind , werden um so leichter in 
Kriege verwickelt , da diese oft entweder aus wirk¬ 
lichen Gränzstreitigkeiten hervorgehen, oder doch 
in der Absicht unternommen werden, angemessnere 
Gränzen zu erhalten. Je vollkommner dagegen ne¬ 
ben einander bestehende Staaten in Ansehung ihres 
physischen Zustandes sind, desto geneigter sind sie 
auch, in Ruhe neben einander zu leben, wenn nicht 
diese Ruhe durch andere Umstände Störungen er¬ 
leidet. 

Dass die Unvollkommenheit des politischen Zu¬ 
standes der Völker, zu welchem sowohl Verfassung 
als Verwaltung des Staates gehören, eine Menge 
von Kriegen veranlasst habe, lehrt die Geschichte 
so augenscheinlich, dass es ausser den Thatsachen 
der Geschichte selbst gar keines anderweiten Be¬ 
weises bedarf. Nicht nur fielen oft Nomadenvöl¬ 

ker, denen es wegen Mangels eines festen Wohn- 
platzes auch an einer festen bürgerlichen Ordnung 
fehlte, über andere her, und vertrieben diese aus 
ihren Wohnsitzen, so dass diese wieder andre ver¬ 
treiben mussten, und der Krieg sich wie ein Wald¬ 
brand immer weiter verbreitete5 sondern auch bey 
Völkern, die schon eine bestimmte Verfassung hat¬ 
ten , welche aber entweder in sich selbst den Keim 
des Verderbens trug, oder durch eine schlechte 
Verwaltung, besonders in staatswirtlischaftliclier 
Hinsicht, immer mehr verdorben wurde, entstan¬ 
den daraus Parteyen, aus den Parteyen Unruhen, 
aus den Unruhen Revolutionen,, aus diesen bür¬ 
gerliche Kriege und endlich Kriege mit Auswärti¬ 
gen. Darf man also mit Grund erwarten , dass sich 
der politische Zustand der Völker, wenn auch sehr 
langsam, doch allmählig immer mehr verbessern, 
dass insonderheit die synkratisch-monarchischen 
Verfassungen- wie schon in den meisten europäi¬ 
schen Staaten sind, an die Stelle der automatischen, 
wie man noch in den meisten orientalischen Staa¬ 
ten findet, überall nach und nach treten, und sich 
in sich selbst immer vollkommner ausbilden, dass 
ferner die Staaten von den Quellen des öffentlichen 
Wohls und den Mitteln, es zu befördern, immer 
richtigere Kenntnisse erlangen, und dass sie endlich 
echten Vaterlandsvertlieidigern überall den Vorzug 
vor blossen Kriegsleuten, die um geringen Sold zu 
jedem Angriff bereit sind, geben werden: so lässt 
sich auch mit Recht hoffen, dass manche Quelle 
des Kriegselendes versiegen, und manche Uneinig¬ 
keit zwischen den Völkern in Güte sich ausgleichen 
werde. 

M as endlich den moralischen Zustand der Völ¬ 
ker und Staaten betrifft, so rechnen wir dazu natür¬ 
lich auch den religiösen, indem wir des einfältigen 
Glaubens sind, dass erstlich keine Moralität ohne 
Religiosität, so wrie keine Religiosität ohne Morali¬ 
tät, bestehen könne, und dass zweytens Völker und 
Staaten eben so wohl als einzelne Menschen sittlich 
und gottesfürchtig seyn sollen, eben weil sie aus 
einzelnen Menselien bestehen. Mrenn nun nicht zu 
läugnen ist, dass Völker und Staaten, die in An¬ 
sehung ihres moralisch - religiösen Zustandes auf 
einer niedrigen Stufe stehn, um so weniger ihre 
gegenseitigen Rechte achten, und um so leichter 
wegen des nichtigsten Vorwandes einander anfallen 
werden, so müsste ja wohl mit Verbesserung jenes 
Zustandes, ihr friedliches Verhältniss befördert und 
befestigt werden. Man setze also, dass die Völker 
z. B. in Ansehung des Handelsverkehrs nach und 
nach einen gewissen Edelmuth annähmen, vermöge 
dessen sie jenem Verkehre möglichste Freyheit ge¬ 
statteten, und einander den Ertrag ihres Bodens 
und ihres Fleisses gönnen lernten, wenn auch da- 
bey vielleicht eins mehr als das andre gewönne — 
oder dass die Völker, ungeachtet der Verschieden¬ 
heit ihrer religiösen Ueberzeugungen, Satzungen 
und Gebräuche, woran es einmal bey der Be¬ 
schränktheit des menschlichen Geistes nicht fehlen 

9 
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kann, sich gegenseitig immer mehr dulden, und 
den Gott der Liebe immer mehr im Geist und in 
der Wahrheit anbeten lernten — würden nicht da¬ 
durch auf einmal alle Handels- und alle Religions¬ 
kriege wegfallen? zwey Arten von Kriegen, die 
stets mit der grössten Erbitterung geführt wurden, 
und sich oft nur mit Vertilgung des einen Tlieils 
endigten. 

Auf diesen Punct also, nämlich auf Verbesse¬ 
rung des moralisch-religiösen Zustandes der Völ¬ 
ker und Staaten, sollten die ewigen-Friedens-Stif- 
ter vorzüglich hinarbeiten. Denn dadurch würden 
erst jene innern Motive in den Völkern und Staa¬ 
ten wirksam werden, ohne welche es sogar vergeb¬ 
lich ist, an einer dauerhaften Begründung des öf¬ 
fentlichen Wohls im eignen Staate, geschweige an 
der Hervorbringung eines dauerhaften Friedenszu¬ 
standes aller Völker zu arbeiten. Diese innern Mo¬ 
tive sind keine andern, als Heilighaltung des Ei¬ 
genthums und der Verträge, Scheu vor dem Un¬ 
recht und Schaam vor der öffentlichen Meinung, 
und auf einer noch höhern Stufe der Menschheit, 
Liebe zu allem, was wahr und schön und gut ist. 
Ohne das Eingreifen dieser Getriebe in das Räder¬ 
werk des politischen Mechanismus werden alle Pro- 
jecte, die Völker zu beglücken, und vornehmlich 
das, sie zum ewigen Frieden zu führen, ohne Er¬ 
folg seyn. So bewährt sich auch hier das grosse 
Wort des Plato, dass die Uebel, welche schon zu 
seiner Zeit die Völker drückten, nicht eher auf hö¬ 
ren , ja dass es überhaujDt mit dem Menschenge¬ 
schlechte nicht eher besser werden würde, als bis 
entweder die TV eisen Führer der Völker, oder die 
Führer der Völker TV eise würden. Denn der 
Friede unter den Völkern hangt doch zuletzt von 
denen ab, welche die Angelegenheiten der Völker 
im Grossen lenken und leiten. 

Wollen nun die Schriftsteller, und insonder¬ 
heit die philosophischen Rechtslehrer, auf diesen 
Zweck mit hinarbeiten — und etwas anders kön¬ 
nen sie doch vernünftiger Weise nicht wollen, wenn 
sie anders echte Philosophen sind — so ist wohl 
die erste und gerechteste Forderung, welche man 
an sie machen muss, die, dass sie wirkliche Grund¬ 
sätze der TP ei sh eit und nicht bloss Maximen der 
Klugheit aufstellen, dass sie vor allen Dingen die 
TViirde der Vernunft und die Heiligkeit des Rechts 
anerkennen, und eben darum der Willkühr und 
Gewalt nicht mehr einräumen, als ihnen von Gott 
und Rechtswegen gebührt. Wir bedauern gestehn 
zu müssen, dass dieser Forderung folgende Schrift 
keineswegs zu entsprechen scheint: 

Lehrbuch des Naturrechts, als einer Philosophie 

des positiven Rechts (,) vom Prof. Hugo in 

Göttingen. Dritter, ganz von neuemausgearbei¬ 

teter, Versuch. Berlin, bey Aug. Mylius, 1809, 

XR u. 486 S. 8. (Auch unter dem Titel: Lehr¬ 

buch eines civilistischen Cursus vom P. H. in G. 

Zweyter Band, welcher das Naturrecht u. s. w. 

enthält. Dritter, grösstenlheils [also doch nicht 

ganz?] von neuem ausgearbeiteter, Versuch etc.) 

Die erste Auflage dieses Werks erschien 1797, 
die zweyte 1799. In der Vorrede zu dieser dritten 
sagt der VT., dass die drey Auflagen dieses Werks 
eigentlich drey ganz verschiedene Bücher seyen, 
weil er nicht gern zwreymal dasselbe sage oder 
schreibe. Wenn diess auf der einen Seite ein löb¬ 
liches Streben nach dem Vollkommnern anzudeuten 
scheint, so erregt es doch auf der andern schon 
ein kleines Misstrauen gegen die Grundsätze des 
Verf’s., dass er sein Lehrb. des N. R. innerhalb 
12 Jahren in drey so ganz verschiedenen Gestalten 
auftreten liess. Uns fällt hiebey eine Stelle aus 
Xenophon’s Denkwürdigkeiten (B. 4. C. 4.) ein, wo 
Hippias den Solrates verspottet, dass er über die¬ 
selben Gegenstände immer dasselbe sage, von sich 
aber rühmt, er suche stets etwas Neues zu sagen, 
worauf der Philosoph den Sophisten fragt, ob er 
denn auch von solchen Dingen immer anders rede, 
die er wirklich wisse? Wir wollen es indessen mit 
jener Erklärung des Vf’s. nicht so genau nehmen: 
sondern uns bloss an dasjenige halten, was er uns 
in dieser ganz oder grösstentheils neuen Arbeit, 
wie die beyden Titel sagen, gibt. 

Dem "Werke selbst geht eine Einleitung vor¬ 
aus , worin der Verf. den Begriff, die Geschichte 
und den Nutzen des Naturrechts, oder, wie er 
dasselbe genannt wissen will, der Philosophie des 
positiven Rechts abhandelt. Der Verf. ist nämlich 
der Meinung, dass es eigentlich gar kein Natur¬ 
recht gebe, sondern alles Recht positiv sey, indem 
es der Staat erst mache, die Vernunft also bloss 
das Geschäft habe, hinterher über das in verschie¬ 
denen Staaten vorhandene positive Recht zu philo- 
sophiren. Zwrar hat der Verf. diese Sätze nicht 
so deutlich und bestimmt ausgesprochen, an die 
Spitze seines Werkes gestellt; aber sie liegen allen 
seinen t ntersuchungen zum Grunde, und ergeben 
sich wieder aus denselben als letztes Resultat. Da¬ 
her nennt auch der Verf. sein Werk gleich auf 
dem Titel ein Lehrbuch des Naturrechts, als ei¬ 
ner Philosophie des positiven Rechts, und geht 
gleich im 1. §. von der Erklärung aus: „Die Phi¬ 
losophie des positiven Rechts oder der Jurispru- 
„denz ist Vernunfterkenntniss aus Begriffen über 
„das, was im Staate Rechtens seyn kann.“ — Der 
Verf. fragt also nicht, was überhaupt und an sich 
Rechtens sey, unabhängig von der Gesetzgebung im 
Staate, nach blossen Vernunftprincipien, auch nicht, 
was im Staate Rechtens seyn dürfe oder solle, son¬ 
dern bloss, was in demselben Rechtens seyn könne. 
Hiezu, sollte man glauben, bedarf es aber gar kei¬ 
ner Philosophie. Denn nach dem bekannten 
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Schlüsse: ab esse ad posse, braucht mau nur zu 
wissen, was in irgend einem Staate Hechtens ist> 
um auch sogleich zu erkennen , was im Staate 
Hechtens seyn kann. So war und ist in manchen 
Staaten die Sclaverey Rechtens; also, schliesst un¬ 
ser Verf. ganz richtig, kann sie es auch im Staate 
seyn, und er erklärt in so fern recht consequent 
(im 58. §. vergl. mit der 3. Anmerk, dazu) die Be¬ 
hauptung , dass die Sclaverey, an sich betrachtet, 
ein rechtswidriges Verhältnis des einen Menschen 
zum andern sey. für ein blosses Voiui bhetl unseis 
Zeitalters und unsrer Nation, das durch Verglei- 

* chung mit andern Zeitaltern und Nationen berich¬ 
tigt werden müsse. Wenn der Vf. in dieser Hin¬ 
sicht consequent verfährt, so wird er in einer an¬ 
dern desto inconsequenter. Denn in demselben 
x. §., wo er die obige Erklärung von der Philoso¬ 
phie des positiven Rechtes gibt, sagt er, dieses der 
Jurisprudenz und der Philosophie gemeinschaftliche 
Feld gehöre, nach der bey den Alten gewöhnlichen 
und so sehr natürlichen Eintheilung der ganzen 
Philosophie in Logik, Physik und Ethik, zur Ethik, 
„d. h. zu dem Theile, welcher sich mit Gegenstän¬ 
den der Frey heit, mit der Beantwortung der Frage, 
„was soll seyn? beschäftigt.“ — Fühlte denn der 
Verf. nicht, dass, wenn man diese Frage auch nur 
aufwirft, man sich auf einen weit hohem Stand- 
punct stellt, als derjenige ist, worauf der Vf. ver¬ 
weilt, wenn er untersucht, was in einem Staate 
Rechtens seyn könne, und wenn er die Sclaverey 
dafür erklärt, weil es Zeitalter und Nationen gege¬ 
ben hat und noch gibt, in welchen die Sclaverey 
Rechtens war und ist? Noch mehr; wenn der Vf. 
eine Philosophie des positiven Rechts geben will, 
und die Philosophie nach obiger Erklärung Ver- 
nunfterkenntniss aus Begriffen ist, so muss er ja 
selbst der Vernunft in Ansehung des Rechts eine 
eigentümliche Gesetzgebung zu erkennen, nach wel¬ 
cher die Vernunft jede anderweite Gesetzgebung 
im Staate zu beurtheilen befugt und vermögend 
sey. Denn wie möcht’ er sich sonst herausnehmen, 
über das positive Recht zu pliilosopliiren, oder nach 
welchen Principien möcht’ er darüber philosophi- 
ren, wenn er nicht voraussetzte, dass ihm seine 
eigne Vernunft oder vielmehr die allgemeine Men¬ 
schenvernunft dergleichen Principien an die Hand 
gebe, welchen auch die Gesetzgeber in den Staaten 
oder die Urheber des positiven Rechts hätten folgen 
sollen und zum Theil wirklich gefolgt sind. Denn 
in allen positiven Gesetzgebungen hat sich die all¬ 
gemeine Menschenvernunft ausgesprochen, obwohl 
in jeder auf eine beschränkte Weise, weil die ge¬ 
setzgebenden Individuen und die Völker, denen sie 
Gesetze gaben, sich auf sehr verschiedenen Cultur- 
stufen und in sehr verschiedenen empirischen Ver¬ 

hältnissen befanden. Es muss also ein allgemeines 
Vernunftrecht geben , welches selbst von jedem 
positiven Rechte die letzte Grundlage ist, und jenes 
Vernunftrecht heisst eben darum Naturrecht, weil 
es aus der vernünftigen Natur des Menschen oder 
aus der Natur des Menschen als eines vernünftigen 
Wesens hervorgeht. Die Staaten machen also auch 
nicht das Recht, sondern sie anerkennen es nur, 
und geben demselben eine neue Sanction, damit es 
auch von jedem menschlichen Individuum aner¬ 
kannt werde, und so der Rechtsbegriff, der aus der 
Ideenwelt abstammt, in dieser Sinnenwelt Eflect 
habe. So menite es im Grunde auch Plato; und 
es ist eine neue Inconsequenz des Vf’s., wenn er 
im 12. §. den Plato als den wichtigsten von allen 
Schriftstellern über die Philosophie des positiven 
Rechtes rühmt, da dieser Schriftsteller die Idee der 
Gerechtigkeit an sich als unabhängig von allen po¬ 
sitiven Einrichtungen und über sie weit erhaben be¬ 
trachtet, ob er gleich da, wo er diese Idee in der 
Erscheinungswelt realisiren will, in manchen Pun- 
cten mit unserm Verf. einstimmt, entweder weil 
Plato auch nicht immer consequent ist, oder weil 
überhaupt Menschen, die von verschiedenen Pun- 
cten ausgehen, doch leicht zufällig irgendwo Zusam¬ 
mentreffen können. Uebrigens kommen in des Vf’s. 
Geschichte der Philosophie des positiven Rechts 
manche gute Bemerkungen über einzelne natur- 
rechtliche Schriftsteller vor; nur können wir es 
nicht billigen, dass Hobbes kaum und Spinoza gar 
nicht erwähnt ist, ungeachtet das, was diese bey- 
deti Schriftsteller (der letzte besonders in seinem 
Tract. theologico -polit. c. 16.) über natürliches und 
positives Recht gesagt haben , einer vorzüglichen 
Beachtung und sorgfältigen Prüfung werth ist. Ueber 
den Nutzen einer Philosophie des positiven Rechts 
sagt der Verf. aucli vieles Trefliche, insonderheit 
darüber, dass der Richter keinen Gebrauch davon 
machen dürfe, um etwa gegen das positive Recht 
nach der blossen Rechtsphilosophie zu entscheiden. 
Wenn aber (nach §. 8.) Philosophie und positives 
Recht „in einem natürlichen Antagonismus zu ein¬ 
ander stehen,“ so ist eigentlich gar nicht abzuse¬ 
hen , wie sie je in Einstimmung komnv n können* 
oder was für ein Gebrauch von der Philosophie; 
für das positive Recht zu machen sey. Wahr¬ 
scheinlich gehört aber jener Ausspruch bloss zu. 
den allzukräfl igen Ausdrücken des Verf’s., wo¬ 
durch dessen Behauptungen oft ins Paradoxe hin¬ 
überspielen, ungeachtet er selbst (§. 48.") mit An¬ 
führung einer treflichen Stelle aus Hume's Versu¬ 
chen .gesteht, es gebe keinen klarem Bewreis von 
der Falschheit einer praktischen Untersuchung, als 
wenn sie auf Paradoxien führe. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Bey Breitkopf und Härtel in Leipzig, den Verlegern dieser Lit. Zeitung, sind auch die darin ange¬ 

zeigten Bücher immer zu haben. 
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Philosophische Recht sieh re. 

(Fortsetzung,) 

Auf diese Einleitung folgt eine juristische Anthro¬ 
pologie, in welcher der Mensch erstlich als Thier, 
dann als vernünftiges TVesen, und zuletzt als Mit¬ 
glied eines Staats betrachtet wird. Eine solche 
Anthropologie ist eigentlich, streng genommen, ein 
Ilors-d' oeuvre; denn wenn alle Schriftsteller, die 
eine den Menschen betreffende Wissenschaft abhan¬ 
deln, jedesmal auch so eine Anthropologie voraus¬ 
schicken wollten, so wiird’ es der Anthropologien 
kein Ende gehen. Die anthropologischen Vorkennt¬ 
nisse muss der Schriftsteller bey seinen Lesern vor¬ 
aussetzen, und wenn der Verf. glaubte, diess bey 
seinen Zuhörern nicht mit Recht zu können, so 
waren einige Paragraphen am Ende der Einleitung 
hinreichend, das Nothwendigste aus der Anthropo¬ 
logie anzudeuten, was dann in den Vorlesungen 
selbst noch weiter ausgeführt werden konnte. Und 
wenn nun der Verf. gar in dieser jurist. Anthrop. 
die physisch -metaphysischen Fragen aufvvii’ft und 
beantwortet, was ist ein Körper? und was ist Or¬ 
ganisation? so fällt er selbst aus den Gränzen einer 
jurist. Anthrop. heraus. Da indessen der Verf. in 
dieser Anthrop. zugleich die allgemeinen Principien 
seiner Rechtsphilosophie aufgestellt hat, so können 
wir nicht umhin, in eine genauere Darlegung und 
Prüfung ihres Gehalts einzugehen. Zuvörderst 
möchten wir nun den Verf. fragen, woher er so 
bestimmt wisse, dass das Menschengeschlecht ein¬ 
mal erst thierisch war ? Ganz thierisch könnt’ es 
wohl nie seyn, weil sich sonst nicht begreifen liesse, 
wie es je menschlich wurde. Oder glaubt der Vf., 
dass das Affengeschlecht sich auch noch mit der 
Zeit über die Pliierheit erheben werde ? — Folgt 
ferner daraus, dass die Vernunft nichts vorschrei- 
ben darf, was der Thierheit unmöglich ist, es sey 
die 1 hierheit auch die Grundlage der Vernunft? 
Oder folgt nur soviel daraus, dass jene eine Be¬ 
dingung der Wirksamkeit von dieser in der Sin¬ 
nen weit sey? Kann der Verf. weiter mit Recht 
behaupten, die Thierheit sey allgemein bey allen 
Menschen, die i ernunft aber fehle bey sehr vielen 
Individuen eine Zeitlang oder auf immer? Kennt er 
' enu den Unterschied zwischen einer ursprüngli- 
r lerj Anlage und deren empirischer Entwickelung 
und Aeusserung gar nicht? — Wie soll man end¬ 
lich den Satz verstehen, dass die Thierheit allein 

Erster Bund. 

der juristische Charakter der menschlichen Gattung 
und des Individuums sey? So müsste ja der Hund 
und der Hase eben so gut einen juristischen Cha¬ 
rakter haben, wie der Jäger, der jenen abrichtet, 
um diesen damit zu fangen I — Alle diese Sätze 
kommen in einem einzigen §. (dem 4o.) vor, und 
da diess gerade der erste §. des i. Abschn. ist, so 
kann man leicht denken, Was da für eine jurist. 
Anthrop. herauskommt. Daher darf man sich auch 
nicht wundern, wenn im letzten (oder 79.) §. des 
2. Abschn., wo der Mensch als vernünftiges We- 
sen betrachtet wird, von dem Einfluss der vernünf¬ 
tigen Natur auf die menschliche Glückseligkeit eine 
so unerfreuliche Schilderung gemacht wird, dass es 
einem fast leid tliun möchte, ein vernünftiges We¬ 
sen zu seyn. Wahrhaft komisch aber ist es, wenn 
im 61. §. die Vernunft eingetheilt wird, I. in die 
theoretische Vernunft, welche sich mit Anwendung 
der im Verstände enthaltenen Principien für das 
Erkenntnissvermogen auf die Natur beschäftigt; 
II. in die praktische Vernunft, welche sich mit 
Anwendung der in der Vernunft enthaltenen Prin¬ 
cipien für das Begehrungsvermögen auf die Frei¬ 
heit beschäftigt; und III. in den Uehergang von 
der theoretischen Vernunft zur praktischen, wel¬ 
cher (Uebergang) sich mit Anwendung der in der 
Urtheilskraft enthaltenen Principien für das ver¬ 
nünftige Gefühl der Lust und Unlust auf die 
Kunst beschäftigt. Ein so seltsamer Gebrauch Kan- 
tisclier Formeln ist uns in Wahrheit seit langem 
nicht vorgekommen l — Im ?5. §. stellt der Verf. 
einen für seine Theorie sehr charakteristischen, 
aber für die menschliche Freylieit höchst gefährli¬ 
chen Grundsatz auf. Er sagt nämlich, es sey zwar 
physisch unmöglich, dass die Obrigkeit alles ent¬ 
scheide , weil es dann mehr Obrigkeiten als Men¬ 
schen geben müsste. „Aber bey jeder einzelnen 
„Handlung, diese für sich betrachtet, ist Entschei¬ 
dung der Obrigkeit oder äussere Gesetzgebung 
„möglich.“ — Sonach wird die Obrigkeit auch ent¬ 
scheiden oder durch Zwangsgesetze bestimmen dür¬ 
fen, dass jemand sich zu dieser oder jener Reli¬ 
gionsform und kirchlichen Gemeinschaft bekenne, 
weil sie dieselbe für die beste hält, oder welche 
Lebensart jeder Unterthan ergreifen, welche Person 
er ehelichen, welche' Nahrungsmittel er heute oder 
morgen gemessen, welche Sprache er reden, und 
was er überhaupt in jedem Augenblicke thun und 
lassen solle. Nach dem Verf. schreibt die Obrig¬ 
keit alle diese einzelnen Handlungen nur darum 
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nicht vor, weil sie keine Zeit dazu hat, — „denn 
„die Entscheidung durch die Obrigkeit braucht mehr 
„Zeit, als die eigne, und dann hat ja die Obrigkeit 
„auch wieder ihre Privatangelegenheiten, in wel- 
eben sie selbst wieder eine andre Obrigkeit be- 
schäftigen würde,“ — aber das Recht dazu hat sie. 

Wahrlich, eine gefälligere Rechtslehre könnte sich 
der willkürlichste Despotismus nicht wünschen 1 
Aber es gibt auch keine bequemere für den Rechts¬ 
lehrer selbst. Denn nun heisst nach §. y4. jede 
Pflicht eine Rechts- oder Zwangspflicht, welche 
die Obrigkeit unter ihren Zwang gezogen hat, jede 
andre aber, wro diess nicht der Fall ist, eine Ge¬ 
wissens - oder Liebespflicht; jene ist Gegenstand 
der Rechtslehre, diese der Tugendlehre. So ist 
der Verf. mit Begränzung beyder Wissenschaften 
den Augenblick fertig, und es bedarf gar keines 
Kopfbrechens, zu untersuchen, was das Recht über¬ 
haupt und welches das oberste Rechtsgesetz sey, ob 
das Recht aus der Pflicht oder diese aus jenem 
hervorgehe, wrie der Zwang vernünftiger Weise 
zum Rechte oder zu gewissen Pflichten hinzukomme 
u. s. w. Die Obrigkeit ist der Deus ex machina, 
der alle diese Knoten mit einem Säbelhieb auflöst, 
und der wissenschaftliche Rechtslehrer hat dabey 
bl oss das Zusehen. Daher kann auch nach §. 70. 
die Obrigkeit gar nicht pflichtwidrig handeln; we¬ 
nigstens kann sie diess nicht anerkennen; und wenn 
jemand es dennoch glaubt, so betrachtet sie diese 
Ueberzeugung „höchstens als irrendes Gewissen.“ 
Wie nun mit dieser Theorie dennoch der Satz 
§. 77. bestehen soll: „Ein vernünftiges Wesen ist 
„nothwendig frey, in so fern (wie fern) es bloss 
„von seiner Vernunft regiert werden soll“ — das 
mag der Himmel wissen! Wahrscheinlich steht er 
nur so zur Parade da, damit doch, der Nachfrage 
wegen, auch etwas von Vernunft und Freyheit im 
Buche zu lesen sey. Bey aller nothwendigen Frey¬ 
heit aber ist das vernünftige Wesen recht übel dar¬ 
an; denn „selbst diess ist eine Einschränkung der 
„Freyheit, dass es nicht nach Belieben auf hören 
„kann, ein vernünftiges Wesen zu seyn, d. h. ein 
„Wesen, das vernünftig handeln kann und soll. “ 
(Ebendas.) Sonach ist wohl auch die göttliche Frey¬ 
heit sehr beschränkt, da Gott noch weniger auf hö¬ 
ren kann, Gott zu seyn! — Im 5. Abschn. dieser 
jurist. Anthrop., welcher den Menschen als Mitglied 
des Staats betrachtet, wird zuvörderst die Idee ei¬ 
nes Universal Staates aufgestellt, als das einzige Mit¬ 
tel, einen durchaus rechtlichen Zustand der Men¬ 
schen und somit einen dauerhaften Friedensstand 
zu bewirken. Da hievon schon in der, dieser Be¬ 
rn theilung vorausgeschickten, Abhandlung die Rede 
gewesen, so verweilen wir dabey nicht länger. 
Wohl aber müssen wir bey demjenigen stehen 
bleiben, was der Verf. in diesem Abschn. seiner 
jurist. Anthrop. über das .Privatrecht und dessen 
Verhältniss zum öffentlichen Rechte sagt (§. n4ff.). 
Der Verf. will nämlich das Privatrecht dem öffent¬ 
lichen Rechte nicht etwa bloss untergeordnet, son¬ 

dern völlig einverleibt wissen, oder mit andern 
Worten, er meint, es sollte in einem vollkomme¬ 
nen Staate eigentlich gar kein privates Recht Statt 
linden, sondern alles Recht bloss öffentlich seyn, 
dergestalt, dass der Staat oder die Obrigkeit jedem so 
viel gebe, gestalte oder gebiete, als ihr zum Wohle 
des Ganzen zuträglich scheint. Die Trennung des 
Privatrechts vom öffentl. Rechte soll nach seiner 
Meinung erstens auf die offenbarsten TVi der spräche 
führen, und zweytens wesentliche Unvollkommen¬ 
heiten nach sich ziehen. Denn „wie will der Staat 
„Steuern bekommen, ohne wohlerworbene Rechte 
„hintanzusetzen, für welche er keine Entschädigung 
„leistet, ohne dass gerade immer dringendste Noth 
„des Staats eine Ausnahme macht?“ — Ferner: 
„Der Staat kann sehr vieles nicht, wenn er es beym 
„Privatrechte lässt: er steilt sehr vieles dem Zufalle 
„der Geburt anheim; bey den Staatsbeamten c lli- 
„dirt ihr Privat interesse mit ihren Pflichten für den 
„Staat gar oft zum Nachtheile von diesen; das Pri- 
„vatreclit veranlasst unzählige Reibungen, bey wel¬ 
schen das Ganze nie gewinnen kann, so viele Kräfte 
„dabey auch aufgewendet werden; und es scheint 
„recht dazu gemacht ■ den Egoismus gegen den Ge- 
y.meingeist in Schutz zu nehmen.“ — Also wenn der 
Staat zu seinen Bürgern sagt: Ich erkenne die pri¬ 
vaten (persönlichen und dinglichen) Rechte eines 
jeden von euch an, und werde sie gegen jede Ver¬ 
letzung des Einen durch den Andern schützen, uäi- 
ter der Bedingung, dass jeder von euch nach VerJ 
hältniss und Bedürfniss etwas von dem Seinen zur 
Erhaltung des Ganzen beytrage; so verwickelt sich 
der Staat oder der, welcher ihn auf diese Weise 
denkt, in Widersprüche? Oder wenn gewisse Un¬ 
vollkommenheiten mit einer menschlichen Einrich¬ 
tung, die aus andern Gründen nothwendig und heil¬ 
sam ist, verknüpft sind, so soll man nicht etwa dar¬ 
über nachdenken, wie jene Unvollkommenheiten sich 
durch weise Massregeln möglichst vermindern lassen, 
sondern man soll die ganze Einrichtung wegwerfen? 
Das heisst doch wahrlich das Kind mit dem Bade 
verschütten! Bedachte denn der Vf. nicht, dass mit 
dem Privatrechte auch alles öffentl. Recht aufhören 
ntüsste? Denn wenn dem einzelnen Menschen kein 
Recht zukommt, woher soll es denn der Masse von 
Menschen, welche Staat heisst, oder denen, die diese 
M'sse regieren, zukommen? Etwa von der blossen 
Gewalt? Dann bleibt ja am Ende nichts übrig, als 
das hölzerne Eisen, jus fortioris genannt, das alle 
Rechts 1 eh re überflüssig macht! Bedachte der Vf. fer¬ 
ner nicht, dass mit dem Privatrechte nicht bloss 
alles Privateigenthum, sondern bey strenger Conse- 
quenz auch alles Recht des Einzelnen aufEhre, Frey¬ 
heit und Lt ben wegfallen müsste; dass dadurch nicht 
bloss dem Menschen überhaupt, sondern selbst denen, 
die Andre regieren sollen, der mächtigste Reitz und 
Antrieb zur Thätigkeit entzogen würde; dass sonach 
die Aufhebung des Privatrechts nichts anders als an¬ 
fangs (>inen grässlichen Despotismus, grässlichor als 
er je gesehen worden, und zuletzt eine Barbarey, 
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die’ der Verthierung gleich käme, zur Folge haben 
könnte? Zwar will der Verf. diess nicht zugeben. 
„Freylich“ — sagt er §. 116. — „glaubet* sehr viele, 
„ohne Privatrecht werde der Mensch zur Maschine, 
„es würde ein unausstehlicher Druck, ein ungeheu¬ 
rer Despotismus entstehen) und an Fortschritte der 
„Cultur wäre gar nn lit zu denken. Allein eine Ma- 
„schine wird der Mensch nie, weil ihm die Freyheit 
„der Gesinnungen bleibt, durchweiche ja doch der 
„Staat allein auf ihn wirkt“ — hier wird auf §. 107. 
verwiesen, wo es heisst, dass eigentlich nicht der 
Zwang selbst, sondern nur die Furcht vor dem Zwan¬ 
ge den Menschen, als vernünftiges Wesen bestimme; 
eine herrliche Freyheit der Gesinnungen! — „weil 
„es auch äussere Handlungen gibt, welche der Staat 
„gar nicht, also weder nach öffentl. noch nach Pri- 
„vatrechte, leitet“ — hier wird auf §. 70. verwiesen, 
wo es heisst, dass es der Obrigkeit aus Mangel an Zeit 
unmöglich sey , alle Handlungen zu bestimmen; ein 
herrlicher Trost für den Unterdrückten! — „weil um 
„so mehr Thätigkeit nach öffentl. Recht (der Staats¬ 
beamten) nöthig ist, wenn das Privatrecht wegfällt“ 
— wiewohl die Staatsbeamten dann auch wenig oder 
gar kein Interesse haben würden, thätig zu seyn— 
„weil die Abhängigkeit von den Rechten andrer Biir- 
„ger eben so schlimm ist, als die Abhängigkeit von 
„der Regierung, ja sogar noch schlimmer, da dieser 
„doch, wenn sie eine untergeordnete Regierung ist, 
„sogar die Rechtspflicht, auf das Beste des Ganzen zu 
„sehen, obliegt, was bey dem Einzelnen blosse Ge- 
„wissenspfliclit ist“ — als wenn die Abhängigkeit von 
den Rechten andrer Bürger sich nicht durch ihre 
Wechselseitigkeit ausgliche, die Abhängigkeit von der 
Regierung affer na< h Aufhebung des Privatrechts 
bloss einseitig und eben darum so drückend als ent¬ 
ehrend wäre, es mag die Regierung eine untergeord¬ 
nete oder die unter Menschen möglich höchste seyn, 
in welchem Falle sie nicht einmal die vom Vf. soge¬ 
nannte Rechtspflicht, auf das Beste des Ganzen zu 
sehen, hätte, sondern, wenn’s ihr beliebte, gewissen¬ 
los zu handeln, sich’s zum Vergnügen machen könnte, 
Menschen gleich Thieren zur Schlachtbank zu führen 
und den Staat zu entvölkern — „und weil Theilung 
„der Arbeit wenigstens eben so gut möglich ist, wo 
, die Regierung, als wo der Zufall der Geburt be¬ 
stimmt, was Jeder für ein Geschäft zu treiben habe“ 
— als wenn bey vorhandenem Privatrechte die Thei¬ 
lung der Arbeit bloss vom Zufall der Geburt abhinge, 
und die Regierung nicht auch dann einen heilsamen 
Einfluss darauf haben könnte, wenn sie das Privat¬ 
recht respectirte. Durch solche Sophistereyen sucht 
der Vf. seinen Satz zu behaupten. Ja er entblödet 
sich nicht §. 17. zu sagen, es sey im Grunde einer- 
Jey, ob der Despot die Tochter ihrem Vater geradezu 
Wegnehme, und jedermann glaube, dieser müsse es 
sich gefallen lassen, oder ob ein andrer Gewalthaber 
«einen Einfluss benutze, um den Vater durch dasPri- 
va treckt zu bewegen, dass er die Tochter freywillig 
hergt-be. Wahrl ich eine Sache mu^s sehr schlecht 
seyn. die durch so schlechte Gründe vertheidigt wird! 
und das in einem Buche, mit Hülfe dessen Hr. Prof. 

Hugo seine Schüler lehren will, was Rechtens sey! 
Und doch wundert er sich in der Vorr. (S. VII und 
V III), dass seine pliilos. Behandlung des Privatrechts 
(wenn man anders die Vernichtung desselben so nen¬ 
nen kann) ausserhalb Göttingen weniger günstig auf¬ 
genommen worden, als er erwartete, dass fast nir¬ 
gend über sein Lehrbuch gelesen werde, und auch 
niemand seit dessen Erscheinung ein ähnliches ge¬ 
schrieben habe. Rec. findet alles diess so natürlich 
und für die übrigen Rechtslehrer so ehrenvoll, dass 
er sich wundern würde, wenn es anders wäre. 

Nach dieser Darlegung und Prüfung der allge¬ 
meinen Grundsätze des Vfs. wird es nicht nöthig 
seyn, eine ausführliche Darstellung des besondern 
Inhalts dieses Lehrbuchs des Naturrechts hinzuzu¬ 
fügen. Wir gehen daher denselben bloss summa¬ 
risch an. Es folgt nämlich auf die jurist. Antlirop. 
zuerst das Privatrecht, das der Vf., weil ein sol¬ 
ches in unsern Staaten einmal da ist, in seiner Phi¬ 
losophie des positiven Rechts nicht umgehen konnte. 
Ja der Vf. hat ihm den grössten Tlieil seines Wer¬ 
kes gewidmet, indem er es von §. 129 — 564. oder 
von S. i53 — 431 unter dem drey lachen Titel Per¬ 
sonenrecht., Sachenrecht und Recht der Forderun¬ 
gen sehr ausführlich abhandelt. Da der Vf. hier 
recht eigentlich auf seinem Felde ist, und ihm nicht 
nur eine gelehrte und gründliche Kennlniss des jio- 
sitiven Rechts, sondern auch mannigfaltige andre 
Kenntnisse und ein geübter Scharfsinn zu Gebote 
stehen, so ist diess unstreitig der glänzendste und 
lehrreichste Tlieil seiner Schrift, dessen Studium 
wir den philosophischen Rechts lehr ern, besonders 
denen, die sonst keine Kenntniss vom positiven 
Rechte haben, aber auch den positiven Juristen 
selbst, nicht dringend genug empfehlen können. 
Wo indessen der Vf. bloss philosopbirt, da zeigt 
sich auch hier wieder seine schwächere Seite. Wir 
wollen zum Beleg nur Ein merkwürdiges Beyspiel 
der Art anführen. I111 Personenrecht, wo von dem 
Status im juristischen Sinne, und also auch vom 
Stande der Freyen und Unfreyen die Rede ist, 
kommt der Vf. natürlich auch auf die Rechtmäs¬ 
sigkeit der Skiaverey zu sprechen. Dass er sie für 
rechtmässig hält, weiss man schon; aber höchst 
merkwürdig ist die Art, wie er seine Behauptung 
auch in diesem dritten, ganz von neuem ausgear¬ 
beiteten, Versuche auf’s Neue zu rechtfertigen sucht. 
„Bey der Untersuchung“ — heisst es §. i42 — „ob 
„die Sklaverey Rechtens seyn kann, ist eigentlich 
„das Resultat schon dadurch gegeben, weil (dass) 
„sie ja wirklich Jahrtausende lang bey den cultivir- 
„testen Völkern Rechtens gewesen ist, und weil 
„(dass) die weisesten und besten Menschen daran 
,,keinen Anstoss gefunden haben. “ — Und nun 
wird in der Note ein Verzeichniss solcher Menschen, 
von Hiob bis Papinian gegeben, wozu ein kunlti- 
ger Vertheidiger der Sklaverey wahrscheinlich auch 
noch Hin. Hugo’s Namen setzen wird, um dem 
Beweise mehr Nachdruck zu geben. Aber merkte 
denn der Vf. nicht, dass man mit demselben Ar¬ 
gumente seine ganze Theorie yon der Abschaffung 
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des Piüratrechts umstossen könnte? Denn das Pri- 
vatreclit hat ja wirklich Jahrtausende lang bey den 
cultivirtesten Völkern bestanden, und die weisesten 
und besten Menschen haben nicht nur keinen An- 
stoss daran gefunden, sondern sogar die Heilighal¬ 
tung desselben als eine der ersten Pflichten des Staats 
und aller guten Bürger betrachtet. Der Vf. ver¬ 
wechselt aber auch bey seiner Untersuchung zwey 
ganz verschiedene Fragen. Es wird nicht gefragt, 
wie er meint, ob die Sklaverey Rechtens seyn kann 
— denn das versteht sicli von selbst, da sie es ge¬ 
wesen und zum Theil noch ist — sondern, ob sie 
es seyn darf und soll, d. h. ob die Vernunft nach 
dem ursprünglichen Rechtsgesetze irgend einen Men¬ 
schen für berechtigt halten kann, einen andern Men¬ 
schen , also ein VVesen, das wie jener vernünftig 
und frey, mithin Person ist, eigenthiimlich zu be¬ 
sitzen, mithin gleich einem vernunftlosen und un- 
freyeu Dinge zur blossen Sache zu machen. Aber 
freylich,' der Vf. weiss gar nichts von einem ur¬ 
sprünglichen Rechtsgesetze, weil nach ihm alles 
Recht erst der Staat durch seine positiven Gesetze 
macht; und so verfährt er ganz consequent, wenn 
er die Sklaverey für rechtmässig hält, weil sie ein¬ 
mal Rechtens war. Nach dieser Theorie müsste 
aber der Vf., wenn 6s irgend einmal einem Staate 
einfiele,, das Banditen-Halten eben so wie das Skla¬ 
venhalten zu erlauben, jenes für so rechtmässig als 
dieses halten. Der VI. sieht sich indessen genöthigt, 
§. i43 einzugestehn, die Sklaverey folge weder aus 
der thien sehen, noch aus der vernünftigen, noch 
aus der bürgerlichen Natur des Menschen. Er hilft 
sich aber damit, dass sie doch provisorisches Recht 
seyn könne, und macht auf diese Art wieder eine 
höchst seltsame Anwendung von einer kantischen 
Unterscheidung zwischen provisorischem nndperem- 
torischem Rechte, von der es dem guten Kant wohl 
nicht geahnet hätte, dass je ein solcher Gebrauch 
davon gemacht werden würde, da er damit das 
Recht, je nachdem es ausser oder im bürgerlichen 
Zustande der Menschen gedacht wird, bezeichnete, 
hier aber von einem unter bürgerlichen Gesetzen 
stehenden Verhältnisse die Rede ist. Auf die an¬ 
dern, von der blossen Klugheit oder von der Ab¬ 
wägung gewisser Vortheile und Nachtheile herge¬ 
nommenen, Empfehlungs - oder Entschuldiguugs - 
gründe der Sklaverey, können wir uns hier nicht 
einlassen, da wir es bloss mit der Rechtlichkeit der 
Sache an sich zu thun haben, und jene Gründe auch 
schon eben so oft widerlegt als vorgebracht sind. Ei¬ 
nen dieser Gründe müssen wir jedoch pour le rarite 
du fait bemerken. Er findet sich §. iü4, und lautet 
Wörtlich so: „Die Schönheit sogar“ — man denke 1 
— „findet sich eher bey einer circasnschen Skla- 
»vin, als bey einem Bettlermcidchen.“ — Wir em¬ 
pfehlen diesen Grund besonders dem türkischen Sul¬ 
tan, und wundern uns nur, woher dem Vf. die 
Nachricht gekommen, dass die schönen Circassierin- 
neiiy welche man als Sklavinnen zu Markte bringt, auch 
immer Sklavinnen u. keine Betllennädcheii waren. 
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Jfns öffentliche Recht ist sehr kurz und fast 
zu dürftig behandelt, welches der Vf. selbst in der 
Vorr. S. X. zu bekennen scheint, indem er eine ge¬ 
wisse Unverhältnissmässigkeit einiger Abschnitte sei¬ 
nes Lehrbuchs eingesteht. Er verwirft (nach sei¬ 
ner Theorie consequent) alles Völler- und JVell- 
bürgerrecht, und beschränkt daher das öffentliche 
Recht auf das blosse Staatsrecht, welches er in das 
eigentliche Staatsrecht und das Regierungsrecht 
zerfällt. Wir wollen auch hier, um nicht zu weit¬ 
läufig zu werden, nur einen Punct zur nähern Be- 
urtheilung ausheben. Der Vf. bestreitet (§. 368 ff.) 
die Theorie , welche den Staat aus Verträgen 
hervorgehen lässt. Auf dem empirischen Stand¬ 
punkte, von wo aus der Verf. bloss auf den hi¬ 
storischen Ursprung der Staaten reflectirt, hat er 
wohl Recht. Dass aber auch auf einem hohem 
Standpuncte, von wo aus man auf den rationalen 
Ursprung eines Staats überhaupt reflectirt, von ei¬ 
nem zum Grunde liegenden Vertrage nicht die Rede 
seyn dürfe, hat er nicht erwiesen und möcht’ ihm 
auch wohl schwer zu erweisen werden. Freylich ist 
es überflüssig, von drey besondern Verträgen als 
Grundgesetzen der bürgerlichen Gesellschaft zu spre¬ 
chen; ein einziger Vertrag reicht völlig hin, das 
rechtliche Verhältniss der Bürger zu einander und 
zum Staate oder zur Regierung auf eine vernunft- 
massige Weise zu begreifen. Jene drey Verträge 
(pactum unionis, p. constitutionis, und p. subjectio- 
nis) sind nur Bestimmungen eines und desselben 
Vertrags, von denen sich die erste nie, die letzten 
beyden aber doch zuweilen auch in der Erfahrung 
nachweisen lassen. Dass aber Verträge darum, weil 
sie oft nicht gehalten werden, keine rechtliche Gül¬ 
tigkeit haben oder leere Erdichtungen seyen, ist doch 
wohl ein sehr offenbarer Sprung im Schliessen. Wir 
können daher dem Vf. auch dasjenige nicht zugeben, 
was er noch im letzten §. seines Werkes über das Völ¬ 
kerrecht sagt, um die Nullität desselben zu beweisen. 

Sollen wir nun unser Urtheil über das vorlie¬ 
gende Werk im Ganzen noch einmal kurz ausspre¬ 
chen, so würden wir sagen: Es enthält ungemein viel 
Rechtsgelehrsamkeit, auch viel jRechtsklugheit, aber 
wen ig Rechts wissenschaf t, und noch weniger Rechts¬ 
weisheit. Fände jemand dieses Urtheil zu hart, so 
fragen wir jeden, der nicht mit dem Vf. die Thier- 
heit für die Grundlage der Vernunft hält, und in je¬ 
ner allein den juristischen Charakter der menseld. 
Gattung und des Individuums sucht, ob er unter ein¬ 
zelnen Menschen oder in einem Staate leben möchte, 
wo die vom Vf. aufgestellten Recbtsprincipien realisirt 
wären, ja ob er nur wollen könnte, dass sie irgend 
einmal realisirt würden. Verschweigen dürfen wir 
aber nicht, dass der Vf. selbst oft die Noth Wendigkeit 
gefühlt hat, seiner Rechtslehre durch kräftige Ein- 
schärfung der Gewissenspflichten gleichsam zu Hülfe 
zu kommen. Wir glauben daher recht gern, dass er 
es im Grunde seines Herzens doch mit der Mensch¬ 
heit gut meint. 

(Die Fortsetzung folgt.) 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 9. des Januars Ö. 1812. 
_ 

Biblische Hermenevtik. 

Von dem im Jahr 1810 (eigentlich 1809) erschie¬ 
nenen, und zu seiner Zeit in der N. L. L. Z. an- 
gezeigten reichhaltigen, und den an ein Compendium 
zu machenden Forderungen sowohl als dem gegen¬ 
wärtigen Standpuncte der Auslegungskunst des N. T. 
und den Bedürfnissen der Sludirenden angemessnen 
Lehrbuche der Hermenevtik des N. T. von Hrn. 
Domh. und Prof. D. Keil ist noch im vorigen Jahre, 
mit Rücksicht auf die Wünsche und Bedürfnisse des 
Auslandes eine latein. Uebersetzung herausgekommen: 

D. Ccir. Äug. Theoph. Keil, Theol. dogm. in Acad. 

Lips. Prof. P. O. Ercl. cathedr. Misenens. Capitularfs, Con- 

sistorii Regii Lips. Assess. Elementa Hermenevtices 

Novi Testarnenti, latine reddita a Christ. Aug. 

Godofr. Emmerling, (AA. LL. Mag.) Past. ap. Probstheyd. 

Subst. Soc. pbilol. Lips. Sodali. LipSl’ae MDCCCXI, 

impensis F. C. G. Vogelii. XXVI u. 205 S. 8. 
(16 Gr.) 

Hr. Prof, van Voorst zu Leiden, dem auch Hr. 
D. K. diese Uebersetzung zugeeignet hat, wünschte 
sie vorzüglich zum Gebrauch seiner Vorlesungen, 
und Hr. Past. M. Emmerling hat das ihm aufge¬ 
tragene Geschäft so rühmlich voll führt, dass der Vf. 
mit Recht urtheilt, er werde des Beyfalls jedes ver¬ 
ständigen Richters nicht verfehlen. Er hat nämlich 
nirgends wörtlich übersetzt, sondern nach dem Ge¬ 
nius der latein. Sprache und dem Sinn, welchen 
der Vf. ausdriicken wollte; es sind freylich nicht 
alle gebrauchten Redensarten und Wendungen des 
Vortrags classisch, und man fühlt es bisweilen, dass 
man eine Uebersetzung lieset. aber der Ausdruck 
ist doch ungleich reiner, richtiger, und den Grund¬ 
sätzen des latein. Periodenbau’s angemessener, als 
man ihn in den meisten eben nicht schlecht latei¬ 
nisch geschriebenen theolog. Abh. gewöhnlich findet; 
und man darf nicht vergessen, dass es latein. Vor¬ 
trag in einem Lehrbuche für Vorlesungen ist, bey 
welchem auf Kurze, Bestimmtheit, Deutlichkeit al¬ 
les ankoramt. Dass übrigens der Uebersetzer nie 
den Sinn und die Meinung des Vfs., auch nur im 
Geringsten, verändert habe, würde, wenn auch 
nicht die Geschicklichkeit u. Gewissenhaftigkeit des 
Uebers. überall hervorleuchtete, schon aus dem Um- 

Erster Band. 

Stande geschlossen werden können, dass die Ueber¬ 
setzung mit Genehmigung und unter den Augen des 
Vfs. gemacht worden ist. Dieser hat nur die An¬ 
zeige einiger, in den letzten beyden Jahren heraus¬ 
gekommenen Schriften an den gehörigen Orten nach- 
getragen, übrigens nichts geändert, und nur in der 
Zueignungsschiift noch Einiges über die Einheit der 
grammat. und histor. Interpretation, theils gegen 
diejenigen, welche von der histor.Erkiärungsart Ge¬ 
fahr fürchteten, theils gegen die, welche mtheilten, 
er habe der histor. Auslegungsmethode ein eignes 
Capitel widmen sollen, ei innert. Dass die Ueber¬ 
setzung etwas stärker geworden ist, als das deutsche 
Lehrbuch, rührt theils von dem kleinern Formate, 
theils von dem etwas grossem Drucke her. 

Ueber die neueste Behandlung der 

mosaischen und übrigen historischen 

Schriften des A. Test.* 

Der seit der Entstehung des Christenthums ge¬ 
wöhnlichen allegorischen Erklärungsart vieler Stel¬ 
len des A. Test., von welcher nur wenige Exegeten 
unter den Kirchenvätern sich ganz oder grössten- 
theils entfernten, wurde in den Zeiten der kirchl. 
Reformation die buchstäbliche Auslegungsart entge¬ 
gengestellt, nach welcher alle noch so wundervollen 
Erzählungen des A. T. im allerbuchstäblichsten Sinne 
genommen wurden, weil das göttl. Ansehen der heil. 
Schrift es fordere, und die göttl. Allmacht erlaube. 
Die dabey vorkommenden Schwierigkeiten bemerkte 
vorzüglich Jean le Clerc (Clericus), und gab schon 
einige Winke, die für den Anfang des 18. Jahrh. 
noch zu früh, erst später beachtet und benutzt wer¬ 
den konnten. Lieber neigten sich Einige zu der 
von Coccejus wieder hervorgesuchten allegorischen, 
mystischen und typischen Interpretation, selbst der 
histor. Bücher des A. T. Doch sie konnte unmöglich 
bestehen, als eine besseregrammatische Interpretation 
begründet wurde; und da man doch die Schwierig¬ 
keit des durchaus buchstäblichen Sinnes in manchen 
Stellen immer lebhafter fühlte, so gerieth man bey 
denselben auf neue kritische und exegetische Ver¬ 
suche, die, als die Regeln der biblischen Kritik, 
der Auffindung des bibl. Sprachgebrauchs, und der 
gesammten biblischen Hermenevtik sicherer und 
schärfer bestimmt waren , nicht haltbar befun- 
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den wurden, und nicht einmal die Schwierigkeiten 
befriedigend löseten. Man glaubte überhaupt, dass 
es noch nicht hinreiche, einen alten Schriftsteller 
grammatisch, philologisch, antiquarisch za erläu¬ 
tern , sondern dass ein tieferes Eindringen in den 
Geist des alten Schriftstellers und ein bestimmteres 
Auffassen seiner Vorstellungsart, zur befriedigenden 
Interpretation desselben erforderlich .sey; man fand 
immer mehr Aehnlichkeit zwischen den ältesten Ur¬ 
kunden der Hebräer und den ältesten schriftl. Denk¬ 
malen der Classiker; man urtheiite, dass dann erst 
jenen alten ehrwürdigen Urkunden volle Gerechtig¬ 
keit wiederfahre, wenn man sie aus dem mythischen 
Gesichtspmiete betrachte, und so wurde der neue¬ 
sten mythischen Erklärungsmethode der Weg ge¬ 
bahnt. Sie schien der individuellen Beschaffenheit 
der histor. Bücher des A. Test, eben so angemessen, 

■als mit ihrer Würde verträglich zu seyn. Herder 
bereitete die Auffassung eines mythischen Charak¬ 
ters der frühesten Erzählungen des A. T. vor, Eichhorn 
entwickelte genauer das Mythische in einzelnen Er¬ 
zählungen, Gabler stellte bestimmtere Grundsätze 
darüber auf, Bauer machte die ausgedehnteste An¬ 
wendung davon; wir fragen liier nicht, mit wel¬ 
chem Beeilte und Erfolge. Dabey ■ hielt man kei— 
.uesweges alle Mythen für blosse Fabeln und Pro- 
ducte der Phantasie, vielmehr unterschied man von 
den bloss poetischen, den rein philosophischen, den 
gemischten philosophisch-poetischen, noch gewisse 
historische Mythen, die wieder entweder rein hi¬ 
storisch, oder historisch — philosophisch, oder histo¬ 
risch-poetisch seyn könnten. Bey der Behandlung 
eines historischen Mythus lehrte man die Begeben¬ 
heit selbst von dem mythischen Gewand, das Factum 
von der Einkleidung zu sondern, und so wie diese 
Art des Verfahrens längst bey den uralten Darstel¬ 
lungen anderer Völker bewährt worden war, so zog 
man auf dieselbe Weise aus den ältesten hebr. Ur¬ 
kunden eine wahrscheinliche Grundlage für die äl¬ 
teste Geschichte der dort berührten Völker, insbe¬ 
sondere der Hebräer, die zur spätem mehr beglau¬ 
bigten Geschichte den Weg bahne. Und da hi¬ 
storische Mythen von grundlosen Fabeln und lee¬ 
ren Erdichtungen wesentlich verschieden sind, so 
urtheiite man, das Ansehen und die Würde der hi¬ 
stor. Bücher des A. Test, werde dadurch nicht be¬ 
einträchtigt, dass man Mythen überhaupt, vornehm¬ 
lich histor. Mythen, annehme; vielmehr werde den 
ehi würdigsten Urkunden des Alterthums dadurch 
ihr richtiges Verhältnis angewiesen, und nicht die 
Facta, sondern nur das unwesentliche Gewand wer¬ 
de in Anspruch genommen 3 nur müsse mit Behut¬ 
samkeit das wahrscheinliche histor. Resultat, das 
sich aus den mythischen Deutungen ergebe, von dem 
gewissen historischen unterschieden werden. Doch 
auch diese in wissenschaftl. und relig. Hinsicht von 
Mehrern für unbedenklich gehaltene Methode, wurde 
ganz neuerlich verändert. Hr. Prof. D. Vater ver¬ 
fuhr in sein. Comment. über den Pentateuch bloss 
skeptisch, und wollte selten entscheiden^ was für 

em historisches Factum, und wie viel Historisches 
bey einer mythischen Erzählung anzunehmen sey; 
doch gab er zu, dass bey mancher ein Factum zum 
Grunde liegen könne, und verstatlete gewissen Ver— 
mutiiungen darüber Platz. Ganz anders ist die An- 
sicht des Hm. Prof. de IP ette 111 s. Beyträgen zur 
Eiuleit ins A. T. (oder Kritik der israel. Gesell.), 
dei nicht nur behauptet, dass die jetzt vorhandenen, 
mosaischen Schriften lange nach Moses erst verfertigt 
sind, sondern auch angiot, es sey inconsecjuent 
und willkürlich, bey Annahme historischer Poesie 
1 m A. I«, dei I oesie nichts als die Einkleidung 
einzuräumen, vielmehr habe der Pentateuchus als 
ein Ganzes lediglich eine mythische Bedeutung, wo- 
bey wir nirgends einen festen geschichtl. Punct 
gewinnen könnten, so dass also der Pentateuchus 
(und mit ihm auch die meisten andern histor. Bü¬ 
cher des A. I .) aus der Reihe der Gesclnchtscjueilen 
ganz vei drängt werden. Denn weder könne man 
die Relation darin für geschichtlich, noch, wenn 
sie das auch nach der Intention des Erzählers seyn 
sollte, für glaubwürdig halten. Tradition könne 
überhaupt keine Geschichtscjuelle seyn. Es wird von 
ihm eine innere und äussere Kritik der Glaubwür¬ 
digkeit der Relationen unterschieden, und aus bey- 
den ein ungünstiges Resultat gezogen. Durch die 
Genesis und einen 1 heil des Exodus ziehe sieh eine 
Art von epischem Gedicht, das zur Grundlage der 
übrigen Erzählungen gedient habe. Pis sey aber ein 
nicht nach griech. Kunstregeln zu beurlheilendes 
Epos, sondern ein echt-hebr. National-Epos, das 
Epos der hebr. Theocratie, wozu die Schöpfungs- 
Urkunde als Einleitung diene. Hr. Prof. Augusti 
sieht dagegen (in s. hist. Einl. ins A. T.) den gan¬ 
zen Pentateuchus für ein histor. Epos an, worin 
das Thema ausgeführt werde: Moses ist Jehova's 
Gesandter, sein Gesetz Gottes-Wort und höchstes 
Ideal der Vollkommenheit u. Glückseligkeit für das 
israel. Volk. Hr. de IV. sucht aber das, was 
im Pentat. ursprünglicher Bestandthell des Epos der 
hehr. Theocratie war, von dem zu trennen, was 
ursprünglich nicht dazu gehörte, nämlich den ety¬ 
mologischen, antiquarischen, juridischen Mythen, 
wie der Vf. sie nennt, denn auch die an den Sinai 
verlegten Einrichtungen und Gesetze sollen nach 
willkürlichen Combinationen und Fictiouen auf¬ 
geführt seyn, und das fünfte Buch Mosis vornehmlich 
ganz auf Fictionen beruhen, so dass also, nach je¬ 
ner Ansicht, der Pentateuch vom Anfang bis zu 
Ende eiues Theiis Mythen oder durch Tradition ins 
Wunderbare gebildete, oft ganz erdichtete Geschich¬ 
ten, andern Theiis unsichere, schwankende Siigen 
enthalte, Producte der vaterländ. religiösen Poesie 
des israel. Volkes, in welchen sich sein Geist, seine 
Denkart, Philosophie und Religion spiegele, also 
eine der ersten Quellen der Religions- und Cultur- 
gescliichte, nur nicht der politischen Geschichte. 

Gegen diese Ansicht nun lehnt sich allerdings 
schon ein gewisses dunkles Gefühl auf. wie'bey ei¬ 
ner ähnlichen Behandlung anderer alter Denkmäler 
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und Mythen. Aber diess Gefühl kann nicht ent¬ 
scheiden, und es müssen Gründe dagegen aufgesucht 
Werden, wenn sie verworfen werden soll. Diess ist 
neuerlich in folgenden beyden Schriften geschehen: 

Apologie der geschichtlichen Auffassung der hi¬ 

storischen Bücher des Alten Testaments, beson¬ 

ders des Pentateuchs, im Gegensatz gegen die 

bloss mythische Deutung des letztem. Ein Bey- 

trag zur Hermenevtik des Alten Testaments, von 

D. Gottlob IVilhelm Meyer, Prof. d. rIheol. u. Ar- 

chldiac. zu Altdorf. Suizbach, in des C. R. Seidel 

Kunst- und Buchh. 1811. m S. in 8. (10 Gr.) 

Voriirtheilsfreye Würdigung der mosaischen Schrif¬ 

ten, als Prüfung der de Wette’schen Kiitik mo¬ 

saischer Geschichten. Von M. Karl Gottfried 

Kelle, Pfarrer zu Kleinwaltersdorf und Kleinschirma bey 

Freyberg. Erster■ Heft. Freyberg, 1811. Bey 

Craz u. Gerlach. i4o S. 8. (id Gr.) 

Erslerer hat es nur mit des Hin. de W. vor¬ 
hin erwähnter Ansicht der mos. Sehr., die aber 
auch, auf die übrigen histor. Bücher des A. T. leicht 
übergetragen werden kann, zu thun, ohne sich um 
die Frage über das Alter jener Bücher zu beküm¬ 
mern; letztererhandelt im gegenwärtigen Hefte nur 
diese Frage ab; ersterer spricht mit vieler Ruhe 
über die bestrittene Flypothese, und mit Achtung 
gegen ihren Verfasser ; letzterer ist nicht so leise 
aulgetreten, er zieht nachtheiligere Folgerungen aus 
den Ansichten des Gegners für Bibel und Religion, 
und glaubt, dass der'I on, mit welchem Hr. de W. 
gegen die Bibel aufgetreten sey, einen gle^plien Ton 
gegen ihn nothwendig mache; doch sey er noch weit 
billiger und schonender mit ihm umgegangen, als 
jener mit der Bibel. Beyde kommen darin überein, 
dass sie den gründlichen, behutsamen und bedäch¬ 
tigen Gang, den Kater genommen (ohne dessen 
Meinungen sämmtlich zu billigen), den raschem und 
verwegnem Sprüngen des Herrn de W. vorziehen. 

Herr Dr. Meyer, aus dessen Schriften wir die 
einleitende Uebersieht grösstenlheils gezogen haben 
(m. vergl. damit seine Geschichte der Schrifterklä¬ 
rung vorn 2. bis oteu Bande), fängt erst von S. 62 
die Untersuchung an, ob die de W. Ansicht sich 
nicht nur durch strenge Consequenz, sondern auch 
durch innere Nolhwendigkeit empfehle, und die 
von Andern befolgte Methode, die Hr. M. in Schutz 
nimmt, aus den mjühischen Darstellungen histori¬ 
sche Data zu eruiren, willkürlich, unhaltbar, in- 
consequent, ja sogar ungereimt sey. Er erinnert 
iibe.haupt: manche, freylich mythisch dargestellte, 
Erzählungen im Penlat. wären so individuell, dass 
weder die Phantasie eines Dichters noch die Tra¬ 
dition des Volks sie habe ganz erdichten können; 
andere aber hätten nur das Gepräge einer- histor. 
Sage. Gegen die Air nähme eines Fpos aber wird 
eingewendet: 1. in den ursprünglich (nicht bloss 

wegen des unterscheidenden Gottes-Namens, der 
gebraucht wird, sondern auch wegen der ganzen 
Darstellung) zusammengehörenden Stücken herrscht 
zwar ein gewisser religiöser und t/ieokratischer 
Gesiclrtspupet, aber es ist kein solches regelmässig 
angelegtes und ausgeführtes Garrzes, das man ein 
Epos nennen könnte, jener Gesichtspunct ist viel¬ 
mehr allen.hebr. Schriftstellern, besonders den hi¬ 
storischen, eigerr, und keirresweges poetisch. 2. Die¬ 
ser Name ist auch schon deswegen unstatthaft, da 
unter einzelnen poetisch ausgeführten Stücken, sich 
mehrere in der einfachsten Piose vorgetragene Er¬ 
zählungen, und jene (mit Ausnahme einiger weni¬ 
gen) sich nicht einmal durch einen gewissen Rhyth¬ 
mus auszeichnen. Die Vater'sehe Meinung, nach 
welcher der Pent. so wenig ein ursprüngliches 
Ganze ist, dass er vielmehr in mehrere deutlich 
unterscheidbare Theile zerfällt, wild daher als an¬ 
gemessener der Beschaffenheit desselben und an 
sich natürlicher vorgezogen; bey ihr aber verschwin¬ 
det der Verdacht , dass wir hier blosse Mythen, 
Dichtungen antreffen, und es wird dagegen wahr¬ 
scheinlich, dass man darin Tradition finde, welche 
Facta treulich aufbewahtt habe. Dass nun aber 
eine solche Behandlung des Pentat., und aller übri¬ 
gen histor. Schriften des A. Test, von ähnlicher Be¬ 
schaffenheit, wodurch man wahrscheinliche, tradi¬ 
tionelle, historische Data zu eruiren sucht, weder 
willkürlich und unhaltbar, noch ungereimt und in- 
consequent erscheine, wird S. 71 ff. dargethan, und 
die Einwendungen dagegen, die von der Behand¬ 
lung der grieeh. und römischen Mythen hergenom¬ 
men sind, beantwortet. Um aber alle.Willkür zu 
entfernen, wird S. Soff, der Versuch gemacht, fe¬ 
stere Principien aufzustellen, und erst vier (nicht 
ganz neue) Grundsätze aufgestellt, zur genauem Un¬ 
terscheidung der histor. Mythen und ihrer verschie¬ 
denen Arten oder Modificationen, und der Ueber- 
lieferungen und dadurch erhaltenen Thatsachen, 
dann drey Grundsätze für die Eruirung der That¬ 
sachen aus mythischen Darstellungen , mit Beyspie- 
len belegt. Es wird aber auch dem Vorwurfe, 
nicht der Kritik, sondern der Skepsis begegnet, als 
gewinne man nichts, wenn man nicht sicher be¬ 
glaubigte historische Resultate aufzustellen vermöge, 
und der Werth der verschiedenen Ansichten rich¬ 
tiger bestimmt (denn Hr. de \V. behauptet, dass 
durch si ine Ansicht selbst das Ansehen des Penta- 
teuchus gewinne) und der Gewinn für Geschichte, 
Religionsgeschichte und Religion selbst dargelegt, 
der aus der andern und bessern Ansicht fliesse. 
Uebrigens sieht man leicht, dass hier nicht die all¬ 
gemeine Frage, ob überhaupt etwas Mythisches in 
der Darstellung der Erzählungen des Pentat. mit 
Recht gesucht Werdf, erörtert werden kann, denn 
es wird diess von Herrn M. vorausgesetzt. Der 
Gang, den er bey Aufstellung der de VV. Hypo¬ 
these und der Gegengründe nahm, muss manche 
unangenehme "Wiederholungen entschuldigen. 

Der erste Heft von Hru. Kelle's Widerlegung 
enthält eine Prüfung der Revision, welche Hr. de 



Go 1812* Januar* 64 

W. über die gescbicbtliclien Zeugnisse und Spuren 
von dem Vorhandenseyn des Pentateuchs, als ge¬ 
schriebenen Ganzen angestellt hat. Letzterer will 
nämlich durch sechs (S. 12 ff. aufgeführte) Gründe 
darthun, dass die Bücher Mosis, so wie sie jetzt 
sind, erst unter dem Könige Josia (und also kaum 
00 Jahre vor der babyl. Gefangenschaft) entstanden, 
oder, wie Hr. K. es auslegt, eigentlich untergescho¬ 
ben worden wären. Diese werden nun in den i3 
Abschnitten dieses H. auf eine einsichtsvolle, und 
überhaupt genommen überzeugende Art. bestritten, 
mit weiser Benutzung aller dabey zn beachtenden 
Umstände und gelehrter Forschungen. Zuvörderst 
werden also (1—5) aus den Büchern Josua, Sa¬ 
muels, der Psalmen, der Könige, des Esra und 
Nehemia die Zeugnisse für ein früheres Daseyn des 
Pentateuchus gesammelt (die wenigstens das Daseyn 
der Haupttheile desselben beweisen), und dabey so¬ 
wohl das Alter einiger der zuerst genannten Bücher 
vertheidigt (insbesondere des B. Josua, worin Hr. 
de W. einen nach-babylonischem Geschmack ent¬ 
decken wollte) als über manche einzelne Stücke und 
Stellen hieher gehörige Bemerkungen gemacht. So 
wird angegeben, wornach das Alter eines Psalms 
zu beurlheilen sey; so wird aus dem Endzwecke 
des 78. Ps. (die Stämme Juda und Benjamin in der 
Treue gegen das Haus David zu befestigen, und 
die abgefallenen Stämme von Jeroboam abwendig 
zu machen) sein Zeitalter bestimmt, und daraus ge¬ 
folgert, dass zu Jeroboams und Rehabeams Zeit die 
mosaischen Schriften schon vorhanden und bekannt 
gewesen sind. Der 68. Ps. gehört in Davids Zeiten. 
Die Lieder, welche der Aufschrift und dem In¬ 
halte nach davidisch sind, dürfe man dem David 
nicht absprechen. Dahin wird der 4oste gerechnet. 
Auch über die Stelle 1. Kön. 2, 3. und andere, vor¬ 
nehmlich aber über die Erzählung (in den BB. d. 
Kön. u. d. Chrom) vom Auffinden des Gesetzbuchs 
im Tempel durch Hilkia unter Josia, über Jerem. 
7, 22 f. (woraus de W. folgerte, der Prophet habe 
das mosaische Gesetzbuch nicht gekannt) verbreitet 
sich Hr. K. ausführlich. Hierauf werden (6. A.) 
Hirn, de W. Einwendungen gegen den aus dem 
Alter des samaritan. Codex geführten Beweis ge¬ 
prüft und erinnert, man finde durchaus keinen 
Zeitpunct, in welchem die mosaischen Bücher un¬ 
ter die Samaritaner gekommen seyn könnten, als 
die Zeit des Abfalls der 10 Stämme, und die selbst 
ausgedachten Gründe für die Hypothese, dass erst 
Manasse (nach den Zeiten des Exils) diese Schrif¬ 
ten nach Samarien gebracht habe, wird widerlegt. 
Da Hr. de W. aus der Nicht-Befolgung der mosai¬ 
schen Gesetze unter den Israeliten auf ihr Nicht- 
Daseyn geschlossen hatte, so verbreitet sich der 
Verf. (7. A.) über den Zustand des Religionscultus 
der Israeliten mit Hinsicht auf die Gesetzgebung 
des Pentateuchs, und beantwortet die skeptischen 
Fragen, die Hr. de W. getlian hat; und daran 
schliesst sich (8.) die Prüfung der geschichtlichen 
I); steil über den Religionscultus, woraus Hr. de W. 

die Nicht - Existenz des Gesetzes und der mosai¬ 
schen Sehr, in frühem Zeiten folgerte. Sie betref¬ 
fen 1. die Einheit des Orts, wo der gemeinschaftl. 
Gottesdienst gehalten werden sollte; 2. die Ge¬ 
schichte der.Bundeslade; 3. die Stifishütte (dass es 
nur eine, nicht mehrere)gegeben); 4. die priesterli- 
chen Verrichtungen zu Silo (dass sie nicht einem 
Jeden freygestanden haben); 5. die Verstosse gegen 
die mosaischen Gesetze und 6. das Opfern auf den 
Höhen (keine Beweise des Nicht-Daseyns jener Ge¬ 
setze) ; 7. den Kampf des Jehovah - Dienstes mit 
dem Götzendienste. Hierauf geht der Verf. (y. A.) 
zur innern Kritik des Pentat. oder den Ursachen 
über , welche man in den mos. Schriften selbst fin¬ 
den wollte, sie zu verwerfen, und zeigt, nachdem 
er andere innere angebliche Gründe widerlegt hat, 
insbesondeie noch, dass die dem Moses zugeschrie¬ 
benen Opfer - und Ceremonien-Gesetze von ihm 
herrühren können (10. A.); die Auswahl des Stam¬ 
mes Levi und der Familie Aaron und die Anord¬ 
nung der Levitenstädte und Freystätte von Moses 
entworfen und aufgezeichnet seyn müsse (ii. A.). 
Endlich werden die Merkmale, welche der Vf. von 
der spätem Abfassung des 5ten B. M. anführt, ge¬ 
prüft (12. A.) und vorzüglich (i3. A.) da.gethan, 
dass die Festgesetze des 6ten B. M. ohne Schwie¬ 
rigkeit Mosi zugeschrieben werden können. Bey 
der Ausführung, deren ganze Art darzustellen un¬ 
sere Gränzen nicht verstauen, hat sich der Verf. 
eben so weit von der Verwerfung oder Verachtung 
aller Kritik unserer Religionsurkunden, als von der 
Frivolität ihrer Anwendung entfernt gehalten , und 
hie und da neue Erklärungen und Ansichten gege¬ 
ben], die der Aufmerksamkeit werth sind. 

„K urze Anzeige. 

Bibliographie. In zwey Programmen zu Feyer- 
liclikeiten des Gyinn. zu Zittau im May u. Jun. 18n. 
hat der ConreCt. Hr. M. .loh. Gfr. Kn e s c h k e de ciu- 
ctore libelli: Monarchin Solipsorum gehandelt, und 
zugleich auf eine Anfrage im Int. Bl. der N. L. L. Z. 
und ihre Beantwortungen Rücksicht genommen. Ni- 
ceron leugnete, dass der bekannte Jesuit, Melch. In- 
cliofer, Verfasser dieser unter dem Namen L. Cornelii 
Europaei erschien. Satyre gewesen sey. Und da der 
Hr. Dompred. Roteimund dieser Meinung heyzutre¬ 
ten scheint, so bringt Hr. M. K. nicht nur aus der 
weitläufigen Vorrede zur franz. Uebers. dieses Buchs 
(Amst. 1722. 8. auf deren Titel Inchofer als Verfasser 
genannt ist) Mehreres zur Gesell, des Mannes und 
dieser Schrift bey, sondern führt auch Gründe an, 
warum diese Saty re gegen die Jesuiten ihm zugeschrie¬ 
ben, und keinem andern damaligen Schriftsteller, und 
namentlich nicht dem Julius Clemens Scoti, nacliNi- 
cerons und anderer Meinung, mit gleicher Wahr¬ 
scheinlichkeit beygelegt wei den könne. Auch von Sco- 
ti's Lebensumsländen ist Einiges angeführt. Inzwi¬ 
schen bescheidet der Hr. Vf. sich selbst, dass seine 
Meinung nicht über allen Zweifel erhaben sey und 
vollkommen bewiesen werden könne. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 10. des Januars. y- 1812. 

Intelligenz - Blatt 

Die ersten Früchte cler Entbindungsschule in 
Leipzig. 

Seit dem October 1810 ist die Universität zu Leipzig 
mit einer neuen Bildungsanstalt für studircnde Medici- 
ner, mit einer Entbindungsschule bereichert worden, 
deren Wirkungen für das ganze Land, wenn anders die¬ 
selbe den mit Recht an sie zu machenden Ansprüchen 
Ceniige zu leisten wissen wird, von ausserordentlichem 
Nutzen seyn müssen. Allein die Vortheile für das Va¬ 
terland werden dadurch um ein Beträchtliches erhöht, 
dass diese Schule nicht allein der hohem Entbindnngs- 
kunst gewidmet ist, sondern dass sie auch die Hebam- 
menkunst lehrt und sich also bestrebt, dem Lande ge¬ 
schickte Hebammen zu bilden. DieseGeburtshülfe-Schule 
besteht in den Wohngebäuden, welche die menschen¬ 
freundliche, ewig unvergessliche Appellationsräthin 
Trier der Universität allliier zur Errichtung eines Heb- 
ammeninstituts in ihrem Testamente vermachte, in dem 
nach ihrem letzten Willen benannten Trierschen Ge- 
xiifte. Unterhalten wurde dieselbe bis jetzt theils durch 
die Gnade und Milde Sr. Majestät des Königs von 
Sachsen, und theiJs durch die Einkünfte, welche der 
an den Trierschen Gebäuden befindliche Garten und eine 
dazu gehörige grosse Wiese abwerfen; ferner durch die 
Interessen des Capitals von 20000 Thalern, welches der 
verdienstvolle Cammercommysär Leich testamentarisch 
dazu schenkte, und durch die jährlichen Zinsen einer 
Summe von 1 333 Thalern und 8 Groschen, die der ver¬ 
storbene Hofrath und Proconsul D. Richter zu diesem 
Zwecke legirte *). Möge ein Allergnädigster König und 
Herr diese ersten Früchte der hiesigen Entbindungs¬ 
schule, wenn sie bis zu Seinem weit glänzenden weisen 
und gerechten Throne gelangen sollten, mit der ihm 
gewohnten Huld und Gnade aufnehmen, möge er 
dieser Schule aber auch seine väterliche Untei’stii- 
tzung und seine beglückende Gnade in Zukunft sclien- 

*) Wer die innere Einrichtung unsrer Schule genau zu kennen 

wünscht, der lese meine Geburtshilflichen Schriften, wel¬ 

che jetzt bey Schräg in Nürnberg herausgekommen und 

welche auch eine sehr detaillirte Uebersicht des in dersel¬ 

ben Vorgefallenen enthalten. 

Erster Band. 

ken. Mögen ferner auch die Nahmen der drey unsterb¬ 
lichen Personen, welche durch die Testamente zur Er¬ 
richtung und Unterhaltung dieser Schule so sehr viel 
beytrugen, mögen endlich auch die hohen Vorgesetzten 
dieser Schule in dem Wenigen, was dieselbe bis jetzt ge¬ 
leistet hat, das Bestreben finden, ihre wohlthuenden 
Absichten nach und nach zu erreichen und dem gebäh¬ 
renden Gesehleclite so wie den neugebohrnen Kindern 
in Zukunft ein besseres Loos zu verschaffen. 

Vom 8ten October 1810, als auf welchen Tag die 
erste Reception fiel, wurden bis zum 3iten December 
1811 Einhundert weibliche Individuen in die hiesige 
Entbindungsschule aufgenommen und verpflegt. Von 
diesen haben g5 geboren, vier waren beym Jahres¬ 
schlüsse noch als schwanger zugegen und eins war wegen 
sich nach der Aufnahme zeigender Krätze vor der Ent¬ 
bindung wieder entlassen, da es bey der geringen An¬ 
zahl von Betten zur Bedingung gemacht worden ist, dass 
keine Schwängern mit ansteckenden Krankheiten aufge¬ 
nommen werden dürfen. Von diesen fünf und neunzig 
Geburten sind neun durch die Kunst geendet worden, 
davon eine durch das Perforatorium und acht durch die 
Zange. Unter diesen acht Zangengeburten war eine halbe 
Fuss - und halbe Steissgeburt, bey welcher aber die We¬ 
hen gänzlich nachliessen und weder durch Wein noch 
durch andere Reizmittel 1j er vorgeb rächt werden konnten. 
Die Arme des Kindes mussten daher gelöset tmd derKopf 
selbst mittelst der Zange aus der Enge gehoben werden. 
Dies geschah nicht ohne Mühe, und es wurde das Kind, 
welches die Nabelschnur lange beträchtlich gedrückt hatte, 
todt geboren Eine von diesen Zangengeburten wurde 
wegen Convulsionen der Gebärenden unternommen, alle 
übrigen aber wurden durch die Engigkeit des Beckens 
bestimmt. Von diesen neun Kindern, welche durch 
die Zange zur Welt gefördert wurden, wurden zwey, 
das, welches mit dem Steisse vorausging, und noch ein 
anderes, todt geboren, und eins starb bald nach der 
Geburt am Schlage, wie man sehr deutlich bemerken 
konnte. Allein die Enge des Beckens, welches dasselbe 
zu passiren hatte, war sehr beträchtlich, und die An¬ 
strengung bey dem künstlichen Geburtsgeschäfte musste 
natürlicher Weise darnach modificirt werden. 

In Allen sind g6 Kinder geboren worden, und es 
ergiebt sich daher daraus, dass eine Zwillingsgeburt mit 

vorgekommen ist. Von diesen Kindern sind nur 3 in 
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der Enthindimgsschule verstorben, nämlich die beyden 
Zwillinge, welche nicht allein 6 oder 8 Wochen zu zei¬ 
tig, sondern auch ohne dies noch schwächlich geboren 
wurden, und das schon genannte Kind, welches ein 
Sehlag bald nach der Geburt hinwegnahm. Mehrere 
Kinder wurden unzeitig und todt geboren, und noch 
mehrere waren bey der Geburt schon in Fäulniss iiberge- 
gangen. Die den Annalen dieser Schule in meinen ge¬ 
burtshilflichen Schriften beygefiigten Tabellen geben die 
bis jetzt todt - und faulgebornen Kinder sehr genau an, 
und ich werde darauf halten, dass dies auch in Zukunft 
mit Sorgfalt geschieht, da auf diese Weise die so ausser- 
ordcutlieh verschrieene Mortalität in Leipzig doch eini- 
germassen in ein anderes Licht gesetzt wird. Es gibt 
hier eine Menge leichter und liederlicher Dirnen, wel¬ 
che ihre Kinder abzutreiben suchen, oder doch wenig¬ 
stens so leben, dass die von ihnen getragenen Fruchte 
nicht gut beym Leben bleiben können. Nun kommen 
viele davon vor der Zeit nieder, und die faulen, unzei¬ 
tigen Kinder werden mit auf die Listen der Gestorbenen 
gebraent. Anmerken muss ich hier, dass alle diejeni¬ 
gen, welche zu früh, oder mit schon langer abgestorbe¬ 
nen und mehr oder weniger in Fäulniss übergegangenen 
Kindern niedergekommen sind, nicht schon länger vor— 
her bey uns aufgenommen waren, eine einzige ausge¬ 
nommen, sondern alle erst in der Geburtsarbeit begrif¬ 
fen hierher kamen. 

Von den sämmtlichen aufgenommenen weiblichen 
Peisonen sind zwey Wöchnerinnen in der Schule gestor¬ 
ben, und beyde an einem sehr heftigen Typhus, wel¬ 
cher bey der .einen durch eine sehr beträchtliche und 
anhaltende Metrorrhagie, und bey der andern durch hef¬ 
tiges Laxiren und liederliches Leben herbeygefuhrt wur¬ 
de. Eine von diesen, die zweyte, hatte ihr Kind mit¬ 
ten in der hsacht in der hiesigen Stadtallee geboren und 
unmittelbar darauf kam sie, das noch ungelösete Kind in 
der Schürze und die Placenta im Uterus, in die Schule. 
Bey der ersten verlief die fünfte Geburtsperiode, so wie 
auch das Wochenbett ganz abnorm. Die Metrorrhagie 
war dabey ausserordentlich; weil beyderSectionenmerk¬ 
würdig waren, so habe ich sie in den geburtshülflichen 
Schriften von mir niedeVgelegt und auch den Verlauf 
beyder Krankheiten ausführlich erzählt. 

Unter den bis jetzt vorgefallenen Geburten hat die 
hiesige Entbindungsschule nur wenig Merkwürdigkeiten 
zu erzählen. Alle die 96 Kinder wurden mit den Köpfen 
und zwar mit den hintern rI heilen derselben voraus ge¬ 
boren, bis auf 3, wovon eins eine Gesichtsgeburt darbot, 
das zweyte aber eine Steiss - und Fussgeburt lieferte, 
das dritte ging endlich doppelt durchs Becken hindurch, 
war aber noch wohl um einige Monate zu jung und auch 
schon beträchtlich fauligt. 

An den neugebornen Kindern zeigte sich öfters Au- 
genentziindung und Gelbsucht. Erst er e war gewöhnlich 
nicht ganz leicht zu heben, dagegen letztere immer blos 
allein dem warmen Verhalten der kleinen Säuglinge 
wich. Gegen die Augenentzündung bedienten wir uns 
gewöhnlich des weissen Vitriols und des Opiums; später 
liabe ich dagegen nur einen Aufguss von Scrpyllum mit 
etwas Tinctura thebaica vermischt, als Augenwasser ge¬ 

braucht, und die Entzündung ist darauf eher gewichen, 
als auf erstere Mittel. Zwey Kinder wurden mit dop¬ 

pelten Daumen und eins mit einem Klumpfasse geboren. 
I11 diesen drey Fällen war nicht die geringste Spur von 
einem Versehen aufzufinden. Ein viertes Kind hatte 
zwey leichte Klumpfüsse, als es zur Welt kam, und 
wurde von einer Mutter geboren, welche einen schiefen 
Hals (Caput obstipum) hatte. Die Ungleichheit der 
Muskeln hob sich bey diesem Kinde in wenigen Tagen 
von selbst, so dass man nicht die geringste Spur von den 
Klumpfussen mehr bemerkte, als beyde die Schule ver— 
Hessen. 

Zahlende Schwangere hat die Anstalt bis jetzt nur 
6 aufgenommen, davon haben 5 ganz normal ^geboren, 
und. eine ist jetzt noch als schwanger zugegen. Die an¬ 
dern 5 haben mit ihren 5 Kindern das Haus ganz gesund 
verlassen. Da die völlige Ausmöblirung der beyden 
Zimmer liir Zahlende erst im vergangenen Sommer been¬ 
det wurde, so muss auch die Reception solcher Schwan¬ 
geren erst von dieserZeit an datirt werden. Dass übri¬ 
gens diese weiblichen Personen nicht eigentlich zur 
Schule gehören, und von den Schülern gar nicht ge¬ 
sehen werden, merke ich hier an, um Missverständnis¬ 
sen vorzubeugen. 

Schüler hat die Enthindungsscliule im Ganzen bis 
jetzt noch nicht viele zu zählen; die ganze Anzahl der¬ 
selben beträgt 17, wovon ein promovirter Arzt den Cur- 
sus jetzt zum zweyten Male macht. Dass die Anzahl 
derselben bis jetzt so geringe ausfällt, mag theils in der 
Neuheit der Sache liegen; man wollte erst sehen, ob 
sich auch Schwangere würden aufnehmen lassen und ob 
man vielleicht bisweilen würde Gelegenheit bekommen 
können, eine Geburt mit anzusehen. Theils mag auch 
wohl das dazu beytragen, dass viele von den studiren- 
den Aerzten sich noch zu wenig um die operative Medi¬ 
ci11 bekümmern, als wohin sie fälschlich die Geburts¬ 
hülfe verweisen. Theils mag es auch mit darin liegen, 
dass meine Vorlesungen über Geburtshülfe, nebst den 
Uebungen am Phantom, welche öffentlich zu halten, 
meine Pflicht ist, auch von solchen besticht werden kön- 
uen, welche die Schule nicht mit besuchen. Daher 
hörten jetzt die meisten hiesigen Mediciner meine ge- 
burtshüiflichen Vorlesungen, und glaubten sich dadurch 
hinlängliche Kenntnisse über die Geburtsfunction ver¬ 
schallen zu können. Da man jedoch nun sieht, dass die 
hiesige Entbindungsschule jährlich bald mehr Gehurten 
zahlen wird, als die ähnlichen berühmten Anstalten in 
Wiirzburg, Göttingen, Marburg und Jena, vorzüglich 
wenn dieselbe durch die Allerhöchste Gnade unsers 
Grossmächtigsten Königs mit mehr Betten versehen wer¬ 
den sollte, so glaube ich, wird sich auch mehr Lust 
und Liehe zu dem so herrlichen Fache, zur praktischen 
Geburtshülfe unter den hiesigen studirehden Medicinern 
finden. 

Rücksichtlich der Schülerinnen kann die Schule 
eher zufrieden seyn, ob sie gleich in dem ersten Halb¬ 
jahr gänzlich davon enfblösst war, was aber wohl davon 
herrührte, dass, da die Allerhöchste Verordnung zur 
Eröffnung der Schule wenige Tage vor Michaelis hier 
anlangte, keine öffentliche Anzeige von diesem Ereig- 
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wisse Statt fand. Im zweyten Halbjahre zu Ostern lull 

wurden dagegen 6 Lehrtöchter auf'genommen, welche 

nach geendetem Curse, zu Michaelis 1811 öffentlich und 

feyci'lich geprüft wurden, und welche in diesem Exa¬ 

men so antworteten, dass sie allgemeine Freude und 

nicht geringe Hoffnung erregten. Für das dritte Halb¬ 

jahr wurden zu Michaelis 1811 wieder 6 Schülerinnen 

i’ecipirt und schon sind für Ostern 1812 mehrere zur 

Erlernung der Hebammenkunst gemeldet, als die Schule 

wohl aufzunehmen im Stande ist, da es bey der jetzigen 

Einschränkung bestimmt wurde, dass für jeden Cursus 

nicht mehr als 8 Lehrtöchter aufgenommen werden soll¬ 

ten. Dass die hiesigen weiblichen Zöglinge für den gan- 
_ . ^ 00 o 

zen halbjährigen Cursus nur 12 Thal er zu zahlen haben, 

dass sie für diese 12 Thaler aber freye Wohnung in dem 

Trierschen Gestifte, freyes Bett, freyes Licnt und Holz 

bekommen, dass der Unterricht übrigens ganz frey ist, 

wird in Zukunft viel dazu beytragen, dass die Schule 

eher zu viel, als zu wenig Schülerinnen wird zu unter¬ 

weisen haben. Uebrigens wird und muss dies allen 

Obrigkeiten äusserst angenehm seyn, dass die Lehrtöcli- 

ter der hiesigen Schule in dem Trierschen Gestifte woh¬ 

nen, da sie daselbst in einer fortdauernden Aufsicht des 

Lehrers stehen und dieser alle Gelegenheit hat, auf ih¬ 

ren Charakter eben so gut zu wirken, als auf ihre Kennt¬ 

nisse und ihre Geschicklichkeit. 

Beylaufig merke ich noch an , dass die Schüler für 

den einjährigen Cursus ebenfalls nicht mehr an die Casse 

der Schule zu entrichten haben, als 12 Thaler, und dass 

diese Summe für so viel Gelegenheit, Schwangere, Ge- 

bäiende und Wöchnerinnen zu sehen, zu untersuchen, 

zu beobachten und endlich sogar jauch zu behandeln, 
äusserst gering ist. 

Im Trierschen Gestifte zu Leipzig den 31. Decem- 
ber i8ii. 

D. Jorg, 

Beförderungen und Ehrenbezeigungen. 

Der herzoglich Nassauische Oberappellatiousrath 

Harscher von Hlmendingen zu Diez ist von dem Her— 

zog und souverainen Fürsten von Nassau zum Gehei- 

menrutli, Vicedirector des herzoglichen Floj'gerichts 

zu Wiesbaden und 'Mitarbeiter im Fach der Gesetzge¬ 

bung bey dem herzoglich Nassauischen Staatsministe¬ 
rium ernannt worden. 

Der Medicinalratli D. Ludwig zu Hirschberg, hat 

vor Kurzem sein Kreisphysikat niedergelegt, ist aber bald 

darauf nahe am achtzigsten Jahre mit Tode abgegangen. 

Der Medicinalratli Hr. D. Vogel der ältere hat we¬ 

gen herannahenden Alters das Dekanat beym Collegium 

med. et Sanitatis zu Glogau, so wie auch das Krcis- 

p rysikat des Glogau’schen Kreises niedergelegt ; dc-rMe- 

dicmalrath Hr. D. Gerdessen hat die Geschäfte des 

eisten dieser beyden vacant gewordenen Posten über¬ 
nommen. 

Die durch die Abdankung des Hm. Medicinalrath 

D. Richtsteig vacant gewordene Adjunetur des Colleg. 

med. et S. zu Glogau für den Glogau’sehen Kreis ist dem 

Hm. D. Machui daselbst konferirt worden. 

Die durch die Abdankung des Hm. D. Fischer zu 

Löwenberg vacant gewordene Adjunetur des Colleg. med, 

zu Glogau für den einen der beyden Theile des Löweii- 

b er gaschen Kreises ist mit der Adjunetur des andern 

Theils in der Person des Hrn. Kreisphysic. D. Kühn zu 

Bunzlau vereinigt worden. 

Nekrolog vom Julius 1810 an. 

Am 19. Juli verstarb Joh. Jac. Kohlhaas, geh. zit 

Markgröningen im Würtembergischen, am 19. Oct. 

1747, ward 1770 D. der A. G. zu Tübingen, Stadtphy- 

sicus zu Regensburg und Präses der dortigen botan. Ge¬ 

sellschaft. Seine vielen Schriften s. in Meusels G. T. IV. 

u. XI. Bd. 

Am 20. Jul. starb kurz nach seiner'Ankunft in dem 

Karlsbad der Franz, bevollmächtigte Minister bey des 

Königs von Sachsen Maj. Joh. Franz, Baron von Bourgoing, 

Kaiser!. Franz. Reichsbaron und Commandeur der Eh¬ 

renlegion; den 20. Nov. 1760 zu Nevers geboren, ward 

er bereits 1760 in die königl. Militärschule zu Paris auf¬ 

genommen, und schon da zeichnete er sich durch Vor¬ 

liebe für alte Literatur und Gelehrsamkeit so aus, dass 

er bereits 1764 auf königl. Kosten die Universität Stras¬ 

burg besuchen konnte, wo ei- noch in spätem Zeiten sich 

des Unterrichts eines Oberlin und Blessig dankbar erin¬ 

nerte. Eben dieser Universität verdankte er auch seine 

gründliche Kcnntniss der deutschen Sprache, die er selbst 

in spätem Jahren lieb hatte, so dass er mit den berülnn-, 

testen deutschen Schriftstellern in Verbindung stand und 

sogar zu seinem Vergnügen Archenholz Geschichte der 

Flibustiers und Bätsch Botanik für Frauenzimmer über¬ 

setzte, welche Uebersetzungen auch nachher in Druck 

gekommen sind. 

Ankündigungen neuer Werke. 

An Prediger 

und Freunde’ der theologischen Literatur. 
4 

Im Jahr 1796 erschien in unserm Verlage des sei. 

D. G. Niemeyers Bibliothek für Prediger und Freunde 

der theologischen Literatur, in 3 Bänden, neu bearbei¬ 

tet und fortgesetzt vom Herrn Canzler Niemeyer und 

Hrn. D. Wagnitz. Jetzt kündigen wir einen 4ten Band, 

welcher den Zuwachs der vorzüglichsten Schriften von 

1796 — 1810 auf etwa 3o — 4o Bogen enthalten wird, 

zur nächsten Ostermesse auf Pränumeration an. Der 

Pränumerationspreis ist Bin Thaler und daueret bis ul¬ 

timo März 1812. — Um auch denen Pränumeranten, 

welche die 3 ersten über 4 Alphabet starken Bände, die 

im Ladenpreise 3 Thlr. 16 Gr. kosten, noch nicht besitzen, 
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den Ankauf derselben zu erleichtern, so erbieten wir 
uns, sie für den äusserst massigen Pi'eis von Zwey Tlia- 
ler bis zu Ende des Pränumerationstermins, so wie ein¬ 
zelne Tlieile zur Ergänzung für 16 Gr. zu überlassen. 
Die Gelder werden portofrey eingesandt, und die Prä- 
numerantensammler erbalten, wenn sie sieh diiect an 

uns selbst wenden, das 6te Exemplar frey. Wer so¬ 
wohl mit dem Ausgesuchtesten der Literatur auf dem 
^rossen Gebiet der Theologie und ihrer Hilfswissen¬ 
schaft, was die Vorzeit geliefert hat, bekannt werden, 
als mit ihr bis auf unsere Zeiten fortgelien, und sich zu¬ 
gleich über Werth und Inhalt der Schriften belehren 
will, findet hier alles concentrirt beysammen, .mit ste¬ 
ter Benutzung der Urtheile der Sachverständigsten jedes 

Fachs. 

Halle, im December 1811. 

B uchhandlung des TF ai senil aus es. 

Historisches Handbuch für die Jugend; herausgegeben 

von J. G. Dyk-, lr bis 5r Tlieil. 68 Bogen. Preis 

2 Rthlr. 12 Gr. Sachs. (Der 6te ist unter der Presse.) 

Die zwey eisten sind bestimmt, der Jugend histo¬ 
rischen Sinn einzuimpfen. Die Aufsätze haben daher 
eine mannichfache Form, einen abwechselnden Ton. 
D ic kurze Geschichte der deutschen Literatur wird hof¬ 
fentlich zeigen , dass der Verfasser mit ihr seit lange 
her vertraut ist, und die meisten Stifter derselben per¬ 
sönlich kannte. Die folgenden Tlieile haben zunächst 
den Zweck, Jugendlehrern ein Buch in die Hand zu ge¬ 
ben, nach welchem sie die neuesten Weltereignisse un¬ 
bedenklich in Schulen vortragen können. Zu dem Ende 
werden auch die beyden dem 4 teil Tlieile beygeliigten Ta¬ 
bellen : Europa am Krönungstage des Kaisers Napoleon, 
und Europa im August 1811, einzeln für 2 Gr. verkauft. 

Dy k’ sehe Buchhandlung 

in Leipzig. 

Von der wohlfeilen und correcten Ausgabe der italiani- 

aclien und spanischen Bibliotheken sind in unserm Ver¬ 

lage folgende Tlieile erschienen: 

Von der italiänischen: 

Tom. 5- enthaltend: 

La vitanuova eie rime di Dante Alighieri. Druckp. iBGr. 
Sclireibp. 20 Gr. 

Tom. II. enthaltend: 

IlDceameron. T. 4. Druckp. i2Gr. Sclireibp. i5Gr. 

Von der spanischen. T. 9. enthaltend: 

La tercera parte de las Novelas exemplares de Cervantes. 
‘ Druckp. 12 Gr. Sclireibp. 15 Gr. 

Chemnitz im Januar 1812. 

Mauke’sehe Buch- u. Musikalicnliandl. 

Bey Breithopf und Hcirtel in Leipzig: 

Bouquoi, Graf G. v., Erläuterungen und Zusätze zu 
dem dritten Tlieile von Schuberts theoretischer Astro¬ 
nomie , nebmlicli zu dessen physischer Astronomie, 
nebst einem angellängten Auszuge aus diesem Werke 
und den Zusätzen, worin der Geist der Rechnung 
strenge beobachtet ist. Zum fasslichen Selbstunter¬ 
richte und zu einem leichten Ueberblicke. gr. 4. Mit 
i3 Tafeln. 2 Rthlr. 16 Gr. 

— — Ein Vorschlag zu einer Dampfmaschine, welche 
sich leicht, allenthalben, mit wenigen Unkosten ganz 
aus Holz bauen lässt. 8. 4 Gr. 

Kletten, G. E., de varia malignitatis ratione in febre 
scarlatinosa observationibus illustrata. 8. 12 Gr. 

Osnabrück, im Verlage der Crone’schen Buch - und 

Kunsthandlung ist so eben fertig geworden und durch 

alle gute Buchhandlungen zu erhalten : 

Darstellung einer sichern und vortheilhaften Gewin¬ 
nungsart des Zuckers, Syrops und Branteweins aus 
Runkelrüben, nebst Anleitung zur Betreibung des 
Geschäfts im Grossen und in jedem Haushalt, worin 
man für den eigenen Bedarf an Zucker u. s. w. selbst 
sorgen will, von D. F. JV. Müllmanns, gr. 8. 12 Gr. 

Bey Karl Franz Köhler in Leipzig ist 

erschienen: 

Brückners, C. A., medicinisch - pharmacevtische Re- 
ceptirkunst für angehende Aerzte, Wundärzte uud 
Apotheker. 18u. 8. 2 Rthlr. 12 Gr. 

Slöckhardt, M. G. II. J., kurze ital. Spi-achlehre für 
Anfänger, nach dem Muster der Fernowselien frey 
bearbeitet, nebst Uebungsstiicken und einem kleineu 
ital. Lesebuche. 8. 18 11.. 20 Gr. 

IValthers, J.A., Versuchein der Physiologie und No¬ 
sologie, oder nothwendige Berichtigung unserer An¬ 
sicht über einige der wichtigsten physiologischen und 
nosologischen Gegenstände, nebst einem Anhang, die 
Darstellung des Wesens der Catalepsie und ihre Zu¬ 
rückbildung in die indifferente Form des Lebens be¬ 

treffend. 8. 1810. 20 Gr. 

Ferner hat derselbe mit Verlagsrecht an 

sich gekauft: 

IVebers, D. A. D., Entwickelung der Lehre von der 
natürlichen Verbindlichkeit und deren gerichtlichen 
Wirkung. 4te sehr verbess. Aull. gr. 8. i8o5. 2 Rthlr. 

_ _ über Injurien und Schmähschriften, 3 Tlieile. 

3te sehr verb. A ull. gr. 8. 1811. 2 R thlr. 12 Gr. 

_ _ Beyträge zu der Lehre von gerichtlichen Klagen 

und Einreden. 3 Hefte, gr. 8. i8n. 2^ Gr. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 11. des Januars. 1812. 

Intelligenz - Blatt 

Miscellen aus Dänemark 1811. 

In der königl. medicinischen Gesellschaft am 7. Marz 

verlas Prof. Saxtorph: observaiiones de rarioribus qui- 

busdani ex utero rtüti gravido sanguifluxuurn causis 

nee non de Ulis medendi ratione cogilationes. Zu¬ 
gleich wurde ein Beytrag zur Kenntniss der Arzney- 

knnst und vornehmlich der Entbindungskunst bey den 

Chinesen von Hr. D. Alhreclit Schönberg., der sich jetzt 
in Wien aufhält, verlesen. 

In der dänischen Wissensehaftsgesellscliaft verlas 
Prof. Trcschow am 2g. März den Beschluss seiner 
wichtigen Abhandlung: ob die allgemeinen Rechts— 
und Pflichtgebote, die in der bürgerlichen Gesell¬ 

schaft für einzelne Personen gültig sind, auch auf 

das Eerhalten ganzer unabhängiger Eölker und Staa¬ 
ten anwendbar sind. 

Der erste Band der gelehrten Eerhandlnngen der 

Seeländischen Landemüde (Synode) ist vom Propst 
ELiort und Propst Monster herausgegeben und dem Kö¬ 
nige zugeeignet. Er enthält 1 ) eine metrische mit 
Anmerkungen begleitete Gebersetzung des Habakuclc 
vom Stiftspropst Plum. 2 ) Geber einige Hauplerfor- 
dernisse einer guten Liturgie vom Bischof Munter. 
3) Geber die Gleichheit der ersten ctrey Evangelien 
vom Amtspropst Herz. 4) Geber den Vorzug fcstbe- 
stimmter Texte vor freyen, vom Pastor Mynster in 
Spreelerup. 5) Sind freyc oder festgesetzte Texte vor¬ 
zuziehen, vom Pastor Rönne in Lyngbyc. 6) Ver- 
theidigung des Propheten Samuel, vom Propst En¬ 
gelbrecht. 7) Vom Gebrauch, den Justinus martyr 
Von unsern Evangelien gemacht hat, vom Pastor Myn¬ 
ster. 8) Der Cbiliasm betrachtet als eine allgemeine 
Mythe vom Propst Monster. 

Guter den Prämien, die die Gesellschaft für 

Norweg» TEohl auf das Jahr 1811 ausgesetzf hat, ist 
unter denen in der Classe der Naturwissenschaften 
auch eine von 1000 Rthlr. für die beste physisch - 
ökonomische Beschreibung sämtlicher in und um Nor- 
wegen befindlichen Fischarten; unter denen aus der 
historisch-statistischen eine von 5 bis 800 Rthlr. für 
die beste Beschreibung des Kupferwerkes zu Roraas; 
unter denen aus der historisch - philosoj irischen Classe 
eine von 200 Rthlr. für die beste Beantwortung der 
Frage, worin die Jugend in den Städten und auf dem 
Erster Band. 

Lande am besten unterrichtet werde, eine von 3oo 
Rthlr. für die beste Schrift, die als erstes Lesebuch 
in Norwegischen Schulen dienen kann, und eine von 
5o bis 5oo Rthlr. für das beste lyrische oder drama¬ 
tische Gedicht über eine Norwegische Nationalbege¬ 
benheit. 

Die Königl. Commission zur Aufbewahrung der 
Alterthiimer geht damit um, eine Quartalsclirilt unter 
dem Titel: antiquarische Annalen, liei'auszugeben. 
Dieselbe soll enthalten: 1) Antiquarische Abhandlun¬ 
gen und die interessantesten an die Commission ein- 
gekommenen Berichte. 2 ) Nachrichten von den noch 
übrigen Monumenten des nordischen Alterthums, die 
die Commission für die merkwürdigsten ansieht, und 
die sie unter Beyhiilfe der Canzeley hat einhändigen 
lassen. 3) Vermischte Nachrichten über die an das 
Museum cingesandten Antiquitäten, über allerley inn- 
ländische und ausländische Entdeckungen die nordi¬ 
sche Vorzeit betreffend. 4 ) Allerley Winke für Al¬ 
terthumsforscher, z. B. über die Art, Grabhügel zu 
untersuchen, über allerley alte Traditionen, über un¬ 
terirdische Gänge etc. 

In dem neulich aus dem scandinavisclien Museum 
besonders abgedruckten Aufsatz des Bankcontroleurs 
Thornscn: Tfras wird zu einer bessern Bildung des 

für Dänemark so wichtigen Handelsstandes erfordert, 

und welche Mittel kann der Staat in dieser Rück¬ 

sicht anwenden? kommt unter andern eine in allen 
Handelsstädten zu beherzigende Aufforderung vor, dass 
die reichsten Kaufleute daselbst zusammenschiesscn, 
um eine kleine Handelsbibliothek zum gemeinen Ge¬ 
brauch für jeden, der sich aus selbiger belehren wolle, 
zu gründen, und sich zu einem kleinen jährlichen 
Beytrag zu zeichnen, um dieselbe nach und nach im¬ 
mer mehr zu vervollständigen. 

Der Candidat Gjundvig, (bekannt durch seine 
in den Druck gegebene Examinationspredigt über das 
Thema: kVie ist Gottes TVort aus unsern Tempeln 

gewichen? auf welche er den besten Charakter von 
der Examinationsconnnission erhielt, über welche er 
aber von einem Theil der Kopenhagner Geistlichkeit 
vor Gericht belangt wurde,) kündigt eine Sammlung 
christlicher Gesänge an, tlicils von älteren, tlieils von 
neueren geistlichen Dichtern; er giebt zugleich eine 
Probe von seinen eigenen geistlichen Gedichten, und 
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ladet andere Dichter zu Beytragen dazu ein. Dänemark 

kann sich von diesem jungen Mann, der eben so viel 

Gelehrsamkeit, als Darstellungsgabe, bey einem war¬ 

men christlich-religiösen Herzen besitzt, noch viel in 

geistlicher Rücksicht versprechen. 

Nach einem Schreiben der dänischen Canzley an 

sämtliche Scliuldirectionen auf Seeland, Fyen, Lol¬ 

land und Langeland vom 6. April d. J. ist im Allge¬ 

meinen, damit nicht der auf- und abgehende Cours 

den Landschullehrern ein gar zu unsicheres Brod «ehe, 

die Einnahme derselben auf 6 Tonnen Rocken und io 

Tonnen Gersten in natura, und 2 5 Tonnen Gersten in 

Geld (ausser was ihnen an Schulland, Fütterung und 

Feuerung angewiesen ist) gesetzt wird, wobey denn 

die Canzley sich vorbehält, bewandten Umständen nach 

die Einnahme liier und da etwas höher oder niedriger 
zu setzen. 

So wie alle Privat-, TVittwen- und Leichen- 

Cassen sich der Prüfung einer eigens dazu niederge¬ 

setzten Commission haben unterwerfen müssen, und 

deren abgegebenes Bedenken den Statuten dieser Gesell¬ 

schaft allenthalben vorgedrucht werden muss, so soll¬ 

ten, wie neulich öffentlich der Wunsch geaussert wur¬ 

de, sich auch alle Privatunterrichtsinstitute einer ähn¬ 

lichen Prüfung unterwerfen, und ohne ähnliche Prü¬ 

fung des Directors und seines Plans kein neues ange¬ 

legt werden dürfen. Wahrscheinlich wird in Däne¬ 

mark bald etwas darüber verfügt werden, und allge¬ 

mein wäre darüber auch in andern Ländern eine Ver¬ 
fügung zu wünschen. 

Wfe wichtig das Allg'emeinerwerden der Benu¬ 

tzung■ von Knochen zu Kraftsuppen ist, erhellt aus 

dem Beschluss einer trefflichen Schrift des Prof. Wi- 

borg und Assessor Rafn über diesen Gegenstand, der 

neulich auf Veranlassung der im Castel bey Kopenha¬ 

gen errichteten Knochenstampfe in dänischen Blättern 

wiederholt wurde. Wenn nach einer dort angestellten 

Berechnung die zum allerwenigsten 2,000,000 ausma¬ 

chenden Einwohner Dänemarks jeder täglich im Durch¬ 

schnitt nur tfe Fleisch geniesst, so würde diess im 

Jahr 91,250,000 ausmachen. Da nun jede 20 

Fleisch etwa 3 bis 4 tfc Knochen haben, die bisher 

nicht gebraucht wurden, so gingen 13,687,500 tb auf 

diese Weise jährlich verloren. Da nun aber nach 

weiterer Auseinandersetzung der erwähnten Schrift aus 

jedem tb Knochen 6 tb dünnere und 4 lb festere Ge¬ 

lee verfertigt werden kann, so gingen bisher jährlich 

82,122,000 lb sehr gute Nahrungsmittel für Dänemarks 

Einwohner verloren. Sollte diese Sache nicht allge¬ 

meine Beherzigung verdienen? 

Am 19. April verlas Prof. Bugge in der dänischen 

Wissenschaftsgesellschaft zwey Abhandlungen, eine 

Observationen über die Planeten Ceres, Vesta, Ju¬ 

piter, Saturn und Uranus in den Jahren 180g und 

10 angestellt; die andere, Betrachtungen über die 

ziv eck massig ste Form der Pulverkammer im Mörser 
entli altend. 

Unterm 20. April hat der Docfor Wiedel Simon- 

sen einen König!, offenen Brief erhalten, dass sämtli- 

che Archive der Insel Fyen ihm geöffnet werden soll¬ 

ten, um aufzuklären, welche zur Geschichte des Va¬ 

terlandes wichtige Diplome, Handschriften und an¬ 

dere Urkunden sich noch daselbst befinden möchten. 

Die seit 61 Jahren zu Copenhagen herausgekom¬ 

menen gelehrten Nachrichten (laerde Efterrctninger) 

sind mit dem Aprilmonat d. J geschlossen. Damit 

aber die dänische Literatur nicht gänzlich ohne ein 

kritisches Blatt bleibe, hat der letzte Herausgeber, Hr. 

Prof. P. E. Möller, bereits als Fortsetzung eine dä¬ 

nische Literaturzeitung, die Seidelin verlebt ange¬ 
kündigt. " o > & 

Zu Kopenhagen ist nun auch eine Gesellschaft zur 

Errichtung eines Instituts für Blinde zusammen betre¬ 

ten, und bereits sind alle Blinde dieser Stadt unterm 

4. May d. J. öffentlich eingeladen, sich beym Prof. 

Brorson zu melden. So wird in Dänemark, wo für 

die Taubstummen schon so ungemein viel geschah, 

nun auch für die Blinden gesorgt werden. Doch sind 

dieser nicht so viele hier, da man nach neueren Zäh¬ 

lungen kaum unter jeden aooo bis 25oo Einwohnern 

' einen Taubstummen rechnen muss. 

Am 3. May verlas Prof Thorlacius in der däni¬ 

schen Wissenschaftsgesellschaft eine Abhandlung über 

den Zweykampf im heidnischen Norden. 

Unterm 2. May ist der Stifts propst PI um zum 

Bischof in Fyen, Propst Hiort zum Bischof in Ripen, 

und Stiftspropst Sörensen zum Bischof von Christian¬ 

sand ernannt. Auch ist der bekannte Candidat Grund- 

vig, in welchem manche einen neuen Luther für Dä¬ 

nemark sehen, unterm 3. May als Personal - Caplan 

für die Gemeinden Udbye und Oerslew auf Seeland 
bestätiget. 

Nach der neuen dänischen Literaturzeitung wird 

ein Theil der Hindernisse der Erforschung des nordi¬ 

schen Alterthums jetzt gehoben. Eine isländische 

Grammatik ist von einem Hrn. Rasch, der schon von 

früher Jugend mit seltenem Fleiss in diesem Fach ge¬ 

arbeitet hat, herausgekommen. Biörn Halfdorsens sehr 

brauchbares isländisches Lexicon kommt nun auch 

durch die Unterstützung zweyer edelmiithiger nordi¬ 

scher Wissenschaftsfreunde (Conferenzrath Carsten An¬ 

ker und Ritter Jacob Aal) heraus. Eben so kommt 

durch Unterstützung des letztem gleichfalls eine Bear¬ 

beitung des Vatsdölesaga von dem durch seine anti¬ 

quarischen Arbeiten bereits bekannten Secretair Wer- 

lauf in den Druck. Die fünf daselbst recensirten 

Schriften des Cand. Grundvig über nordische Mytho¬ 

logie sind endlich auch ein neuer schöner Beytrag zum 

Verständniss der altnordischen Religion. 

Hr. Patrik Peale, der durch seine dec lamatori¬ 

schen und noch mehr durch seine mimischen Darstel¬ 

lungen in einem Theil Norddeutschlands viel Aufsehen 

gemacht hat, befindet sich jetzt zu Kopenhagen, und 

auch dort fanden seine Vorstellungen den verdienten 

Beyfall. Der Prinz Christian Friedrich hat veranstal¬ 

tet, dass er in seinem Palais über den mimischen Tlieil 

seiner Wissenschaft den jungen bildenden Künstlern 

der Academie Vorlesungen hielt, welche am i4. May 

begonnen haben. Auch mehrere Gelehrten ausser den 

Mitgliedern der Akademie, z. B. Oberhofmarschall 
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Hauch, Bischof Munter, Prof. Baden etc., besuchen 

diese Vorlesungen. 
In dem in diesen Tagen herausgekommenen Heft 

der Universität^ - und Schulannalen findet man ein 
schönes Beyspiel der in neuern Zeiten so seifen ge¬ 
wordenen Mildfhätigkeit gegen öffentliche Stiftungen. 
Wie im Jahr i8o5 die meisten gelehrten Schulen durch 
Fürsorge der Direction ein passendes Locale erhielten, 
war diess der Mittelschule in Wordingborg auf See¬ 
land nicht zu verschaffen , und das alte kalte Schulge¬ 
bäude musste beybehalten werden. Als dieses nun gar 
im Jahr 1807 zu einem Pulvermagazin genommen wer¬ 
den musste, wandte man sich an einen Privatmann, 
der ein passendes Haus besass, mit der Vorfrage, 
ob und zu welchem Preis er diess der Schule über¬ 
lassen wolle. Kaum war der Besitzer von diesem 
Wunsche unterrichtet, so erklärte er, dass er zum 
Besten der guten Sache nieht blos diess Haus schen¬ 
ken, sondern auch noch 2000 Rthlr. beytragen wollte, 
damit es zu seiner neuen Bestimmung in gehörigen 
Stand gesetzt würde. Nachdem diess der Direction 
der gelehrten Schulen einberichtet war, hat Se. Königl. 
Majestät dem Geber, der nicht öffentlich genannt seyn 
will, sein gnädigstes Wohlgefallen, womit diess pa¬ 
triotische Opfer angenommen werden sollte, unterm 
29. Sept. v. J. zu erkennen gegeben. 

Im Jahr 1810 sind 82 Jünglinge nach öffentlichem 
Examen in die Zahl der akademischen Bürger bey der 
Kopenhagner Universität aufgenommen. Zum esamen 
philosophicum haben sich in selbigem Jahre 74, zum 
ex. philologicum 7g, zum theologischen Amtsexamen 
32, zum juristischen lateinischen Amtsexamen 32, 
zum juristischen dänischen 53, zum medicinischen 
Amtsexamen 3 junge Männer gestellt. Zu öffent¬ 
lichen Aemtern sind in diesem Jahre befördert 46 
Candidaten der Theologie (worunter 4 zu Schul¬ 
ämtern ) 21 Candidaten *der Rechtskunde und 36 däni¬ 
sche Juristen. Gegen Ende des Jahres 1810 belief 
sich die ganze Anzahl der Schüler in den gelehrten 
Schulen der dänischen Lande auf ungefähr 8‘iO, wo¬ 
von auf Norwegens Schulen ungefähr 170 kommen. 
Hierin sind die auf den Schulen Islands befindlichen, 
deren Zahl man nach den jetzigen politischen Umstän¬ 
den nicht genau weiss, die aber etwa auf 20 bis 3o 
sich belaufen mögen, und die sich auf Instituten zu 
Gelehrten bildende junge Leute nicht mit berechnet. 

Die Bibliothek zu Kiel soll nach einem dänischen 
Blatte jetzt 60000 Bände enthalten. Sie ist also nach 
der Köiügl. Bibliothek in Kopenhagen jetzt die grösste 
in den dänischen Landen. 

Das interessante dänische Blatt, der Polizeyfreund, 

worin alle die Polizey des Landes und der Hauptstadt 
insbesondere betreffende Gegenstände wöchentlich zur 
Sprache gebracht werden, wird jetzt, da sein bisheri¬ 
ger Herausgeber Seidelin gestorben iss, von Ilrn. H. C. 
Arnberg fortgesetzt. Jede grosse Stadt, zumal die 
Hauptstadt eines Landes sollte ein solches Blatt ha¬ 
ben, aber bis jetzt möchte Kopenhagen noch allein ein 
solches besitzen 

Auf den interessanten Bericht der Commission 

für Aufbewahrung der Alterth'dmer, aus welchem 
hervorgeht, welche interessante Stücke die Commis¬ 
sion im vorigen Jahr in das antiquarische Museum auf 
dem runden Thurm zusammengebracht, wie sie meh¬ 
rere schöne Opferplätze u. dergl. durch Mitwirkung 
der Canzley hat einhegen lassen , wie sie mehrere in¬ 
teressante schriftliche Beytrage nicht blos von einhei¬ 
mischen , sondern auch von ausländischen Gelehrten 
(z. B. vom Bischof Senator Gregoire zu Paris, Plan 
und Profil eines in der Seine gefundenen wahrschein¬ 
lich normannischen Boots; von Hr. Franzesco Spinola 
zu Alessandria über die Cimbern; von Hr. Kammerprä¬ 
sident Sestheim in Gotha über die Steinmassen etc.) 
erhalten, wie die vom Fonds ad usus publ. erhaltenen 
Gelder angewandt sind etc., hat der König der Com¬ 
mission seine Zufriedenheit zu erkennen gegeben, und 
aus seiner Casse das zu den von der Commission her- 
anszugebenden antiquarischen Annalen zu zahlen be¬ 
fohlen, was etwa nicht durch Subscription zu den Un¬ 
kosten für dieselben herauskommt. 

Die dänische Literatur ist in diesen Tagen 
mit einem sehr wichtigen statistischen Werke berei¬ 
chert unter dem Titel: Danmarks Braendselsvaese, phy- 
sikalsk, kaineralistisk og oekonornisk betragtet af Prof. 
Olafsen. — Möchten vornehmlich die Ideen, die dort 
über Holzanpflanzungen geäussert werden, doch in Dä¬ 
nemark, in jedem Staat, wo das Brennmaterial so au¬ 
genscheinlich abnimmt, beherzigt werden. 

Der Stiftungstag der Sonntags schulen in Kopen¬ 

hagen ward am Sonntag den 19. May in der deut¬ 
schen Fi'iedrichskirche vom Pastor Marman gefeyert. 
Im liten Jahr dieser Anstalten sind 4 Meister, 43 
Gesellen, 358 Lehrjungen und 27 Nichthandwerker 
in selbigen unterrichtet. Seit Errichtung dieser Schu¬ 
len wurden daselbst unterwiesen 35 Meister, 4x4 Ge¬ 
sellen, 2096 Handwcrkslehrjungen und i4o Nicht¬ 
handwerker; in allem 2683. 

Der verdiente Sprachforscher Molbech hat in die¬ 
sen Tagen eine interessante kleine Schrift über die 

verschiedenen dänischen Dialecte drucken lassen, und 
ladet, indem er in selbiger eine Sammlung von sol¬ 
chen hier und da gebräuchlichen Idiotismen niederlegt, 
alle Freunde der dänischen Sprache ein, ihm zur Be¬ 
arbeitung eines vollständigen dänischen Idiotikons die 
Hand zu bieten. 

Verzeichniss der Bücher, 

welche im Jahr 1811. 

in der Weidmännischen Buchhandlung 

in Leipzig 

fertig geworden, und um die beygesetzten Preise in allen 

soliden Buchhandlungen zu bekommen sind. 

Acta seminarii et societatis philologicae Lipsiensis. Ad- 
iecta bibliotheca critica. Curavit Chr. Dan. Beck. 

Vol. lum. 8 maj. diarta impress. 2 Rthlr. 

—- — Idem über, Charta scriptoria. 2 Rthlr. 6 Gr- 
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Aißco ftOV Mvöoi. Die Fabeln des Aesop. Zum 
Gebrauche der Schulen mit zweckmässigen meist 
grammatischen Anmerkungen und einem Griechisch- 
Deutschen Wortregister -versehen von D. H. F. M. 

Folger. 8. Auf Druckpapier i5Gr. 

— — Dasselbe Buch auf Schreibpapier i8Gr. 

Aristophanis Comoediae auctoritate libri praeclarissimi 
saeculi decimi emendatae a Phil. Invernizio. Acced. 
crit. animadversiones, scliolia gi'aeca, indices et vi- 
rorum doct. adnotationes, Vol. Vum. Commentarios 
interpretum complexujn. Vol. Illum. Curavit Christ. 
Dan. Beck. 8 maj. Charta script. 3 Rthlr. i6Gr. 

*-- Idem über, charta belg. opt, 6 Rthlr. 8 Gr. 

Etiam sub titulo: 

Commentarii in Aristophanis Comoeclias. Collegit, di- 
gessit, auxit C. D. Beck. Vol. Illium, Commenta- 
tarios in Ranas et Aves contincns. 8 maj, 

Ciceronis , M. T,, Academica.- Ex seriptis recens col- 
latis editisque libris castjgatius et explicatius edidit 
Jo. A. Goerenz. 8 maj. Chai'ta impress. i Rthlr, i 6 Gr. 

— — Idem Über, charta script. gall. 2Rtlilr. 

*—- -— Idem Fiber, charta membran. (velin). 3 Rtlilr. 

Eichhorn, Jo. Goclofr., antiqua historia ex ipsis vete- 
rum scriptorum Graecorum narratioaibus contexta. 
Tomus I. 8 maj. 2 Rtlilr. 12G1’. 

Etiam sub titulo: 

Eichhorn, J. G., antiqua Asiae historia etc. 8 maj. 
2 Rtlilr. 12 Gr. 

— — Idem über, Tomus II. 8 maj. 2 Rtlilr. 20 Gr. 

Etiam sub titulis: 

— — antiqua Africae historia etc. 8 maj. i Rtlilr. 

-antiqua Graeciae hist. etc. 8 maj. i Rtlilr. 20 Gr. 

■— — Idem über, Tom. III. 8 maj. 

Etiam sub titulo: 

— — antiqua Italiae historia etc. 8 maj. Rtlilr. 

Eichhorns, J. G., Einleitung in das Neue Testament. 
2ter Band, 2te Hälfte, gr. 8. i8Gr. 

Jesu Universal - Religion. — Ein Seitenstück zu des 
Hm, O. Hofpr. Dr. Franz Volkmar Reinhards Schrift: 
Versuch über den Plan, welchen der Stifter der 
christlichen Religion zum Besten der Menschen ent¬ 
warf. 8. Auf Druckpapier iGGr. 

— —— Dasselbe Buch auf Schreibpapier 20 Gr. 

Jördens, Karl Heinrich, Lexicon deutscher Dichter und 
Prosaisten. 6r Band. Supplemente, gr. 8. 3Rthlr. 

-Dasselbe Buch auf franz. Schreibp. 3 Rtlilr. 20 Gr. 

Kalender, Königlich Sächsischer Hof-und Staats-, auf 
das Jahr i8n. Auf Schreibpapier i Rtlilr. 

Eori’s, Dr. Aug. Siegm., Theorie der Verjährung nach 
gemeinen und sächsischen Rechten, nebst einem An¬ 
hänge über die Civilverjährung nach dem Gesetz¬ 
buche Napoleon’s I. gr. 8. Auf Druckp. i Rtlilr. 8 Gr. 

— — Dasselbe Buch, auf Schreibpapier i Rthlr. i 6 Gr. 

Nicolai, Damasceni, histor. cxcerpt. et Fragment., quae 
supersunt, edit. Lipsiensis Supplementum, eoutinens 
annotatt. et emendatt. Diamantis Coray, Frid. Creu- 

zeri, Jo. Schweighaeuseri, Henr. Bremii, Jacob 
Ochsneri et aliorum, quibus suas adscripsit Jo. Conr. 
OreUius. Accedunt Theodori Metochitue Capita II. 
de politia Cyrenaeorum et Cartliaginiensium. 8 maj. 
Charta impress. i5Gr. 

—— Idem über, charta an gl. 2iGr. 

— —- Idem über, charta meliori. i Rthlr. 

Pölitz, Prof. K. II. L, „ Handbuch der Geschichte der 
souveränen Staaten des Rhein. Bundes, mit 20 ge¬ 
nealogischen Tabellen der in diesen Staaten regie¬ 
renden Häuser, iter u. 2ter Band, enthält, die vier 
Königreiche Baiern, Wirtemberg; Sachsen und West- 
plialen, die Grossherzogtliünier, Herzogthümer und 
Fürstentliiimer. gr. 8. 4 Rthlr. 

— — Dasselbe Buch, auf Schreibpapier 4 Rthlr. 20 Gr. 

Schleusneri, Dr. Joh. Fried., Opuscula critica ad ver- 
siones graecas Vetei’is Testamenti pertinentia. 8 maj. 
Charta impress. i Rthlr. i8Gr. 

— — Idem über, charta script. 2 Rthlr. 4 Gr. 

Schröckh’s, Joh. Matth., allgemeine Weltgeschichte 
für Kinder, iter Theil. Alte Geschichte. Vierte 
von Ilrn. Prof. K. H. L. Pölitz verbess. und verm. 
Auflage. 8. 12 Gr. 

Senecae, L. Annaei, Philosophi, Opera omnia, quae 
supersunt, recognovit et illustravit Frid. Ernestus 
Ruhkopf Vol. Vum. 8 maj. Ch. impr. i Rthlr. i6Gr. 

— — Idem über, charta scriptor. 2 Rthlr. 

*— — Idem über, charta belg. opt. 3 Rthlr. 8 Gr. 

Strabonis Rerum geograpliicarum libri XVII. Graeca 
ad optimos Codd. inss. lecensuit, varietate lcctionis 
adnotationibusque illustravit, Xylandri versionem 
emendavit J. P. Siebenkees, inde a septimo libro 
continuavit C. FI. Tzschucke. Tomus VIus. 8 maj. 
Charta script. 4Rthlr. 6 Gr. 

*-Idem über, charta belg. opt. 6Rthlr. i6Gr. 

Tittmann’s, Superint. Dr. Carl Christian, Gebete zum 
Gebrauche bey dem öffentlichen und häuslichen Got¬ 
tesdienste. gr. g* Auf weissem Druckp. i Rthlr. 8 Gr. 

-Dasselbe Buch, auf Sclireibpap, i Rthlr. 18 Gr. 

Weber’s, Dr. Georg Michael, Handbuch des in Deutsch¬ 
land üblichen Lehnrechts, nach den Grundsätzen 
Georg Ludwig Böhmers. 4ter und letzter Tlieil. 
gr. 8. Auf Druckpapier 3 Rthlr. 

— — Dasselbe Buch, auf Schreibpapier 3 Rthlr. 12 Gr. 



Am 13. des Januars. 11. 1S12. 

Pliilosophische Reclitslehre. 

(Fortsetzung.) 

In einem andern und, nach unsrer Ansicht, der 

Würde der Wissenschaft weit angemessnern Geiste 
ist folgendes Werk geschrieben: 

Grundzüge der philosophischen Reclitslehre. Zum 

Gebrauche oey Vorlesungen entworfen von Ama- 

deus IVe ndt, ausserord. Prof, (der Philos.) auf der Uni— 

rersitat Leipzig. Leipzig, bey Joh. Ambros. Barth. 

i8n. XXII u. 249 S. 8. (1 Thlr.) 

. Dem^ f‘ ist 11 ach S. 4 das Naturrecht „der- 
»jenige 1 heil der praktischen-Philosophie, welcher 
„von dem Grunde, Wesen des Hechts, und von 

„den nothwendigen Bedingungen seiner Realisirung 
„handelt,“ oder „die Lehre von dem Rechte, als 

„einem nothwendigen Prädicate unsrer vernünftigen 
”oder endlich „die Lehre, welche die na- 
„tuiliehen (ursprünglichen) Verhältnisse des Men¬ 
schen nach der Idee des Rechts bestimmt“ — also 
eine „philosophische Rechts lehre,“ eine selbststän¬ 
dige, aus der ursprünglichen Gesetzgebung der Ver¬ 
nunft hervorgehende, vom positiven Hechle unab¬ 
hängige, obgleich in einer nothwendigen Beziehung 
auf dasselbe stellende Wissenschaft, folglich kerne 
blosse „Philosophie des positiven Rechtsdie ohne 
jene gar nicht einmal denkbar wäre. Treibend sagt 
daher der Vf. S. 6: „Ucber allen positiv en Gesetz¬ 
gebungen schwebt eine ewige, idealische Gesetzge¬ 
bung. “ Warum nun aber dennoch, wie es 
S. t heisst, die vom Naturrechle, im Gegensatz vom 
positiven Rechte, gebrauchte Benennung Vernunft¬ 
rech t, unschicklich seyn soll, vermag Rec. nicht 
einzusehn. Sagt der Vf. doch selbst S. 7, das Na¬ 
turrecht handle von dem Rechte als einer Idee der 
Vernurift. Also ist es ja wohl recht eigentlich ein 
Vernunftrecht. Freylich hat die Vernunft auch 
am positiven Rechte ihren Antheil; da aber dieses 
zunächst von einer ciussern Autorität gesetzt oder 
gestellt (positum seu statutum) ist, so ist es als po¬ 
sitives Recht kein von der blossen Vernunft gege¬ 
benes Recht. Eben darum hat die Willkür des 
äussern Gesetzgebers einen wesentlichen Einfluss auf 
das positive Recht, indem der Gesetzgeber dasjenige 
wählt (kürt) und will, was er unter den gegebenen 
Umständen und in Beziehung auf die vorliegenden 

Erster Band. 

j Verhältnisse für das Beste hält. Deshalb würde 
Rec. auch kein Bedenken tragen, das positive Recht 
im Gegensätze vom natürlichen ein willkürliches 
zu nennen, obgleich der Vf. S. 8 auch diesen Aus¬ 
druck verwirft. Denn auf das natürliche Recht 
dar! und soll die Willkür gar keinen Einfluss ha¬ 
ben , eben weil es ein blosses Vernunftrecht ist. 
Den letzten Ausdruck hält nun Rec. auch schon 
darum nicht bloss für schicklich, sondern selbst für 
besser, als die gewöhnliche Benennung iSaturrechi, 
weil das Wort Natur so zweydeutig ist und bald 
in materialer, bald in formeller Bedeutung genom¬ 
men W'ird. Nimmer hätte man auf die viel bestrit¬ 
tene Erklärung: Jus naturae est jus, quocl natura 
omnia animalia doeuit, fallen und über diese Er¬ 
klärung so viel streiten können, wenn man bedacht 
hätte, dass die Natur in materialer Bedeutung we¬ 
der uns noch andere Tliiere vom Rechle belehren 
kann, sondern dass die vernünftige Natur (das We¬ 
sen der Vernünftigkeit), an welcher unter allen 
uns bekannten Thieren nur der Mensch Theil hat, 
wiefern sie im Menschen mit einer sinnlichen Na¬ 
tur (dem Wiesen der Thierheit) in Verbindung steht, 
einzig und allein Grund und Quelle des Rechtes sey. 

Der Vf. giebt nun dem Naturrechte einen rei¬ 
nen und angewandten Theil, worin wir ihm bey- 
stimmen. Wenn er aber zugleich (§. 2.) den rei¬ 
nen absolut und den angew andten hypothetisch nennt, 
so scheint uns diess der Sache nicht ganz angemes¬ 
sen. Denn sowohl im reinen als im angewandten 
Naturrechte kann das Recht unter gewissen voraus¬ 
gesetzten Bedingungen (hypothetice) erwogen wer¬ 
den. Es kommt nur darauf an, ob sich diese Be¬ 
dingungen a priori oder allein a posteriori einsehn 
lassen. So lässt sich a priori einselm, dass Perso¬ 
nen durch Verträge Rechte übertragen und Pflich¬ 
ten übernehmen , mithin ihr ursprüngliches Reclits- 
verhältniss auf diese Weise verändern können. Aber 
es lässt sich nur a posteriori bestimmen, dass Per¬ 
sonen verschiedenen Geschlechts eine Gatlungsver¬ 
bindung mit einander eingehen können. Daher ge¬ 
hört die Theorie von Verträgen überhaupt zürn j ei¬ 
nen, die vom ehelichen Vertrage zum angewandten, 
beyde aber zum hypothetischen Naturrecht. Den 
wichtigen Unterschied zwischen dem privaten und 
öffentlichen Rechte, hätten wir vom Vf. ebenfalls 
hier erörtert gewünscht, da dieser Unterschied der 
Sache nach seinem Systeme zum Grunde liegt, und 
ohne genaue Kenntniss desselben die Frage nicht 
entschieden werden kann, ob das private Recht 
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durch das Öffentliche anzuerkennen, oder (wie Hr. 
Prof. Hugo will) aufzulieben sey. Auf diese in das 
RditsverhäUniss der Menschen so tief eingreifende 
Frage, hat sich der Vf. nur beyläuiig (in den An¬ 
merkungen zu §. 4y) eingelassen. 

Der 1. Absch. des reinen Naturrechts beschäf¬ 
tigt sicli mit der Deduction des Rechtsideals. Der 
Vf. fangt hier, vielleicht etwas zu weit ausholend, 
mit dem unendlichen Weltorganismus an, und de- 
ducirt aus demselben erstlich ein formales Rechts- 
pri ncip: Du darfst von jedem Menschen, welcher 
mit dir in ein äusseres Verhältniss tritt, fordern, 
dass er in Hinsicht auf dich seine äussere Wirk¬ 
samkeit gegenseitig beschränke; dann den Rechts- 
begrijf als den Begriff von einem Gleichgewichte 
der äussern Freyheit unter den Menschen, bestimmt 
durch die nothwendigen Zwecke vernünftig-sinnli¬ 
cher Naturen; und endlich ein materiales Rechls- 
princip: Du darfst von jedem Menschen, welcher 
mit dir in Wechsel Wirkung tritt, verlangen, dass 
er dich als vernünftig-sinnliches Wesen (Person) 
behandle. Dem Kec. scheint das letzte Princip eben 
so formal ais das erste. Denn es bestimmt ja eben¬ 
falls nur eine gewisse Handlungsweise (forma 
agendi), gibt aber gar keine bestimmte Rechtsma¬ 
terie (obiectum iuris) zu erkennen. Ein materiales 
Rcchtsprineip, das zugleich allgemein wäre (alle 
mögliche Rechtsmaterie umfasste), scheint dem Rec. 
unmöglich, da die Rechtsmaterie unendlich man¬ 
nigfaltig ist, und es erst einer besondern Beziehung 
des allgemeinen Rechtsgesetzes auf irgend ein be¬ 
stimmtes Etwas bedai'f, um zu erkennen, dass die¬ 
ses Etwas eine Rechtsmaterie sey. Auch scheint 
der Vf. im io. §. nicht erwiesen zu haben, dass 
sein Rechtsprincip kein permissives, sondern ein 
prohibitives Gesetz sey, und dass überhaupt das 
Rechtsprincip ursprünglich keinen permissiven, son¬ 
dern einen prohibitiven Charakter habe. Nicht bloss 
der bejahende Ausdruck in der von ihm gebrauch¬ 
ten Formel, sondern auch die Natur der Sache wi¬ 
derspricht seiner Behauptung. Es gibt gar keine 

ursprüngliche Negation. Alles Ursprüngliche ist po¬ 
sitiv und das Negative entsteht erst aus den Schrän¬ 
kern des Positiven, ist also insofern kein Ursprüng¬ 
liches, ob es gleich als zugleich mit dem Ursprüng¬ 
lichen gesetzt sich denken lässt. Daher müssen auch 
aiie Gesetze der Vernunft ursprünglich einen posi¬ 
tiven Charakter haben , mithin entweder erlauben 
oder gebieten. Das Verbieten ist erst eine Folge 
von jenem oder diesem. Wenn nun die Vernunft 
uns Rechte ertheilt, so autorisirt sie uns zu gewis¬ 
sen Handlungen, d. h. sie gestattet uns dieselben 
dergestalt, dass, wenn wir so handeln wollen, uns 
niemand daran hindern darf. Dieses Hindern ver¬ 
bietet sie also , indem sie uns jenes Handeln ge- 
stattet. Ob wir aber so handeln wollen, hängt von 
andern Bestimmungsgiünden ab, die in einem an¬ 
derweilen Gesetze enthalten seyn können. Es lässt 
sich also ohne allen Widerspruch der Vernunft mit 
sich selbst denken, dass jemand eine Handlung, die 

anuar. ^ 

er an und für sich betrachtet wohl vollziehen diirf- 
fe, weil ihn die Vernunft dazu autorisirt hat, doch 
nicht vollziehen wolle, weil Umstände vorhanden, 
sind , die ihn im gegebnen Falle zum Nicht-wollen 
bestimmen. Diese Umstände können physisch seyn 
(z. B. wenn ein von Räubern auf der Strasse An- 
gefallner sicli nicht wehrt, was er wohl dürfte, 
weil seine physiscue Kraft zum Widerstande zu 
schwach ist, und er einsieht, dass er .-eine Lage 
um veisciilunmern wurde, wenn er dennoch wi— 
deistehen wollte,) oder moralisch (z. B. w^enn je¬ 
mand ans Liebe und Achtung gegen seine Eltern 
eine eheliche \ erbindung, die er wohl emgehen 
dürfte, doch nicht eingehen will, weil er jene da¬ 
durch zu betrüben furchtet). Die Hindernisse des 
Wollens, deren im täglichen Leben tausende Vor¬ 
kommen, heben also das Recht keineswegs auf, wie 
man es gewöhnlich vorsfellt, sondern sie beschrän¬ 
ken nur in einem gegebnen Falle den davon zu 
machenden Gebrauch. Hierin liegt aber gar kein 
Widerspruch, oder es müsste auch im Recht,sge— 
setze selbst ein Widerspruch liegen, wenn, es auf 
der einen Seite den Menschen als frey setzt, und 
auf der andern doch diese Freylieit wieder beschränkt. 
Kann sich der V f. von der Richtigkeit dieser Be¬ 
merkungen uberzeugen, so wird er auch wohl zu¬ 
geben, dass das Recht nicht aus der Pflicht, son¬ 
dern diese, wiefern sie eben Rechtspflicht ist, aus 
jenem abzuleiten sey. — Auf eine treffende und 
befriedigende Weise leitet der Vfl den mit dem 
Rechte verknüpften Zwang aus dem Rechtsgesetze 
ab. Nur ist der Satz am Ende des 12. §. dunkel 
ausgedrückt: „Zwang ist gegen Zwang, wenn auch 
„das Recht >geselz selbst mit seiner Anforderung 
nicht aufgehoben werden kann.“ Dem Rec. ist er 
wenigstens nicht verständlich. 

Im 2. Absc-hn. w erden die dem IVlenschen als 
solchem zukommenden Rechte abgehandelt. Alle 
Federungen, die der Mensch in dieser Hinsicht 
zu machen berechtigt ist, vereinigen sich (nach %. 18) 
im Begriffe der äussern Persönlichkeit. Da* hier¬ 
auf sich beziehende Un echt ist nur der in der ge¬ 
meinsamen Menschenbestimmung gegründete Rechts¬ 
anspruch, aus welchem erst im Staate ein bestimm¬ 
tes Recht Kervorgeht. (§. 19). Wenn die.ss heissen 
soll, im Staate werde erst das Recht durchgängig 
bestimmt, so gibt Rec. den Satz zu. Wollte aber 
der Vf. sagen, ausser dem Staate gedacht würde der 
Mensch gar keine bestimmten Rechte haben, so 
müsste Rec. widersprechen. Denn wo äussere Per¬ 
son lichk> it ist, da gibt es auch bestimmte Rechte, 
z. B. sich zu bewegen, zu ernähren, zu bekleiden’ 
eine Hütte zu bauen u. s. w. In der Lehre von 
der Erwerbung eines äussern Eigenthums läugnet 
der Vf. S. 4o die Gültigkeit des bekannten Satzes: 
Res nullius cedit p'rimo occupanti, weil die Be¬ 
sitznehmung als ein 1 eines Factum nicht Erwer- 
bungsgrund des Rechts seyn könne, und der Fall 
der Concurrtnz der eigentliche Rechtsfall sey; auch 
könne man nicht wissen, ob die Sache nicht schon 
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Eigenthum eines Andern sey. Allein bey der uv'» 
sprünglichen Erwerbung eines aussern Eigenthums 
wird eben vorausgesetzt, dass die Sache res nulhus 
sey, und dann ist das reine Factum der Besitzneh¬ 
mung allerdings hinreichend, das Eigenthum zu be¬ 
gründen, weil Niemandes Hecht verletzt wird, und 
ausserdem auch kein durch Uebertragung und An¬ 
nahme zu erwerbendes Eigenthum möglich seyn 
würde; denn der erste Uebej tragende musste doch 
ursprünglich erwerben. Auch sind Uebertragung 
und Annahme selbst nichts anders als reine Facta; 
mithin beweist der erste Grund des Vis. zu viel. 
Und was die Concurrenz betrifft, so ist diese über¬ 
all vorhanden, wo zwey Personen Zusammentref¬ 
fen, die in Beziehung auf gewisse Sachen wirksam 
seyn können, diese mögen eigenthümlich seyn oder 
nicht. Sollte nun im letzten Falle doch die Ein¬ 
willigung des Andern zur Rechtserwerbung n’öthig 
seyn, so müsste man die Sache auch schon als Ei¬ 
genthum des Andern betrachten; und so entstände 
entweder ein Widerspruch, oder es müsste die 
Frage von neuem aufgeworfen werden, wie. und 
wodurch jener Andre erworben hätte. Es muss also, 
wenn man sich nicht beyüeduction der Erweibung 
eines aussern Eigenthums im Kreise herumdrehen 
will, angenommen werden, dass der erste Besitz¬ 
nehmer einer Sache ein Recht auf dieselbe eben 
vermöge der- ersten Besitznahme erlange. Nehmen 
aber zwey zugleich in Besitz, so müssen sie sich 
vertragen, 'welcher Vertrag sowohl das ausscliliessl. 
Eigenthum des Einen, als das gemeinschaftliche Ei¬ 
genthum Beydi r zur Folge haben kann. Im letzten 
Falle entsteht Gescimmteigenthum,, im ersten aber u. 
wenn nur Einer in Besitz nahm, Alleineigenthum. 
Es dürfte also der Salz S. 42. (§.25.): „Alle erwor¬ 
bene Rechte der Einzelnen gegen einanner haben 
„ihren ursprünglichen Entstehimgsgruud in dem 
„rechtlichen Factum des Vertrags“ — wohl einige 
Einschränkung leiden. In der nun folgenden Theo¬ 
rie des Vertrags wird die Rechts Verbindlichkeit 

einer solchen Verhandlung daraus deducirt, dass 
eine vernünftige Wechselwirkung unter den Men¬ 
schen durch gegenseitige Aneikennung ihrer Per¬ 
sönlichkeit, mithin ein bestimmtes Rechtsverhältniss 
ohne Aufrechthaltung der von dem Vertragenden 
erklärten Wfllenseinigung gar- nicht denkbar wäre. 
Allein denkbar bliebe eine vernünftige Wechselwir¬ 
kung u. s. w. immer, wenn man sicli auch mit ei¬ 
nigen Rechtslehrern vorstellle , die Verträge hätten 
an und für sich betrachtet bloss eine innere oder 
sittliche Verbindlichkeit, und bekämen die äussere 
oder rechtliche erst durch den Staat. Der Beweis 
hätte also anders gewendet weiden müssen, wenn 
er genügen sollte. In der Hauptsache aber stimmt 
Rec. dem Vf. bey. Auf die 'llieorie des Vertrags 
folgt die Theorie des Eigenthums, welche gründ¬ 
lich abgehandelt ist, obgleich der Verf. durch die 
Voraussetzung, dass alles Eigenthum durch Ver¬ 
träge erst entstehe, hin und wieder zu Behauptun¬ 

gen verleitet wird, die sich nach unsrer Ansicht 

ÖG 

schwerlich rechtfertigen lassen. Hier wird auch 
gelegentlich die Hugosche Behauptung von der Auf¬ 
hebung alles Privatrechts durch das öffentliche ge¬ 
prüft und mit Recht verworfen; aber der Vf. fasst 
sie nicht allgemein genug, sondern bloss in Bezie¬ 
hung auf das Privateigenthum, welches nur einen 
Theil des Privatrechts ausmacht. 

In einem neuen Capitel (dem 5. des 2. Abschn.) 
wird von der Erhaltung oder Sicherung der Rechte 
und den durch dieselbe bedingten nothwendigen 
Erfordernissen eines Rechtsverhältnisses geredet. 
Nachdem hier der Vf. von Rechtsstreitigkeiten und 
Rechtsverletzungen überhaupt gehandelt und gezeigt 
hat, dass beym Zwange der Einzelnen gegen ein¬ 
ander kein festes und dauerhaftes Rechtsverhältnisse 
dieses aber nur in einer Gesellschaft möglich ist: 
so betrachtet er nun zuvörderst die Gesellschaft im 
Allgemeinen aus dem juridischen Gesichtspnnete, 
als rechtliche Gesellschaft, und dann die Gesell¬ 
schaft, welche ein festes und dauerndes Rechtsver¬ 
hältniss selbst zum Zwecke hat, die eigentliche 
Rechtsgesellschaft, im Besondern. Diese Gesell¬ 
schaft, welche auch die bürgerliche oder der Staat 
heisst, betrachtet der Verf. mit Recht als eine von 
der Vernunft selbst nothwendig geforderte, ja als 
die einzige rechtliche (d. h. vermöge des Rechtsge¬ 
setzes selbst) nothwendige Gesellschaft. Zu viel 
aber scheint der Verf. hieraus zu folgern, wenn 
er annimmt, dass diejenigen, welche eine solche 
Gesellschaft eingehen, das Recht haben, Andre zum 
Beytritt zu nöthigen. Sie haben bloss das Recht, 
zu denen, die sich etwa unter ihnen als noch nicht 
an der Verbindung Theilnehniende befinden , zu 
sagen : Entweder tretet uns bey oder weichet aus 
unsrer Mitte! Denn wer ein festes und dauerhaf¬ 
tes Rechtsverhältniss, wie es die Vernunft selbst 
fordert, doch nicht mit Andern eingehen will, er¬ 
klärt dadurch, dass er eigentlich die Realisirung 
der Rechtsidee überhaupt nicht wolle, weil diese 
nur durch eine wechselseitige, unter einer öffentli¬ 
chen Autorität stehende, Anerkennung sämmtlicher 
Freyheitssphären möglich ist; er kann also ver¬ 
nünftiger Weise nicht fordern, dass er unter de¬ 
nen geduldet werde, die ein solches Rechtsveiliäit- 
niss eingehen wollen oder schon eingegangen sind. 
Zieht er nun das Beytreten dem Weichen vor, so 
ist sein Beytritt eben sowohl als eine Handlung 
der freyen PVillkür zu betrachten , als die Verbin¬ 
dung, welche jene unter sich eingingen. Daher 
folgert der Verf. aus dem Obigen auch zu viel, 
wenn er (in der Anm. zum 58. §. No. 2.) sagt, dass 
es zur Entstehung einer Reclilsgesellschaft keines 
Vertrages bedürfe. Mögen auch die meisten, ja 
alle Rechtsgesellschaften ohne einen ausdrücklich 
abgeschlossenen Vertrag entstanden seyn! zur recht¬ 
lichen Beurtheilung muss ihnen doch ein Vertrag 
zum Grunde gelegt werden, eben weil die ursprüng¬ 
liche Vereinigung Vieler zu einer solchen Gesell¬ 
schaft als eine Handlung der freyen Willkür zu 
betrachten ist. Die empirischen Beslimmungsgriiude 
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der ‘Willkür aber, Welche die nächste Veranlassung 
zur Entstehung der Staaten gaben, konnten sehr 
mannigfaltig seyn, z. B. Noth, List, Gewalt, Ach¬ 
tung gegen ein Familienhaupt, gegen Verdienste, 
oder auch gegen das Recbtsgesetz selbst, das sich 
dunkel und unwillkürlich in der Brust des Men¬ 
schen ankündigt. Diess verändert gar nichts in der 
rechtlichen, oder, wenn man lieber will, ideali- 
schen Ansicht des Staats. Denn das Recht ist ja 
eben nichts anders als eine Idee der Vernunft, zu 
deren Realisirung der Mensch auf gar vielerley 
Wegen geführt werden kann. — Der Verf. han¬ 
delt nun ferner in diesem Cap. von der Rechtsge¬ 
setzgebung , sowohl der schlechtweg sogenannten 
bürgerlichen als der peinlichen, und von der Ge¬ 
setzverwaltung f sowohl in Ansehung der Beurlhei- 
lung der Handlungen vor Gericht als in Ansehung 
der Ausführung des Urtheils in der Rechtsgesell¬ 
schaft. Dem Rec. scheint dieser Theil des Werks 
in Rücksicht auf Gründlichkeit und zweckmässige 
Anordnung vorzüglich gelungen. Von der Streife 
sagt der Verf. (S. 108) sehr richtig: „An und für 
„sich, d. h. in rechtlicher Hinsicht, hat die Strafe 
„keinen besondern materialen Zweck, sondern sie 
„ist nur nothwendige Folge jedes Verbrechens, zu¬ 
gleich auch nothwendiges Mittel, durch welches 
„sich das Recht überhaupt äussert.“ Der letzte 
Ausdruck ist etwas dunkel; wahrscheinlich will der 
Verf. sagen, dass die Strafe ein nothwendiges Mit¬ 
tel sey, dem Rechte überhaupt Achtung und Wirk¬ 
samkeit zu verschallen. Dadurch wird das rechtl. 
Princip der Strafe von dem politischen (der Abschre¬ 
ckung) und dem moralischen (der Besserung) zwar 
unterschieden, aber doch mit demselben in Ver¬ 
bindung gesetzt. Nur hätte vielleicht diese Verbin¬ 
dung noch einer nähern Bestimmung bedurft. 

Das angewandte Naturrecht handelt der Verf. 
unter dem Titel: Hypothetische Rechtslehre oder 
philosophisches Staaten recht, ab. Den letzten Aus¬ 
druck nimmt er hier im weitern Sinne; denn er 
unterscheidet nachher wieder das philosophische 
Staatsrecht von dem philosophischen Völkerrechte, 
welches er auch Staatenrecht im engem Sinne 
nennt. Passend ist diese Nomenclatur wohl nicht, 
da das Wort Staatenrecht sich nur auf das Rechts- 
verhältniss verschiedner Staaten zu einander bezie- ' 
hen kann. O öffentliches Recht wäre vielleicht 
schicklicher gewesen. Den Inhalt dieses Theils der 
Rechtslehre können wir wegen des beschränkten 
Raums unsrer Blätter nicht näher angeben. Wir 
bemerken also bloss, dass der Vf. unter dem Ti¬ 
tel des philosophischen Staatsrechts auch das Fa¬ 
milienrecht und das Kirchenrecht mit abhandelt. 
Der Verf. betrachtet nämlich den Staat nicht als 
eine blosse Rechtsgesellschaft, sondern als eine or¬ 
ganische Menschenverbindung zur freyen Darstel- 
lu g der Humanität. Darum handelt er eben, 
nachdem er im reinen Naturrechte schon von der 
Rechtsgesellschaft ausführlich geredet hatte, im an¬ 
gewandten noch besonders vom Staate. durch wel¬ 

chen die Rechtsgesellschaft zur Erscheinung kommt, 
und macht die Zwecke der Humanität überhaupt 
auch zu Zwecken des Staats. Rec. hat sich die 
Sache immer so vorgestellt. Der nächste , oder 
erste und unmittelbare Zweck des Staats ist aller¬ 
dings kein andrer, als die Realisirung der Rechts* 
idee, oder, populärer ausgediückL, Schutz und Si¬ 
che7 heit des R.echts• Aber im Staate sind ]Men— 
sehen, und die Menschen sind nicht da, damit sie 
einen Staat bilden, sondern der Staat ist, aus ei¬ 
nem hohem Gesichtspuncte betrachtet, selbst nur 
da, um Menschen zu bilden, weil die Menschheit 
sich erst in der Bürgerlichkeit vollkommen entwi¬ 
ckelt. Die Zwecke der Menschheit können also 
vom Staate nicht ausgeschlossen werden, sondern 
er muss sie vielmehr in sich selbst aufnehmen, und 
diess um so mehr, da er nicht einmal seinen er¬ 
sten und unmittelbaren Zweck ausserdem erreichen 
kann, indem der Zwang bey weitem nicht hin— 
reicht, der Rechtsidee vollen Effect zu verschaffen. 
Der Staat soll also allerdings auch nach technischer, 
intellectualer, moral, und relig. Cultur streben, aber 
immer innerhalb der Schranken des Rechts , damit 
er nicht auf eine widerrechtliche Weise (z. B. durch 
Gewissenszwang) darnach strebe, und so seinem er¬ 
sten und unmittelbaren Zwecke entgegen stiebe. 

(Der Beschluss folgt.) 

Kurze Anzeige. 

Allgemeines mythologisches Lexicon. Zweyle Ab¬ 

theilung , enhaltend die altclassischen Mythologien 

d. i. die Mythen und Religionsgebräuche der Ae- 

gypter, Araber, Phönicier, Syrer, Babylonier, 

Phrygier, Lydier, Scythen, Griechen, Etrusker, 

Römer und Gallier. Bearbeitet von J. G. Gru¬ 

ber. Erster Band. M. K. ( Auch unter dem be¬ 

sondern Titel: Wörterbuch der altclassischen My¬ 

thologie und, Religion von J. G. Gr über.') I. Bd. 

XVI u. 710 S. gr. 8. Weimar, Landes-Industrie- 

Comptoir. 1810. (2 Thlr.) 

Bekanntlich sind schon vor einigen Jahren die 
beyden ersten Bände der ersten Abth. von Hin. Fr. 
Maier bearbeitet herausgekommen, aus welchen 
man den etwas zu weitläufig angelegten Plan be¬ 
reits kennt. Auch in dieser Abth. (welche mehr 
als die eigentlich sogenannte altclassische Mythol. 
umfasst), ist die Mythologie nach dem dreifachen 
Gesichtspuncte, dem philologischen, dem artisti¬ 
schen und dem religiösen, ausführlich bearbeitet, 
und selbst die Deutungen der Mythen sind oft um¬ 
ständlich angegeben. Der Herausgeber schreibt sich 
nur das Verdienst, seine Vorgänger benutzt, das 
Zerstreuete gesammelt und geordnet und nicht un¬ 
brauchbare Colleclaneen geliefert zu haben, zu. I11 
einig. Namen u. Worten sind uns kleine Fehler aufge- 
stossen. Dieser Bd. umfasst die 4 ersten Buchstaben. 
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Am 14. des Januars 12. 1812. 

Philosophische Rechts lehre. 

(Beschluss.) 

Unsre Leser werden übrigens aus dem Bisherigen, 

ungeachtet der Gegenbemerkungen, die wir dem 
Vf. bloss zum Beweis unsrer achtungsvollen Auf¬ 
merksamkeit und zur eignen nähern Prüfung vor¬ 
gelegt haben, leicht von selbst ermessen, dass die 
Rechtslehre des Vfs. den Namen einer philosophi¬ 
schen nicht mit Unrecht führe, und in.ihr ein ed¬ 
les Streben nach einer echt wissenschaftlichen Dar¬ 
stellung des Rechts sich ankündige. 

Wir verbinden hiermit sogleich die blosse An¬ 

zeige folgender Schrift: 

W ilhelm Traugott Krug’s, Professors der Philosophie 

jsu Leipzig, naturrechtliche Abhandlungen oder 

Beyträge zur natürlichen Rechtswissenschaft. 

Leipzig, bey Friede. Chr. WBh. Vogel. i8xi. 

IX u. i32 S. 8. (12 Gr.) 

Der Vf. erklärt diese Schrift in der Vorr. für 
eine Fortsetzung seiner im J. 1800 erschienenen 
Aphorismen zur Philosophie des Rechts. In der 
Einleitung sucht er zuerst die wissenschaftliche 
Tienriung des Naturrechts von der Moral, woraus 
keineswegs eine Trennung beyder im Leben und 
für’s Leben folge, zu rechtfertigen und dann die 
Behauptung derer, welche alles Recht für ein Er- 
zeugniss des Staats halten, und daher keine Na* 
turrechtswissenschaft im eigentlichen Sinne, sondern 
höchstens nur eine Philosophie des positiven Rechts 
zulassen, als in sich selbst widersprechend darzu¬ 
stellen. Hierauf folgen sechs Abhandl., deren Inhalt, 
möglichst kurz zusammengedrängt, folgender ist: 

Erste Abhandlung. Uori den Urrechten. Alle 
Rechte, die einem sinnlich-vernünftigen Wesen zu¬ 
kommen können, sind entweder ursprüngliche, wenn 
und wiefern sie einem solchen Wesen bloss ver¬ 
möge seines WVsens, mithin allen solchen Wesen 
notliwendiger Weise zukommeu, oder eutstandne. 
wenn und wiefern sie irgend eine besondre, vom 
Willen des Berechtigten abhängige oder unabhän¬ 
gige, Thatsache als Bedingung ihrer Gültigkeit vor- 
ausselzen. Der ursprünglichen Rechte gibt es ei¬ 
gentlich nur eins, nämlich das Recht, als Selbst¬ 

zweck in der Sinneuwelt zu seyn und zu wirken, 
Erster Ban<i. 

oder das Recht der Persönlichleit, welches aber 
seinem Gehalte nach unbestimmt und daher bloss 
formal ist. Wenn also daraus bestimmte und ma¬ 
teriale Rechte hervorgehen sollen, so müssen Tliat- 
sachen hinzukommen, durch welche irgend Et was 
in die äussere Freiheitssphäre eines vernünftigen 
Wesens aufgenommen wird. Durch das Unecht 
aber hat dieses Wesen die Machtvollkommenheit, 
sich eine solche Freyheitsspliäre anzubilden, und 
dieselbe so zu modificiren, wie es seinen Zwecken 
gemäss ist. Man kann jedoch, wenn man ein ver¬ 
nünftiges Wesen theils als ein für sich bestehendes, 
tlieils als ein mit gewissen Kräften wirkendes, theils 
als ein mit andern Wesen seines Gleichen in Ge¬ 
meinschaft lebendes Wesen betrachtet, dessen ur¬ 
sprüngliches Recht auch theils als ein Recht der 
persönlichen Subsistenz, theils als ein Recht der 
persönlichen Freiheit, theils als ein Recht der per¬ 
sönlichen Gleichheit ansehn, und so von Urrechten 
in der Mehrzahl reden, Diese sind aber blosse 
Darstellungen des Einen Urrechts aus verschiedneu 
Gesichtspuncten, um sich den Umfang desselben 
mehr zu verdeutlichen. Ein besonderes Un echt auf 
Sicherheit gibt es auch nicht; denn Sicherheit gibt 
der Zwang, durch welchen das Recht geschützt 
wird; die Möglichkeit des Zwanges aber liegt schon 
in der Idee des Rechts überhaupt. Wird das Ur- 
recht als ein Recht persönlicher Gleichheit vorge- 
stelit, so ist diese Gleichheit selbst die ursprüngli¬ 
che oder formale zu nennen, welche Gleichheit des 
Rechts überhaupt ist, um sie von der empirischen 
und materialen zu unterscheiden, welche eine völ¬ 
lige Gleichheit der Rechte seyn würde. Diese ist 
aber nicht möglich, weil die Natur vermöge des 
Princips der Individualität jedes sinnlich-vernünf¬ 
tige Wesen mit einem eigenlliümliehen Grade von 
Kraft ausstattet, und in eine eigenlhümliche Lage 
versetzt, wodurch sich das Eine eine grössere, das 
Andre eine kleinere Freyheitsspliäre anbildet. Es 
würde also der ursprünglichen Gleichheit selbst ent¬ 
gegen seyn, wenn nicht jedem gestattet seyn sollte, 
so viel Rechte zu erwerben , als er Kraft und Ge¬ 
legenheit dazu hat. (Beyläufig wird auch unter¬ 
sucht, ob es besser sey, Gleichheit des Anspruchs 
zu sagen, als Gleichheit des Rechts). Da dm sinn¬ 
lich-vernünftigen Wesen ursprünglich Rechte zu- 
kommen, so kann es nach dem Rechtsgesetze kein 
empirisches Verhältnis? unter solchen Wesen geben, 
vermöge dessen dem Einen unbeschränkte Berech- 
tigung (lauter Rechte ohne Pflichten) und dem An- 
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dern unbeschränkte Verpflichtung (lauter Pflichten 
ohne Rechte) zukämen, sondern Rechte und Pflich¬ 
ten finden überall gegenseitig Statt und beschränken 
daher einander. Ebendeshalb ist auch der Zwang 
in Beziehung auf Rechtsverletzungen oder Beleidi¬ 
gungen gewissen Schranken unterwarfen, indem 
ihn die Vernunft nur billigen kann, wenn und wie¬ 
fern er als das Bedingte der Beleidigung der 
Bedingung angemessen ist. Wenn und wiefern aber 
eine Beleidigung als eine unendliche Rechtsverle¬ 
tzung, d. h. als Vernichtung alles Rechts angesehen 
werden müsste, daun und sofern würde auch ein 
unendlicher Zwang, d. h. eine Vernichtung des 
Subjects, das auf Vernichtung alles Rechts ausgin¬ 
ge, von der Vernunft gebilligt werden können. 
Denn die Vernunft fordert überall gegenseitige 
Rechtsanerkennung. Wer also die Persönlichkeit 
Andrer nicht anerkennt, dessen Persönlichkeit 
braucht auch von Andern nicht anerkannt zu wer¬ 
den: woraus der Vf. am Ende dieser Abhandl. das 
Recht der Nothwehr, und in der letzten Abhandl. 
auch die Rechtmässigkeit der Todesstrafe ableitet. 

Zweyte Abhandlung. Von der Erwerblichkeit 
und Ver ausser lichkeit der Rechte. Es liegt schon 
im Begriff' eines ursprünglichen Rechts, dass es we¬ 
der erworben noch veräussert werden könne. Denn 
was ein vernünftiges Wesen schon hat, brauch' es 
nicht erst zu erwerben, und was ihm vermöge sei¬ 
nes Wesens zukommt, kann nicht von ihm selbst 
veräusSi-rt werden; es würde sich dadurch seit r 
Persönlichkeit entäussern, was vernünftiger Weise 
niemand wollen und von niemand angenommen 
werden kann. Ueberdiess sind die Unrechte Bedin¬ 
gungen aller Rechiserwerbung, oder der jeder Er¬ 
werbung ursprünglich zum Grunde liegende Rechts - 
titel. Es ist daher um der Möglichkeit der Rechts- 
erwerbung selbst willen noihwendig, etwas Uner- 
werbliches und Unveräusserliches auzunehmen, wie 
es um der Möglichkeit einer Beweisführung willen 
irgend etwas Unerweüliches und Unwiderlegbares 
geben muss. Erwerblich und veräusserlich sind da¬ 
her bloss diejenigen Rechte, welche in der Zeit 
entstehen und von Thatsachen abhangen, die ent¬ 
weder ganz oder wenigstens zum Theil von der 
Willkür des Berechtigten abhängen. Hierauf fol¬ 
gen noch einige Erörterungen der Begriffe sein, 
mein und dein, eigen oder eigenthiimlich und her¬ 
renlos, und am Ende wird gezeigt, dass beides, das 
Eigenthümliche und das Herrenlose, sowohl er¬ 
werblich und dann auch veräusserlich, als unerwerb- 
Jich und dann auch unveräusserlich seyn könne. 

D ritte Abhandlung. Von der Erwerbung ei¬ 
nes äussern Eigenthums. Da vernünftige Wesen 
nicht als Personen in der Sinnenwelt seyn und wir¬ 
ken köunen ohne den Besitz und Gebrauch gewis¬ 
ser äussern Gegenstände oder Sachen, die ihnen als 
Mittel zu ihren Zwecken dienen, so haben sie ein 
liecht auf Sachen überhaupt. Dabey bleibt es aber 
unbestimmt, auf welche und wie viele Sachen sich 
dieses Recht beziehe. Es ist also weder ein Recht j 
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auf alle Sachen, noch eine ursprüngliche Güter¬ 
gemeinschaft. Vielmehr müssen die bestimmten 
Sachen, welche ausser den Personen in der Sinnen- 
weit existiren, ursprünglich als herrenlos betrachtet 
werden. Eben darum fäilt jede bestimmte Sache, 
wenn und wiefern sie noch als herrenlos betrachtet 
werden kann, und überhaupt zu den ei werblichen 
Dingen gehört, dem ersten Besitznehmer zu, und 
es bedarf dann zur Begründung des Rechtes an der 
Sache gar keines besondern, weder ausdrucklühen 
noch stillschweigenden, Vertrags. Wenn nun die 
Person auf die in Besitz genommene Sache ihre 
Kraft! dergestalt verwendet, dass sie die Daseyns- 
form derselben auf irgend eine zweckmässige Art 
verändert, so tritt die Sache mit der Persönlichkeit 
des Subjects in eine beharrliche Ve kniipfung und 
bleibt, auch ohne Inhabung. Eigenthum der Per¬ 
son, so lange diese selbst und ihr Wille, da"S die 
Sache ihr eigen sey, fortdauert. Eben dadurch ver¬ 
wandelt sich der zuerst bloss physische Besitz eines 
äussern Gegenstandes in einen juridischen, oder in 
wahrhaftes äusseres Eigenthum. Weil es aber mög¬ 
lich ist, dass eine in Besitz genommene und in An¬ 
sehung ihrer Daseynsform auf eine zweckmässige 
Weise verändeite Sa< he nicht mehr herrenlos war, 
so sind der unmittelbare Besitz und die zweckmäs¬ 
sige Modification einer Sache zwar natürliche, aber 
nicht zulängliche, Zeichen des äussern Eigenthums, 
und es sind daher zur Sicherstellung desselben V er¬ 
träge, insonderheit der bürgerliche, noihwendig, 
damit sowohl anderweite Zeichen des Eigenthums 
bestimmt, als auch etwanige Streitigkeiten über das¬ 
selbe auf eine unpart.eyische Weise geschlichtet wer¬ 
den können. 

Vierte Abhandlung. Von der Uebertragung 
der Rechte. Die Vernunft, welche durch das Rechts¬ 
gesetz jedem Vernunft. Wesen Rechte ertheilt, folg¬ 
lich das berechtigte Subject zu gewissen Handlungen 
autorisirt, autorisirt es auch zu derjenigen Hand¬ 
lung, wodurch Rechte ihr Subject wechseln, mit¬ 
hin von einem vernünftigen Wesen auf das andre 
übergehn, d. h. zur Uebertragung der Rechte. 
Denn dadurch wird erst ein in jeder Hinsicht zweck¬ 
mässiger Gebrauch von unsern Rechten, und eine 
allseitige Wechselwirkung zwischen vernünftigen 
Wesen möglich. Wer nun ein Recht überträgt, 
der autorisirt den Andern so, wie er selbst durch 
das Rechtsgesetz autorisirt war. Aus der Autori¬ 
sation des 'Rechtsgesetzes gehen aber gegenseitige 
Zwangs-Rechte und Pflichten hervor. Also ent¬ 
stehen auch aus der Autorisation des Einen durch den 
Andern vermöge des von beyden anerkannten Rechts¬ 

gesetzes solche Rechte und Pflichten. Nun nennt 
man ferner eine Verhandlung, durch welche Rechte 
übertragen werden sollen, einen Vertrag. Folglich 
ist der Vertrag rechtsgültig, sobald keine Bestim¬ 
mung in einer solchen Verhandlung angetioffen, 
wird^ die dem Rechtsgesetze selbst oder iigend ei¬ 
nem andern Vernunft,geselze widersp* äche. Uebri— 
gens kommt nichts darauf an, ob der Vertrag durch 
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die Leistung selbst abgeschlossen wird, oder durch 
ein blosses Versprechen; denn der Unterschied be¬ 
steht nur darin, dass dort Abschliessung und Voll¬ 
ziehung des Vertrags als ein stetiger, hier aber als 
ein durch eine kleinere oder grössere Zwischenzeit 
unterbrochener Act erscheinen, welches etwas Zu¬ 
fälliges i t. Hieraus werden vom VI. die allgemei¬ 
nen Bedingungen der Gültigkeit der Veitläge ab¬ 
geleitet und zugleich erwiesen, dass der höchste u. 
letzte Grund der R chtsgultigkeil. der Verträge nicht 
in der bürgerlichen Gesellschalt liegen könne, man 
möge nun diese selbst auf Verträge gründen oder 
nicht. Denn im ersten Falle würde man sich im 
Kreise lierumdrehn, im zweyteu aber annehmen, 
dass ein Institut, welches durch blosse Gewalt, mit¬ 
hin selbst ohne Rechtskraft existirte (der Staat), 
dennoch einem andern Institute, welches in und mit 
demselben exislirte (den Verträgen im Staate) Rechts¬ 
kraft ertheilen könne; was offenbar widersinnig sey. 

Fünfte Abhandlung. Von der Ausübung des 
Hechts zu zwingen. Der Zwang wird von der 
Vernunft nur gebilligt, wiefern er zum Schutz oder 
zur Sicherung des Rechtes überhaupt dient. Die 
Ausübung des Zwanges setzt also voraus, dass ein 
Recht entweder schon verletzt worden oder mit 
einer Verletzung bedroht werde. Der Zwingende 
vertheidigt sich also durch den Zwang gegen das 
Unrecht. Es sind folglich die Ausdrücke liecht zu 
zwingen, Schutz- und Sicherheitsrecht oder Ver- 
theidigungsrecht im Grunde einerley. Wem! nun 
jemand mit einer Rechtsverletzung bedroht wird, 
so kann der Zwang in nichts andern» bestehen, als 
in einer Gewalt, wodurch der Bedrohende von der 
Vollziehung der beabsichteten Beleidigung ab^ehal- 
ten wird. So erscheint das Recht zu zwingen bey 
seiner Ausübung bald als ein 'Zurücktreibungsrecht 
(jus repulsionis ) bald als ein Zuvorkommungsrecht 
(jus praeventionis'). Ist aber das Recht schon ver¬ 
letzt worden, so kann der Zwang in nichts andern» 
bestehn, als in einer Gewalt, woduich man ent¬ 
weder den Beleidiger zum Wiedergul machen nö- 
thigt oder ihm schlechtweg Gleiches mit Gleichem 
vergilt. So erscheint jenes Recht in der Ausübung 
bald als ein Wieder zueignungsrecht (jus virtdica- 
tionis) bald als ein Schadloshaltungsrecht (jus re- 
parationis darnni clati l. lucri intercepti), bald end¬ 
lich als ein Vergeltungsrecht (jus talionis), wel¬ 
ches letzte aucli, wiefern das V ergehen des Glei¬ 
chen mit Gleichem als eine Handlung betrachtet 
wird, wodurch jemand das ihm zugelügte Unrecht 
oder sich seihst rächt, ein Recht sich zu rächen 
(jus vindictae s. ultionis) genannt werden könnte. 
Da aber dem Worte rächen eine böse Nebenbedeu¬ 
tung anklebt, indem es auf eine unsittliche Trieb¬ 
feder hin zu weisen scheint, die doch nicht immer 
und nothwendig bey der Vergeltung des Gleichen 
mit Gleichem Statt findet, so kann man die letzten 
Arten der Zwangsausübung aucli unter dem Titel 
des Herstellungsrechts (jus restitutioräs) begreifen. 

Denn durch Wiedeizueignung oder Schadloshall ung 

sowohl als durch Vergeltung setzt man sich, so gut 
als möglich, in den vorigen Stand, oder man stellt 
wenigstens das durch die Beleidigung aufgehobne 
Gleichgewicht im Rechtsverhältnisse wieder her, 
indem mau den Andern auf gleichen Fuss behandelt. 

Sechste Abhandlung. Vom Strafrechte. Al¬ 
ler Zwang ist ein physisches Uebel, so wie jede 
Beleidigung ein moralisches. Denn wenn das Mo¬ 
ralische dem Physischen entgegensteht, so ist es 
stets im weitern Sinne zu nehmen, wo es sowohl 
das Rechtliche als das Tugendliche unter sich be¬ 
fasst. Wenn nun jedes physische Uebel, das einem 
sinnlich - vernünftigen Wesen um eines moralischen 
willen zugefugt wird, Strafe im weitern Sinne heisst, 
so kann man das natürliche Recht zu zwingen wohl 
auch ein natürliches Strafrecht nennen. Allein die 
Vernunft fordert zur vollständigen Realisirung des 
Rechtsgeselzes eine rechtliche Ordnung der Dinge, 
vermöge welcher Hecht und Gerechtigkeit öffent¬ 
lich gehändliabt werden, dergleichen nur in der 
bürgerlichen Gesellschaft Statt findet. Wenn daher 
in dieser der Zwang als ein physisches Uebel und 
als nothwendige Folge des Unrechts durch ein be- 
sondres Gesetz bestimmt, und nach diesem Gesetze 
von einem besondern Richter dem Urheber des Un- 
recftls zuerkannt, wird, so lieisst jenes Uebel Strafe 
im engern und eigentlichen Sinne. Das Strafrecht 
in diesem Sinne hat einen positiven Charakter und 
kommt nur dem Staate im Ganzen oder denjenigen. 
Personen zu, welchen die Ausübung desselben im 
Staate anvertrauet ist. Wiewohl nun die Strafe 
ein physisches Uebel ist, das jemanden absichtlich 
zugefügt wird, so wird sie dennoch von der Ver¬ 
nunft gebilligt, sobald diese urlheilen muss, dass 
jemand die Strafe verdient habe. Die Vernunft 
muss aber so urtheilen, sobald jemand in einer 
rechtlichen Ordnung der Dinge eben diese von der 
Vernunft geforderte Ordnung durch eine wider¬ 
rechtliche Handlung gestört hat. Unter dieser Vor¬ 
aussetzung erkennt die \ ernunft die Strafe als 
eben so nothwendig, wie jene Ordnung selbst, ja 
sie erkennt sie als einen nothwendigen Bestand- 
theil derselben an. Daher, bemerkt der Vf., könne 
man zwar die Forderung der Vernunft, dass VeiH 
brechen bestraft weiden sollen, einen Imperativ, 
aber nicht einen kategorischen, sondern bloss einen 
hypothetischen nennen, weil die Vernunft das Ver¬ 
brechen schlechthin (unbedingt oder kategorisch) 
verbiete, also die Strafe als Folge des Verbrechens 
nicht eben so schlechthin, sondern nur bedingungs¬ 
weise (wenn ihres Veibols ungeachtet verbrochen 
werde) gebieten könne. Allein die Strafe soll auch 
ein Mittel seyn, das Recht zu schützen, weil sie 
eine Art des Zwanges ist. Ihr besonderer Zweck 
ist also Sicherung des Rechts, und sie erreicht 
denselben dadurch, dass sie theils auf die Geneigt¬ 
heit tlieils auf die Fähigkeit zu Rechtsverletzungen 
entweder hemmend oder vernichtend einwirken 
kann. Sie kann nämlich i. die Geneigtheit zu 
Rechtsverletzungen hemmen, indem me ein Subject 
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das den bösen Willen hat, fremde Rechte zu ver¬ 
letzen, durch den Gedanken an die vom Gesetze 
gedrohte Strafe von der wirklichen Verletzung ab¬ 
hält. Dann schreckt die Strafe jxb. Sie kann 2. die 
Geneigtheit zu Rechtsverletzungen vernichten, in¬ 
dem sie in einem Subjecte, das bisher den bösen 
Willen hatte, fremde Rechte zu verletzen, durch 
den Gedanken an die Strafwürdigkeit solcher Hand¬ 
lungen und das Gefühl ihrer nachtheiligen Folgen 
Achtung für das Recht zu erwecken im Stande ist, 
so dass das Subject die Rechte Andrer gar nicht 
mehr verletzen will. Dann bessert die Strafe. Ob 
sie aber beydes (Abschreckung und Besserung) wirk¬ 
lich leiste, hangt von zufälligen Umständen ab. Des¬ 
halb kann das Strafrecht durch diese bloss mögli¬ 
chen Wirkungen der Strafe nicht begründet, und 
eben so wenig auf diese Wirkungen in seiner Aus¬ 
übung beschränkt werden. Es muss sich vielmehr 
auch auf die Fähigkeit zu Rechtsverletzungen er¬ 
strecken, und zwar so, dass die Strafe r. diese Fä¬ 
higkeit hemmt, indem sie die äussere Freyheit des 
Subjects mehr oder weniger beschränkt, damit ihm 
die fernere Verletzung fremder Rechte erschwert 
werde; oder dass sie 2. jene Fähigkeit gänzlich ver¬ 
nichtet, indem sie das Subject aus der Welt der 
Erscheinungen dergestalt entfernt, dass es in der¬ 
selben gar nicht mehr wirken kann. So weit wird 
sich aber das Strafrecht nur in Ansehung solcher 
Rechtsverletzungen erstrecken dürfen, die auf Ver¬ 
nichtung alles Rechtes ausgehen, wo also die Be¬ 
leidigung als unendlich erscheint. Solche Rechts¬ 
verletzungen sind z. B. Meuschenmord und Hoch- 
verrath. Denn jener vernichtet absichtlich ein ein¬ 
zelnes Reclitssubject, mithin auch alle Rechte des¬ 
selben, dieser setzt die ganze rechtliche Ordnung 
der Dinge, den Staat, in die Gefahr einer völligen 
Auflösung, mit welcher die Rechtsidee allen Effect 
verlieren würde. Zuletzt bemerkt der Verf. noch, 
dass die Annahme eines besondern Abbüssungs- 
vertrages, als des eigentlichen Grundes vom Straf¬ 
rechte, völlig überflüssig und nichts anders als eine 
teere Erdichtung sey. 

Kleine Schriften. 

Exegese des A. Test. Fer such eines' Philosophie 

des Buchs Hiob, den sechs bisherigen Mitgliedern 

des akad. Seminar, auf der Univ. Wittenberg — 

gewidmet von M. Karl Adolph Finde mann. 

Wittenberg, b. Seiht. 1811. 2 Bog. in 4. 

Versuch über die Philosophie des B. H. sollte 
Wohl eigentlich die Ueberschrift heissen. Denn der, 
mit den neuesten Bearbeitern dieses Buchs wohl 
bekannte Verfasser, zieht gleich anfangs aus den 
Behauptungen: dass der Prolog und Epilog dessel¬ 
ben (in welchen Gott stets Jehovah, nicht wie in 
dem übrigen Gedichte Adonai genannt wird, und 

noch Manches vorkömmt, was auf einen spätem 
Ursprung hinweiset) und die Reden Elihu's (in de¬ 
nen ein ganz andrer Geist weht als in den vorher¬ 
gehenden) von dem echten Gedichte, als spätere 
Zusätze abgesondert werden müssen, dass der Ver¬ 
fasser des Gedichts selbst wahrscheinlich ein Ara¬ 
ber zu Mosis Zeit, vielleicht Jethro, gewesen sey (ist 
es wold wahrscheinlich, dass dieser ein solches Ge¬ 
dicht schriftlich auf zeichnen konnte?), der Verfas¬ 
ser des Prologs und Epilogs gleich nach dem baby- 
lou. Exil, der Veifasser der Reden Elilnrs noch 
später gelebt habe; Folgerungen für die Behandlung 
der Philosophie des Buchs: dass nämlich die nun¬ 
mehr abgesonderten Theile Dogmen und Meinun¬ 
gen enthalten müssen, die andern Zeiten und Na¬ 
tionen angehören, und in dem echten Theile nicht 
judäisehe Begriffe aufgestellt sind, und Ansichten 
von Moralität und Religion gegeben werden, die 
unabhängig vom mosaischen Gesetz, mit den reinen 
Ideen der spätem Propheten und Weisen überein- 
stimmen. Er geht sodann, nachdem er dem Bu¬ 
che überhaupt eiuen philosoph. Charakter beygelegt 
hat, die einzelnen darin vorkommenden philosoph. 
Grundsätze durch, und zieht aus ihnen die allgem. 
Resultate mit Anwendung neuerer Philosoplieme. 

Exegese des JA- T. De fide historica narrationis li- 

brorum sacrorum de Christo in coelos sublato hu- 

iusque eventus necessitate. Dissert. theol. quam 

praeside D. Henr. Aug. Schott — (in acad. Vite¬ 

berg.) d. XII. Sept. i8ii. defend. auct. H. G. E. 

JFeichert. (Wittenb. b. Grassier gedr. 34 S. in 4.) 

Bekanntlich ist nicht nur in alt. und neuern Zei¬ 
ten die Erzählung von der Himmelfahrt Christi sehr 
verschieden gedeutet und beurtheilt worden, sondern 
es haben auch in den letzten io Jahren mehrere Theo¬ 
logen und Exegeten die Nachricht für ein? n christl. 
Mythus zu halten sich geneigt gefunden (unter wel¬ 
chen Bauer vom Verf. übergangen ist). Dieser An¬ 
sicht haben bereits Andre widersprochen, und an sie 
schliesst sieb der geschickte Verf. dieser Abhandl. an, 
der zuvörderst den aus dem Stillschweigen des Mat¬ 
thäus u. Johannes entlehnten Beweis gegen die Glaub¬ 
würdigkeit dieser Gesch. zu entkräften bemüht ist, 
dann die Echtheit des letzten Theils vom Evang. des 
Marcus mit den bekannten Gründen vertheidigt, die 
Glaubwürdigkeit des Marcus u. Lucas, überhaupt u. 
in dieser Erzähl, darthut, ergeht vornehmlich die Stel¬ 
len in den Reden Jesu u. in den Schriften der Apostel 
durch, welche auf seine Himmelfahrt bezogen wer¬ 
den, und zeigt endlich, dass ihm eine solche sichtbare 
Rückkehr Christi in die unsichtbare Welt notliwendig 
gewesen zuseyn scheine, um falsche Meinungen und 
Erwartungen vom Messias zu vernichten, dem Wer¬ 
ke des Messias einen gliickl. Fortgang zu verschaffen, 
und allen Verdacht eines Betrugs, der, ohne jene Be¬ 
gebenheit, leicht auf Jesum fallen konnte, zu entfernen. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 15. des Januars 1812. 

Bearbeitungen der Schriften 
O 

des Cicero. 

Unter den classischen Schriftstellern Roms, die 

man in den neuesten Zeiten von Seiten der Kritik 
und der Erklärung einsichtsvoller und zweckmässi¬ 
ger als ehemals behandelt hat, ist anCicero’s Schrif¬ 
ten zwar später erst die Reihe gekommen, aber seit 
einigen Jahren ist mehr für sie geschehen, und wir 
können einige Ausgaben anführen, durch welche 

das Lesen dieser Schriften selbst gewonnen hat. Den 
Anfang machen: 

M. T. Ciceronis de officiis libri tres. Recensuit et 

scholiis Jac. Facciolali suisque animadversionibus 

instruxit Aug. Gott/i. Gernhard. Lipsiae ap. 

Gerb. Fleischerum iun. 1811. XXXII u. 464 S. 

8. (2 Thlr. 4 Gr.) 

Mit ungemeinem Vergnügen zeigen wir die 
Erscheinung einer Ausgabe der Bücher des Cicero 
von den Pflichten an, die eben so durch geschmack¬ 
volle, ais durch gründliche und scharfsinnige Kritik 
einen höchst ehrenvollen Platz unter den Ausgaben 
dieser Schrift verdient. Da Hr. Rector Gernhard 
zu Freyberg, wahrnahm, dass die Anmerkungen von 
Facciolali, welche bey gedrängter Kürze doch sein- 
inhaltsvoll sind, in der Olivetischen Ausgabe nicht 
alle abgedruckt, in der Heusingerisehen nicht überall 
berücksichtigt, oder ihrer Kürze wegen gehörig be¬ 
achtet waren, so beschloss er, was wir sehr billi¬ 
gen , die ganze Ausgabe von diesem Gelehrten der 
seinigen einzuverleiben, und theils dessen Andeu¬ 
tungen weiter auszuführen, theils, wo er ihm nicht 
beypdichten konnte, seine Gründe dagegen beyzu- 
bringen. Nächstdem benutzte er die von Hin. Prof. 
Schäfer zu Leipzig ihm mitgetheilten Varianten der 
Oxforder Ausgabe, welche er am Ende S. 4o6.— 
44o angehängt hat; nicht minder die von Ilrn. Prof. 

Erfurdt ihm zugekommenen handschriftlichen Ver¬ 
besserungen von Reiz; so wie auch eine Leipziger 
Ausgabe ohne Jahrzahl, welche grösstentheiis mit 
den von J. Fr. Heusinger verglichenen Leipz. Aus¬ 
gaben von 1607 und ioi5 übereinstimmt, und nach 
Hrn. Hofr. Seidlers Angabe, von dem sie der Her¬ 
ausgeber erhielt, von Marlinus Landsbergius Her- 
mpciensis zwischen j4q2 und 1622 herausgegeben, 

Erster Band. 

und wahrscheinlich die erste Leipziger Ausgabe ist. 
Nächst dieser verglich er auch eine Ausgabe von 
Ascensius von 1Ö21, die oft mit den bessern Mss. 
übereinstimmt, und die von Peter Balduin i556. 
Um unnöthige Weitläufigkeit zu vermeiden, wurde 
in den Anmerkungen das, was durch frühere Un¬ 
tersuchungen vornehmlich der Heusinger, schon als 
hinlänglich ausgemacht schien, theils übergangen, 
theils nur kurz berührt: jedoch blieb noch immer 
hinlänglicher Sloff für die Anmerkungen übrig, und 
so finden wir denn fast durchgängig in dieser Aus¬ 
gabe die bessern Lesarten in den Text aufgenom- 
meu, so wie in den Noten den nöthigen Erweis der¬ 
selben, und die Aufhellung der wichtigem Schwie¬ 
rigkeiten. Insbesondere müssen wir es rühmen, dass 
der Herausgeber äusserst vorsichtig mit Aenderung 
des Textes nach Conjecturen verfahren ist, und nur 
einigemal das, was durch eine nicht zu bezweifelnde 
Conjectur ausgemacht schien, aufgenommen, sonst 
aber es bloss in den Anmerkungen aufgestellt hat. 
Mehrere Beyspiele sehr scharfsinniger Conjecturen 
des Herausgebers findet man beysammen in der 
Vorrede S. VI, davon jedoch die I. 4, i4. 16, 5i. 
28, 97. 100. 37, 155. noch manchen Einwürfen aus¬ 
gesetzt seyn dürften. Von zweyen dieser Stellen 
wird weiter unten die Rede seyn. Mit welcher Prü¬ 
fung und Wahl überall die besseren Lesarten vor¬ 
gezogen worden, könnten wir ohne Mühe an jedem 
Capitel zeigen, wenn wir glaubten, dass eine solche 
Anzeige für dieLeser'ein besonderes Interesse ha¬ 
ben könnte. Da aber unsrer Ueberzeugung nach 
eine Recension nur dadurch einigen Werth für den 
Leser haben kann, dass sie entweder weitere Aus¬ 
führungen oder abweichende Ansichten enthält, so 
glauben wir weder unsre Leser besser auf diese 
schätzbare Ausgabe aufmerksam machen, noch dem 
Herausgeber besser unsre Achtung beweisen zu kön¬ 
nen, als wenn wir mit Uebergehung alles dessen, 
worin er unsern Beyfall hat, einige Capitel in Rück¬ 
sicht auf das durchgehen, wo wir, wie es bey ei¬ 
ner so schwankenden Sache, als Kritik ist, nicht 
anders seyn kann, seiner Meinung nicht gänzlich 
beyp flieh len. Wir wählen h ierzu gleich d ie ersten 
20 Capitel des ersten Buchs. Cicero fängt sein Buch 
mit diesen Worten an: Qtiamquam te, Mqrce Ji/i, 
annu/n icirn audientem Cratippum, idque Atheniß, 
ahundare oportet praeeeptis mstitutisque philoso- 
pliiae, propter summajn et doctoris ciuctoritatem et 
urbis; quovimi alter te scientia augere polest, al¬ 
tera exemplis: tarnen, ut ipse ad me am utilUalem 
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serrvper cum Graecis Latina coniunxi, neque id 
in philosophia solum, sed etiam in dicendi exer- 
citatione Jeci, idem tibi ceriseo faciendum, ut par 
sis in utriusque orationis facultate. Die Worte 
utriusque orationis sind von einigen Erklärern von 
der Griech, und Dateixi. Sprache, von andern von 
der philosophischen und rednerischen Schreibart 
verstanden worden. Mit Recht bemerkt Hr. G. we¬ 
der die Philosophie, von der doch hier die Rede 
seyn soll, könne philosophische Schreibart genannt 
werden, noch sey es glaublich, dass Cicero seinen 
Sohn zu nichts weiter, als Griechisch und Lateinisch 
zu lernen anmahne. Vielmehr' verlange er, der¬ 
selbe solle sich sowohl der Philosophie, als des gu¬ 
ten und richtigen Schreibens befleissigen; und be¬ 
weist dieses aus dem, was Cicero gleich weiter sagt: 
Quam quidem ad rem nos, ut videmur, magnum 
attulimus adiumentum hominibus nostris, ut non 
modo Gr ae carum litterarum rüdes, sed 
etiam docti aliquant um se arbitrentur adeptos 
et ad di ce n d u m et ad lud i c and u m. — Ei¬ 
se cs a principe huius aetatis philosophorum — ora- 
tionem autem Latinum pro ecto legendis nostris ef— 
ficies pleniorem. (Wir wünschten, Hr. G. hätte 
liier und überall in den Noten die Beweisstellen 
völlig ausgeschrieben, was er nicht allezeit thut. 
Wie viel diess zu deutlicher Einsicht beytrage, 
wusste niemand besser als Bentley, dessen Beyspiel 
auch hierin nachahmungswürdig ist.) Daher ist er 
der Meinung, man müsse lesen, in utriusque ra- 
tionis jacultate. Rec. kann nicht umhin, dieser 
Verbesserung seinen völligen Beyfall zu geben, die 
gewiss jedem Leser sich um so mehr als die echte 
Lesart aufdringen würde, wenn Hr. G. auf die von 
ihm in der Note gar nicht erwähnten Worte, quam 
ad rem, die gerade den Hauptbeweis enthalten, auf¬ 
merksam gemacht hätte. 

Nicht minder scharfsinnig urtheilt Hr. G. über 
folgende Stelle 4, i4. Quam similitudinem natura 
ratioque ab oculis ad animum transferens, multo 
etiam magis pulchritudinem, constantiarn, ordinem 
in consiliis factisque conservanda putat: cavetcpie 
ne quid inclecore, effemincdeve faciat: tum in Om¬ 
nibus et opinionibus et factis, ne quid libidinose 
aut faciat aut cogitet. Hier will er, wie er schon in 
einer frühem Schrift vorgeschlagen hatte, tum in 
omnibus et opinionibus et dictis, ne quid libi¬ 
dinose aut dicat aut cogitet gelesen wissen, was 
allerdings mit andern Stellen, die er anführt, sehr 
wohl übereinstimmt. Wir unsers Tlieils glauben 
jedoch nicht, dass es einer Veränderung bedürfe. 
Cicei'o fuhrt drey Dinge an, welche zu beobachten 
seyen: pulcr itudinem, constantiarn, orcli- 
n e m in consiliis factisque conservanda putat. 
Diess führt er nun weiter aus, und zwar in Bezie¬ 
hung auf die pulcritudo, ne quid inclecore, auf die 
Constantia, ne quid effeminate faciat. So wie er 
nun hier. aus den factis, faciat wiederholt, so sagt 
er auch in Beziehung auf das dritte, den ordo, ne 
quid libidinose, und da er hier, wie oben consilia 

et facta, so opiniones et facta erwähnt, setzt er 
auch aut faciat aut cogitet. 

Cap. o, i5. Quae quatuor quamquam inter 
se colligatci atejue implicata sunt, tarnen ex sin- 
gulis certa officio rum geriera nascuntur: velut ex 
eci parte, cpicie prima descripta est, in qua sei- 
pienticim et prudentiam ponimus, inest inclagatio 
atqiie inventio veri. J. M. Heusingers Erklärung 
der Worte ex eci parte für quod ad eam partein 
attinet ist hier unstatthaft. Hr. G. verbindet ex ea 
parte inest, uud nimmt eine Vermischung zweyer 
Redensarten zu diesem Behuf an, welche Behaup¬ 
tung er auch S. 457 in dem Excursus über die Ana- 
koluthen wiederholt. Allein nicht nur hierin kön¬ 
nen wir ihm nicht beystimmen, weil, wenn zwey 
Redensarten mit einander vermischt werden, diess 
nicht schlechthin geschehen kann, sondern ein hin¬ 
länglicher Erklärungsgrund vorhanden seyn muss, 
daher auch die angeführten B yspiele nicht passen: 
sondern wir halten auch in Ansehung des Sinnes 
die ganze Steile für verdorben. Cicero halle vier 
Quellen des moralisch Guten angegeben, wovon 
die erste in der Erforschung der Wahrheit bestehen 
sollte Nun sagt er, aus jeder dieser Quellen ent¬ 
springen besondere Pflichten. Indem er hiervon ein 
Beyspiel geben will, kann er nun offenbar nicht 
sagen: aus der ersten Quelle, worein wir die Klug¬ 
heit und Weisheit-setzen, entspringt die Erforschung 
des Wahren. Denn d.e Erforschung des Wahren 
ist ja selbst diese Quelle, und von Weisheit und 
Klugheit hat er voiher nichts gesagt. Vielmehr 
inuss'e er also sagen: aus der ersten Quelle, welche 
in Erforschung des Wahren besteht, entspringt die 
Klugheit und Weisheit. So verstand es auch Garve, 
der ganz der Sache angemessen so übersetzt: so 
Jliesst z. E. aus der ersten Gattung des moralisch 
Guten, die in der Erforschung der Wahrheit be¬ 
steht, die Pflicht der Klugheit. Wir sind daher 
völlig uberzeugt, dass die Stelle durch Versetzung 
einer Zeile verdorben sey, und so hergestel t wer¬ 
den müsse: velut ex ea parte, quae prima descri¬ 
pta est, in cpia inest inclagatio atqiie inventio ve¬ 
ri, sapientiam et prudentiam ponimus, d. i. com- 
memoramus. Nun passen auch die gleich folgen¬ 
den Worte: eiusque virtutis (d. i. sapientiae et 
prüdentiae) hoc munus (d. i. verum indagare) est 
proprium. Diese Worte würden in der Vulgata völlig 
widersinnig seyn, da alsdann die indagcilio atejue 
inventio veri, welche ein munus ist, virtus$ hin¬ 
gegen scipientia et 'prudentia, welches virtus ist, 
ein munus genannt würde. 

Cap. 8, 26. hat Hr. G. die Lesart, ut difficil- 
limum sit servare sanctcim societatem vorgezogen. 
Er sagt darüber: Sic Enriii illa sancta societas 
non seiungitur, quod molestum est in reliquorum 
librorum lectione s an ct am servare so eiet a- 
t e m. D iess möchten wir nicht unlerschreibeö. 
Denn alles kommt darauf an, was jedoch nicht wohl 
auszumacben seyn dürfe, ob Enniiis meinle, nullet 
societas nec fides regni scincia est, wo die VuigaU 
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die wahre seyn würde, oder oh, nulla regni est 
nec sancta socielas nec fieles, wo des Herausgebers 
Lesart vo/gezogen werden müsste. 

Cap. 9, 28. finden wir bey der im Texte bey- 
behaltenen Lesart, aut .suis studiis quibusdam oc¬ 
cupatio nibusve sic impediuntur, die andere Lesart 
nicht bemerkt, suis studiis, quibusdamve occupa¬ 
tio nibus, die in Ansehung des Sinnes nicht schlech¬ 
ter ist, und wegen der Stellung des Wortes qui- 
husdam in der Vulgata, leicht scheinen könnte den 
Vorzug zu verdienen. Denn wenn dieses Wort zu 
studiis gezogen werden soll, so würde man eher 
suis quibusdam studiis, oder studiis quibusdam 
suis, oder quibusdam studiis suis erwarten. Wir 
hallen jedoch die Vulgata für richtig, wenn man 
suis auch zu or.cupatiouibus zieht, und möchten da¬ 
her diess durch ein Komma angezeigt wissen, aut 
suis, studiis quibusdam occupcitioriibuspe. So glau¬ 
ben wir, müsse auch de Or. II. 5. interpungirt wer¬ 
den: pudore a dicendo et timulitate, ingenua qua- 
dam, refugisti. Es ist hier nicht der Ort, mehr 
über dergleichen Interpunctionen zu sagen, in de¬ 
nen eine grosse Feinheit der Sprache besteht. 

In eben diesem Paragraphen hat Hr. G. nach 
dem Vorgang einiger andern Gelehrten so verbes¬ 
sert: nam alterum iustitiae genus assequuntur, in 
inferenda ne cui noceant iniuria: in alterum inci- 
dunt iniustitiae. Mehrere Mss. haben nam cum 
oder nam dum. In einem Ms. fehlt iustitiae. Da¬ 
gegen ist iniustitiae nur aus zwey Mss. aufgenom- 
rnen, indem es in allen andern fehlt. Nun lässt 
sich freylieh an der aufgenommenen Lesart weder 
in Ansehung des Sinnes, noch in Betreif der Spra¬ 
che etwas aussetzen: allein kritische Wahrschein¬ 
lichkeit dürfte dieser Lesart doch darum abgehen, 
weil die beyden Wörter, iustitiae und iniustitiae 
gerade diejenigen sind, die ein Erklärer nicht bloss 
hinzusetzen konnte, sondern, wenn er den Sinn 
deutlich machen .wollte, hinzusetzen musste: und 
darauf weist die Auslassung des einen derselben in 
einem Mss, des andern in fasst allen Mss. so deut¬ 
lich hin, dass wir sehr geneigt sind, beyde Wörter 
auszustreichen. Setzt man dagegen das cum, wel¬ 
ches so leicht Ausfallen konnte, wieder in seine 
Steile ein, und verändert den am Schlüsse stehenden 
Puuct, der vorzüglich die Kritiker irre geführt zu 
haben scheint, iti ein Kolon, so hat die Stelie kei¬ 
nen Anstoss mehr: nam cum alterum genus asse- 
quuntur, in inferenda ne cui noceant iniuria, in 
alterum irn idunt: discendi enim studio impediti, 
quos tueri debent deserunt. D. i. in alterum inci- 
durit, ut discendi studio deserant, quos tueri de¬ 
bent. Die Construclion ist Griechisch: ipui itzt naiv 
tig tuto’ ug ydp u. s. w. 

Cap. i i, ob. 07. Popilius imperator tenebat 
prqviuciam: in cuius exercitu Catouis filius tiro 
mihtabat. Cum autem Popi/io videretur, unam 
dnnittere legionem; Catouis quoque filium, qui in 
Badem legioue militabat, dimisit. Sed cum amore 
pugnandi in exercitu remansisset, Cato ad Popi- 

lium scripsif,, ut, si eum pater etur in exercitu re- 
mauere, secundo eum ob/igaret militiae sacramen- 
to: quia, priore amisso, iure cum hostibus pugnare 
non poterat. [Adeo summa erat observcitio in hello 
rnopendo.] Al. quidem Catouis senis est epistola ad 
AI. filium, in qua scribit, se audisse, eum missum 
jactum esse a consule, [cum in Macedonia Persico 
bello miles esset.] Monet igitur, ut caveat, ne 
proelium ineat. Negat enim ius esse, qui miles non 
sit, cum hosle pugnare. Equidem illud etiam 
animadverto, quod, qui proprio nomine perduellis 
esset, is hostis vocaretur, lenitate verbi rei tristi- 
ticim mitigante. So hat Herr G. diese Stelle ab- 
drucken lassen. Die erstem in Klammern einge¬ 
schlossenen Worte hält er mit Facciolati und andern 
für ein Einschiebsel eines Erklärers, bemerkt aber 
eben so scharfsinnig als richtig, dass es nicht so 
unecht scheinen würde, wenn es erst nach der Er¬ 
wähnung des andern Briefes von Cato stände. In 
Ansehung der zweyten in Klammern eingeschlos¬ 
senen Stelle war ihm Martini vorgegangen, dessen 
zweyte Abhandlung, worin er die Lindnerische wi¬ 
derlegt, von 1772 dem Herausgeber unbekannt ge¬ 
blieben zu seyn scheint. Angenommen, wie Hr. G. 
will, dass beyde Briefe des alten Cato denselben Fall 
betreffen, so sind allerdings die eingeklammerten 
W oYte, weil sie der Geschichte widersprechen, aus¬ 
zuwerfen. Allein einige andere Schwierigkeiten hat 
Hr. G. unbeachtet gelassen, die ein ganz anderes 
Resultat geben. Denn erstens würde dann Cicero 
die Erwähnung beyder Briefe verbunden und z. B. 
gesagt haben, et cui Popilium scripsit, -— et filium 
monuit — sodann, wenn er auch den andern Brief 
besonders erwähnt hätte, würde er diess doch nicht 
durch eine so widersinnige Partikel, wie quidem 
hier ist, gethan haben. Audi würde er wohl etiam 
ad M. filium geschrieben haben. Diess alles in Ue- 
berlegimg gezogen, tragen \vir kein Bedenken, der 
Meinung Cliapmans und Pearces beyzutreteu, wel¬ 
che die ganze Stelle Al. quidem Catonis — cum 
hoste pugnare für untergeschoben halten. So kann 
das vorhergehende, adeo summa erat observatio in 
bello movendo, füglich stehen bleiben, das sich auf 
das, was Cicero vorher gesagt hatte, bezieht. Die 
aber auch von uns für untergeschoben erklärte Stelle 
tiägt hinlängliche Spuren einer heygeschriebenen An¬ 
merkung. Denn da nach Plutarch Cat. mai. p. 548 
oder 638 ed. Steph. der hier erwähnte Brief an Cato 
den Sohn zu einer ganz andern Zeit, als der an 
Popilius geschrieben war, so bemerkte höchst wahr¬ 
scheinlich ein Erklärer dieses in der Absicht, einen 
Irrthum des Cicero zu rügen: diess zeigen deutlich 
die Worte AI. quidem Catonis'senis epistola est 
ad Al. filium. Diess ist die Vulgata, und diese 
Wortstellung ziehen wir eben darum vor, weil da¬ 
durch gesagt wird, nicht, es gibt einen Brief des 
( ato an seinen Sohn, sondern, der Brief des Calo 
ist nicht an den Popilius, sondern an den jungen 
Cato geschrieben. Auch der Zusatz senis scheint 
den Erklärer zu verrathell. Nun haben auch die 
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Worte, cum in Maceclonia Persico hello miles es¬ 
set, keine Schwierigkeit, die, an dieser Steile, aus 
der Feder des Erklärer» und als dessen beyläufiger 
Zusatz, sich sehr wohl hören lassen. In den letz¬ 
ten Worten hat Hr. G. die von einigen Gelehrten 
aufgenommene, obwohl, wie es scheint, nicht durch 
Handschriften, bestätigte Lesart mitigatam verwor¬ 
fen. Gern möchte er animadverti lesen. Allein 
wir sehen nicht, wie, es möge so, oder animad- 
verto gelesen werden, der Conjunctiv vocaretur ge¬ 
rechtfertigt werden könne. 

Cap. i5, 48. Quod si ea, quae utenda ctcce- 
pej'is, maiore mensura, si modo possis, iiibet red- 
dere Hesiodus: quidnam heneficio provocati fa- 
cere dehemus? an imitari agros fertUes, qui multo 
plus ejferunt, quam acceperunt ? Eine Anzahl Mss. 
und Ausgaben haben an non, was Hr. G. verwirft, 
weil mehrmals die Negation weggelassen werde. Die 
Stelle de legg. II. 2, 6 passt nicht, welche vollstän¬ 
dig so heisst: numquid duas habetis patrias, an 
est una illa patria communis ? wo mithin an nicht 
apcc, sondern >} bedeutet. Un.sers Erachtens muss 
es notliwendig an mm imitari heissen. Denn nicht 
in jeder Frage, wo an non stehen kann, kann auch 
das non weggelassen werden. Eine Frage ist näm¬ 
lich entweder eine Frage eines Nichtwissenden, 
der daher erwartet, es werde ihm Ja oder Nein 
geantwortet werden. Oder sie ist eine rhetorische 
Frage eines Bejahenden oder Verneinenden, der 
nicht sowohl eine Antwort oder Auskunft, als eine 
Bestätigung seiner Behauptung haben will. Dieser 
fragt daher nicht nach dem, was er behauptet, son¬ 
dern nach dem Gegentheil desselben, und verlangt 
allezeit eine verneinende Antwort, weil diese die 
Bestätigung seiner Behauptung enthält. Ist er also 
der Meinung, man müsse die Aecker nicht nach¬ 
ahmen , so fragt er: an dehemus imitari agros ? 
Non. Ist er der Meinung, man solle sie nachah¬ 
men: an non dehemus imitari? Non dehemus non 
imitari, d. i. dehemus. Sodann gibt es eine dr itte 
Art Fragen, welche ironisch ist. Und da alle Ironie 
darin besteht, dass man das Gegentheil von dem 
sage, was man denkt; so muss eine rhetorische 
Frage, wenn sie ironisch ist, gerade umgekehrt be¬ 
schaffen seyn, als wenn sie nicht ironisch ist. Wenn 
man nämlich bey einer rhetorischen Frage, die nicht 
ironisch ist, so fragt, dass das Gegentheil von dem, 
was man behauptet, verneint, und mithin die Be¬ 
hauptung selbst bejahet werden muss; so fragt mau 
bey einer ironisch-rhetorischen Frage so , als sollte 
das Gegentheil dieses Gegentheils, mithin unsre Be¬ 
hauptung selbst, verneint werden, wo dann der 
antwortende, weil diese Antwort ihn lächerlich ma¬ 
chen würde, sieht, dass die Frage Ironie war. Bloss 
rhetorische Fragen z. B. sind : gibt es einen wür- 

* 

di gern? — Nein, — Gibt es keinen würdigem? 
— Nein, es gibt nicht keinen, d. i. Ja. Hier wird 
im ersten Faile behauptet, dieser sey der würdig¬ 
ste; im zweyten, er sey es nicht. Beyde Fälle 
durch eine ironische Frage ausgedrückt, muss es, 
wenn man sagen will, er sey der würdigste, (z. B. 
wenn jemand, den man deshalb verspotten will, be¬ 
hauptet hat, er sey unwürdig) so heissen: gibt es 
keinen würdigem ? Im andern Falle, wenn man sa¬ 
gen will, einer, der für würdig gehalten wird, sey 
unwürdig, muss man sagen: gibt es einen würdi¬ 
gem? MitFleiss haben wir dieses Bey spiel gewählt, 
um zu zeigen, dass in der angeführten Stelle des 
Sueton Octav. c. 54 an nicht für an non, wrie seihst 
Wolf behauptet, gesetzt sey. AntUtius Jmtbeo, se- 
natus lectione, quum vir virum legeret, M. J-vepi- 
dun i , hostern olirn eins et tune exsulantem, legit: 
interrogatusque ab eo, an essent atii digniores, 
suum quemque iudicium habere respondit. Diese 
Frage ironisch genommen, müsste nothwendig non 
wegbleiben: gibt es denn andere würdigere? wo¬ 
durch Augustus spottend sagte, fr ey lieh ist das der 
würdigste, den du wählen konntest. Und so würde 
diese Stelle nicht als Beweis für die Auslassung der 
Negation gelten können. Allein sie lässt auch noch 
eine andere Erklärung zu, wo ebenfalls das non 
wegbleiben musste. Es gibt nämlich noch endlich 
eine andere Art nicht sowrohl ironisch, als misbil- 
ligend zu fragen, wo man sich der einfachen Frage 
des Nichtwissenden bedient, um dadurch anzuzei¬ 
gen, dass man das, was für ausgemacht, angenom¬ 
men wurde, nicht dafür halte. Eine solche Frage 
ist entweder zweifelnd, mit der Negation: gibt es 
rächt würdigere? d. i. wenn es vielleicht einen wür¬ 
digem gäbe, so war es wohl besser, diesen zu wäh¬ 
len: oder sie Et geradezu misbilligend und abwei¬ 
send, ohne Negation: gibt es würdigere? So nun 
konnte Augustus mit einer vornehmen Impertinenz 
gefragt haben, und auch diess musste er so aus- 
drücken, an sunt alii digniores? Wie mit dieser 
Stelle, so ist es mit mehrern andern gegangen, aus 
denen man an für an non zu erweisen suchte: z. B. 
Ovid. Heroid. XVII, 2F7. An fern Centauris incli- 
cere bella coegit Atracis Uaemonios Hippodamia 
viros? Auch hier ist keineswegs die Negation aus¬ 
gelassen, sondern sie ist indem zweyten Theile der 
Frage, der die eigentliche Frage enthält, zu suchen: 
tu fore tarn iusta lentum Menelaon in ira, et ge- 
minos frat res Tyndareumque putas ? Seihst wenn 
dieses Distichon weggeblieben wäre, war die Frage 
doch keine andere, als diese: konnte Hippodamia 
einen Krieg erregen, ich aber nicht? d. i. mit an¬ 
dern Worten: kann ich nicht, was jene konnte? 

( Der Beschluss folgt.) 

Druckfehler. 

In Nr. 7 S. 55 Z. 10 von unten ist statt le rctrite zu lesen la r(trete. 
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(B eschluss.) 

Cap. 15. 49. ist die gewöhnliche Lesart: multi 
emm faciunt multa temeritate quadctm, sine iudi— , 
cio vel modo; in omnes, vel repentirio quodam, 
quasi vento, impetu animi incitati. Hr. G. hat 
die Lesart einiger Mss. aufgenommen, sine iudicio 
vel rnorbo in omnes, vel u. s. w., und versteht 
morbus vom Mitleid. Rec. gestellt, dass, wenn 
von irgend einer Lesart sich behaupten lasst, sie 
sey nicht vom Cicero, diess ihm von dieser zu gel¬ 
ten scheine, wiewohl sie noch andere Vertheidiger, 
und unter diesen auch Wyltenbach gefunden hat, 
Welcher ?norbo in omnes verbindet, und damit das 
Griechische voaog ncpi tl vergleicht. Allein diese 
Redensart ist von ganz andrer Natur, und wie man 
Griechisch nicht sagen könnte voGog eig jiavrag, 
so wenig kann man Lateinisch sagen morbus in 
omnes. Wer hat aber je morbus schlechtweg für 
misericordia gesagt? Die Slelle, Quaest. lusc. IV. 
10. aus der Hr. G. durch Vergleichung mit andern 
Stellen diese Bedeutung herauskünstelt, durfte gar 
nicht angeführt werden, da dort das Wort morbus 
wegen der Vergleichung mit körperlichen Krank¬ 
heiten nothwendig und an seiner Stelle ist. Figür¬ 
lich aber brauchten die Römer dieses Wort nicht, 
wie die Griechen ihr vöcog, von Rührungen und 
Bewegungen des Geinüths, wie Cicero selbst Tusc. 
Qu. III. 4. zweymal versichert. Wie viel weniger 
konnte irgend eine bestimmte Rührung dadurch 
bezeichnet werden? In dem Forcellinischen Lexi¬ 
kon findet man die seltsame Behauptung, wenn Ci¬ 
cero den figürlichen Gebrauch dieses Wortes von 
Gemüthsbewegungen mißbillige, so gelte diess von 
der philosophischen Schreibart, nicht von der red¬ 
nerischen, in der er ja selbst es so gebrauche. Al¬ 
lein wer sieht nicht, dass diess gerade umgekehrt 
seyn müsste, da in der rednerischen Schreibart der 
TJsus, auf den Cicero seine Misbilligmig gründet, 
regiert, die philosophische hingegen das Recht hat, 
von dem Usus abzuweichen? Vielmehr hätte also 
gesagt werden sollen, morbus als ein Synonym von 
motus animi schlechthin, widerspreche dem Sprach¬ 
gebrauch; wo man aber eine Gemüthsbewegung 
oder Stimmung tadeln wolle, werde sie öfters mor¬ 
bus genannt, entweder mit Beziehung auf eine be- 

Jirster Band. 

stimmte Gemüthsbewegung, welche schon vorher 
bezeichnet worden, oder allgemein von jeder nicht 
zu billigenden Affection. Und so hätte Hr. G. an¬ 
statt zu unterschreiben, was Hr. Flade meinte, die 
Worte unsrer Stelle seyen im Anfänge der Sallu- 
stischen Declamation gegen den Cicero nachgeahmt 
worden, diess vielmehr widerlegen sollen. Die 
Worte der Declamation sind: graviter et iniquo 
animo maledicta tua pater er, M. Tulli, si te sei- 
rem iudicio magis, quam morbo animi petulantia 
ista utL Wurde man nicht hier im Deutschen 
eben so gut sagen; wenn ich wüsste, dass dein 
Uebermuth mehr aus Ueberlegung, als aus einer 
Gernüthskrankheil käme. Wer aber würde sagen: 
viele handeln in den Tag hinein, ohne Ueberle¬ 
gung, oder aus Krankheit gegen jeden, oder durch 
eine Au fwallung des Gemütlis angetrieben ? Was 
man in keiner Sprache verstellen würde, kann auch 
in keiner gesagt werden. Wir hallen daher die 
Vulgata für ganz richtig, und finden keinen Anstoss 
darin, wenn man sie so versteht: viele geben ihre 
TTohlthaten in den Tag hinein, ohne Ueberlegung, 
oder ohne Maass und Ziel, einem Jeden, oder 
durch einzelne Aufwallungen angetrieben. Hierauf 
beziehen sich auch die Gegensätze, iudicio auf sine 
iudicio; considerate auf sine modo und in omnes; 
constanter auf repentino impetu animi incitati. 
Was übrigens Hr. G. meint, der modus könne hier 
nicht erwähnt werden , da von ihm schon geredet 
worden, widerlegt sich durch Ansicht der Stelle 
von selbst. Denn eben davon ist ja auch hier und 
in dem, was gleich weiter folgt, noch die Rede. 

Cap. 16. 5o. Sed quae natura principia sint 
communitatis et societatis humanae, repetendum 
videtur altius. Est enirn pri/num, quod cernitur 
in universi generis liumani societate — eins autem 
vinculum est ratio et oratio. Weil es ungereimt 
schien zu sagen : wir wollen den Grund der mensch¬ 
lichen Geselligkeit aufsuchen: nun aber ist das 
erste, die menschliche Geselligkeit; so strich Fac- 
ciolati die Wrorte ejus autem vinculum est aus. 
Hr. G. will diese Worte in Parenthese verstanden 
haben, und also wohl, wie wir aus seiner Note 
scliliessen, est enim prirnum ratio et oratio ver¬ 
bunden wissen: daher wir vermuthen, nach vincu¬ 
lum est sey in seiner Ausgabe der Gedankensti ich 
durch Nachlässigkeit des Setzers vergessen worden. 
Aelmliche Parenthesen führt er aus Tusc. Q- \ • 
25, 65 an: aber eben diese hätten ihn aulmerksam 
machen sollen, dass, wenn hier an eine Parenthese 
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-zu deuten wäre, es lieissen müsste, est ciutemvin- 
culuni eins. Hätte man nicht das Wort universi 
übersehen,’ so würde niemand an der Stelle ange- 
stossen seyn. Cicero sagt : wir müssen den Ur¬ 
sprung der menschl. Geselligkeit tiefer auf suchen: 
nun finden wir, dass das gesummte Menschenge¬ 
schlecht überhaupt eine grosse allgemeine Gesell¬ 
schaft bildet; das Band aber, welches dieselbe ver¬ 
bindet., ist Vernunft und Sprache. Aehnlich ist 
die Wendung C. 17, 54. nenn cum sit hoc natura 
commune animantium, ut habeant libidinem pro- 
crectndi, prima societas in ipso c oniugio est. 
Dass aber Cicero so verstanden seyn wollte, wie 
wir angegeben haben, zeigt deutlich der Anfang 
des jyten Capitels, wo er von jener allgemeinen 
Verbindung des Menschengeschlechts zu den engem 
Gesellschaften einzelner Stämme, Gemeinheiten, In¬ 
dividuen fortgeht: gradus aulem plures sunt socie- 
tatis hominum : ut eriim ab illa discedatur Infi¬ 
nita, (diese Wortstellung wünschten wir vorge¬ 
zogen') propior est eiusdem gentis, nationis, lin- 
guae:— interius etiam, eiusdem esse civitatis: — 
arctior vero colligatio est societatis propinquorum : 
ab illa enim Im men sa societate Iiumani generis 
in exiguum anguslumque concluclitur. 

Cap. 16, 51. Ac latissime quidem patens ho- 
minibus iriter ipsos, omnibus inter omnes, societas 
Jiaec est: in qua omnium rerum, quas ad commu¬ 
ne m hominum usum natura genuit, est servanda 
communitas: ut cpiae descripta sunt legibus et iure 
civili, haec ita teneantur, ut sit constitutum: e 
quibus ipsis cetera sic observentur, ut in Graeco- 
rum proverbio est, amtcorum esse communia om- 
nia. In dieser so sehr bestrittenen Stelle schlägt 
Hr. G. vor: haec ita teneantur, ut sit constitu¬ 
tum, aeque omnibus ipjsis: cetera u. s. w. M ir 
setzen seine Erklärung mit seinen eignen Worten 
her: communitas servanda est ita, ut, cpiae ex 
communibus iure civili facta sunt privata, (de¬ 
scripta) haec ita, ut suum cuique obtigerit (ut 
sit constitutum') pari iure (aeque omnes) suum 
quisque (ipsi) ut privatam possessionem, teneant, 
Diesem Vorschläge können wir unsern Beyfall nicht 
geben, nicht bloss der harten Wortstellung wegen, 
sondern weil, wenn auch aeque omnibus teneantur 
so viel seyn könnte als omnes pari iure teneant, 
doch ipsis keineswegs das bedeuten kann, was quis¬ 
que suum. Unsers Bedünkens bedarf die Stelle 
keiner Veränderung, wenn man sie so versteht: 
was von der Natur für alle Menschen hervorge¬ 
bracht ist, muss gemeinsames Eigenthum bleiben; 
jedoch so, dass das Privateigenthum, so wie es 
einmal vertheilt ist, aufrecht erhalten wird, und 
eben nach Maasgabe desselben das übrige, dem 
Griechischen Spriichwort zu Folge, unter Freun¬ 
den alles gemein ist. Cicero meint, die Gemein¬ 
schaft der Güter unter Freunden sey nicht schlecht¬ 
hin so zu verstehen, dass jeder das, was dem an¬ 
dern gehört, sich zueignen könne, sondern eben 

erst darin bestehe sie, dass, indem das Priyatei- 

genllium eines Jeden respectirt werde, er nun alles, 
was davon ausgeschlossen ist, mit andern theilen 
solle. Ex, nach Maassgabe, wie gleich darauf: 
ex una re scitis praedpitur. 

Cap. 16, 5‘2. Sed quoniam copiae parvae sin- 
gulorum sunt: eorum autern, qui his egeeint, in¬ 
finit a est multitudo. Diess ist die gewöhnliche 
Lesart: andere haben iis. Hr. G. liess mit einem 
einzigen Codex das Pronomen weg. Wir möchten 
diess theils, weil die Auclorität eines einzigen Ms. 
zu schwach ist, theils auch gevvissermaassen des 
Sinnes wegen nicht thun. Etwas anders war’ es, 
wenn es parvcic copiae hiess, wo der Sinn kein 
andrer wäre, als, weil nur einzelne etwas haben. 
Allein die vom Cicero vorgezogene Wortstellung 
zeigt an, dass nach copiae innegehalten werden 
müsse, und mithin dieses Wort auch in dem zwey- 
ten Satze entweder verstanden werden solle, oder, 
wenn die Construction geändert wüide, durch ein 
Pronomen auszudrücken sey. Er wollte sagen, co- 
piae parvae singulorum sunt, riullae innumera- 
bilium. Wenn daher der zweyte Satz anders vor¬ 
getragen wurde, so war es schicklicher, das Pro¬ 
nomen zu setzen. Diese Stellung des Adjectivs ist 
von den Erklärern nicht allezeit beachtet, wenig¬ 
stens nicht erläutert worden. Wir begnügen uns, 
bloss auf das Griechische aufmerksam zu machen. 
Parvae copiae singulorum sunt, wäre, pixpeü eißi 
XTijßSig oh'yiov: copiae parvae singulorum sunt, 
ist, cxi xrqaeig, pixpoci eißiv oXlycov. So Cap. 17, 

5b. quorum benefi. iis maximis obligati sumus, cov 
cuepyeßicus raig peylscug. Maximis beneficiis wäre 
geyisaig eve^ysßiaig. 

Nichts ist unsicherer, besonders in einer mit 
so vieler Geschwätzigkeit geschriebenen Schrift, wie 
diese des Cicero, als das Urtheil über eingescho— 
bene Stellen. Es ist daher kein Wunder, w'eun 
die Kiitiker hier und da etwas, was füglich weg— 
bleiben konnte, als unecht verwerfen, und wir bil¬ 
ligen es sehr, dass Hr. G. hierin nicht zu weit 
ging. . Doch finden wir auch hier einige Stellen, 
wo wir seinem Urtheile nicht beystimmen können. 
So hat er C. 17, 54. nach dem Urtheil von Faccio- 
lati die Worte, id autem est principium urbis et 
quasi seminarium r ei public ae, und bald darauf, 
quae propagatio et suboles origo est rerum puhli- 
carum, als unecht in Klammern eingeschlossen, 
und meint, diess seyen nicht hierher gehörige und 
absurde Zusätze, welches er auch zu erweisen 
sucht. Nichtsdestoweniger glauben wn% diese Stel¬ 
len seyen ganz echt. Denn wenn man auf den 
Gang des Cicero bey dieser Untersuchung, und auf 
das, woran ihm am meisten liegt, Rücksicht nimmt, 
so ist hier nicht nur nichts absurdes zu finden, 
sondern man sieht vielmehr deutlich, warum er 
diese Zusatze machen musste. Anfangs ist er von 
der allgemeinen Verbindung aller Menschen durch 
Vernunft und Sprache zu den einzelnen Gesell¬ 
schaften von Völkerschaften, Slaalen, Verwandt¬ 
schaften herabgestiegen. Nun kehrt er wieder zu- 
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rück, und zeigt, wie aus der ersten, einfachsten, 
und nothwendigsten Gesellschaft, der Verbindung 
von Mann und Frau, nacli und nach zusammenge¬ 
setztere Gesellschaften entstehen, von denen der 
Staat (§. 67) die vornehmste und wichtigste ist. In¬ 
dem er also anfängt: prima societas in ipso coniu- 
gio est: proxi/na in liberis: deinde una domus, 
communia omnia: fügt er hinzu, um gleich zu zei¬ 
gen, wie schon hier die ersten Keime jener voll¬ 
kommensten Gesellschaft wahrzunehmen sind; id au- 
tem est prineipium urbis, et quasi seminarium rei- 
publicae, nicht, wie Hr. G. sagt, als ob jeder Staat 
seinen Adam und seine Eva haben müsste, sondern 
weil, wo eine Familie ist, der erste Keim, aus wel¬ 
chem ein Staat entstehen könne, aber noch nicht wirk¬ 
lich entstehe, vorhanden ist. Darum fährt er fort: 
sequuntur fratrum coniunetiones: post consobrino- 
rum sobrinorumque: qui cum una domo iam ca- 
pi non possint, in alias domos, tamquam in colo- 
nias, exeunt. Sequuntur connubia et affinitates. 
ex quibus etiam plures propinqui. Quae propa- 
gatio et suboles origo est verum publicarum. Nach u. 
nach, meint er, entstehen mehrere Familien, die durch 
Verwandtschaften mit einander verbunden sind : und 
diess ist der wirkliche Anfang des Staats. So be¬ 
reitet er also auch hier das vor, wovon er hernach 
sprechen will, dass der Staat die vorzüglichste aller 
Gesellschaften ist. 

Ganz anders verhält es sich mit dem Einschieb¬ 
sel Cap. 18, 5y. et consuetudo exercitatioque ca- 
pienda, welches Hr. G. mit Recht nach Facciolati’s 
Vorgang in Klammern eingeschlossen hat. Demi 

diess kündigt sich olfenbar a's Zusatz eines Erklä- 
rers an, da das folgende sed deutlich zeigt, dass 
Cicero hiei 
hatte. 
Worte des 17. Capitels, estque ea iucundissima 
amicitia, quam similitudo morum coniugavit, die 
Hr. G. zwar nicht eingeklammert hat, aber doch 
gern, wie Faceiolati that, für unecht halten möchte. 
Einem Erklärer möchten wir diesen Zusatz nicht 
Zutrauen, da dieser, wenn die Worte eigentlich 
verstanden werden, zu einer solchen Bemerkung 
liier keine Veianlassung fand; und wollte er das 
sagen, was hierher gehört, gewiss deutlicher gere¬ 
det haben würde. Garve ahndete den Zusammen¬ 
hang, drückte ihn aber stärker aus, als die Worte 
des Originals es leiden wollen. Uns scheint es, Ci¬ 
cero wollte sagen: den Lebensunterhalt ist man sei¬ 
nen Verwandten zu verschaffen verpflichtet; Um¬ 
gang, Rathschläge, gemeinschaftliches Ueberlegen, 
Ermahnung, Trost, bisweilen auch Zurech!Weisung, 
sind Pflichten der Freundschaft, und diese zu er¬ 
füllen ist um so angenehmer, wenn die Freund¬ 
schaft auf Gleichheit der Gesinnungen gegründet 
ist. 

Ganz anders denken wir von folgender Stelle 
Cap. ty, 62. quocirca nemo, qui fortiludinis glo- 
riam consecutus est insidiis et malitia, laudem est 
adeptus. Nihil honestum esse potest, quod iustitia 

diesen Gedanken noch nicht angebracht 
Schwieriger ist das Urtheil über die letzten 

vacat. So liest Hr. G. mit mehrern Handschriften; 
die andern haben nihil en/m, was uns, wenn man 
diese Worte für echt hält, durchaus uothwendig 
scheint. Denn die Bemerkung des Herausgebers, 
dass eine solche Sentenz ohne Verbindungspartikel 
weit kräftiger sey, leidet hier schlechterdings keine 
Anwendung. Allein was soll diese ganze Sentenz, 
zumal da dasselbe schon vorher zur Genüge gesagt 
worden war? Wir wundern uns in der That, dass 
weder Facciolati, der sonst so leicht Unechtes wit¬ 
tert, noch Hr G. einigen Anstoss daran nahm. 
Eben jene Auslassung von enim in mehrern Mss. 
ist uns ein Beweis, dass diese Worte nichts als eine 
Randanmerkung sind, durch die tlerInhalt bezeich¬ 
net werden sollte. Als diese in den Text gekom¬ 
men war, verbanden sie einige Abschreiber durch 
enim, wie sie allerdings tlnm mussten, wenn nur 
einiger Zusammenhang seyn sollte. 

Noch können wir nicht unterlassen unser Be¬ 
fremden auszudrücken, das« Hr. G. Cap. 19, 64 in 
den W orten, ut enim apud Platonem est, omnem 

morem Lacedaenionicrum injlammatum esse cupi— 
ditate vincendi, die vortrefliehe Verbesserung von 
Gronov, Martini und Reiz, die auch Hm. Erfurdts 
Bey fall hatte, omnem mar am Lacedaemoniorum in- 
jlammatam esse nicht in den Text aufnahm. Ge¬ 
wiss würde er keinen Anstoss an diesen Worten 
genommen haben, wenn er erwogen hätte, dass 
omnem moram nicht die ganze Mora, sondern jede 
Mora, und inflam/natam esse nicht das Präteritum, 
sondern das Präsens, soviel als ordere, ist. Seine 
Erklärung der Vulgata, nach der mos Nationalgeist 
bedeuten soll, lässt sich auf keine Weise verthei— 
digen. 

Doch wir brechen hier ab, und wiederholen, 
was bereits oben gesagt worden, dass unsre Ent¬ 
würfe bloss dazu dienen sollen, die Leser auf diese 
schätzbare Ausgabe aufmerksam zu machen. Einen 
schönen Bey trag zu richtiger Beurtheilung so man¬ 
cher Stellen in den Schriften des Cicero hat der 

Herausgeber durch den angehängten, sehr durch¬ 
flachten Excursus über die Anakolutlien gegeben. 
Da deiselbe nicht leicht einen Auszug, eher ein© 
weitere Ausführung zulässt, so begnügen wir uns, 
denselben dem eignen Nachdenken eines jeden zu. 
empfehlen. Bedauern müssen wir übrigens, dass 
wahrscheinlich durch einen Misverstand, die Beizi¬ 
schen Emendationen mehrmals unrichtig angegeben, 
und, was dieser Geleinte billigte, als von ihm ge— 
missbilligt, und umgekehrt aufgeführt worden ist« 
Da wir im Besitz dieser Reizischen Bemerkungen 
sind, so glauben wir dem Herausgeber sowohl, als 
unsern Lesern einen Dienst zu erzeigen, wenn wir 
theils diese Irrthiimer liier angebeir, tlieils Einiges 
ausgelassene nachtragen. Wir bitten dabey zu be¬ 
merken, dass diese Anmerkungen der Ernestischen 
Ausgabe von 1706 bevgeschr üben sind. I. 7 liest 
Reiz numquid nach den alten Ausgaben. ‘8. quod 
cur factum sit, das Komma nach quod weggestri¬ 

chen, welches allerdings die richtige Art zu intev- 
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pungiren ist. Cap. 5, i4. excitaret sui liest Reiz 
mit Gottlebern, 16. ita billigte er mit ebendemsel¬ 
ben. Cap. 8, a4. R. liest, und mit Recht, tum mit 
der Venet. Ausgabe von i4y8. Cap. 9, 28. ist be¬ 
merkt, dass Ernesti u. die genannte Venetianische 
Ausgabe expetant, ersterer auch soleant lesen; es 
sey aber nicht nötliig. Bald darauf liest auch Reiz 
putat. Cap. 25, 79. ist zu äfficiendum hinzuge¬ 
schrieben: i. e. assuefaciendum. Cap. 26, 88. liest 
R. punit. Cap. 55, 119. wird autem nach spatium 
am Rande verworfen. Cap. 55, 127. ist oratio ob- 
scenitate mit Gruter und Facciolati vorgezogen. 
Cap. 57, i35. interpungirt Reiz: oratio. Sed, utrum- 
que aderunt, (neque eriim omnes — delectamur) 
animadvertendum est u. s. w. Cap. 42, i5r. liest 
Reiz nihil homine libero diguius, und bemerkt am 
Rande c. i5 seqq. II. 10, 56. billigt er maleßcos 
aus der Bibi, .crit. Cap. 22, ?5. liest er aus der ed. 
Ven. 1498. ne illi quidem. Cap. 24, 82. billigt er 
itaque aus der Bibh crit. so auch 84, si non. JII. 
1, 5. ist debebat Reizens eigne Verbesserung. C. 4, 
16, ist bemerkt, dass Heusinger Aristidesve aus¬ 
streicht, und dass die ed. Ven. 1498 aut Aristides 
hat. Gleich darauf ist aominatur nicht, wie Herr 
G. angibt, in noniinaritur, sondern bloss his in hoc 
und sapieritibus in sapiente gleich im Text selber 
abgeändert. Cap. 6, 28. steht am Rande: quae va- 
cent imustitia Eainb, et Ern. 52. Auch hier ist die 
Reizisclie Aenderung gleich im Texte. Cap. i3, 54. 
ist mit Facciolati und Ernesti aut in atque verän¬ 
dert, und bemerkt dass die ed. Ven. 1498 niste aut 
improbe hat. — Noch dürfen wir nicht unbemerkt 
lassen, dass eleganter Druck und Correctjieit dieser 
Ausgabe eben so sehr, als ihr innerer Werth zur 
Empfehlung gereichen. 

Kurze Anzeigen, 

TJeberSetzungen des A. Test. D. I. Fr. Schleus¬ 

neri Opuscula Critica ad uersiones Graecas Ve- 

teris Testainenti pertinentia. Leipzig 1812 in der 

Weidm, Buchh. VI u. 461 S. gr. 8, (iThl. 18 Gr.) 

Seit 26 Jahren hatte der Hr. Propst D. Schleus- 
ner als Professor tlieils zu Göitingen, theils zu 
Wittenberg mehrere Programme herausgegeben, 
in welchen einzelne Stellen der griech. Geber Se¬ 

tzungen des A. T. und der apokryph. Bücher ver¬ 
bessert oder erklärt wurden (wodurch zugleich ei¬ 
ner kritischen Ausgabe derselben sowohl als einem 
neuen und vervollkommneten Drucke des Biefschen 
Thesaurus treflich vorgearbeitet worden ist). Eine 
Sammlung derselben war wiinschenswerth und wurde 
von Mehrern gewünscht. Hr. S. hat dabey Alles, 
was die Veranlassung derselben anging, weggelas¬ 
sen, wohl aber bedeutende Zusätze eingeschaltet. 
Es hätte die erste Erscheinung derselben angegeben 
werden sollen, doch kann das am Schlüsse beyge- 
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fügte Verzeichniss aller von dem Vf. bisher edirten 
Schriften nachhelfen. Den Anfang machen (S. 1 — 
74) Observationes rionnullae de patrum Graecorum 
auctoritate et usu in constiluenda versionum grae- 
carum V. T. lectione genuina, die zuerst zu Wit- 
tenb. »79Ü—.98 in vier Programmen herauskamen. 
Dann folgt (S. 75) die, zu Wittenb. 1799—1808 in 
liProgr. vollendete, jetzt vermehrte, Sytloge observa¬ 
tionuni et emendat. co necturaliuni in versiones grae— 
cas F\. T., welche nicht nur die Mutlimassungen 
anderer Kritiker, die in mehrern Schriften zer¬ 
streut sind, sondern auch eigne aufsteJlt, nach der 
Ordnung der bibl. Bücher. Es sind noch manche 
kleine Schriften über einzelne Bücher des A. T. so¬ 
wohl als der Gebers, übrig, die der Vf. nicht, wie 
gewünscht werden konnte, in diese Sammlung auf¬ 
genommen hat. Vielleicht konnten auch manche 
mit den übrigen zu einem Ganzen vereinigt weiden. 
Es scheint uns überflüssig, aus diesen Schriften von 
anerkanntem Werlhe Proben zu geben, und zweck¬ 
widrig in einzelne Untersuchungen einzugehen. Wir 
wünschen nur dass diese Sammlung fleissig benutzt» 
und die aufgestellten Grundsätze, Regeln und Bey- 
spiele befolgt werden mögen. 

Alterthumshunde. Ob bey den Alten öffentliche 

Erziehung war? Historische Untersuchung von 

D. H. Heg ewisch. Altona bey Hannnerich. 

1811. 4o S. in 8. (4 Gr.) 

Der Hr. Etatsrath Hegewisch hatte in s. Schrei¬ 
ben über Hrn. Fichte’s Reden an die deutsche Na¬ 
tion (m der N. Sammlung seiner kleinen hist, und 
literar. Schriften 1809) zu einer Zeit, wo man bloss 
von der öffentlichen Erziehung das Heil der Völ¬ 
ker erwartet, der häuslichen Erziehung das Wort 
geredet und ihre Vorzüge auseinander gesetzt. Ein 
Recensent hatte unter andern dagegen erinnert, 
nichts habe die Alten so gross gemacht, als die öf¬ 
fentliche Bildung. Dadiuch musste die Frage ver¬ 
anlasst weiden: gab es auch bey den Alten öffent¬ 
liche Erziehung? Dass bey den Lacedämoniern die 
Erziehung öffentlich war, wird zngestanden; aber 

J ihre ganze Verfassung machte auch Privaterziehung 
unmöglich; bey den übrigen Griechen und insbe¬ 
sondere zu Athen, gab es keine öffentl. Erziehung 
(im engem Sinne, wo sie von der Unterweisung 
unterschieden wird); Plato erwähnt der öffentl. Er¬ 
ziehung an solchen Stellen nicht, wo öffentl. Insti¬ 
tute, wenn sie vorhanden waren, empfohlen wer¬ 
den mussten (z. B. im Laches, im Menon, im Eu- 
tliydemus). Ja Plato erwartete vielmehr die Ver¬ 
besserung verdorbener Erziehung von einer zweck¬ 
mässigen häuslichen Erziehung. Auch bey den Rö¬ 
mern fand nur häusliche Erziehung Statt. Oeffentl. 
Unterricht gab es bey Griechen und Römern, aber 
nicht (bis in die Zeiten der Kaiser) vom Staate an- 

j geordnete und besoldete Unterrichts-Anstalten. 
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L eipziger Literatur - Z e i t u n 

Am 17- des Januars. 

Intelligenz - Blatt. 

1812. 

B r i e f e, 

Einzelne Zweige der Nationalliteratur Hollands in 

den ersten zwey Jahren der Regierung des Königs 

Ludwig Napoleon betreffend, 

vom D. Ludolph Zimmermann im Haag * *)» 

Erster Brief. 

Sie verlangen, mein Freund, Notizen über Hollands ei- 

genthiimliche Literatur; mit Freuden entspreche ich 
Ihrem W uns che, denn Sie wissen, wie sehr mein Herz 
Sie liebt und wie tlieuer mir, noch in der Erinnerung 
in fernem Lande, die fröhlichen und lehrreichen Abende 
sind, welche Sie mir schenkten. Sie kennen die Ueber¬ 
sieht der holländischen Literatur, womit die haitische 
Literatur-Zeitung, das Morgenblatt und andre deutsche 
Zeitschriften ihre Leser bis zum Jahr i8o5 unterhalten 
haben. Vielleichtistes Ihnen nicht unangenehm, wenn 
ich fortfahre, wo jene stehen blieben. Indess beschränke 
ich mich blos auf diejenigen Werke, welche wirklich 
Eigenthum der holländischen Literatur in den Jahren 
1806 und 1807 sind. Sollte ich Ihnen nicht ganz miss¬ 
fallen, so können Sie, wenn das Schicksal mich noch 
länger hier hält, auf Fortsetzung von Zeit zu Zeit rech¬ 
nen. Sie werden vielleicht das eine oder andre Werk 
oder Schriftchen hier vermissen , wenn Sie etwa eine 
ganz vollständige Liste der hier Landes herausgegebenen 
Bücher zu sehen bekommen (obwohl mir keine derglei¬ 
chen bekannt ist), aber dann mögen Sieglauben, dass 
ich das Buch nicht anfiihren wollte und konnte, weil 
ich es nicht näher kannte. Ueber manche Werke wer¬ 
den Sie Sich näheren Rathes in folgendem Buche erho¬ 
len können, welches der einstige verdienstvolle General¬ 
direktor der Wissenschaften und Künste, J. Meermann 
(neuerlich durch den Kaiser in den Grafenstand erho¬ 
ben ) auf Befehl des Königs herausgegeben; 

*) Er ist zu Bitterfeld in Sachsen geboren und studirte auf 

der Universität Wittenberg. Die folgenden Briefe sind an 
• - % ° 

einen dasigen akadem. Lehrer geschrieben. 

Erster Band. 

Jaarboeken der Wetenschappen en Künsten in het 

Koningryk Holland. Eerste Deel, loopende over 

het Jaar i.806. Amsterdam en Haag, bey Van Cleef. 

1809. gr. 4. XII S. Dedikation an den König. 267 S. 

Twecde Deel, loopende over het Jaar 1807. eerste 

Stuk. 18 io. 3n S. TweedeStuk. 1810. 216 S. 

Eine Beurtlieilung dieses für die Kenntniss holländischer 
Literatur jener Jahre sehr wichtigen Werkes , erwarten 
Sie nicht von mir; dazu mich nicht berufen fühlend, über¬ 
lasse ich sie gern kritischen Blättern. Doch muss ich 
Ihnen einige Worte über seine Geschichte sagen. Lud¬ 
wig Napoleon, nachdem er, bald nach seiner ff hronbestei- 
gung, den vielgereisten und in der gelehrten Welt wohlbe¬ 
kannten J. Baron v. Meerman als Generaldirektor der Wis- 
senschaften und Künste angestellt, verordnete unter dem 
18ten März 1807, dass unter Aufsicht dieses Directors 
Jahrbücher herausgegeben würden, welche alle national- 
holländische Werke, ohne Unterschied der Sprache, 
würdigend aufzählen; alle, Künste und Wissenschaften 
angehende, Vorfallenheiten in Holland, bey gelehrten 
Schulen und Gesellschaften, aufzeichnen; über Ver¬ 
kaufungen von Bücher -, Naturalien - , Kunst -, physi¬ 
scher," mathematischer etc. Instrument - und andrer 
Sammlungen, oder von einzelnen wissenschaftlich oder 
künstlerisch merkwürdigen Gegenständen; und über 
neue, der Beachtung würdige Erfindungen berichten und 
Nekrologe verstorbener Gelehrten oder Künstler enthal¬ 
ten sollten. Erst in der 2 teil Hälfte des J. 1809 erschien 
der erste Theil, und mit dem 2ten St. des 2ten Tlieiies, 
welches am Ende desJ. 1810 herauskam, wurde auch die¬ 
ses Werk, wie so’viele Früchte der Zeit — abgebrochen. 
Eine Skizze der Oekonomie dieses Buches wird sie in 
den Stand setzen, von der Auslührung des allerdings 
mit Umsicht entworfenen Planes zu urtlieilen. 

Ohne das Ganze in Abschnitte oder Capitel, oder 
dergl. gelheilt zu haben, beginnt man mit einer Chronik 
der gelehrten holländischen Schulen, nämlich der Uni¬ 
versitäten Leyden’s, Utrccht’s, Groningen’s, Franekers 
und llarderwyk’s, des Gymnasium illuslrc oder Athe— 
naeuni zu Amsterdam, des Elburgisehen Instituts u. s. w. 
Damit hat man verwebt eine vollständige beurtheilende 
Aufzählung der derzeit erschienenen Gelegenheitsschrif¬ 

ten, selbst der von Professoren verfassten Werke. Nun 
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folgt eine Gallerie der gelehrten Gesellschaften mit An¬ 

führung ihrer Werke; dann die Schriften besondrer 

Autoren — so nennt man die Schriftsteller, welche nicht 

als Professoren angestellt sind. — Hierauf stösst man auf 

eine kurze Uebersicht der Zeitschriften (gewöhnliche Zei¬ 

tungen ausgenommen ' und auf Nachrichten über die 

Verkaufungen der Bibliotheken des Herrn de Rover und 

des berühmten Professors Saxe. Darauf kömmt die Reihe 

an die Künste; an die ihnen geweihten Gesellschaften; 

an Kupferstiche; und den Beschluss machen Nachrich¬ 

ten über die Commission, welche der König ernannte, um 

über den Zustand der hierländischen Wissenschaften 

und Künste zu berichten. — Diess der erste Theil! 

der zvveyte, in zwey Abtheilungen zerschnittene, ent¬ 

hält in der ersten: Zuerst allgemeine, königliche, die 

Wissenschaften betreffende Verordnungen; dann, wie 

der erste Theil, Chronik der gelehrten Schulen und Ge¬ 

sellschaften. 

Die zweyte Abtlxeilung macht uns mit den Werken 

besondrer Schriftseller bekannt, liefert Berichte über Ver¬ 

fertiger optischer, physischer und andrer Instrumente, 

und Nekrologe der Herren van der Berg und van Win¬ 

ter. Nun kommen die Künste betreffende königliche Ver- 

Ordnungen, Chronik der Künsten geweihten Gesell¬ 

schaften und Nachrichten über Kunstsachen. Den Be¬ 

schluss machen Zusätze und Verbesserungen für bevde 
T heile. 

Zweyter Brief. 

........ Sie haben Recht, Geliebter! Auch in 

diesen zwey Jahren beschäftigten meist Uebersetzungen, 

besonders von französischen und deutschem Büchern 

( Lafontaine’s, Ewald’s, Salzmann’s etc.) die hollän¬ 

dischen Druckpressen. Sie wissen aus Nemnichs Origi- 

nalbey trägen, dass diess Uebersetzungswesen ein eige¬ 

ner Handelszweig geworden ist, obschon nicht von der 

Bedeutung, wie man nach jener Schrift glauben könnte. 

Der eigenthümlichen Werke Zahl steht, trotz der gerin¬ 

gen Ausdehnung des Landes, doch in keinem Verhält¬ 

nisse mit der Einwohner Zahl, Bildung und Reichthum. 

Der Holländer hatte von jeher nur wenige schreibselige 

Gelehrten; er braucht und nimmt sich gewöhnlich Zeit, 

um ein Werk zu Tage zu fördern. Schriftstellerey kann 

liier nicht nähren; denn der Buchhändler bezahlt schlecht, 

weil nicht auf grossen Absatz zu rechnen und der Druck 

theuer ist. Nirgends, das wissen Sie, nirgends und nie 

verläugnet sich der holländische Nationalcharakter: der 

Holländer ist zu Paramaribo, zu Batavia, am Kap 

und zu Nangasaki eben das, was er zu Amsterdam ist. 

Auch in den Wissenschaften hält er gern an dem Herge¬ 

brachten ; nur langsam nimmt er Neuerungen aus der 

iiterärischen Welt der Nachbarn auf; lieber bleibt er 

den Meinungen und der Methode der Väter getreu Sein 

Styl in den meisten der in diesen zwey Jahren er¬ 

schienenen Schriften — ist noch der alte breite. Aber 

in manchem kleinen Werke liegen langgesammelteScliätze 

von Gelehrsamkeit, welche schnellgeschriebene Werke 

andrer Völker nicht darbieten. Noch immer ist hier die 

alte LiteralurhäMehi und bedacht, obwohl nur in Schrift- 

chen; denn die Zeit der grossen , prächtigen und we°cn 

Aufwandes von Fleiss und Gelehrsamkeit allgemein be¬ 

wunderten Ausgaben alter Classiker scheint — leider — 

wie der Welthandel für Holland vorüber zu scyn! Da¬ 

gegen haben die Zeitschriften sich vermehrt. Ich weiss 

nicht, mein Freund, ob Sie jemals die Bemerkung, zu 

machen Gelegenheit gehabt haben: dass nämlich, je mehr 

die Gewerbe und Nahrungsquellen eines Landes ins Sto¬ 

cken gerathen, um so mehr Kaffeehäuser in den grossem, 

sonst betriebsamen Städten eröffnet und stets besucht ge¬ 

funden werden; damit scheint mir das Journal wesen in 

einiger Verbindung zu stehen; denn je mehr wirkliche 

Thätigkeit in Geschäften und Wissenschaften aufhört, 

um so mehr sucht der Mensch die Zeit mit Nich tsbedeu- 

tendheiten zu tödten. Ich glaube, mein Freund, dass 

gegenwärtig kein Land, oder vielmehr keine Sprache so 

viele Zeitschriften besitzt, als die holländische, wenn 

man nämlich die Menschenmenge, welche sich der Spra¬ 

che bedient, mit der in ihr abgefassten Schriftenmenge 

vergleic ht. Die hiesigen Journale sind meist auf ein aus 

Gelehrten und Gebildeten gemischtes Publikum berech¬ 

net. Die Biicherbeurtheilenden fuhren in einem An¬ 

hänge (Mengelwerk genannt) gewöhnlich ein nützliches 

Allerhand mit sich. Dieser gemischte Gesichtspunkt, 

und möglich noch andre Umstände waren Hinderniss der 

Vollkommenheit und Allgemeinheit. Es ist nicht Jedem 

gegeben, sich zu allgemeinen Gesichtspunkten zu erhe¬ 

ben. Dem bis ins Kleinste genauen Fleisse ist Zerglie¬ 

dern und Untersuchen des Einzelnen leichter und ange¬ 

nehmer, als Zusammenreihung und Umfassung des ein¬ 

zeln Geprüften zu allgemeinen Resultaten. Wer dieses 

kann, dem wird die Geschichte eine unversiegbare Quelle 

der Weisheit. Holland zählt fünf Universitäten *), und 

verhältnissnaässig eher mehr als weniger gelehrte-oder 

doch wissenschaftlich gebildete Männer, als wohl irgend 

ein andrer Staat; nur besitzt es keine allgemeine Litera- 

turzeitung. So manches ahmte der Holländer dem Deut¬ 

schen nach: warum nicht auch dieses? — Die hier er¬ 

scheinenden kritischen Blätter werden meistens von ver¬ 

dienstlichen Männern redigirt und gefertigt; daher findet 

man nicht selten gute Beurtheilungen: aber sie sind ein¬ 

zeln — und unter den Journalisten herrscht starker Par¬ 

theygeist. Folgende Liste mag Ihnen, mein Werther, 

eine Uebersicht von den in lSofi und 1807 erschienenen 

Zeitschriften geberf. 

1) Algemeene Vaterlandsche Letteroeffeningen, haben 

dem Titel nach allgemeinen Gesichtspunkt; doch das 

beygefiigte Mengelwerk und das auf gemischtes Publi¬ 

kum berechnete Ganze, so wie die Verschiedenar¬ 

tigkeit der Bearbeiter selbst halten sie weit unter dem 

Ideale einqr allgemeinen literärischenZeitschrift. Das¬ 

selbe gilt auch von 

2) lledendaagsche Vaderlandsche Bibliotheek van We- 

tensehap, Kunst en Smaak; welche jüngeren Ur¬ 

sprungs ist. 

*) Es versteht sich, zu der Zeit, als diese Briefe geschrie¬ 

ben wurden. 
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3) Die monatlich erschein ende Schouwburg van In - cn 
Uitlamisclie Letter - en Huisho.iidkunde enstand zu An¬ 
fang dieser Periode. Ihrem Plane und Titel gemäss 
soll diese Zeitschrift, deren Redacteur eine Zeillang 
der verdienstvolle lutherische Prediger des Haages, 
Herr Schulz war, sowohl einheimische als fremde Bü¬ 
cher aller Wissenschaften beurtheilen und unterhal¬ 
tendes und belehrendes literarisches Mengelwerk lie¬ 
fern. Ein ungeheurer Plan für den kleinen Raum von 
meist nur zwölf, nicht einmal eng gedruckten Rogen 
auf jeden Monat. An einigermaßen vollständige Aul- 
zälrlung der vorzüglichem literarischen Werke ist da¬ 
her nicht zu denken. Der Verleger — Immerzeel et 
Comp, im Haag, Amsterd. und Rotterd. — gab auch 
ein dieselbe begleitendes und auch abgesondertes Bul¬ 
letin literaire heraus, welches jedoch mehr gewöhn¬ 
lichen Buchhändler - Anzeigen als einem kritischen 

Blatte glich. Es machte Neuigkeiten französischer 
Literatur bekannt. 

4) Algemeene Konst - en Letterbode; seit 1788 beste¬ 
hend und noch immer redigirt vom verdienstvollen 
Mennoni teil - Prediger DeVries, behauptet dieses Blatt 
seinen Ruhm, indem es von mehrern gelehrten und 

geschmackvollen Männern bearbeitet wird. Es zeich¬ 
net sich durch mehrere Reichhaltigkeit und schnellere 
Bekanntmachung des heimischen und ausländischen 
YY issenscliaftlich-Neuen vorteilhaft vor seinem Ge¬ 
schwister aus; gleicht aber doch keiner deutschen Li- 
teraturzeitung. 

5 ) De Recensent 00h der Recensenten liefert ausser der 
vorsätzlichen Antikritik auch Kritik und Mcngelwcrk. 
Sein Jon ist nicht selten scharf, selbst schneidend; 
welches man auch bisweilen, obsclion nicht immer 
mit Recht , der Schouwbürg vorgeworfen hat. Seine 
Erscheinung fällt in unsre Periode. 

G) De Boekzaal der geleer.de T'Kereld , beurteilt nach 
seinem unbestimmten Plane allerley Bücher und be¬ 
richtet. die Neuigkeiten der reformirten Kirche und 
hierländischen Schulen; selbst bis auf die Beförderun¬ 
gen der Schüler. 

Hierher kann man wegen der allgemeinen Tendenz 
noch rechnen 

7) Kaderlandsch (zuvor JYieuw Algemeen) JMagazyn 
van ffetenschap, Kirnst en Smd&k. Meist nur Auf¬ 
sätze liefernd und langsam fortgehend behandelt es 
philosophische, naturkundige, historische und schön¬ 
wissenschaftliche Gegenstände nicht ohne Wert. Das 
1806 erschienene Stück (des 4n Theiles 3s Stück) 
enthält schätzbare Bemerkungen über veraltete Wör¬ 
ter in der sogenannten Staatenüberselzung der Bibel, 
Von A. Ypey, Professor zu Harderwyk, welche den 

deutschen Sprachforschern bekannt zu seyn verdienten. 

Theologischen Inhalts sind: 

J|ie. mit 4 Stücken begonnene und sofort jälir- 
lic 1 111 6 Stücken erscheinende Bibliotheek van theo- 

- l0&löCue Betterkunde , die, nur dann und wann sich 

mit ausländischen theologischen Schriften befassend, 
ausser Recensionen auch Anzeigen, Bekanntmachun¬ 
gen, eigentümliche und übersetzte Aufsätze etc. lie¬ 
fert. Im Ganzen weht in diesem Werke der Geist 
der hiesigen reformirten Kirche. Es ist nicht blos für 
eigentliche Theologen bestimmt. Noch populärer sind 

9) Bydragen tot bevordering van waarheid en godsvruclit» 

10) De Ifervormde Godsdienstvriend und 

11 ) das viel und gern gelesene Weekblad over den By- 
bei, ten nutte van mingeoelfenden, meist unter dem 
Namen Groniuger Weekblad bekannt. 

Einige zwar von Zeit zu Zeit erscheinende Werke 
möchte ich doch wegen ihrer unbestimmten Erschei¬ 
nungszeit nicht zu den Zeitschriften rechnen : erwarten 
Sie also, mein Freund, das darüber zu sagende an sei¬ 
nem gehörigen Orte. In diese Kategorie gehören die 
Bibliotlieca eritica ; die Bibliotheek van oude Letterkun¬ 
de; das geneeskundig Magazyn; das Magazyn van Va- 
derlandschen Landbouw. 

Wenden wir unsern Blick nun auf die Kinder des Ta¬ 
ges : die politischen Zeitschriften! Aber Sie schenken 
mir wahrscheinlich gern die Beschreibung der gewöhn¬ 
lichen, auf liöclistsehleclitem Papier gedruckten Zeitun¬ 
gen, wovon bisher jede grössere Stadt wenigstens eine 
hatte! Auch glaube ich kaum, Ihnen mehr als den Na¬ 
men dieser Epliemeriden sagen zu müssen: 

12) De Staatkundige Historie van Holland. 

13) De Nederlandsclie Mercurius, welcher auch die lu¬ 
therisch - kirchlichen Neuigkeiten mittheilt. 

14) De nieuwe Hollandsclie Jaarboeken. 

15) De nieuwe Europeesche Staatssecretaris. 

16) De authentieke Bydragen tot de Gescliicdenis van 
onzen tyd. 

17) De volledige Verzameling van Publicatien etc. 

18) De Bydragen betrekkelyk de verbetering van den 
maatschappelyken Staat (gesellschaftlichen Zustand) 
der Joden, welche den billigem Grundsätzen des 
neuern europäischen Staatsrechts ihr Daseyn verdan¬ 
ken. 

Ehe ich diesen Brief seliliesse, will ich Ihnen noch 
etwas über die liierländischen Kalender sagen. Sie müs¬ 
sen aber, mein Freund, Sich nicht einbilden, dass sich 
auch in diesem Hausrathe der Luxus Hollands zeige, 
der sich an den Tafeln und Theetischen ausbreitet. 
Es ist wahr, dass diese Kalender, Almanache und Ta¬ 
schenbücher, welche alljährig auch hier in nicht gerin¬ 
ger Zahl erscheinen, keinen wissenschaftlichen Belang 
haben; aber sie sind eins der Stücke, wonach man den 
Nationalcharakter und die Stufe der Bildung, auf wei¬ 
cher ein Volk steht, beurtheilen kann. Die gemeinen 
Kalender sind sehr gemein, und ihr Druck und Papier 
äusserst schlecht; sic gleichen meist noch ihren "Vorjah¬ 
ren im vorigen Jahrhundert. Noch immer finden Sie 
darin oder dabey die astrologischen Wetter- undGlücks- 
deutungen vom iiberberühmten Don Antonio Magino. 
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Mit einem Worte, sie stellen nicht das reitzenclste Bild 
des gemeinen Volkes dar; aber sie harmoniren mit sei¬ 
nen Vergnügungen, mit seinen Scherzen, seinen Lie- 
deni. Eine löbliche Ausnahme von diesem Schlendrian 
macht allerdings der von der Gesellschaft Tot nut van’t 
ALemeen herausgegebene Almanack oder Volkskalen¬ 
der, wovon ich schon ein andermal —wie Sie wissen — 
zu reden Gelegenheit hatte: allein auch er ist begleitet 
von jenem Wahrsagereygewäscli, obwohl in allgemei¬ 
nem Ausdrücken. Ep scheint, als habe man sich acco- 
modiren müssen — Die holländischen Taschenbücher 
(auch die gemeinen Kalender haben Taschenbuchformat) 
ins«esammt halten keine Vergleichung mit ihrem deut¬ 
schen Geschwister aus. Gern, mein Eieber, würde ich 
mich weiter über diese Gegenstände auslassen, wenn ich 

nicht Ihre Geduld zu ermüden fürchtete. Also ein an¬ 

dermal mehr. 

(Die Fortsetzung folgt,) 

Nekrolog vom Julius 1810 an.’ 

Den 28. Juli stark zu Wien Heinrich J. von Collin, 

3g Jahr alt, Hofrath der K. K. Hofkammer daselbst und 
Ritter des Leopold-Ordens. Meusels Gel. T. XIII Th, 

ist hieraus in etwas zu suppliren. 

Den 3i. Aug. stai'b zu Dresden Christian Gottfr. 

Meissner, geb. in Görlitz am 28. Decbr. 1709, studirte 
in Lauban bis 1769 und in Leipzig bis 1762, wo er 
auch disputirte, hierauf ward er 1763 Oberamtsadvokat, 
1766 Syndikus in Lauban, 1776 Landsyndikus in Bu- 
dissin, 1790 J- V. D. in Wittenberg, wo er sine prae- 

side disputirte und 1793 Appellationsrath in Dresden. 
Seine Schriften s. in Otto O. L. Lex, und Meusels Gel, T. 

Neuigkeiten 

von Julius Eduard Hitzig in Berlin. 

Von Ostern 1811 — Neujahr 1812. 

Zweytes Supplement zum Verlags - Catalog. 

(Die mit einem *{■ hezeichneten sind Commissions - Artikel.) 

v 
+ Bode, J. E., astronomisches Jahrbuch auf 181 \. gr. 8. 
‘ 1 Rtlilr. 8 Gr. 

*j- Dessen Erläuterungen über die Einrichtung und den 
Gebrauch seiner astronomischen Jahrbücher, nebst 
einem Verzeichnisse von 1025 Sternen nach Piazzis 
Beobachtungen, gr. 8. 12 Gr. 

f Ciceronis, M. Tullii, De natura deorum über IVus 
E pervetusto Codice Ms. membranaceo nunc prinnim 

edidit P. Seraphinus, ord. Fr. Minor. 8 maj. Bononiae 

18 ii; brocli. 12 Gr. 

Goeden, Dr. II. A., die Theorie der Entzündung. Ein 
nosologisches Fragment als Ankündigung seines Wer¬ 
kes über den Typhus, gr. 8. und 

—— Ueber die Natur und Behandlung des Typhusfiebers. 
Ein Versuch in wissenschaftlich - erfahrnem Sinne. 
Herausgegeben und mit einer Vorrede versehen von 
Dr. Ernst Horn. gr. 8. Beyde nicht von einander zu 
trennende Schriften 1 Rthlr. 18 Gr. 

Graefe, Ilofrath und Prof. D. K., Normen für die Ab¬ 
lösung grösserer Gliedmassen, gr. 4. Mit 7 nach der 
Natur gezeichneten vortrefflichen Kupfertafeln. roh 

3 Rthlr. 18 Gr. 
Sauber gebunden 4 Rthlr. 

-j- Henke , Dr. E. A., Revision der Lehre von der Lun¬ 
gen- und Athen)probe, zur näheren Bestimmung der 
Beweiskraft derselben in medicinisch - gerichtlichen 
Untersuchungen über todgefundene neugeborene Kin¬ 
der. gr. 8. 8 Gr. 

(Aus Horns Archiv besonders abgedruekt.) 
Horn’s, Dr E., Archiv für medicinisclie Erfahrung. 

Neue Folge. Jakrg. 1811. 2ru.3rBd. Mai-—Decemb. 
gr. 8. Der Jalirg. von 6 Doppelheften 6 Rtlilr. 

John, Dr. J. Fr., Neue chemische Untersuchungen mi¬ 
neralischer, vegetabilischer und animalischer Substan¬ 

zen. gr. 8. 1 Rthlr. 8 Gr. 
Auch unter dem Titel: 

Zweyte Fortsetzung des chemischen Laboratoriums 
desselben Verfassers. 

Magazin der neuesten Erfahrungen in der gesammten 
Naturkunde. I11 unterhaltenden Aufsätzen für gebil¬ 
dete Leser in allen Ständen. Erster Band. Mit 6 Kupfer- 
tafeln. gr. 8. 3 Rthlr. 

Reden, die, des Aescliines und Demosthenes, über die 
Krone, oder für und wider den Ktesiphon, übersetzt 
und mit einer historischen Einleitung von Friedrich 
von Raumer, Königl. Preussis. Regierungs - Rath. 

8. 1 Rtlilr. 6 Gr. 
Repertorium de* Neuesten und Wissenswürdigsten aus 

der gesammten Naturkunde. Eine Zeitschrift für ge¬ 
bildete Leser in allen Ständen. Herausgeg von Heini’. 
Gust. Flörke. Mit schwarz, und fein ausgem. Kupfern. 
2r Band. July — Decemb. 1811. gr. 8. Der ganze 
Jalirg. aus 12 Heften bestehend. 7 Thaler in einzelnen 
Heften, das Heft zu 16 Gr. 

Romanenbibliothek, kleine, von und für Damen. 4te 
Lief. enth.Natalie v. Fanny. 8. brocli. 1 Rtlilr. 12 Gr. 

-j- Schmalz Rede, gesprochen, als am Geburtsfeste dos 
Königs, 3ten August 1811, die Königliche Universi¬ 
tät zu Berlin sich zum erstenmale öffentlich vers m- 

melte. gr. 8. brocli. 4 Gr. 
Slael, Frau von, Aspasia. Eine Charakterzeielinung. 

Aus dem Franz, übersetzt, gr. 8. geh. 4 Gr. 
Tittmann, F. W. Ueber den Bund der Amplrctyonen. 

Eine von der Königl. Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin gekrönte Preisschrift, gr. 8. Druckpapier 
1 Rthlr. 6 Gr. Schreibpapier 1 Rthlr 1 8 Gr. 

Universitats - Kalender, Berliner, a. d. J. 181a. 16. 3 Gr. 
Zeune, A. Ei'dtafd zum Gebrauch für Bürgerschulen. 

Folio. 2 Gr. 
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leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 18. des Januars. 16. 1812* 

Intelligenz - Blatt. 

Gelehrte Gesellschaften. 

Donnerstags den i2. September 1811 hielt die im 

Haag zur Vertlieidigung der christlichen Religion ge¬ 

gen ihre jetzigen Gegner errichtete Gesellschaft ihre 

allgemeine Versammlung, welche Herr Johann van 

Voorst, Professor der Gottesgelahrtheit auf der Uni¬ 

versität zu Leyden mit einer Rede eröffnete „übe?' ei¬ 

nige Hauptpunkte, welche bey der fernei'n I erthei- 

digung der christlichen Religion nach der bestimmten 

Absicht dieser Gesellschaft festgesetzt bleiben sollen, 

und über die besonde?'?i Regeln, welche dabey vor¬ 

züglich in Obacht genommen zu werden verdienen. 

Hierauf gab der Secretair folgende Nachricht von 

der Beurtheilung der eingegangenen Abhandlungen. 

I. Auf die im Jahr 1801 bereits geschehene Preis¬ 

frage, welche i8o5 näher bestimmt und 1809 wieder¬ 

holt wurde, betreffend eine deutliche Angabe von der 

wahren Beschaffenheit des Glaubens, wodurch wir 

nach der Hersicherung des Evangelii Antheil an der 

durch Jesum Christum erwoi'benen Versöhnung erhal¬ 

ten, nebst einer Belehrung, dass dies ein schickli¬ 

ches Mittel sey, Gott zu verherrlichen, so wie un¬ 

sere Heiligung und Glückseligkeit zu befördern. — 

sind zwar einige, aber keine befriedigenden Antworten 

eingelaufen. 
II. Auf die Preisfrage, betreffend einen kurzen 

Begriff des christlichen Glaubens und der Moral, in 

so ferne dieser aus den Briefen des Apostels Johan¬ 

nes hergeleitet werden kann, sind ebenfalls einige 

Abhandlungen eingesandt worden, unter denen eine 

mit dem Motto: ornari res ipsa negat contenta doceri, 

Manilius Astron. Lib. III. §. 3g- z war sich sehr aus¬ 

zeichnet, indessen so wenig wie die andern den Sinn 

der Preisfrage ganz zu erschöpfen scheint; daher ihr 

und der andern Verfasser aufgefordert werdeu, diesen 

Gegenstand noch einmal zu behandeln , und ihre Ant¬ 

worten vor dem 1. Nov. 1812 einzusenden. 

III. Auf die Preisfrage, betreffend eine bestimmte 

Auseinander Setzung der Gründe für das Daseyn der 

En gef hergeleitet aus der Geschichte Jesu und sei¬ 

ner Apostel; ist eine Abhandlung mit dem Motto cin- 

gegangen: sind sie nicht allzumal dienstbare Gei¬ 

ster etc. Ebr. I. i4. deren Verfasser der Preis zuer¬ 

kannt wurde. Bey Eröffnung des Billets fand sich, 

Erster Band. 

dass derselbe Jodocus Heringa (Sohn von Elisa Ile- 

ringa) Doctor der Theologie und Professor der Gottes¬ 

gelehrtheit, wie auch Exegese des N. T. auf der Aka¬ 

demie zu Utrecht sey. 

IV. Auf den geforderten Beweis, dass die An¬ 

ordnungen des mosaischen Gottesdienstes nach dem 

Gesetzbuche , welches dem Moses zugeschrieben wird, 

bereits von seiner Zeit an in Gebrauch gekommen 

wären, sind keine Abhandlungen ein gelaufen, wess- 

halb d iese Frage zur Beantwortung auf eine unbe¬ 

stimmte Zeit aufgestellt wird. 

V. Unter den Abhandlungen, eingeschickt auf 

die Frage, worin eine genaue Untersuchung gefordert 

wurde, was wir, nach der Lehre der Bibel, von dem 

Zustand der Seele zwischen dem 7'od und der TVie- 
derauferstehung der Leihe?' zu ui lheilen haben, ist eine 

mit dem Motto: ix /uepov? yivo!>6XO[.ie)’, Paulus; des 

bestimmten Preises für würdig erklärt worden, zu 

deren Verfasser bey Eröffnung des liinzugeliigten Bil¬ 

lets P. van der Willigen, Prediger zu Ilillcgom sich 

bekannte. 

VI. Endlich wurde unter denen Abhandlungen, 

welche auf die Frage eingegangen waren, worin man 

einen Beweis verlangte, dass die Taufe und das 

Abendmahl, der [Absicht gemäss, in welcher Jesus 

beydes einsetzte, alle Zeiten de?' TVelt forldauern 

solle, eine des ausgesetzten Preises für würdig er¬ 

klärt, welche das Motto führt: lasset uns halten an 

der Beke?mtniss der Hoffnung etc. Ebr. X. 23. als de¬ 

ren Verfasser bey Eröffnung seines Billets, Wessel 

Albertus van Hengel, Prediger zu Grootebroek, sich 

zu erkennen gab. 
Die Gesellschaft fordert aufs Neue alle Freunde 

und Beschützer der Wahrheit und Gottesfurcht, unter 
dem Anerbieten des gewöhnlichen Preises, aul, so¬ 
wohl die bereits obenerwähuten für eine unbestimmte 
Zeit aufgestellte Fragen, als auch die zwey folgenden 

zu beantworten: 
I. Gibt cs allgemeine und bestimmte Gründe der 

wahren Philosophie, die uns verpflichten müssen, sol¬ 

che unmittelbare und übernatürliche Einmischungen 

der Vorsehung zu bezweifeln, wie sie nach der buch¬ 

stäblichen Erklärung der heilig. S. in frühem Jahr¬ 

hunderten Statt fanden. 
II. Muss man bey Erklärung der heil. S. im AH- 
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gemeinen auF eben che Art und "Weise verfahren, wie 

bey andern Schriftstellern ? und hat man nichts desto 

weniger noch besondere Regeln dabey zu beobachten? 

Die Beantwortung dieser beyden Fragen erwartet 

man vor d. letzten December i8ia. 

Ausserdem erwartet die Gesellschaft vor d. l. 
.Nov. 181 i . 

Eine Beantwortung der Frage, die 1809 aufgege¬ 

ben und 1810 wiederholt ward, betreffend eine An¬ 

weisung, dass alles Gute einer Religionslehre, die ei¬ 

nen hinlänglichen Unterricht zur Glückseligkeit des 

Menschen enthält, und was man in den Grundsätzen 

der Philosophen sowohl vor als nach Jesus Zeiten fin¬ 

det, auf eine weit vollkommnere Weise und ohne den 

geringsten Irrthum durch Christum und seine Apostel 
gelehrt worden ist. 

Vor dem letzten Deeemb. 1811. 

Eine Beantwortung der Frage über die Sühnopfer 

des alten Bundes. (Man sehe das Programm von 1810 

No. \. und die darauf erfolgten besondern und öffent¬ 

lichen Ankündigungen zu Ende des vorigen Jahres.) 

Vor dem 1. Jänn. 1812* 

Eine Abhandlung über den Gebrauch der Bücher 

des Alt. Test, zur Befestigung der Lehrsätze, welche 

in den Schriften des N. Test, deutlicher vorgetragen 
werden, 

und vor dem 1. März 1812. 

Eine Beantwortung der beyden im vorigen Jahr 
ausgeschriebenen Fragen. 

I. Worin unterscheiden sich die meisten unter 

den neuesten Gegnern der Göttlichkeit des Christen¬ 

thums, welche ungefähr seit der Mitte des letzt ver¬ 

flossenen Jahrhunderts aufgetreten sind, von den frü¬ 

hem und wie hat man in dieser Hinsicht die Ver- 

theidigung gegen sie einzurichten? 

II. In wie weit kann das Zeugniss oder Still¬ 

schweigen der Kirchenväter und anderer Schriftsteller, 

in den ersten vier Jahrhunderten bey der Vertheidi- 

gung der Echtheit bestrittner Bücher der Bibel oder 

Stellen derselben in Betracht kommen. 

Die Verfasser, welche den Preis zu erhalten 

wünschen, werden ersucht, ihre Namen nicht ihren 

Abhandlungen beyzufiigen, sondern sie mit einem 

Motto zu unterschreiben, und diesen Abhandlungen 

ein versiegeltes Billet mit der Aufschrift des nämli¬ 

chen Motto’s beyzufiigen, worin ihre Namen und ihr 

Aufenthalt angedeutet werden; ferner sich der Kürze 

und Klarheit zu befleissigen und ihre Abhandlungen in 

lesbarer Schrift, am liebsten in holländischer und la¬ 

teinischer, allenfalls auch deutscher Sprache mit latei¬ 

nischen Buchstaben geschrieben (indem das mit deut¬ 

schen Buchstaben und undeutlich Geschriebene nicht 

beachtet wird) postfrey und so viel als möglich mit 

einer der Gesellschaft unbekannten Hand geschrieben, 

einzusenden an den Secretair der Gesellschaft Thomas 

Hoog, Prediger zu Rotterdam, und sich nach den Er¬ 

müdungen zu richten, die in den vorigen Anzeigen 
enthalten sind. 

Die Gesellschaft wiederholt die schon öfters in 

den vorigen Anzeigen gegebene Bemerkung, dass man 

Januar* 

seine gekrönten Preisschriften weder besonders , noch 

einem andern Werk beygedruckt, ohne ihre Bewilli¬ 
gung herausgebe. 

Die Gesellschaft behält si< h das Recht vor, nach 

Gutbefinden und zum allgemeinen Besten Gebrauch 

von allen eingegangenen Abhandlungen zu machen, 

und sie, wenn ihnen auch der Preis nicht wäre zu— 

eikannt worden, ganz oder zum Theil bekannt zu 

machen, es sey mit Hinzufügung der von den Ver- 

fassern angegebenen IVlotto s, oder mit Vorsetzung ih¬ 

res Namens, wenn sie auf darum gethanes Ersuchen 

denselben zu entdecken belieben. 

Chronik der Julius - Universität zu Wiirzburg. 

Winter- Semester 1810 — i8ii. 

Vor Anfang dieses Semesters wurde zum Prore¬ 

ktor für das nächste Jahr Prof. Dr. Kleinschrod aber¬ 

mals erwählt — Das Decanat der theologischen Fa- 

cultät behielt den Gesetzen der neuesten Universitäts- 

Organisation zu Folge der Senior, Regens und Prof. 

Dr. Löwenheim. Zum Decan der juridischen Facul- 

tät wurde Prof. Dr. Schmidtlein, und zum Deean der 

medicinischen Fakultät wurde Prof. Dr. Friedreich ge¬ 

wählt. Als Decan der philosophischen Fakultät wurde 

Prof. Dr. Andres bis auf weitere Verfügung bestätigt. 

Den 19t.cn October starb der Minorite. P. Ambro¬ 

sius Hosp, Geliiilfe bey der Universität^ - Bibliothek, 
im 6oten Jahre seines Lebens. 

Se. k. k. Hoheit der Erzherzog Grossherzog haben 

den Dr. Ignaz Rudhart, aus Bamberg, zum öffentli¬ 

chen ausserordentlichen Professor bey der juridischen 
Facultät allergnädigst ernannt. 

Gratifikationen erhielten Prof. Dr. Markard und 

Prof. Dr. Hesselbach. 

Se. königl. Hoheit der Grossherzog von Frankfurt 

und Fürst-Primas des rheinischen Bundes haben an 

den Prof. Dr. Heller für den Höclistdemseiben über¬ 

sendeten ersten Band seiner Flora des Grossherzog- 

tliums Wiirzburg, zur Vollendung dieses Werkes, ein 

huldvolles Aufmunterungsschreiben ergeben lassen, und 

demselben zugleich die goldene Verdienst - Medaille 

beygefügt. 

Den 17ten Nov. 1 g 1 o eröffnete Prof. Dr. Geier 

seine Vorlesungen über Staats wirthscha ft mit einer 

öffentlich gehaltenen Rede, worin er seine Ansichten 

der National - Industrie u. Fiuanz wirthschaft im Gross- 

lierzogtliume Wiirzburg auseinander setzte. 

Akademiker zählte man in diesem Winter-Seme¬ 

ster 294, worunter sich 191 Inländer und io3 Aus¬ 

länder befanden. Von diesen 294 Akademikern stu- 

dirten 38 Theologie, 79 Rechfsgelahrtheit, 61 Medi¬ 

ci n , 41 Chirurgie, 2 Pharmacie, 69 Philosophie und 

4 Forstwissenschaft. 

Die medianische Doctorwiirde erhielten nach vor¬ 

ausgegangenen Prüfungen aus allen Theileu der Medi- 

cin folgende Ausländer: Hr. Joh. Adam, Ebert, ans 
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Hanimelburg; Hr. Gustav Adolph Fichtner, aus Ro¬ 

stock; und Hr. Johann Westhojfl, aus Mettmann im 

Grossherzoglhume Berg. 

Die medicinische Facultät hat zum Besten unver¬ 

mögender Inländer wieder eine Preisfrage aufgestellt. 

Wer davon sie am bestell beantwortet, erhalt nach 

vorausgegangenen Prüfungen und Disputation uuent- 

geldlich die Üoctorwiirde. Die Preisfrage ist: Worin 

besteht die Natur des Schlagflusses , und was lehren 

insbesondere die Leichenöflhungen darüber? 

Als Beantwortung der aufgegebenen Preisfrage 

wünscht die medicinische Facnltät: dass i) die durch 

Leichenöflüungen am Sehlagflusse Verstorbener gemach¬ 

ten Beobachtungen aus den besten Schriften gesammelt, 

und so zusanimengestellt würden, dass die allgemeinen 

Thatsachen zuerst, dann nach diesen die besonderen 

angeführt würden; 2) dass die Erscheinungen bey 

Schlagflüssigen mit ähnlichen Rücksichten angeführt 

würden; 3) dass eine möglichst begründete Theorie 

der Wirkungen des Nervensystems und der Blutbewe- 

gung, und insbesondere des Verhältnisses der Nerven 

und Gefasse, so wie der Venen und Arterien zu einan¬ 

der aufgestellt würde, damit 4 1 aus der Verbindung 

dieser Theorie mit den Thatsachen (1 und 2), wo- 

bey man noch Rücksicht auf die Ursachen des Sclilag- 

flusses nehmen kann, eine erwünschte Ansicht der 

Natur des Schlagflusses hervorgehen könne; und 5) 

dass man endlich auf schon vorhandene Theorien, und 

auf manche bekannte Eintheilungen des Schlagflusses 

Rücksicht nehme, und sie beurtheile. — Die beant¬ 

wortete Preisfrage muss nach 6 Monaten, vom iten 

Januar dieses Jahres an gerechnet, in deutscher, oder 

verdienstlicher in lateinischer Sprache, an d. Z. Dekan 

eingeschickt seyn. Derjenige, dem der Preis zu Tlieil 

wird, muss unter Verlust der Belohnung sich den ge¬ 

hörigen Prüfungen zur Erhaltung der Doctorwiirde 

nach 6 Monaten nach erhaltenem Preise unterziehen. 

— Zur Beantwortung der Preisfrage können nur die¬ 

jenigen zugelassen werden, welche ihren akademischen 

Curs ganz oder doch baldigst vollendet haben. Ehe 

sie sich der Beantwortung der Preisfrage unterziehen, 

so haben sie sich sowohl darüber, als wegen ihrer 

Armuth beym Decan durch glaubwürdige Zeugnisse 
auszuweisen. 

An akademischen Schriften erschienen : 

1) Als Programm: G. Pickel ( Medicinal-Ratli 

und öil'entl. ordentl. Professor) über Zucker und Zu¬ 

ckersurrogate, besonders über Traubenzucker in Hin¬ 

sicht auf Franken. 1811. 86 Seiten in 8. 

2) Als Dissertation: Wolf. Oilomar. Adolf. 

Behrnauer (Budissa-Lusati) diss. inaug. mediea de 

Zona. Cum tabula aenea. 181 j. 44 Seiten in 4. 

Von der akademisch - musikalischen Bildun^- 

anstalt wurden in diesem Winter-Semester drey öf¬ 
fentliche Conzerte gegeben, 

Sommer-Semester 1 81 1, 

Die Vorlesungen nahmen am 22. April ihren Anfang. 

)i 1 gcistl. Rath und ordentliche Prof. Dr. Biank, 

Director des naturhistorischen Cabinets an der Univer¬ 

sität, hat seinen aus eigenem Ersparnisse angeschafften 
und aus 187 Bänden bestehenden Büchervorrath, wel¬ 

cher sich meistens auf Naturgeschichte bezieht, und 

laher zur zweckmässigen Einrichtung des Cabinets gut 

benutzt werden kann, dem naturhistorischen Cabinete 

mit der ausdrücklichen Bestimmung geschenkt, dass 

diese Büchersammlung daselbst aufbewahrt, und von 

dem zeitigen Director und Geliülfen benutzt werden 

solle. Dem geistl. Ratlie und ordentl. Prof. Dr. Blank 

wurde daher von der allerhöchsten Stelle durch die 

frossherzogliche Universitäts - Curatel über diesen neuen 

leweis seiner guten und gemeinnützigen Gesinnungen 

die gebührende Erkenntlichkeit und Zufriedenheit zu 

erkennen gegeben. 

Das anatomische Cabinet ist abermals mit neuen 

für die Kenntniss des gesunden und kranken Zustandes 

des menschl, Körpers gleich instructiven Präparaten, 

welche der Prosector Dr. Hesselbach seit einem Jahre 

ausgearbeitet hat, vermehrt worden. Ein Theil davon 

wurde angekauft. 

Der d. Z. Prorector und ordentl. Prof. Dr. Klein- 

schrod hielt in der Absicht., um das Studium des 

Code Napoleon zu erleichtern, diesen Sommer 

hindurch unentgeldliche Vorlesungen über das Perso¬ 

nenrecht, als den vorzüglichsten Theil dieses Code, 

wöchentlich in zwey Stunden. 

Den 24, 25. und 26. April eröffnete der neu an- 

gestellte ausserordentliche Prof, der Rechte, Dr. Jgnaz 

Rudhart, seine Vorlesungen mit einer Antrittsrede 
über das Studium der Rechtsgeschichte in drey öf¬ 
fentlichen V ersam mlungen. 

Den 5. Junius wurde der ordentliche Prof. Dr. 

Harsch von der Societe medicale d’Emulation zu Pa¬ 

ris in die Zahl ihrer auswärtigen Mitglieder aufge¬ 
nommen. 

Die juristische Doctorwürde erhielten nach vor¬ 

ausgegangenen Prüfungen: 1) den 8. Junius Hr. Jo¬ 

hann Baptist Blass, aus Prosselsheim, nachdem er 

als Eingeborner seine Inaugural - Dissertation öffent¬ 

lich vertlieidigt hatte; — und 2) den 20. August Hr. 

Friedrich Freyherr von Fechenbach zu Laudenbach 

(aus Mainz) grossherzogl. Frankfurtischer Kämmerer. 

Die medicinische Doctorwürde wurde nach vov- 

ausgegangenen Prüfungen folgenden Studirenden er- 

tlieilt: 1 ) dem lirn. Joachim Balling, von Brendlo- 

renzen bey Neustadt an der Saale, nachdem er als 

Eingeborner den 6. Julius positiones varias ex uni- 

versa medicina selectas öffentlich vertlieidigt hatte; 

2 ; dem Hrn. Johann Carl Hüls mann, aus Melle in 

Westphalen; 3) dem Hrn. Carl Friedrich Gustav 

Jürgens, aus Jever; 4) dem IJrn. August Heinrich 

Peez, aus Mainz; und 5) dem Hrn. Dr. der Philoso¬ 

phie, Johann Gottlieb Stemm/er, von Zeulenroda im 

Vogilande. — Im verflossenen Winter-Semester er¬ 

hielten ausser den drey schon genannten Studirenden 

noch folgende nach vorausgegangenen Prüfungen die 

medicinische Doctorwürde: Hr. JCdmund Axmann, aus 

Mainz; Hr. Carl Ludwig Schacht, aus Hadamar; Hr. 

Johann Christian Schmidt, aus Wunsicdel im Bai- 
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reuthischen, und Hr. Ferdinand Vorländer , von Rött¬ 
gen im 'Grosslierzogllium Berg. 

Akademiker zahlte man in diesem Sommer-Semester 

276, und unter diesen 182 Inländer und 94 Ausländer. 
Von diesen 276 Akademikern studirten 32 Theologie, 72 
Rechtsgelahrtheit, 66 Medicin, 39 Chirurgie, und 67 

Philosophie. 
An akademischen Schriften erschienen aus der Dru- 

ckerey des Universitats-Buchdruckers : 
Als Programm: Dr. Ignaz Rudhart (ausseror- 

dentl. Professor der Rechte) über das Studium der 

Rechtsgeschichte, als Antrittsrede vorgetragen in drey 
öffentlichen Versammlungen. 1811. 64 Seiten in 8. 

Als Dissertationen: 1) Johann Baptist Blass 

(Prosselhcmensis ) dissertatio inauguralis iuridica de ea, 

quae philosophiam inter abqüe iuris scientiäm positi- 

yam inter cedit relatione. 18 H. 5p Seiten in 4. 
2) Johannis Gottlieb. Stemmler ( Zeulenroda - Ru¬ 

then i, philosopliiac doctoris et societatis mineralogicae 
ducalis Jenensis sodalis) dissertatio inauguralis medica 
de mania. i8n. 19 Seiten in 4. 

Beförderungen und Ehrenbezeigungen. 

Herr Hofratli und Prof. Eichhorn in Göttingen hat 
von der theol. Facultät zu Halle unter Hrn. 1). VVeg- 
scheider’s Decanate d. 29. Jun. v. J. das Doctordiplom 

erhalten. 
Die theol. FaculLät zu Marburg hat. dem Metropoli¬ 

ten zu Spangenberg, Hrn. D. Carl Fr. Schüler, und dem 
Generalsuperint. zu Detmold, Hrn. Ferdinand TVerth 

die Doctorwürde ertheilt. 
Hr. Prof. Jac. Fries zu Heidelberg ist von der dasi- 

gen medic. Facultät zum Doctor ernannt worden. 
Der Cour, am Gymn. zu Frankfurt am Mayn FIr. 

Georg Friedr. Grolefend, der Prof. u. Rector des Gymn. 
zu Idstein, Hr. Christian Willi. Snell, der Pfarrer zu 
Cronenburg, Hr. Joh. Ludm. Christ, und der Prof, am 
Lycemn zu Mainz, Hr. Joh. Ignaz Weitzel haben von 
der philos. Facultät zu Mainz Doctordiplome erhalten. 

Der bisherige ausserord. Prof, der Theologie zu 
Halle, FIr. IV. Gesenius hat daselbst eine ordentliche 
Professur der Theologie mit einer Gehaltszulage von 

1000 Francs erhalten. 
Der Hofprediger zu Darmstadt, FIr. D. Joh. Aug. 

Stark ist von dem Grossherzoge in den Adelstand erho¬ 

ben worden. 

Nekrolog vom Julius 1810 an. 

Am 8. Septbr. verstarb zu Berlin Peter Simon Pal¬ 

las , an der Ruhr, nachdem er seit i4 Monaten sich da¬ 
selbst zum Besuch bey seinem altern Bruder, dem I). 
Med. August Friedrich Pallas aufgehalten hatte. Er 
war daselbst 1740 geboren, ward nach beendigtem Stu- 
diren oct. D. der A. G. (wo und wenn?) seit 178,2 
Kaiserl. Russ. Collegieurath, seit 1785 Mitglied der K. 

Akademie der Wissenschaften zu Petersburg und Ritter 

des Wladimirordens; seit 1787 Historiograph des Ad¬ 
miralitätscollegium und hielt sich seit 1796 zu Symphe- 
ropol in Taurien auf. Die Neue Allg. d. Bibliothek, Bd. 
XC. S. 277. liess ihn schon i8o4 zu Akmeschet in der 
Krimin sterben, vergl. Meusels Gel. T. VI. X. XI. u. XV Bd. 

Ankündigung. 

Neue Militärische Zeitschrift. 

Diese Zeitschrift, welche seit dem Anfänge "des 
Jahres 1811 Heftweise monatlich erscheint, wird auch 
in dem Jahr 1812 fortgesetzt werden. Wissenschaftliche 
Abhandlungen über alle Zweige der Kriegskunst, alte 
und neue Kriegsgeschichte, Memoirs , und Schriften be¬ 
rühmter östreichischer Feldherrn, Politik, so weit sie 
auf den Krieg Bezug hat, militärische Topographie, Mi¬ 
litärverfassungen verschiedener Staaten, kriegerische 
Anekdoten und Karaktcrzüge, militärische Literatur — 
machen ihren Inhalt aus. Bey träge, die irgend eineu 
dieser Gegenstände betreffen, werden der Redaction will¬ 
kommen seyn. Da die Unternehmer — eine Gesellschaft 
k. k. Olliciere— durch die Liberalität der Regierung die 
Erlaubniss haben, die öffentlichen Archive zu benutzen, 
so ist diese Zeitschrift besonders reich an historischen 
No tizen und Aufschlüssen über die östreichische Geschich¬ 
te, vorzüglich in so fern sie auf den Krieg Bezug hat. 

Im Innlaude pränumerirt man entweder be}r der 
Redaciion der neuen militärischen Zeitschrift im ersten 

Stock des k. k. Kriegsgebäudes nächst dem k. k. Kriegs- 

Archiv, oder bey der Löbl. Oberst-Flof-Postamtszei¬ 
tungsexpedition durch alle k. k- Postämter. 

Auswärtige Abnehmer wenden sich an die Löbl. 
Oberpostämter zu Leipzig, Nürnberg und Breslau. 

Nachricht 

die Fortsetzung von Nussel.ts theol. Bü¬ 

ch erkcun tniss b etreffend; 

Herr Domdiakonus Simon in Merseburg wird die 
NosSeltsche Anweisung zur Kenntniss der besten allge¬ 
meinen Bücher in allen Theilen der Theologie etc. ganz 
nach dem Plan und der Oekonomie dieses Werks fort¬ 
setzen, nur will er noch bey jedem Buche, den Laden¬ 
preis, und etwas weniges über den Werth, oder Un¬ 
werth desselben, beyfiigen. Herr Domdiakonus Simon 
wird also die theol. Literatur des igten Jahrhunderts 
bearbeiten, und verspricht ein brauchbares gutes Buch 
zu liefern, welches würdig ist, sich an das Nösseltsche 
anzuschliessen. Das Werk erscheint der Gemeinnützig¬ 
keit wegen unter zwey Titeln. — Der erste nennt sich 
Fortsetzung des Nösseltschen Werks — der 2te: Simons 
Anweisung zur Kenntniss der Bücher in allen Theilen 
der Theologie des igten Jahrhunderts. Auf nächste 
Ostermessp 1812 erscheint vorstehendes Werk, mit 
deutlicher Schrift, in gr. 8. auf schönes weisses Papiei 
gedruckt; im Verlage de« Buchhändlers Köhler in 

Leipzig, 



129 130 

Leipziger Literatur-Zeitung, 

Am 20. des Januars 17. 1812. 

Psychologie. 

Untersuchungen über das Wesen und Wirken der 

menschlichen Seele. Als Grundlegung zu einer 

vvissenschaftl. Naturlehre derselben. Von Christ. 

We iss, Doct. und Prof, der Philos. und Direct, der Stadt¬ 

schule zu Naumburg. Leipzig, bey Fr. Clir. Willi. 

Vogel. 1811. XVI u. 5io S. gr. 8. (2 Tlilr.) 

Seit langer Zeit ist dem Rec. kein so gehaltreiches 

psychologisches Werk vorgekommen, als das gegen¬ 
wärtige. Nicht als wenn Rec. mit dem Vf. in An¬ 

sehung seiner Ansichten von der Seele durchgängig 
einstimmte. Beyder Ansichten weichen vielmehr 
in manchen wesentlichen Puncten von einander ab. 
Allein Rec. ist weit entfernt, den Werth oder Un¬ 
werth irgend eines philosoph. Werkes nach dem 
Maasse der Einstimmung oder Nichteinstimmung mit 
der eignen Ueberzeugung zu beurtheilen. Vielmehr 
fragt Rec. bey einem solchen Werke vor allen Din¬ 
gen, ob sich in demselben ein besonnener, gründ¬ 
licher, echt wissenschaftlicher Forschungsgeist an- 
kiindige, und ob es dem Leser mannigfaltigen Stoff 
zum eignen Denken gebe. Und alles diess kann 
Rec. von dem vorliegenden Werke mit voller Zu¬ 
versicht bezeugen. 

Wir wollen zuvörderst eine allgemeine Darstel¬ 
lung von dem Inhalte dieses interessanten Werkes 
geben. Der erste Abschn. (S. 1 — 76) handelt von 
den Elementen des Geistes und der Art seines Da- 
seyns im Allgemeinen. Hier werden der Trieb 
oder das Princip der Richtung im Geiste und der 
Sinn oder das Princip der innern Bildung darge¬ 
stellt als die beyden Elemente aller geistigen Thä- 
tigkeit, welche mit der Expansiv kr af! und Attrac- 
tivkraft in der äussern Natur in einer gewissen 
Analogie stehen. Der zweyte Abschn. (S. 77 — 026) 
handelt von dem quantitativen Verhältnisse der 
Elemente des Geistes oder von den Vermögen der 
besondern Aclivität. Hier werden die Gefühle aus 
dem Gleichgewichte beyder Elemente der geistigen 
Tliätigkeit, die Vorstellungen aus dem Ueberge- 
wichte des Sinnes über den Trieb, und die Begeh¬ 
rungen aus dem TJebergewichte des Triebes über 
den Sinn erklärt, und so eine naturwissenschaftliche 
Theorie von dem Gefühls- Vorstellungs- und Be¬ 

geh rungsveimiögen gegeben. Der dritte Abschnitt 
(S. 027 — 5io) handelt endlich von dem qualitativen 

Erster Band. 

Verhältnisse der Elemente des Geistes oder von 
den Vermögen der allgemeinen Perfectibilität und 
den natürlichen Bildungsstufen. Hier werden Sinn¬ 
lichkeit, Verstand und Vernunft dargestellt und 
erklärt, als nach Graden verseiljedne Aeusserungen 
des Gefühls- Vorstellungs- und Begehrungsvermö- 
gens, welche entweder das Sinnliche und Einzelne, 
oder das Unsinnliche und Allgemeine, wiefern es 
mit jenem verbunden ist, oder endlich ein schlecht¬ 
hin Unendliches und Absolutes betreffen. 

Da nun der Vf. in der Vorr. (S. VII) erklärt, 
dass dieses Werk nur der Vorläufer eines künfti¬ 
gen ausführl. Lehrbuchs über die Natur der Seele 
seyn solle, dass er aber vorher noch seine Ansich¬ 
ten durch fremde Urtheile in diesem oder jenem 
Puncte zu berichtigen wünsche, so glaubt Rec. dem 
Vf. sowrohl als der Wissenschaft durch Mittheiluug 
einiger Zweifel und Einwürfe, einen wesentlichem 
Dienst zu leisten, als durch einen weitläufigen Aus¬ 
zug aus dem gegenwärtigen Werke. 

Es ist ein Hauptgrundsatz des Vfs,, dass in 
der Seele, weil ihr Daseyn nur die Zeit erfüllt, 
oder (wie er auch sagt) weil ihr ein blosses Zeit¬ 
leben zukommt, kein Zugleichseyn verscliiednerThä- 
tigkeiten oder keine Gleichzeitigkeit verschiedner 
Zustände und Erzeugnisse Statt finden könne, dass 
daher die jedesmalige Thätigkeit, der jedesmalige 
Zustand oder das jedesmalige Product der Seele im¬ 
mer nur Eines sey. Alle Vielheit und Mannigfal¬ 
tigkeit in der Seele sey folglich nur aus einem, oft 
sehr schnellen, Wechsel zu erklären. (Vergl. §. 4). 
Diesem scheint aber die Erfahrung zu widerstrei¬ 
ten. Es ist unläugbar, dass wir z. B. in einem Con- 
certe viele Töne auf einmal hören, und in dasselbe 
Bewusstseyn aufnehmen können, dergestalt dass wir 
sie nicht etwa in ihrer Verbindung bloss als Ei¬ 
nen Ton wahrnehmen, sondern wirklich als ver- 
schiedne Töne, und dass wir zugleich ihr harmo¬ 
nisches oder disharmonisches Verhältniss beurthei- 
len. Fermer ist es unläugbar, dass zu derselben 
Zeit, wo wir jene Menge von Tönen theils als zu¬ 
gleich seyende, theils als aufeinanderfolgende Töne 
auffassen, wir auch die Künstler und Werkzeuge, w el¬ 
che diese Töne hervorbringen, vor uns sehen und 
von ihrer Gestalt sowohl als ihren Bewegungen 
Vorstellungen bilden. Endlich ist es unläugbar, dass 
eben die Töne, die wir zugleich mit gewissen Ge¬ 
sichtsvorstellungen auffassen, in uns gewisse Gefühle 
erregen und diese Gefühle, wiefern sie einen fort¬ 
dauernden Zustand der Fröhlichkeit oder Traurig- 
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heit bewirken , ebenfalls gleichzeitig mit jenen Ge¬ 
hörs- und Gesichts Vorstellungen in der Seele sind. 
Will er Vf. aucii in diesem falle, wie man aus 
S. 23 schliessen muss, alle Gleichzeitigkeit läuguen 
und eine blosse Aufeinanderfolge von Gehörs- und 
Gesichtsvoi Stellungen, so wie einen blossen Wech¬ 
sel dieser Vorstellungen mit den Gefühlen auneh- 
Inen, so scheint er nicht nur einer vorgefassten Mei¬ 
nung zu Liebe eine bloss erkünstelte Erklärung von 
den Seelenerscheinungen zu geben, sondern auch den 
Realzusammenhang dieser Erscheinungen selbst auf- 
zuhebeu. Und wenn der Vf. ebendas, sagt: „Vor 
„der Hand ist so viel gewiss, dass zu der Zeit, wo 
„in uns z. B. vorgestellt oder begehrt wird, keine 
„andre Thätigkeit der Seele wirklich, werden kann“ 
— so möchten wir ihn fragen, warum er denn 
r>vorgesteilt oder begehrt“ sage, da ja offenbar ist, 
dass zu derselben Zeit, wo wir etwas begehren, uns 
wenigstens eine dunkle Vorstellung von dem, was 
wir begehren, vo schweben muss, oft aber auch 
eine sehr klare Vorstellung davon wirklich vor¬ 
schwebt? Da er nun selbst Vorstellen und Begeh¬ 
ren ah zwey verschiedne Thätigkeiten der Seele un¬ 
terscheidet, so muss ja wohl die Seele ungeachtet 
ih res blossen Zeitlebens, wie es der Vf. nennt, zu 
gleicher Zeit zwey verschiedne Thätigkeiten voll¬ 
ziehen können. 

Diess führt uns natürlich auf eine andre Be¬ 
in evkung» Nach dem Vf. sollen alle Vorstellungen 
der Seele aus einem Uebergewichte des Sinnes über 
den Trieb, alle Begehrungen aber aus einem Ue¬ 
bergewichte des Triebes über den Sinn entstellen. 
Wenn nun die Seele unläugbar von dem, was sie 
begehrt, zugleich auch eine Vorstellig hat und ha¬ 
ben muss, wofern ihr das Object ihres Strebens 
nicht ganz verschwinden soll, so kann doch wohl 
nicht zugleich ein Uebergewicht des Sinnes über 
den Trieb und ein Uebergewicht des Triebes über 
den Sinn Statt finden. Noch mehr! Wenn nach dem 
Vf. bey allen Gef ühlen ein Gleichgewicht des Sin¬ 
nes und des Triebes Statt finden soll, so ist unbe¬ 
greiflich, wie zu derselben Zeit, wo wir ein Ge¬ 
mälde beschauen, mithin dasselbe vor stellen, folg¬ 
lich (nach des Vfs. Theorie) ein Uebergewicht des 
Sinnes über den Trieb Statt findet, doch auch ein 
Gefühl der Lust oder des Wohlgefallens am Ge¬ 
mälde, mithin ein Gleichgewicht b.eyder psychischen 
Elemente Statt finden soll. Oder meint der Vf., dass 
auch hier Vorstellung und Gefühl stets mit einan¬ 
derwechseln, mithin die psychischen Elemente bald 
m bald ausser dem Gleichgewichte sich befinden? 
Dann würde aber folgen, dass in allen den Augen¬ 
blicken, wo unser Gefühl vom Gemälde in Anspruch 
genommen wird, eben dieses Gefühl-erregende Ob¬ 
ject von uns gar nicht wahrgenommen werd •. 

Was nun die psychischen Elemente seihst an¬ 
laugt , welche der Vf. seiner ganzen Theorie von 
dem Wesen und den Wirkungen der Seele zum 
Grunde legt, so hegt Rec. auch darüber einige Be¬ 
denklichkeiten. Ueber den Ausdruck Element will 

Rec. nicht mit dem Vf. rechten, da dieser noch am 
Ende seiner Schrift. (S. 3oy) erklärt, erbange nicht 
an Formen und Worten; wiewohl Rec. glaubt, dass 
Formen und Worte, als Zeichen der Sachen oder 
der Begriffe davon, und als Mittheilungsmittei uns¬ 
res Innern an Andre, keineswegs etwas Gleichgül¬ 
tiges sryen, weil sie leicht MisVerständnisse erregen 
können, wenn sie nicht passend gewählt sind. Aber 
das kann Rec. nicht unbemerkt lassen, dass der Vf. 
selbst über seine psychischen Elemente sich auf eine 
ziemlich unbestimmte und schwankende Weise er¬ 
klärt. S. 27 werden die aufzusuclienden Grund¬ 
ier Ufte des Geisles vorläufig Elemente genannt; S. 
5o aber heisst es oben: „Die Elemente sind die Ur- 
„bestandlheile der Kreiße selbst, dic Art undWei- 
„se eines Zusammenwirkens in ihnen, dessen Re¬ 
sultat die jedesmaligen Erscheinungen von der Seele 
„ausmachen“ — und in der Mitte: „Die Elemente 
„sind demnach nicht von den einzelnen Kräften 
„verschieden, weder reell noch formell, sondern 
, nur von ihnen unterscheidbar, sie sind die voll¬ 
ständige logische Exposition ihrer Natur.“ — 
Gleichwohl aber- wird S. 3y wieder ein wesentli¬ 
cher Unterschied zwischen der Lehre von der Grund¬ 
kraft und der Lehre von den Elementen angenom¬ 
men. „Die Grundkraft galt jederzeit für ein wirk¬ 
liches Vermögen der Seele, und man dachte sich 
„die and rn Vermögen ihr nur subordinirt. Die 
„Elemente sind keine Vermögen der Seele, sondern 
„erst durch ihre Verbindung gehen diese hervor.“ 
— Diese Erklärungen möchten schwerlich in Ein¬ 
stimmung zu bringen seyn. Auch begreift Rec. 
nicht, wie1 der Vf. S. 52 u. 35 den Trieb mit der 
Expansiv - (oder Repulsiv-) kraft, und den Sinn 
mit der Attractivkraft in Vergleichung stellen kann, 
da der Trieb sowohl begehrt als verabscheut, mit¬ 
hin sowohl attractiv als repulsiv wirkt. Wenn 
aber der Vf. ebendas, den Trieb als ein Princip 
der Richtung, und den Sinn als ein Princip der 
Bildung eharakterisirt, so ist ja offenbar, dass der 
Sinn gar keine Vorstellung von einem Gegenstände 
bilden kann, ohne auf eben diesen Gegenstand ge¬ 
richtet zu seyn, dass also der Sinn, wenn er bil¬ 
det, eben sowohl ein Princip der Richtung ist, als 
der Trieb, wenn dieser etwas begehrt oder verab¬ 
scheut. Bec. wünscht daher sehr, dass sich der 
Vf. in dem, von ihm durch diese Schrift angekün- 
di ten, ausführlichen Lein buche der Psychologie 
bestimmter und genauer über jene Elemente erklä¬ 
ren möge, damit, es nicht das Ansehen gewinne, 
als sey er über diesen Punct, von dem doch seine 
ganze Theorie abhangt, mit sich selbst noch nicht 
einig gewesen. 

S c h. u 1 a 11 s t a 11 e 11. 

Der verstorbene Canonikus Gleim hatte in sei¬ 
nem Testamente einen Preis von 100 Thlrn. für 
den besten Pian über eine nach einiger Zeit in Hai- 
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berstadt zu errichtende Hu man i t äts - Schule, in wel¬ 
cher etwa 12 Jünglinge von 2 Lehrern gebildet wer¬ 
den sollten, ausgeselzt, und die Testaments - Voll¬ 
zieher machten nicht nur im J. 1805 die Preisfrage 
selbst bekannt, sondern bestimmten auch näher, 
was zu ihrer vollständigen Beantwortung erfordert 
werde. Unter 9 eingesandten Abhandlungen erhielt 
die des einsichtsvollen und erfahrnen Schulmannes, 
Hrn. Diiector Koch zu Stettin, den Preis,, aber die 
bald darauf eintretenden kriegerischen und politi¬ 
schen Veränderungen verzögerten die Bekanntma¬ 
chung der wichtigen Schrift bis in den Sommer vo¬ 
rigen Jahrs, so wie sie fürchten liessen, dass der 
vorgelegle Plan für jetzt nicht, wenigstens nicht an 
dem Orte, für den er nach des Testators Willen 
zunächst bestimmt war, ausgeführt werden dürfte. 
Inzwischen können , wenn auch keine neue Huma¬ 
nitätsschule gestiftet werden sollte, doch dieser Plan 
und die überdachten Vorschläge und bewährten 
Grundsätze des Vfs» anderweit benutzt werden. 

Die Schule cler Humanität. Eine gekrönte Preis¬ 

schrift. von D. Friedrich Koch, Königl. Schulrathe 

in der geistl. und Schul - Deputation der König], Preuss. Reg. 

von Pommern, Director des- vereinigten Königl. und Stadt- 

gymnasiums zu Stettin u. s. w. Stettin bey dem Verf. 

Leipzig in Comm. bey Fr. Bruder, 1811. i45 S. 

gr. 8. (ohne Vorb. und Dedic.) (1 Thlr*) 

Natürlich geht der Hr. Vf. nach einigen allge¬ 
meinen Bemerkungen über Gleims Idee (wobey 
auch erinnert wird, dass unsre gelehrten Schulen 
noch nicht Humanitäts - Schulen in dem Sinne, wel¬ 
chen. Gleim aufgefasst hatte, sind, und wohl hu- 
maniora treiben ohne die Jugend human zu machen) 
von der Frage aus (1. Abschn.) was ist Humani¬ 
tät? Nach Erwähnung der von Kant und Delbrück 
gegebenen Definitionen versucht der Vf. auf dem 
historisch - etymologischen Wege (der wTohl biswei¬ 
len schlüpfrig ist) zum bestimmtem Begriff zu füh¬ 
ren, und bemerkt, dass Humanität (unterschieden 
von der xaXoxayaöia) im drey fachen Sinne zu neh¬ 
men (oder bey den Alten genommen worden) sey. 
1) Als Inbegriff aller Eigenschaften, welche den 
Mensc hen als solchen charaklei isiren; 2) als Um¬ 
fang aller Kenntnisse und ßildungsrnittel, die zur 
Entwickelung seiner humanen Natur dienen; 3) als 
Resultat jener Bildung, welche sich in Empfindun¬ 
gen, Gesinnungen. Handlungen, äussern Manieren 
und der ganzen Handlungsweise offenbart. Hier¬ 
auf wird untersucht (2. Abschn.), du 1 ch welche Mit¬ 
tel ü erhaupt die Humanität gebildet werden könne 
und müsse (durch Entwickelung der drey Grund¬ 
vermögen, welche gemeinschaftlich durch Erziehung 
und Unterricht, negativ und positiv, zu bewirken 
ist) und wie bishei die Humanität durch die Schule 
entwickelt werden konnte und entwickelt worden 
sey (S. 60 n.) ? wo dann wieder erinnert wird, dass 

es meist nur einseitig geschehen sey, indem man 
Humanität nur auf Kennluiss-Erwei I) beschränkte. 
Dann werden (3. Abschn.) die Hindernisse ange¬ 
zeigt, welche der Entwickelung der Humanität ent¬ 
gegen stehen und zwar nur die allgemeinen (die 
gedoppelte Natur des Menschen, die einseitige und 
mangelhafte Ausbildung der hohem Stände, der 

.verderbte Zeitgeist, der überspannte Luxus, der 
Egoismus, fehlerhafte Verfassung des öffentl. Schul- 
und Erziehungs-Wesens, verderbter Familiengeist, 
Nachgiebigkeit gegen die irrige Richtung des Zeit¬ 
geistes) und zugleich kurz angedeutet, wie sie am 
glücklichsten gehoben werden können? Zur eigentl. 
Hauptfrage kömmt der Vf. im 4. Abschn.: wie soll 
eine Humanitäts-Schule nach ihrer innern und äus¬ 
sern Verfassung eingerichtet' seyn? Schon in der 
Preissaufgabe war die H. Sch. definirt, als eine An¬ 
stalt, welche die intellectuelle, ästhetische und mo¬ 
ralische Bildung, insbesondere die Bildung erwach¬ 
sener Jünglinge zu wohlwollenden Neigungen zum 
Zweck habe. Der Vf. betrachtet sie als Unterrichts¬ 
anstedt und als Erziehungsanstalt genauer, nach 
der Beschaffenheit der in dieselbe aufzunehmenden 
Zöglinge (nur Jünglinge mit vorzüglich guten An¬ 
lagen des Kopfes und Herzens, bey denen sich schon 
das Wissenschaft!. Interesse entwickelt hat, durch¬ 
aus keine physisch und moralisch verwahrloseten), 
den Lehrobjecten zur Beförderung intellectueller 
Bildung (in Ansehung der Classiker, auch der unter 
ihnen zu treffenden Auswahl und ihrer Behandlung 
und Anwendung — gegen die zu grosse Mannig¬ 
faltigkeit und Verschiedenartigkeit der Lehrobjecte 
erklärt sich der Vf. mit Recht —) , den Erforder¬ 
nissen des Lehrers (vornehmlich der classischen Li¬ 
teratur; er soll jedes Werk nach einer dreyfachen 
Ansicht, sein es Nationalcharakters y seines Special¬ 
charakters und seines Individualcharakters kennen), 
der eignen Thätigkeit der Zöglinge (hier werden 
verschiedne Hebungen und Selbstbeschäftigungen der 
Zöglinge in zwey Cursus mit Bezi hung auf die al¬ 
ten Schriftsteller voigeschlagen und empfohlen) nach 
der Benutzung des Studiums der Classiker zur Er¬ 
ziehung und Bildung des Charakters. Denn bey 
diesem Studium der Alten verweilt der Vf. am läng¬ 
sten und macht darüber mehrere sehr treffende, zum 
Theil ihm eigenthümliehe Bemerkungen. Ob aber 
auch von nur zwey Lehrern in drey Jahren Alles 
hier angegebene geleistet werden kann? Noch über 
d e äussere Verfassung eines solchen Instituts, und 
zuletzt (5. Abschn.) über die Errichtung einer Hu- 
manitätsschule nach Gieiins Wunsche in Halberstadt. 

Kleine Schriften. 

Exegese.. De occulto urbis Romae nomine ad lo- 

cum Apocal. XVJI, 5. Dissertatio, qua clerum 

suae dioeceseos ad synodum lohanneam Roschil- 

diae d. III. Jul. MDCCCXI. celebrandam — invi- 
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tat D. Fndericus Münt er, Selandiae, ordinumque 

Regg. Equestr. Episcopus, Eques Danebrog. Kopenhagen 

auf Kosten des Kön. Waisenhauses. 21 S. in 4. 

Sehr wahr wird im Eingänge erinnert, zur Er¬ 
klärung der vielen und verschiedenartigen symboli¬ 
schen Bilder, mit welchen der Sieg des Christen¬ 
thums über Judenthum und Heidenthum in der Off'. 
Joh. geschildert werde, sey eine ausgebreitete Ge¬ 
lehrsamkeit erforderlich, da der Apostel bald aus 
den Propheten des A. T., bald aus den Vorstellun¬ 
gen des Orients, Persiens vornehmlich und Chal- 
däa’s, bald aus den Quellen jiid. Philosophie seine 
Bilder entlehne, bald auf griecli. und röm. Gebräu¬ 
che Rücksicht nehme, wie 12, 10 auf die Vereh¬ 
rung des Aeskulaps und der Schlangen in Perga- 
inum, 19, 16 auf die Orient, griecli. und etrusk. 
Sitte auf den Kleidern, der Stirne, den Schenkeln 
Inschriften anzubringen. Auch die Inschrift auf der 
Stirne der Frau, die ein Bild von Rom und der 
Abgötterey ist (17, 5) leiten einige von der Aus¬ 
zeichnung lüderlicher Dirnen durch solche Auf¬ 
schriften bey den Alten her, allein der Hr. Bischof 
findet es nicht glaublich, dass dem Apostel diese 
Sitte bekannt gewesen sey, und, wäre sie es ihm 
gewesen , dass er ein so niedriges Bild gebraucht ha¬ 
ben sollte. Er bezieht es vielmehr auf den mysti¬ 
schen Namen der Stadt, auf dessen Geheimhaltung 
Roms Wohl beruhe. Die Römer glaubten, es könn¬ 
ten aus den belagerten Städten ihre Schutzgötter 
evocirt werden. Damit nun diess ihnen nicht be¬ 
gegne, verheimlichten sie den wahren Namen der 
Stadt wie den eigentlichen Selmtzgott, da überhaupt 
der Wahn herrschte, die Namen verlören die Kraft, 
die sie in einer gewissen Sprache hätten, sobald sie 
in eine andre übergetragen würden. Der Herr B. 
macht es hier wahrscheinlich, dass die unbekannte 
Gottheit, welche die Römer auf eine geheime Weise 
in den frühesten Zeiten verehrten, die Ops oder 
Cybele sey, und führt eine unedirte Bronze, die er 
selbst besitzt, und auf welcher sie dargestellt wird, 
an. Ueber den geheimen Namen Roms sind viele 
Vermuthungen in altern und neuern Zeiten vorge¬ 
tragen worden. Valentia soll dieser Name gewesen 
seyn, aber die Form scheint dem Hrn. B. zu neu. 
Eher könne man auf Saturnia fallen. Einiges über 
den Unterschied der Sprache der Götter (der älte¬ 
sten Sprache) und der Menschen. So wie der Apo¬ 
stel den unter den Juden gewöhnlichen mystischen 
Namen Roms, Babylon, gebraucht hat, so erklärt 
er selbst den Namen der Hure für ein pvg-ijpiov, 
und deutet damit auf den verborgenen Namen der 
Stadt, dessen Gelieimniss nun durch die Aufschrift 
selbst verratllen sey, so dass an ihrem Untergänge 
nicht zu zweifeln sey. Eine scharfsinnige und ge¬ 
lehrt ausgeführte Vermuthung. 

Kirchengeschichte. Zur Einweihung dreyer Bischöfe 

am 9. Sonnt, n. Trinit. 1811, näml. des D.Friedr. 

Plum, als B. von Fühnen; des B. von Rügen, 

Victor Christian Hiort, und des B. von Christian¬ 

sand, Christ. Sörensen, (deren kurze Biographien 

aucli dem Programm angehängt sind,) hat Herr 

Bischof, D* Munter, eine Einladungsschrift her— 

ausgegeben: De ScJiola Antiochena. 58 S. in 4. 

Man kennt lange schon die Ale xandrini sehe 
Schule (cuius tempora, sagt der Vf. nunc redeunt 
— nämlich durch d.en wiederauflebenden Mysticis- 
mus und Neuplatonismus — ferenda quidem in ec- 
clesiae infantia, iam vero, cum sit* adulta, puritati 
doctrinae evangelicae ultra quam diei polest dam- 
nosa) und ihre Verdienste und Nachtheile; weniger 
aber eine ehemals im Orient auch berühmte Schule, 
die Antiochenische, doch gesteht der Hr. Vf. selbst, 
dass er nirgends etwas von einem solchen Semina- 
rium für künftige Religionslehrer in Antiochien ge¬ 
lesen habe, wie die zu Alexandrien, Casarea, Ni- 
sibis und vielleicht an andern Orten waren; wohl 
aber werden christl. Lehrer erwähnt, die in Antio¬ 
chien Unterricht ertheilten, nur lässt sich nicht ge¬ 
nau unterscheiden, ob es Privat- oder öffentliche 
Anstalten waren. Zu diesen kenntnissreichen Leh¬ 
rern in Antiochien gehören Theophilus, B. von 
Ant., Serapion, Eustathius, Meletius, Flavianus, 
Dorotheas ein Presbyter, Lucianus der Märtyrer, 
Sylvanus von Tarsus, Diodor B. von Tarsus (wel¬ 
che beyde eine Zeitlang in Ant. lehrten,) der Abt 
eines Klosters Carterius, vornämlich aber Theodor * 
von Mopsvestia und Chrysostomus. Die von der 
alexaudrinischen merklich abweichende Lehrart der 
Autiochener und insbesondere ihre Interpretations¬ 
methode, wird aus den Nachrichten vom Eusebius 
von Emisa (der zuletzt in Ant. lebte), Diodorus 
Tarsensis und Theodorus Mopsvest. entwickelt. Ei¬ 
nen Mittelweg zwischen der Erklärungsart des Ori- 
genes und der des Theodor schlugen Chrysostomus 
und Theodoretus ein. Theodorus hat auch die hö¬ 
here Kritik des A. Test, versucht. Aber auch um 
das Studium der Theol. selbst machten sich die an- 
tiochen. Lehrer verdient, und empfahlen eine ge¬ 
nauere dogmatische Terminologie, wie in den apol- 
linarist. Streitigkeiten. Die Verschiedenheit der ale- 
xandrin. und antiochen, Terminologie erzeugte die 
nestorian., eutychian. und monophysit. Händel. Die 
antiochen. Lehrer, insbesondere Diodor und Theo¬ 
dor, hatten auch noch manche andre eigenthiimli- 
che dogmat. Meinungen. Doch ist es nicht von al¬ 
len gewiss, dass sie der antiochen. Schule überhaupt 
angehört haben. Treflicli sind die zerstreueten Nach¬ 
richten darüber zusammen gestellt. 

Bey Breithopf und Härtel in Leipzig, den Verlegern dieser Lit. Zeitung, sind auch die darin ange- 
zeigten Bücher immer zu haben. 
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Leipzi ger Literatur - Zeitun 

Am 21« des Januars 18. 1812. 

Civil-Recht. 

Ueber Entsagungen eines Verschuldeten auf (?) 

Erbschaften, ursprünglich eine Rechtsausfiihrung 

in einem noch schwebenden Processe, von Johann 

Christian Friedrich Meisten*, b. R. D. K. Preuss. 

Criminalrath und Professor des Rechts. Frankfurt a. d. 

O. b. d. Verf. und in Comrn. b. Darnmanu. 1811. 

XVI u. 87 S. in 8. 

Ein verschuldeter, doch nicht in Concurs befan¬ 

gener Kaufmann, zu Frankfurt an der Oder em¬ 
pfängt von seiner Ehegattin, welche eignes Vermö¬ 
gen. besitzt, ein Paar tausend Thaler, um sich der 
dringendsten Gläubiger zu entledigen. Dagegen be- 
giebt er sich mittelst rechtsförmigen, gerichtlichen 
Abkommens vom 18. Decbr. 1775. der künftigen 
Erbschaft seiner Ehefrau, sowohl zu Gunsten sei¬ 
ner vier Kinder, als auch gegen lebenslänglichen, 
von der Ehefrau und den Kindern ihm zu reichen¬ 
den Unterhalt. Dieser Unterhalt wird ihm theils 
von der Frau, theils, nach deren am 18. April 
1779 ei folgten Tode, von den Kindern gewährt. 

'Letztere werden die alleinigen Erben ihrer Mutter; 
den Vater, welcher am 12. May 1779 die Erbschaft 
seiner Frau abermals gerichtlich ausschlägt und erst 
am 1. August 1787 stirbt, beerben sie nicht, weil 
keine Art von Erbschaft existiit. Dessen ungeach¬ 
tet Werden diese Kinder nach 22 Jahren, und ob¬ 
schon zu des Vaters Vermögen weder bey dessen 
Lebzeiten, noch nach dessen Tode Concurs ausge¬ 
brochen ist, von den Erben unbezahlt gebliebener, 
väterlicher Gläubiger in Anspruch genommen. Die 
gedachte Verzichtleistung soll für ungültig, für 
widerruflich mittelst der Paullianischen Klage, er¬ 
klärt werden, die Kinder aber sollen den Gläubi¬ 
gern nach Höhe desjenigen Antheils, welcher von 
dem mütterlichen Vermögen, nach gesetzlicher 
Erbfolge und in Ermangelung obiger Verzichtlei- 
stung, dein Vater zugefallen seyn würde, verhaftet 
seyn. So weit der Fall! Der Verf. nimmt nun 
Partey für die Kinder. Ob die Gläubiger, deren 

Erben jetzt aufgetreten sind, schon zur Zeit der 
Renunciation vorhanden waren? ob der Schuldner 
die Verletzung derselben bey der Renunciation be¬ 
absichtigte? ob die Kinder, zu deren Gunsten die 
Verzichtleistung geschah, um diese Absicht ihres 
Vaters wussten, vielleicht gar nach i. 6. §. 10. D. 

Erster Band. 

Quae in fraud. cred. etc. 42, 8. zu beurtheilen oder 
aber, in bona ji.de waren? davon sagt der Verf. 
nichts. Eben so wenig zeigt er, wie die Paullia- 
nisclie Klage möglich sey, da doch die Insolvenz 
des Vaters rechtlich noch nicht constatirt ist. Die 
Geschichtserzählung lässt ferner vermuthen, dass 
die Kinder auf Bezahlung der Schulden ihres Va¬ 
ters belangt worden sind. Dies würde aber ein 
falsches Gesuch seyn. Denn die actio Paulliana 
geht nur auf Restitution des Entfremdeten, so dass 
das Restituii le die Masse bilde oder sich mit ihr 
vereinige. Allein auch diese Seite berührt der Verf. 
nicht, vielmehr unterzieht er sich sofort des Be¬ 
weises, dass die Verzichtleistung eines Verschul¬ 
deten auf Erbschaften, vor ausgebrochenem und 
eröjfnetem Concurse, gültig und unwiderruflich 
sey. Zuerst begründet er die Theorie des römi¬ 
schen Rechts aus den Quellen durch Gesetze, wel¬ 
che direct für seine Meinung entscheiden, oder, 
als Parallellstellen, dieselbe unterstützen. (Unter 
jenen vermisste Rec. die wichtige 1. 67, §. 1. 2. 
D. ad SCt. Trebell. 56, 1. Ueberrascht aber wurde 
er, als er daselbst auch die 1. 5. §. i5. D. de don. 
int. vir. et ux. 24, 1. und die 1 5. C. de revoc. 
his quae in fraud. cred. etc. 7, 76. bemerkte. Die 
erstere ist höchstens Parallelstelle, die letztere aber 
gehört gar nicht hierher, weil die privati credito- 
res nicht des Sohnes, sondern des Vaters Gläubi¬ 
ger sind , wie der ganze Zusammenhang beweiset *). 
Uebrigens hätte bey den Parallelstellen die 1. 20. 
D. de jure fisci 49, i4. mit der übergangenen 1. 
45. pr. D. eod. vei einigt werden sollen.) Hierauf 
folgt S, 12 — 60 eine lange (jedoch leicht, z. R. 
durch G. L. Böhmer auserl. Rechts-Falle Bd. I. 
Abtli. 2. No. 78. S. 5j9 If. zu verlängernde) Reihe 
von Citaten aus Rechtslehrern, wodurch dargethan 
werden soll, dass der vom Verf. vertheidigle Satz 
in der Praxis, sowohl nach gemeinem, als Hach 

Churmärkischem Rechte, anerkannt und nie con- 
trovers gewesen sey. Das allgemeine Preussische 
Landrecht kommt, wie der Verf. Weiter ausfuhrt, 
den Klägern ebenfalls nicht zu Statten, weil nach 
demselben die gedachte Repudiation, selbst als ge¬ 
meine Schenkung betrachtet, ihres Alters wegen, 

*) Si paterna haereditate abstinuisti nec quitqucim in frait- 

dem credilorum ex benis ejus in le donationis jure frans- 

scriptum est; a priuatis creditoribus Eraeses provinciae 

conceniri le non patietur. 
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von den Gläubigern nicht angefochten werden kann, 
weil nächstdem das Landrecht, als allgemeines Recht, 
der Churmärkischen Observanz nicht derogirt und 
überhaupt auf frühere, nicht controverse Fälle, wie 
der in Frage befangene ist, keine Anwendung lei¬ 
det. (Sollte wirklich der erwähnte usus fori in 
der Churmark die Kraft haben, ein förmliches Par- 
ticular-und Pixmncial-Recht zu erzeugen? Sollte 
dazu die Autorität einzelner Rechtslehrer und Rechts¬ 
sprüche hinreichend seyn?) An diese Deduction 
schliesst der Verf. noch einige Eventualgesuche für 
<len Fall an, wenn die Beklagten condeninirt wür¬ 
den, l) sollen Beklagte berechtigt seyn, das Geld, 
welches, laut der Geschichtserzählung, ihr Vater 
von ihrer Mutter erhielt, ferner die auf den Un¬ 
terhalt des Vaters verwendeten Summen, in Ab¬ 
rechnung zu bringen. ( Von mein em Bedenklich¬ 
keiten, die sich hier aufdringen, nur eine. Wird 
die ganze, dem Vater von der Mutter eingehän¬ 
digte Summe Compensalionspost für die Kinder 
seyn?) 2) sollen die Kinder nur die Substanz des 
dem Vater eigentlich zukommenderi Erblheils, nicht 
die davon gezogenen Nutzungen gewähren. (Auf 
die Zweifel, welche im Allgemeinen 1. 58. §. 4. D. 
de usur. 22, 1. und 1. 6. §. 11. 1. 10. §. 20 und 22. 
D. Quae in fraud. cred. etc. 42, 8 bey dem er¬ 
zählten Falle aber noch ausserdem 1. 4o. §. 1. D. 
de hered. pet. 5, 5. veranlassen, wird keine Rück¬ 
sicht genommen.) 5) sagt der Verf.: Die Kläger 
liquidirten nicht nur ein Capital, sondern auch 
Zinsen seit vielen Jahren; das letztere Gesuch sey 
ganz unstatthaft, denn Zinsen wären nicht verspro¬ 
chen und Beklagte befänden sich nicht im Verzüge. 
(Die Kinder werden nur dann ein Interesse haben, 
den Gläubigern die Zinsen streitig zu machen, wenn 
der, durch des Vaters Renunciation ihnen zuge¬ 
wachsene Antheil der mütterlichen Erbschaft die 
klagbar gemachten Hauptstämme übersteigt. Ob 
dieses der Fall sey? lässt sich aus der Geschicbts- 
yrzählung nicht ersehen.) Endlich wird 4) den 
.Kindern der Regress gegen die Gerichte Vorbehal¬ 
ten , von denen das Abkommen des Schuldners mit 
seiner Frau, die Verzichtleistung des erstem auf 
die Erbschaft der letztem und die nachherige Thei- 
.lung des mütterlichen V ermögens bestätigt worden 
ist, (Aber was haben denn diese Gerichte in Be¬ 
ziehung auf die Kinder versehen, gesetzt auch, dass 
ihnen das Daseyn der Gläubiger bekannt war und 
dass s e um die Insolvenz des Vaters wussten? 
Wovor halten sie die Kinder, welche durch die 
Renunciation des Vaters nur gewinnen und auf 
keine Weise verlieren konnten, warnen sollen?) 
Nachdem der Verf. das positive Recht durchge¬ 
gangen ist, erhebt er sich zu dem Ständpuncte der 
Gesetzgebung, entw ckelt die Uebereinstimmung des 
Grundsatzes des römischen Rechts mit den hohem 
Priucipien des Rechts und der Politik, billigt je- 
doen einige Moditicat innen dieses Grundsatzes, 
besondei s für den f all des bereits eröflneten 
Coneurses oder unverkennbarer Bosheit, und en¬ 

det mit einer kurzen Kritik der Vorschrift des 
Allg. Pr. Landr. Th. I. Tit. 18. §. 274 — 78. nach 
welcher der Sohn, als Lehnsfofger, des Vaters 
Schulden in suhsidium auch aus den Lehnseinkünf- 
teu bezahlen muss, dafern er nicht des Lehns und 
der Aliodialerbschaft zugleich sich begiebt. Man 
findet hier viel Treffendes. — Dem Stil des Verf. 
Wäre mehr Leichtigkeit und Simplicität zu wün¬ 
schen. Wenn Papinian in der 1. iy. D. Quae in 
fraud. cred. etc. sein respondi einschaltet, so über¬ 
setzt der Verf. Kon Rechtswegen, und das in den 
Pandekten oft vorkomrnende placet wird gar das 
zweyrnal zwey gleich vier der römischen Juristen 
genannt. Angenommen, dass diese Bezeichnungen 
richtig wären, würden sie nicht immer höchst ge¬ 
sucht seyn? 

Französisches Handelsrecht. 

Handelsgesetzbuch des Franzos. Reichs, in das 

Deutsche übersetzt, nebst beygefugtem Original¬ 

texte, mit erläuternden Anmerkungen für Han¬ 

dels - und Geschäftsleute begleitet, von A. Man n, 

Greffier des Handelsgerichts zu Mainz. Mainz, Kupfer- 

berg. 1809. VIII u. 749 S. 8. 

Wer über GallieFmen wegsieht, Kerbalpro- 
cess, Greffe (sogar als Femininum) und andere 
französische Wörter, sobald sie nur deutsch ge¬ 
druckt sind, als verdeutscht hinnimmt, und Wör¬ 
ter, wie Maer oder Societätsacten in Kommandit, 
nicht für verundeutsclit achtet, mag sich obiger 
Uebersetzung, welcher der Originaltext sehr cor- 
rect beygedruckt ist, Wohl und mit Nutzen bedie¬ 
nen. Kürze und Gedrängtheit, auch, iin Ganzen, 
Richtigkeit, zeichnen sie aus. Rec. sagt, im Gan¬ 
zen; denn wenn S. 35. art. 54. de'lai durch Termin 
und S. 79. art. i5i. cciution durch Cautionsleistung 
gegeben wird, so ist diess zweycleutig; unrichtig 
aber sind z. B. folgende Stellen: 

art. 345. 

Tout-qui apportent des pays 
etrangers des mar c h and i- 
s e s assurees en France. 

art. 367. 
Si l'assurunce est faite sur 
b 0 n n e s o u m au vaises 
no uv eil e s. 

art. 573. 

fies et cdtes occidenta- 
les d’Afrique et orienta¬ 
les d’Amerique. 

S. 185. 

Jeder-die aus fremden Län¬ 
dern assecurirte IFaaren nach 
Frankreich bringen. 

S. 195. 
Wenn die Assecuranz auf un¬ 

zuverlässige Nachrichten ge¬ 
schlossen ist. 

S. 199. 

im Jfest en von Afrika und im 

Osten von Amerika gelegene 
Küsten und Inseln. 

Im ersten dieser Beyspiele erhält die gesetzli¬ 
che Disposition, welche sich auf in Frankreich as¬ 
securirte Waaien beschränkt, eine unstatthafte Aus¬ 
dehnung im zweyien ist eine besondere Modifica- 
tion der Assecuranz verkannt, und im dritten sind 
die Westküsten von Afrika, die Oslküsteu von 



141 1812. Januar 142 

Amerika, verwechselt mit denjenigen Küsten, wel¬ 
che resp. im Westen und Osten dieser Erdtheile 
liegen. Am meisten nahm es Rec. Wunder, dass 
der Uebersetzer im art. 210. S. 121. den RegrifF von 
de man de en distraction so entstellt und aus einem 
Separationsgesuche ein Begehren, zuerst aus dem 
Steigpreise (so ist prix d’adjudication übertragen!) 
befriedigt zu seyn, gemacht hat. CJebrigens sind 
die beyden ersten Bücher des Gesetzbuchs ursprüng¬ 
lich nach der ersten Ausgabe desselben übersetzt 
worden. Es haben daher, wegen einiger Verän¬ 
derungen, welche in der zweyteu Ausgabe Vorkom¬ 
men, verschiedene Blätter umgedruckt wei den müs¬ 
sen. Nur die Zahlenfolge der Artikel des zweyten 
Buchs, welches in der ersten Ausgabe von neuem 
mit No. 1. anfängt, in der zweyten aber von No. 
190. an fortzählt, konnte nicht mein' berichtigt 
werden, weshalb S. 262 f. eine Concordanztabelie 
geliefert wird. 

Die Anmerkungen, welchen ein besonderes 
Titelblatt beygefügt ist, verbreiten sich am aus¬ 
führlichsten (S. 349—586.) über das erste Buch, 
kürzer (S. 687 — 720 ) über das dritte und vierte, 
über das zweyte aber gar nicht. Der Verf. hat in 
ihnen den Grund und Zweck der gesetzlichen Vor¬ 
schriften zu entwickeln gesucht, einige historische 
Notizen niedergelegt, mehrere Ergänzungen des 
Gesetzbuchs aus der frühem und spätem Gesetz¬ 
gebung Frankreichs beygebracht und Fragen beant¬ 
wortet, welche der Gesetzgeber übrig liess. Wäre 
hier nicht das Treffende und Schätzbare mit so 
vielem Unbedeutenden vermischt, so hätte, ohne 
Vergrösserung der Bogenzahl, mehr für Vollstän¬ 
digkeit geschehen können. Vergebens erwartet man 
bey Liv. I. Tit. III. Sect. 2. p. 451 f. eine Untersu¬ 
chung des eigentlichen Charakters der Schiedsrich¬ 
ter, von welchen dieser Abschnitt handelt, verge¬ 
bens Belehrung: ob der art. 5i auch auf die asso- 
cie's en participation zu ziehen sey? Wie die Zahl 
der Schiedsrichter bestimmt werde, namentlich, ob 
art. 429 Cod. de Proc. hier gelte: Ob im Falle des 
art. 55. C. d. Comrn. die Schiedsrichter sämmtlich 
oder nach dem Vorgänge der Ord. d. 1670. Tit. IV. 
art. 9., nur für die, sie zu ernennen, sich wei¬ 
gernden Parleyen, Gerichtswegen gewählt werden? 
Ob der art. 1014. C. d. Proc. in so fern er die 
Recusatiou der Schiedsrichter ordnet, unbedingt u. 
ohne Ausnahme auf obige Schiedsrichter anwend¬ 
bar sey, oder ob hier, in Betracht, dass diese 
Schiedsrichter sehr häufig nicht durch gemeinschaft¬ 
liche Uebereinkunfi erkieset werden, andere Grund¬ 
sätze zu Hülfe genommen werden müssen? Wie 
diese Schiedsrichter ersetzt werden, wenn sie ster¬ 
ben, die Entscheidung verweigern oder, sie zu ge¬ 
ben, verhindert weiden, und ob dann, anstatt des 
art. 1012. No. 1 C. d. Proc., welchen der Verf. 
mit Recht ausschliesst, die Ord. d. 1676. tit. IV 
art. 10. noch immer befolgt werden dürfe? Eben 
so wenig ist S. 709 erwähnt auf welche Art die 

Redaction eines Handclsgerichtsurlheis geschehe, und 

wer liier das, was sonst die qualites sind, abfasse? 
Hierzu kommt, dass manchen Meinungen des Verf. 
eine festere Begründung zu wünschen ist. Der 
Staatsrath ging, wenn man Locre espr. d. C. d. C. 
T. II. S. 202 su. glauben darf, keinesweges, wie 
S. 567 versichert wird, von dem Grundsätze aus, 
dass jeder Zufall, welcher nach Uebertragung eines 
Wechsels eintrete und es unmöglich mache, zu 
gehöriger Zeit protestiren zu lassen, den Eigeu- 
thümer treffen sollte. Bedenklich ist es, solche 
mesures de bierifaisance, w ie der art. 55o. C. d. C. 
genommen hat, ohne gesetzliche Autorität zu ver¬ 
vielfältigen und mit dem Verf. S. 656 der Frau 
und den Kindern eines des Banqueroutes angeklag- 
ten oder überwiesenen Schuldners Anspruch auf 
eine Geldunterstützung aus der Concursmasse zu¬ 
zugestehen. Eine Rangordnung der Beweismittel 
im art. 109. vorzuzeichnen, konnte, schon wegen 
art. i522. C. Nap., nicht des Gesetzgebers Absicht 
seyn und wider alle Regeln über Beweispflicht ist 
die S. 482 aus besagtem Artikel gezogene Folge¬ 
rung:’ ,,Wenn jeder Theil sich zu einem Beweise 
erbiete, so werde derjenige zugelassen, dessen Be¬ 
weisart vor der des andern den Rang habe, nur 
dann, wenn es unmöglich sey, den Beweis nach 
der erstem Art zu stellen, würden die nachfolgen¬ 

den zugelassen. 
Das Register (S. 721—49) geht bloss auf die 

Uebersetzung und die Anmerkungen. 

Rechts Studium. 

Versuch über den Werth der edlen Sprachen und 

des Studiums der klassischen Literatur der Grie¬ 

chen und Römer, besonders für Juristen und 

Geschäftsmänner. Von August Schelz. Frankf. 

an der Oder, in Cotnni. der acad. Buchli. 1810. 

90 S. in 8. 

Zwrar ein oft und verschieden behandelter Ge¬ 
genstand macht den Inhalt dieser Schrift aus, aber 
er muss immer wieder zur Sprache gebracht und 
kann von mehrern Seiten gefasst werden; und diess 
ist in gegenwärtiger, empfehlungswerther Schrift 

geschehen. Ihr Verf. nimmt damit von der jurist. 
Laufbahn, die er verlassen musste, gleichsam Ab¬ 
schied, dass er seine wohl durchdachten Bemer¬ 
kungen über die unter Juristen und Geschäftsmän— 
nein jetzt übliche Methode Wissenschaft!. Bildung, 

ihre Gebrechen, Mittel der Verbesserung, den 
Werth einer bessern und solidem Behandlungsart, 
gut vorträgt. Zwey Ursachen gibt er an, welche 
die Rechtsgelehrt,eu und Rechtsstudirenden immer 

weiter von der Erlernung! der elastischen Wissen¬ 
schaften entfernen5 a) eine allgemeinere, in der 
Richtung- welche die Cultur des menschl. Geistes 

seit einiger Zeit genommen hat, der Sucht, Massen 
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von Kenntnissen aller Art auf leichte Weise unter 
alle Stände auszutheilen, wodurch nicht nur eine 
Menge seichter Dilettanten hervorgebracht, sondern 
überhaupt der Forschungsgeist vermindert, Ver¬ 
wirrung, Seichtigkeit und CJnVollständigkeit beför¬ 
dert, dein Staate leichtsinnige, arbeitsscheue und 
unbrauchbare Geschäftsmänner zubereitet und der 
Grund zum Verfall aller wissenschaftlichen Cultur 
(wie schon ehemals unter den Griechen und Rö- 
mern) gelegt und ein gefährlicher Leichtsinn und 
Gleichgültigkeit bey Behandlung der Wissenschaf¬ 
ten eingeführt worden ist (S. n—42.). b) Eine 
besondere, die in mehrern Vorurtheilen liegt, wel¬ 
che durch die besondern Schicksale der Rechtswis¬ 
senschaft erzeugt und im allgemeinen Geiste uns¬ 
rer Tage genährt worden sind. Man glaubte, bey 
den neuern Gesetzbüchern und ihrem Studium des 
Griechischen und Lateinischen recht wohl entbeh¬ 
ren zu können (S. 42 — 55.). Was oft angeführt 
worden ist, das römische Gesetzbuch werde noch 
lange ira practischen Gebj auche (wenigstens in sub- 
sidium) bleiben, und deswegen das Latein nöthig 
seyn, übergeht der Verf. mit Recht, und stellt da¬ 
gegen (S. 54 If.) folgende wichtigere Empfehlungs¬ 
gründe des gründlichen Studiums der alten Spra¬ 
chen auf: l) es fühi’t gewisse Vortheile mit sich, 
die, weil sie ausschliesslich in seiner Natur liegen, 
durch andere Mittel nicht ersetzt werden können. 
Das Erlernen der alten Sprachen schärft und ent¬ 
wickelt die Anlagen des jugendlichen Geistes am 
allseitigsten und besten. 2) Die alten Sprachen se¬ 
tzen uns in den Stand, auf den Grund aller unsrer 
Erkenntniss, der unbezweifelt im Alterthume liegt, 
zurückzugehen. Sprachkunde und alle Literatur, 
sagt der Verf. (nach seinem Begrif von Gelehr¬ 
samkeit) ist nicht selbst Gelehi’samkeit, wohl aber 
der Schlüssel dazu. Gegen das Vorurtheil, dass 
Uebersetzungen und Hiilfswerke das Studium der 
alten Sprachen entbehrlic h machen, o) Der Ge¬ 
brauch der alten Sprachen schaft Gelehrte über¬ 
haupt und besonders gelehrte Juristen. Soll die 
Jurisprudenz nicht aus der Reihe der Wissenschaf¬ 
ten verdrängt werden, so muss man es als noth- 
wendig erkennen, dass Rechtsgelehrte die Werke 
des Alterthums studiren, zuerst unmittelbar für 
ihre Wissenschaft (denn keine Wissenschaft kann 
ohne Einsicht in den histor. Zusammenhang ihrer 
Entstehung und Entwickelung nach allen Theilen be¬ 
stehen, das Studium der alten Ge -etze ist als fortlau¬ 
fender Commentar der neuern anzusellen, die rö¬ 
mischen Gesetze sind die beste Schule für den ju¬ 
ristischen Scharfsinn), und dann, um mit andern 
hauptsächlich ihrer Wissenschaft verwandten Ge¬ 
genständen der Gelehrsamkeit vertraut zu werden. 
Der Jurist, schreyt man, ist ein Geschäftsmann, 
er muss vei'geosen, was nicht unmittelbar in sein 
Fach gehört, er behält keine Zeit übrig, sich auf 
gelehrte Nebenarbeiten einzulassen. Diese erbärm¬ 

lichen Entschuldigungen der Trägheit und Ge¬ 
meinheit werden kräftig bekämpft. Wen nicht 
eine niedrige Ansicht seiner Bestimmung lind Würde 
gefesselt hält, wer sich zu etwas Hohem und Bes¬ 
sern angetrieben fühlt, als nur in den Acten zu 
wühlen und über Formalitäten zu brüten, den wer¬ 
den die treflichen und belehrenden Andeutungen 
des Verf. aufm untern, in dem Gebiete der Wis¬ 
senschaften und vornemlich der alten Literatur zu 
suchen, was ihm die alltägliche Verknüpfung der 
Dinge nicht gewähren kann. Nur gemeine Men¬ 
schen begnügen sich mit dem was sie müssen und 
was Geld einbringt. 

Kleine Schriften; 

■Alte Literatur. Zu dem im Gymnasium zu Ulm. 

am 26. Aug. gehaltenen Examen hat der Herr 

Reet, und Prof. Georg Friedr. Daniel Goss mit 

einem Programm eingeladen: de variis quibus 

usi sunt Graeci et Romani philosophiae defini- 

tionibus, Commentatio. Partieula I, Ulm bey 

Wagner gedr. 1811. 12 S. in 4. 

Die griechischen Philosophen haben diese Wis¬ 
senschaft zwar nicht so systematisch wie wir be¬ 
handelt, und die allgemeinen Principien, die sie 
aulstellen, beziehen sich vorzüglich auf die Kennt- 
niss vom Daseyn der Welt; dessen ungeachtet ist es 
nicht unnütz, ihre Definitionen der Philosophie zu 
sammlen und zu erklären. Denn Seneca, J. G. 
Vossius und Heumann, die diess gethan, haben zu 
wenig aut die Gründe dieser Definitionen Rück¬ 
sicht genommen, und die Zeiten zu wenig unter¬ 
schieden. Der ursprüngliche Begriff von aoyicc ist 
bekanntlich sehr weit. Nach und nach wurde er 
beschränkt auf jede Erfahrungskenntniss, darauf 
das VVort von jeder Gelehrsamkeit und Kenntnis* 
(ixig'tj/iA.q) gebraucht; insbesondre wurden Philo¬ 
sophie und Beredsamkeit (eigentlich die Dispütir- 
kunst) so genannt. Darnach werden die Bedeu¬ 
tungen so geordnet: aoepea 1) Geschicklichkeit, 
Kunst, 2) Einsicht, Erfahrung, Klugheit. 5)Kennt- 
niss, Gelehrsamkeit, Wissenschaft, 4) Kenntnis* 
der Philosophie und Redekunst, coipos 1) geübt, 
geschickt, 2) erfahren, klug, verständig, 5) gelehrt, 
namentlich als Redner und Philosoph, und daher 
4) weise. Dass Pythagoras schon, und nicht erst 
Sokrates, den Ausdruck (piÄooocpos gebraucht habe, 
wird gegen Meiriers mit mehrern Gründen bewie¬ 
sen-. (pihoeoipeiv aber hiess vor den Zeilen der So- 
kratiker, etwas fleissig betreiben, untersuchen, ler¬ 
nen, und Philosophie hiess also anfangs jede Ge¬ 

lehrsamkeit und ihr Studium, <piXoGO(pos studiosus 
Mterarum. 
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Jr o e s i e* 

Hakon Jarl. Ein Trauerspiel von O eitlen sc hl ä- 

ger. Tübingen b. Cotta. 1809. 1 y5 S. 8. (22 Gr.) 

"Von hohem dramatischen Interesse ist der Kampf 

einer alten und neuen Zeit- und Lebensansicht, 
da entwickeln sich streitend Heldenkräfte; Gestalten 
nnd Formen, welche die Zeit entstellt, schwinden 
wie Schalten der Nacht im Scheine der neuen Son¬ 
ne. In solchen Zeiten waltet der dramatische Dich¬ 
ter gern, und lässt die Männer in vollem Leben 
wieder erscheinen, um welche sich einst die strei¬ 
tenden Massen gesellten, den verhängnissvollen 
Kampf bewusstlos auszukämpfen. J11 ihrem eigen- 
thümlichen Ihun und Leben erblickt sein scharfes 
Auge die wechselnde Offenbarung des Weltgeisles, 
er stellt sie dar in That und Rede, und zieht um 
sie von Zeit und Raum den engen Kreis, in wel¬ 
chem sie dem Sinnigen ein lebenvolles Bild und Zei¬ 
chen von dem Wandel irdischer Grösse und der 
Ideen Unsterblichkeit erscheinen, symbolisch ord¬ 
nend und zur Anschauung weckend, was einst von 
Wenigen erkannt im Strom des Menschenlebens, 
wie die Welle im unermesslichen Oeeane aus den 
Wellen stürmend sich erhob, und in den Wellen 
unbemerkt verlor. 

In der letztem Periode unserer Literatur ist es 
vorzüglich die interessante Zeit gewesen, in welcher 
das Christenthum über das Heidenthum siegreich 
triumphirt, aus welcher die jungem dramatischen 
Dichter, aus wohlbekannten Gründen, sich ihre 
Helden erkoren haben. Aber nirgends ist dieser 
Sieg, soviel uns aus der neuesten Literatur bekannt 
worden, auf eine poetischere und eigenthümlichere 
Weise verherrlicht worden, als in dem Drama des 
kräftigen Dänen, welches wir oben angezeigt haben. 
Auch wird in demselben der Geschichte nicht, wie 
selbst in Werners Attila u. a. St., die Idee aufge¬ 
drungen, diese scheint vielmehr wie ihre Seeff in 
jener zu leben, und nimmt hier in der Dichtung 
willig Fleisch und Blut an. 

I11 der Gestalt des wilden Hakon, der als Jarl 
mit rauher Willkür in Norwegen herrscht, tritt 
das heidnische Heldenthum des Nordens auf; ihm 
gegenüber die jugendliche Kraft Olafs, des letzten 
gefürchteten Sprösslings aus der von Hakon ausge¬ 

rüsteten Dynastie Haralds, für welchen das Schick¬ 
sal solbst die Köuigskrone bestimmt, die Hakon sich 

Erster Band. 

schmieden lässt. Ihn zieht die Sehnsucht auf der 
fahrt nach Russland an das Ufer seines Vaterlands 
(Die Leschreioung S. 4o, 4i ist voizüglich schön). 
Da kommt ihm Hakons Werkzeug, der schlaue 
Kaufmann Thorer unter dem Scheine alter Freund¬ 
schaft entgegen, gesandt ihn auszuforschen, und. 
weiter hinein ins Land zu locken, wo Hakon ihn 
erwartet. Doch Hakons Plan, gefasst mit böser 
Vorbedeutung, da im Götterhaine des Odins Bild- 
niss stürzt, als seine Vertrauten ihm den Schwur 
det Iieue schwören — scheitert schnell. Der eigne 
Knecht erschlägt den Herrn, der Olaf meuchlerisch 
tödten will, und erlangt den Lohn erstrebter Frey- 
heit. Die Lüge Thorers, womit er Olafs Herz zur 
Befreyung seines geliebten Vaterlands entflammte, 
wird zur Wahrheit. Die Begierde, welche Hakon 
aut ßergthors Tochter wirft, und sie als Braut vom 
Hochzeitmale fordern lässt, entzündet Aufruhr un¬ 
ter dem Volke. Thorers Begleiter fallen ab, und 
entdecken Olaf den schwarzen Betrug. Dieser hel- 
denmüthige Jüngling kommt zu Hakon, der schon 
im Walde auf dessen Kopf lauert, gibt sich zu er¬ 
kennen, und lässt ihm die Wahl, unter seiner Bot- 
mässigkeit aufHlade fortzuherrschen, oder für jetzt 
zu entfliehen. Drohend wählt Hakon das letztere. 
Aber es häuft sich das Unglück über sein Haupt. 
Wir sehen den Held in tiefem Schmerz, bey der 
Botschaft dass sein Sohn im Kampf erschlagen, und 
voll banger Ahndung, dass Walhallas Götter stür¬ 
zen. Noch einmal regte sich ihre Macht, und sucht 
den Christenhelden zu gewinnen. Nicht ohne Furcht 
ei blicken wir Olaf, hinausgefuhrt in die Nacht von. 
einem unbekannten wunderbaren Mann, Odin selbst, 
oder einem seiner Priester, der mit seltsamtäuschen¬ 
der Rede des Jünglings Herz in Zweifel zu ver¬ 
stricken, und zu dem alten Glauben hinzuwenden 
strebt. Wir möchten unsern neuern Dichtern, wel¬ 
che sich der Geistererscheinungen und Visionen so 
gern bedienen, hierbey anempfehlen, solche Geister 
und sie so erscheinen zu lassen, dann werden sie 
immer eine willkommene theatralische Erscheinung 
seyn. Mit Tengbrands, seines Begleiters und Prie¬ 
sters Anblick schwindet dieser Zweifel, und der 
Glaube kehrt zurück. 

Unterdessen setzt Hakon einem falschen Orakel 
folgend, sein Letztes daran, sein sinkendes Glück 
zu retten; er opfert seinen Sohn im Götterhaine.— 
Die Scene, welche diese Opferung vorbereitet, in 
welcher Hakon mit dem unbefangenen Knaben re¬ 
det, ist von unbeschreiblich zarter Rührung. — In- 
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dess wird ihm gemeldet, dass das Heer der Au früh- i 
rer nahe; selbst sein treuer Bogenzwinger verlässt 
ihn, da er die Schauderthat erfahren, und nun eilt 
sein Leben unaufhaltsam dem Untergänge entgegen. 

Wir erblicken Thora, seine vergessene Ge¬ 
liebte, auf entlegenem Bergschlosse in tiefer Nacht 
noch auf die geliebten Brüder harrend, die in der 
Schlacht gegen Hakon kämpften. Slatt ihrer kommt 
die Nachricht, dass sie von Hakons Hand gefallen, 
dieser aber nach einem riesenmässigen Kampfe be¬ 
siegt und entflohen sey. Da tritt der Verfolgte 
selbst, in schauerliche Finsterniss gehüllt, zu der 
Verstosseuen ein mit seinem Knechte, und ein 
grauenvoller Fieberschauer erschüttert sein verzwei¬ 
felndes Heldengemülh. Thora verbirgt sie in ein 
Felsengewölbe. Schauerlich ist die Unterhaltung 
Hakons mit seinem Knechte in der schwarzen To¬ 
desfurcht und Misstrauen erweckenden Einsamkeit! 
Hakon verfällt in einen furchtbaren Traum, in wel¬ 
chem die Bilder der Vergangenheit zurückkehren, 
und er Harker, seinen Knecht, ihn zu durehstossen 
befehlt. Dieser gehorcht, um sich den versproche¬ 
nen Preis von Olaf zu verdienen, dem nun Berg¬ 
thor die verfertigte Krone aufsetzt Tröstend und 
beruhigend erscheint die gekränkte. aber treue Liebe 
am Sarge des gefallenen Helden, der wie die Lam¬ 
pe über seinem Sarge mit dem alten Götterdienst 
verloschen, indess das Siegspanier des Christen¬ 
thum in Nordens FeLensteinen aufgepflanzt wird. 

In der That ein grosser, würdiger Stoff, den 
der Verf. hier mit eigenthümlicher Kraft gebildet, 
und zugleich mit jenem poetischen Geiste beseelet 
hat. mit welch-m die nord. Sa e und Geschichte, 
in welcher der vaterlandsliebende Dichter lebt und 
bildet, ergtiffen werden muss, um unbeschadet ih¬ 
rer wahren Eigentlmmiiehkeit und Kraft die Härte 
und Formlosigkeit zu verlieren, in welcher sie von 
Fremden gewöhnlich gefasst wird. Gang, Anord¬ 
nung und Ton ist diesem Geiste angemessen. Die 
mannigfaltigsten und interessantesten Situationen 
entwickeln sich imgesucht. Sehr schön und ohne 
übertriebene Idealisirung, heben sich die Hauptcha¬ 
raktere der Helden Hakon und Olaf hervor.' Ne¬ 
ben ihnen die originellen und kräftigkühnen Gestal¬ 
ten des Bergthor und des muthigen Schützen Bi¬ 
nar, welche auf unserer Bühne in dieser Art we¬ 
nigstens neu sind. Die Sprache ist stark und kräf¬ 
tig, ohne poetisirenden und jenen rhetorischen Bom¬ 
bast, der sich in trübe Allgemeinheit auflöst, worin 
so manche das Ideale suchen. Die Rede ist Gesin¬ 
nung und Handlung der Sprechenden, durch die 
Idee des Ganzen zu einer Harmonie verbunden, 
ohne Prachtsentenzen, wie die Handlung selbst'olme 
theatralische Coups, worin die meisten den dramat- 
Effect setzen Diess ist wohl hauptsächlich der 
Grund, warum wir dieses Stück bisher noch auf 
keinem Repertorium der deutschen Buhnen fanden, 
obgleich wir der Meinung sind, dass es von Künst¬ 
lern diwgesielh, die den Conversationston aut einige 
Augenblicke bey Seite zu legen, und mit Frey heit 

der Phantasie in diesem eigenthiimlicheii Geiste zu 
wandeln im Stande sind, von einem seltenen dra¬ 
matischen Effect seyn würde. Allein die Bequem¬ 
lichkeit unserer gewöhnlichen Schauspieler, durch 
den Trieb des grossen Publicums das häusliche 
Glück sieh auf dem Theater zu suchen, gewaltig 
eihöht, sieht das poetische Drama mit den schwer¬ 
fälligen Jamben für eine vorübergehende Grille der 
Dichter an, und kehrt mit neuer Lust zu dem ewi¬ 
gen Einerley zurück, in welchem nur Kleidung und 
äussere zufällige Verhältnisse täglich wechseln. Dann 
klagen einige Kritiker und Cori espondenznachrich- 
tenschreiber in den Flugblättern, welche die deut¬ 
sche Literatur nach dem jede maligen Messkatalog 
messen, weil sie nur für das aller neueste Gedächt- 
niss haben, oder mit unersättlichem Bücherdurst den 
Werth in die Menge setzen, über Mangel und Ar- 
muth in der dramat. Literatur. Lasst uns ohne 
Neid und Missgunst was wir besitzen, gemessen, 
und wir werden Ursache genug haben, stolz 
zn seyn. Aber falsche Begriffe von Einheit, Effect, 
der auf dem Einzelnen ruht, Ueberraschung, Ue- 
berschätzung des gewöhnlichen, Vorliebe zu einem 
sentenziösen Pathos, hinter welchen sich die Un¬ 
fähigkeit der Charakterschöpfung grösstentlieds ver¬ 
birgt, endlich Voruitheile von Moralität und mis- 
verstandeue Begriffe von Mystik, mit welchen wir 
für oder gegen ein Werk eingenommen sind, oft 
ehe wir noch zu dessen Betrachtung kommen, bringen 
uns um den besten Genuss, so dass wir uns in der 
Poesie nothwendig immer ärmer Vorkommen müssen. 

Doch man wird aueli Tadel von uns ver¬ 
langen, und sö können wir nicht bergen, dass uns 
in einigen Stellen eine gewisse Nachlässigkeit mis- 
fällt, durch welche der Vf. seiner Dichtung einige 
Flecken beygebrachl hat, die bey einiger Aufmerk¬ 
samkeit leicht vermieden werden konnten, an wel¬ 
che sich die Menge aber gewöhnlich hält, um ei¬ 
nem originellen \Verke seinen gebührenden Platz 
zu vertreten. Hakon scheint uns durch einige Zii ge 
aus seinem kräftigen Charakter zu verfallen, und 
mehr den Ton der Chevalerie anzunelimen, wenn 
er S. 19 sagt: 

Hamsonne darf nicht Freya’s Wald 

verlassen, ehe sie, nach der Sonne Art, 

den Erdensohn mit ihrem Kuss erquickt. 

So könnte auch Manches aus der letzen Scene Ha¬ 
kons mit Thora im fünften Acte auffallen. Allein 
in diesem Puncte war es vorzüglich schwer, durch 
Milderung der Härte nicht m Weichheit zu ver¬ 
fallen. Selbst die Verstellung Hakons gegen Thora 
ist diesem wilden Charakter zuwider, der von dem 
Menschen sagt: „er setzt das durch, was er ver¬ 
mag und kann, und andere G ünde braucht nicht 
seine That,‘‘ und an einem andern Orie: „Kraft 
gegen Kraft, das ist auf nord sehe Art.“ — So 
hört man apch in der gezwungenen Deutung S. 27: 
„Du liegst im Schulz gewalt’ger Heldengott, und 
triumphirend stellt die zarte Freya mit Blumen um 
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das Haupt? Soll das bedeuten, dass Südens Wol¬ 
lust Nordens Göiterkraft besiegen wird“ nicht Ha- 
Icon, sondern den Verfasser reden. Thorers, des 
schlauen Kaufmanns Charakter, dünkt uns, könnte, 
besonders was die ersten Seenen, in welchen er sich 
zeigt, betrifft, noch etwas schärfer gezeichnet seyn. 
Der didaktische, abstraute Zwischensatz in der schö¬ 
nen Rede Audens S. 119: „denn was ist Glaube — 
gedacht wird“ könnte gemisst werden. Andere wer¬ 
den manchen Scherz der Knechte; andere vielleicht 
die ähnliche Ermordung Thorers und Hakons durch 
deren Knechte, — obgleich diese durch das Ziel, 
welchem sie nachstreben, sehr weit von einander 
verschieden sind, und Hakons Ermordung in der 
That sehr gut erfunden und motivirt ist — den Vf. 
zum Vorwurfe machen, auch vielleicht dem ganzen 
ersten Act ein zu geringes theatral. Interesse bey- 
legen. Gegründeter scheint uns der Tadel, welcher 
die Nachlässigkeit des Vfs. in dem Versmaasse trift. 
Hier fehlt ein Euss: „ich höre drinne Herrn Tho¬ 
rers Stimme“ (S. i); dort ist einer zu viel: (S. 7) 
„wo sich kein Uneingeweihter wagen darf.“ Verse 
wie der folgende: (ebendas.) „ist eingeweiht und das 

KJ - 
ihust du wie ich“ sind häufig. Welche Hindernisse 
der leichteren Bildung der Verse die fremde Spra¬ 
che dem Dichter noch in den Weg lege, wissen wir 
nicht. — Das Aeussere ist das dem Cotta’schen 
Verlage gewöhnliche. 

Antiquarisch - artistische Reisenach¬ 

richten, 

Auszüge aus den Tagebüchern und Papieren ei¬ 

nes Reisenden. Von D. Karl Morgenstern, 

Russ. Kais. Hofrath, ord. Prof, der K. Univ. zu Dorpat, Di- 

rector der Universitätbibi, und des Museums der Kunst u. s. w. 

R eise in Italien. Ersten Bandes .erstes Heft. 

Neapel. Mit einer Kupfertafel. Dorpat auf Ko¬ 

sten des Verf. Gedruckt bey Grenzius, Leipzig 

in Comm. bey Kummer. 1811. XXII u. 200 S. 

gr. 8. 

Vom 5. Aug. 1808 bis zum 24. Febr. 1810 
machte der mit warmen Eifer die classische Litera¬ 
tur und die neuere Kunst umfassende Verfasser, 
auf eigene Kosten, die Reise durch Deutschland, 
Frankreich, die Schweitz und Italien, die er, nach 
zweymal verlängertem Urlaub, früher als er wünschte 

abbreclien musste. Für seine Einrichtung der Bi¬ 
bliothek und für den Nutzen, den er durch seine 
Reise der Universität, deren Zierde er ist, gebracht, 
erhielt er nach der Rüc kkehr das Quaitiergeld für 
die ganze Zeit seiner Abwesenheit und den gewöhn¬ 
lichen Gehalt seiner Stelle für die ersten 6 Mo¬ 
nate. Den Gang seiner Reise beschreibt er in der 
Einleitung kurz, mit angenehmen Erinnerungen für 

seine zahlreichen Freunde, die ihn sahen. Seine 
Reisetagebücher konnten freylich, wegen des kür¬ 
zen! Aufenthalts an manchen Orlen, nur fragmen¬ 
tarisch seyn, aber sie enthielten auch wichtige und 
neue Bemerkungen, Ansichten und Darstellungen, 
und für die Herausgabe der Auszüge aus ihnen ist 
gewiss jeder Freund der Literatur, Alterthumskunde 
und Kunst ihm verpflichtet. Denn Literatur und 
Kunst, merkwürdige Menschen und Orte, sind die 
Gegenstände seiner Bemerkungen, und auch in An¬ 
sehung ihrer macht er auf Vollständigkeit keinen 
Anspruch, so wenig als auf ein vollendetes Ganzes 
im liöhern Sinne. Es werden daher auch die Mit- 
theilungen weder der Zeitordnung folgen, noch in 
einer und derselben Form erscheinen. Zwey aus 
sechs Heften bestehende Bände der Eiinnerungen 
aus Italien erscheinen zuerst (der Subscriptionspr. 
für beyde Bände ist in Deutschland 5 Thlr.); dann 
vielleicht eines über Frankreich, eines über die 
Schweitz, ein letztes über Deutschland. Den An¬ 
fang machen in diesem Hefte: Zwölf Tage in und 
bey Neapel, dem Hin. Leg. Rath u. Ritter v. Mat- 
thisson gewidmet, obgleich der Hr. Vf. sich dort am 
spätesten aufhielt. Ueber die Stadt se'bst werden 
mehrere neue Schriften, Plans und Charten ange¬ 
führt, in den Nachrichten von ihr und ihren Merk¬ 
würdigkeiten selbst manche andere Reisende berichtigt. 
Beym Erzb. von Tarent Mgre de’ Capace Latro, 
wo er ein Dejeuner einnahm, sah er dessen auser¬ 
lesene Sammlung geschnittener Steine und Münzen. 
Die Kürze des Aufenthalts erlaubte dem Hm. Vf. 
nicht manche merkwürdige Männer und Gegenden 
zu sehen, die er nur erwähnt. Aber schon das, 
was er mittheilen konnte, ist sehr interessant. Noch 
reichhaltiger sind die fünf Beylagen. Die erste be¬ 
schreibt S. 53—63 die Reise von Rom nach Nea¬ 
pel, auf eine mannigfaltig unterhaltende Art, und 
mit Beurtheilung dessen, was man in andern Reise-» 
beschreibungen darüber findet. Die zweyte S. 64—• 
109 beschreibt Portici, (und vorzüglich das dasige 
Museum, aus dem nun doch auch die antiken Ge¬ 
mälde in das Gebäude der Sfudj gebracht sind), Re- 
siria, Herculanum (dessen Theater der Vf. besah), 
den Hesuv und Pompeji (das dasige Soldatenquar¬ 
tier oder Quartier für Fechter, das Theater, Isis¬ 
tempel und andere Ueberreste). Die dritte (S. 110 
— 118) schildert Virgil’s Grab und Sannazar's Denk¬ 
mal. Mit Sicherheit lässt sich doch die Stelle von 
Virgil’s Grab nicht ausmachen, und es ist sogar 
wahrscheinlich, dass es nicht auf dem Hügel von 
Pausilippo gelegen. Das jetzt sogenannte Grab ist 
ein gewöhnliches Columbarium. Die Karthause über 

Neapel, von der die 4. Beyl. S. 119—126 handelt 
gewährt bekanntlich eine schöne Aussicht, aber um 
sie zu gemessen, wurde dem Vf. nicht ein heiterer 
Tag zu TheiJ. Es folgen in der 5. Beyl. die Stu ¬ 
dien (gli Studj) ein grosses Kön. Gebäude, worin 
ehemals die Universität war, nunmehr aber die, nach 
einander vom Verf. beschriebenen, Bibliothek (von 
ihr nur wenige Worte), Antikensammlung (ein Ver- 
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zeichniss der Stücke. S. i3o— i4q mit Beines kungen 
über einige), die Herkulanischen Schriftrollen (S. 
i4q nebst Notiz von einigen, auch Versuch über 
ein vor kurzem entdecktes Fragment eines Jatein, 
Gedichts, wovon einige Verse auf der Kupfertafel 
im Nachstich mitgetlieilt sind. Es schildert die letz¬ 
ten Tage des Alexandrin. Kriegs zwischen Octavian 
und Antonius), die Gemäldegallerie (S. 178 mit ei¬ 
nem Verzeichuiss der Stücke). Den Schluss machen 
einige Zusätze, z. B. über (du Theil’s) Behauptung, 
dass der Untergang von Pompeji und Hercul. erst 
ins J. 5 1 zu setzen sey. Mit Verlangen sehen wir 
der Fortsetzung dieser Hefte entgegen. 

Griechische Literatur, 

Aristophanis Comoediae, auctoritate libri praeclaris- 

simi saeculi X. emendatae a Phil. Jnvernizio, Iu~ 

risconsulto Romano. — Volumen V. Coimnenta- 

rios interpretum complexum. Curavit Christia- 

nus Daniel Beekius. (Commentariorum Volum. 

III. Comra. in Ranas et Aves.) Ueipzig, Wüid- 

mann. Buchh. X u. 712 S. gr. 8, (3 Thlr. 16 Gr.) 

Wie in den vorigen beyden Bänden, so sind 
auch im gegenwärtigen die Anmerkungen der Ku- 
ster’schen, Bergler’schen und Brunck’sclien Ausgaben 
ganz abgedruckt, die in ihnen angeführten Stellen 
anderer Schriftsteller genauer angegeben, und man¬ 
ches andere berichtigt und nachgetragen, aus neuern 
Ausgaben, Uebersetzungen, Erläuterungsschriften 
und kritischen Werken das Hierhergehörige excer- 
pirt und eingeschaltet, beurtheilt, alle diese Mate¬ 
rialien aber in eine solche Ordnung gestellt worden, 
dass man die Anmerkungen leichter übersehen und 
benutzen kann. Die Frösche hatte Hr. D. Hopfner 
schon 1797 mit kritischen Anmerk, herausgegeben; 
der zweyte Band mit dem erklärenden Commentar 
ist nicht erschienen; die Vögel waren vom Heraus¬ 
geber selbst 1782 besonders bearbeitet worden. Nach 
beynahe 5o Jahren fand er natürlich manches zu 
berichtigen. Zur genauern Bestimmung der Namen 
der Vögel benutzte er, was nachher Schneider und 
vornehmlich Camus in sein. Comm. zu Aristoteles 
Thiergeschichte mit grössererKenntniss der Natur¬ 
geschichte, besonders der Ornithologie und ihrer 
Schriftsteller, beygebracht hatten. Nur die neue 
Schneider’sche Ausgabe von des Aristoteles eben ge¬ 
nanntem Werke konnte er noch nicht brauchen. 
Diessmal sind am Ende die Varianten aus i4 Aus¬ 
gaben von beyden Lustspielen des Dichters beyge- 
fiigt, denn der Herausgeber verglich nun auch noch 
die Aus<t. von Sigm. Gelenius. Da diese Varianten 
vollständig ausgezeichnet sind, so dienen sie vor¬ 
nehmlich die Geschieht© und Verwandtschaft der 
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Ausgaben und die Geschichte unsers Textes genauer, 
als bisher möglich war, darzusteilen. Künftig wird 
er sich nur aui die wichtigsten Abweichungen be¬ 
schränken, aber auch die seltne Ausgabe von Che- 
radamus noch vergleichen, die ihm seitdem erst zu- 

. gekommen ist. 

Sophoclis Oedipus Rex, Ad optimorum librorum 

fidem iterum receiisuit et brevibus notis instruxit 

Car, Gottl. Aug. Ei'für dt. Leipzig, bey Gerli- 

Fleischer d. J. 1811. 202 S. kl. 8. (20 Gr.) 

Wie bey der Antigone (dem ersten Bande die^ 
ser kleinen Ausg. der im vor. J. angezeigt worden 
ist), so hat Hr. Prof. Erfurdt auch in diesem zwey- 
ten Bande theils den Text nach eigner Einsicht und 
dem Rathe mehrerer Freunde, hier und da anders 
als in der grossem Ausgabe bestimmt, theils eine 
strengere Auswahl der nothwendigsten kritischen u. 
exegetischen, eignen und fremden, Anmerkungen 
beygefügt, die eine gründliche Kenntniss der Metrik 
und der Sprache vorzüglich befördern werden. Im 
74o V. wird sowohl Bruncks Aenderung des Partie. 
e/cov in tote als Schäfers Behauptung, dass es pleo- 
nastisch stehe, bestritten, und mit Recht erinnert, 
dass (bey den genauern Schriftstellern) die Partici- 
pia Egwv, Aaßrov und andere, nie ganz ohne Bedeu¬ 
tung steilen, sondern immer den durch die Worte, 
welchen sie beygesetzt sind, ausgedrückten Begriff 
näher bestimmen oder vollenden. Jene Stelle aber 
wird sehr gut so aufgelöset, durch Versetzung der 
beyden Sätze: ejuo fuerit flore aetatis quum ea esset 
specie. Im 660. f. Verse vertheidigt Hr. E. die bey- 
behaltene Abtheil, der Verse gegen Hm. Seidlers 
Vorschlag diese dochmischen Verse abzutlieilen mit 
meinem Gründen. Die Ursachen, warum der Hia¬ 
tus in einigen Stellender dochmischen Verse häufiger 
als in andern vorkömmt, konnte er nicht ausführen. 
Vom 375 - 578. V. gibt Hr. Prof. Hermann, in der aus 
einem Briefe desselben vomHerausg. in den Add. mit- 
getheiltenErläuterung, eine richtigere und dem Zu¬ 
sammenhänge ganz angemesseneErklärung der Stelle, 
in der nun auch wohl die Lesart nicht zu ändern 
ist: Oedipus sagt zum Tiresias: die Blindheit allein 
hindert dich, dass weder du, noch ein anderer Se¬ 
hender (den aber du leiten könntest) mir zu scha¬ 
denvermag. Und letzterer antwortet nun: das Schick¬ 
sal will nicht, dass du durch meine Hand (oder 
durch den Kreon, der nachher genannt wird,) fal¬ 
len sollst; Apollo ist vermögend genug, seinen Aus¬ 
spruch, dass der Mörder des Laius bestraft werden 
soll, geltend zu machen. Von demselben wird V. 
746 die jAccentuation xtfpvt-, <f>6ivi£ aufs neue ver- 
theidigt. Herr Prof. Schäfer (dessen Ausgabe .Herr 
E. noch während des Drucks der seinigen erhielt) 
scheint beym Abdrucke der Add. die letzte Note 
hinzugefügt zu haben. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 23. des Januars 20. 1812. 

Die neuesten Bereicherungen der 

Archäologie. 

Unter den einzelnen Theilen der Allerthumskunde 

ist kaum einer, der in den neuern Zeiten so viele 
und so mannigfaltige Bereicherungen erhalten hätte, 
so vielseitig ausgebildet, so schnell in seinen Grund¬ 

lagen und seiner ganzen Behandlungsart vervoll¬ 
kommnet worden wäre, als der in der Ueberschrift 
genannte. Wie viele neue und grosse Kunstwerke 
des Alterthums sind seit Kurzen zuerst aufgefunden 
und bekannt gemacht? wie viel richtiger sind die 
früher, und mangelhaft bekannten dargestellt wor¬ 
den? weichen reichen Zuwachs haben ganze Clas- 
sen von Denkmälern oder Gegenstände der Archäo¬ 
logie (wie die ehemals etruskisch genannten Gefässe, 
die Mahlerey der Alten) erhallen? wie viel gründ¬ 
licher und zuverlässiger sind ihre Erklärungen ge¬ 
worden? welche bessere Richtung hat das ganze 
Studium genommen? und welche zw eck massigere 
Anwendung ist davon für andere Theile der Alter- 
thumsknnde, für Religions- Völker- und Cullur- 
Geschichte, für Kunst und Geschmack gemacht w or¬ 
den ? Die Belege zu diesen Bemerkungen werden 
einige neuere Werke von selbst darbieten, die wrir 
nach und nach anzeigen wollen. 

Von dem 

Augusteum, Dresden's antike Denkmäler enthaltend, 

lierausgegeben von Wilhelm Gottlieb Becker, 

ist im vorigen Jahre des dritten Bandes (mit 

welchem das ganze Werk geschlossen werden soll) 

erster (mit 12 Kupf. XCV—CVI und 5 Bogen 

Text) und zweyter Heft (otb r zehnter des Gan¬ 

zen, 12 Kupf. CVII — CXVIII. 8 Bl. Text — 

jeder Heft 8 Thlr.) in Fol. (Dresden auf Kosten 

des Verf. und in Commiss. der Gleditscli, Buchh. 

in Leipzig), herausgekommen. 

Obgleich man von den hier in Kupfer ge¬ 
stochenen Antiken meist schon Darstellungen in 
an’ern Kupferwerken besitzt, so geben sie doch 
kaum ein nur im Allgemeinen treues Bild von ih¬ 
nen , lassen oft kaum ahnen, welchen Charakter und 
Werth ein Werk hat. Hier ist Alles mit der gröss¬ 

ten Genauigkeit, Sorgfalt und Treue > soviel es nur 
Enter Band. 

in Kupfern möglich ist, mit Bezeichnung des Alten 
und Echten und des Neuen und Angesetzten, dar¬ 
gestellt, und zweckmässig, ohne Aufwand überflüs¬ 
siger Gelehrsamkeit und ohne grundloses Deuteln 
erklärt worden. Den Anfang des Bandes machen 
Bemerkungen über griech. Kunst und ewig bleiben¬ 
den Werth griech. Kunstwerke, und über Roms 
Verdienst, die griech. Kunst, wenn auch nicht in 
ihrer ganzen Vollkommenheit, doch wenigstens der 
Form nach, der Nachwelt unverfälscht überliefert zu 
haben. Denn die ersten Werke dieses Bandes ma¬ 
chen den Uebergang zu denen, die offenbar röm. 
Ursprungs sind, und den übrigen Theii des Bandes 
einnehmen werden. Zuerst XCV eine Gruppe, die 
nach des Herausgebers Urtheil an kühnen Wendun- 
gen und Verwickelungen keine ihres Gleichen hat, 
und zugleich von allen Seiten einen befriedigenden 
Anblick gewährt. Hier ist sie nur von der Seite 
dargestellt, von welcher sie am meisten beleuchtet 
ist. Es ist ein mit einem Satyr ringender Herma¬ 
phrodit, der sich seinen Umarmungen zu entreissen 
strebt. Da man die Scene und die Art der Grup- 
pirung unsittlich nach unsern Begriffen finden muss, 
so macht Hr. Hofr. B. darüber einige Bemerkun¬ 
gen zur Vertheidigung des Künstlers , so wie zum 
Ruhm seiner verständigen Arbeit, die aber durch 
den Ergänzer etwas verloren hat. Denn die Be¬ 
hauptung des Hrn. Prof. Heinrich in s. Comm. qua 
Hermaphroditorum origines etc. explicantur, i8o5 
dass diese Gruppe keines guten Künstlers Arbeit sey, 
setzt Hr. B. nicht auf Rechnung des Verfassers, son¬ 
dern seiner Gewährsmänner. Sie w^ar mit der fol¬ 
genden in Tivoli gefunden worden, und bcyde be¬ 
fanden sich in der Sammlung des Prinzen Mazarin. 
Einiges wil d über die Hermaphroditen erinnert, was 
näherer Prüfung bedarf. XCVT. Derselbe Gegen¬ 
stand und ursprünglich sogar dieselbe Gruppe, aber 
mehr als die vorige ergänzt; wras daran alt ist, über¬ 
trifft an Schönheit und Weichheit die vorige Grup¬ 
pe. XCVII. Statüe (ehemals im Pallast Chigi) im 
alten griech. Styl, und mit gerolltem Obergewand, 
wrie es an Statuen selten vorkömmt; die wesentlich¬ 
sten alten Theile, die zur genauem Bestimmung der¬ 
selben führen könnten, fehlen. Hr. B. ist geneigt 
es für eine Vesta zu halten. XCVIU. Eine Pallas, 
die aber wegen des vielen Neuen nur als Fragment 
anzusehen ist, aber wegen der geschmackvoll be¬ 
handelten Draperie wichtig (ehemals in der Gallerie 
Chigi). XCIX. Kleine Statüe des Apollo, ebenda¬ 

her, woran aber nur der Körper mit den obern 
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Armtlieüen nebst den halben Selienkeln alt ist. C. 
Eine ähnliche kleine Statüe der Diana, in Absicht 
auf Draperie ein eben so schätzbares Fragment, als 
jene in Ansehung der nackten Form. CI. Auch 
eine Diana, weniger gut vom Styl, aber den Cha- 
racter der Jägerin bestimmter ausdrückend. Die 
Gruppe von dem Hunde und der Hirschkuh, die 
bis auf wenige Ergänzungen alt und gut erhalten 
ist, gibt ihr noch mehr Seltenheit. CU.Zwey weib¬ 
liche Köpfe, die Hr. B. beyde für Porträtköpfe, 
nicht für Ideale, erklärt. C1II. Porträtstatüe einer 
unbekannten Römerin im Character der Venus. Die 
gute Erhaltung gibt ihr vorzüglichen Werth. CIV. 
Eine gut drappirte Statue, ehemals für Venus ge¬ 
halten , aber Hr. B. nimmt auch sie lieber für das 
Bild einer Römerin. CV. Eine kleinere Porträtsta¬ 
tüe ; ziemlich gut erhalten, mit treflicher Andeutung 
des über die Brust gezogenen äusserst feinen Unter¬ 
gewands. CVF Ein sitzendes Mädchen, dessen Ge¬ 
sicht verräth, dass es Porträt ist. Da die Reine 
und Vorderarme verloren gegangen sind, so lässt 
sich nur aus einer ähnlichen (die in die kön. preuss. 
Sammlung gekommen seyn soll und von Ficoroni 
ist dargestellt worden,) schliessen, es ist eine Knö- 
ehelspielerin (femina talis ludens). Ein anderes Mäd¬ 
chen dieser Art, von Oavaceppi ergänzt, soll in die 
gräflich Wallmodische Sammlung gekommen seyn. 
Von vier Statü n. welche die königl» Sammlung 
besitzt, gewöhnlich Gladiatoren genannt, zwey von 
altern Jahren und zwey von jüngerm Alter, die Ori¬ 
ginale und antike Copien zu seyn scheinen, und die 
vielleicht zur Verzierung einer Kampfbahn dienten, 
sind die ältere und die jüngere Figur abgebildet, 
welche Originale zu seyn scheinen, CVIL CVIII. 
Gladiatoren sind es nun wohl nicht. Hr. B. ver- 
muthet, merkwürdige Helden, die sich bey Ver¬ 
teidigung irgend eines Platzes auszeichneten, wä¬ 
ren vorgestellt. Beyde Originale sind, sagt er, von 
Meisterhänden in einem grossen Styl gearbeitet, der 
sich der wahren Natur möglichst nähert. Der jün¬ 
gere Kämpfer ist schlecht ergänzt; daher ihn auch 
das Kupfer von der Rückseite zeigt. Die bey den 
Copien werden nur beschrieben. CIX. Ein Pugil 
(Faustkämpfer) aus dunkeim bläulich-grauen Marmor 
gearbeitet, noch als Fragment vor der Ergänzung 
durch Cavaceppi in Borionii Collect. Aut. Rom. ab- 
gebildet. Der alte Fheil der Statüe ist von wahren 
Kunstwerthe und verständig ergänzt. CX. Ein Bas¬ 
relief, welches die Hauptseite eines Sarkophags aus¬ 
gemacht. hat, vorzüglich schön und nur wenig er¬ 
gänzt, vom Hrn. Cab. Minister Grafen Marcolini 
mit einigen andern Stücken in Italien für das* Mu¬ 
seum angeschafft. Hr. B. erklärt diess Basrelief von 
Meleagers Jagd des Calydon. Ebers. CXI. CX1T. 
Basrelief eines ganz erhaltenen Sarkophags, eine 
fcditt weihung in die bakchischen Mysterien vorstel- 
Jend, und in drey Gruppen gelheilt. CXIII- CXV. 
Ein dritter, ringsherum verzierter, Sarkophag. Die 
Uauplseite ist Hautrelief und Basrelief zugleich und 
reich an Figuren jeder Art. Die Vorstellung ist 
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ein Triumph1 des Bakclius in der travestirenden Ma*- 
nier der satyr. Dramen. CXVI. Eine sogenannte 
Pudicitia aus Travertinstein, in Rom gekauft. Noch 
eine zweyte ähnliche Statüe, die sonst dem Prinzen 
Eugen gehörte, besitzt die königl. Sammlung. Es 
sind römische Matronen aus den Zeiten der Repu¬ 
blik. CXVR. Eine männliche Statüe von gleicher 
Steinart und gleichem Zeitalter, gewöhnlich Marius 
genannt. Es sind fünf solche Statuen in der kön. 
Sammlung, worunter diese allein den alten Kopf 
behalten hat. Die Fortsetzung ihrer Beschreibung 
haben wir im folgenden Hefte zu erwarten. 

Archäologische Aehrenlese. Erste Sammlung. Den 

1 heilnehmern der archäologischen Vorlesungen im 

Winter 1811 gewidmet (von Herrn Hofr. Bötti- 

ger in Dresden. Dresden, Walther sehe Hofbuchh. 

1811.) 8 Kupfert. 6 S. Text. Fol. 

Einige zu ganz andern Zwecken gestochene 
Kupfertafeln, welche Abbildungen nach wirklichen 
Antiken enthielten „ kamen in Hrn. B’s. Hände, der 
sie zur Versinnliehung mancher Bemerkungen in 
seinen Vorträgen über die Malerey der Alten be¬ 
nutzte und in Beziehung darauf, auch jetzt die kur¬ 
zen Erklärungen davon gegeben hat. Die auf den 
ersten 6 Tafeln abgebildeten Antiken befanden sich 
im königl. preuss. Antiquarium zu Berlin, und wa¬ 
ren von Beger im Thes. Brandenburg, nur mangel¬ 
haft aufgeführt und erklärt. Es sind folgende: (T( I.) 
Zwey kleine Osiris - Bilder in natürlicher Grösse, 
von Steingut (terra fictilis, nicht Porzellan), mit 
blauem Email überzogen. Man fand sie sonst häufig 
in den Mumienbrunnen. Es ist die echt ägyptische 
Nationalphysiognomie, mit falschem in Zöpfe ge¬ 
flochtenen Bart, die Calantica auf dem Kopf, in den 
gekreuzten Händen die Geissei (Symbol der Herr¬ 
schergewalt), der Strick (zum Fischernetz), und die 
Hacke, (das älteste Ackerinstrument). (T. II.) Drey 
Isisbilder; die Biiste aus schwarzem Thon (schwar¬ 
zer Stein, weder basaniles, noch viel weniger Ba¬ 
salt), wahrscheinlich von einer ganzen Statüe ab¬ 
gebrochen, mit der vielfarbigen- Elementen -Kugel 
auf dem Kopfe; statt der Haarlocken hängen Kett¬ 
chen von aneinander gereiheten Lotoskelchen auf 
die Brüste; über den vollen Brüsten das pectorale; 
das Merkwürdigste ist die Eidechse über der Stirn. 
Eine kleine Bronze stellt die älteste Form der den 
Horus säugenden Isis dar. Sie gäbe also die alt- 
ägyplische Form, so wie die Büste die gräcisirende, 
und die dritte grosse Bronze die romanisirende, denn 
es scheint eine zur Isis umgeschaffene Römerin zu 
seyn. (T. III.) Eine Mumienmaske aus Cotton mit 
Gold und andern Farben angemalt, wohl nicht zur 
eigentlichen Mumiendecke bestimmt, sondern zu einer 
Art Maske bey Processionen. Die Physiognomie 
hat den echten ägypt. Charakter. Das Merkwür¬ 
digste sind die vier auf beyden Seiten herablaufen- 
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den ähnl. Felder 'mit Figuren, die treffend erklärt wer¬ 
den. In der Mitte läuft ein Streifen mit Verzierun¬ 
gen herab, die man auch auf andern Mumiendecken 
antrifft. (T. IV.) Ein kleines bronzenes Opferlel- 
lerchen, dessen Figuren (Mercur, der dem Paris Ju¬ 
piters Beschluss verkündigt) die auf den sogen, 
hetrur. Schalen stets fortgepflanzte Manier der blossen 
Linearumrisse, und die uralte Sitte der Namensüber- 
sehriftbey jeder Figur derselben, darstellen, bey Lanzi 
Saggio T. I. t. 12, 2 abgebildet und im 2. Th. er¬ 
läutert. Hr. B. nimmt die Jonische Säule hinter dem 
Mercur nicht für Andeutung eines Tempels, son¬ 
dern denkt vielmehr an die Schaubühne, wo des 
Paris Abentheuer oft vorgestellt wurden. (T. V.) 
Eine zwey henkli che Vase (diota) ohne Boden, mit 
einem weiblichen Porträtkopf auf jeder Seile, roth 
gemalt (Monochrom) auf schwarzem Grunde, ein 
alt - griech. Gefäss, einer mystischen oder wirklichen 
Braut geweiht. (T. VI.) Eine, auch bey Passeri 
Pict. Etr. in vasc. III, 245 abgebildete Vase, von der 
nolanischen Glockenform, auf deren hier nicht ab¬ 
gebildeten Rückseite die drey Mantelfiguren sich be¬ 
finden. Auf der Vorderseite liegt ein junger Bakchus, 
oder ein zu den Bakchischen Mysterien eingewei- 
heter Jüngling auf einem Pantherfelle, den thyrsus 
und cantharus (Pocal) haltend, vor ihm kuieet ein 
Satyrisk und stellt die geweihete Amphora hin. Ein 
anderer Satyrisk im Hintergründe spendet Wein 
aus einer Schale. Ein Mädchen sitzt dem Jüngling 
gegen über und spielt das Nablion. Der Rand des 
Deckels stellt etwas undeutlich einen bakchischen 
Tanz dar, wobey der bärtige (indische) Bakchus zu 
präsidiren scheint. Bey de Gattungen von Vasen- 
Monochromen sind hier zugleich dargestellt, die äl¬ 
tere roher mit schwarzen Figuren auf rothem Grund 
um den Rand, die spätere mit elegantem Formen 
und rothen Figuren auf schwarzem Grund auf dem 
Umkreis der Vasen-Glocke. Nirgends ist eine per- 

spectivische Stellung der Figuren zu sehen. Nur 
symmetrische Linien können (wie auch bey den al¬ 
tern Reliefs) von einer Figur zur andern gezogen 
werden. Die beyden letzten Tafeln enthalten Va¬ 
sengemälde aus Millin’s Peintures des vases anti- 
ques. VII. Herkules der eine andere Figur mit 
dem Trinkhorn auf dem Rücken trägt, ein Gemälde 
von einer flachen Schale aus gebrannter Erde, der¬ 
gleichen, ausser den glockenförmigen Vasen, auch 
häufig in den Gräbern von Campanien und Gross- 
griechenl^nd gefunden werden. Ein halbes Jahr 
früher hatte Hr. B. in einem Aufsatze darüber (in 
dem Almanach für Weintrinker) die getragene Fi¬ 
gur scherzhaft auf Jupiter gedeutet ; es ist Bakchus 
selbst nach der Vorstellungsai't der griech. Ilalioten 
und Sicilioten, als junger, bärtiger Mann (Hebon). 
Die eigentlichen Griechen erlaubten sich nie, den 
Bakchus trunken darzustellen, aber auf campani- 
aclien Vasengemälden sieht man ihn oft im höch¬ 
sten Taumel, vermuthlich nach Scenen von Bak- 
chanalien. Ganz ähnlich dieser ist eine Vase im 

Passeri II. t. io4. (T. VIII.) Ein Bakchisches Gast¬ 
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mal (womit jede Einweihungsfeyerlichkeit endete) 
unter einer Weinlaube gehalten, wo die Hauptfigur 
der bärtige Bakchus, der hinter ihm liegende Jüng¬ 
ling ein Neu - Eingeweihter, das vom Bakchus ge- 
liebkosete Mädchen wohl keine Ariadne, sondern 
etwa eine Flötenspielerin seyn mag. Die Lieenz 
dieser Scene und eine andere Freylreit, die man 
sich beym Nachstich dieses Gemäldes in Ergänzung 
desselben erlaubt hat, wird beydes sehr gut gerecht¬ 
fertigt. Wir erwarten bald eine zweyle Sammlung. 

DesCription d'un vase de Bronze et d'un tablea-u 

d’Herculanum. A St. Petersburg, de l’imprim. 

de F. Drechsler. MDCCCX. 53 S. gr. 8. 3 

Kupfer taf, 

Herr Hofrath von Köhler, dem wir schon die 
Bekanntmachung und Erläuterung so mancher schö¬ 
nen Antike, vornehmlich aus dem russisch-kaiserl. 
Cabinet zu St. Petersburg, dem er mit Ruhm vor¬ 
steht, verdanken, ist Verfasser dieser Abhandlung. 
Das auf der ersten Tafel nach seiner wahren Di¬ 
mension abgebildele bronzene Gefäss, dessen schöne 
Form einige Achnlichkeit mit der Barberini - Vase 
hat, scheint Hin. K. eine Arytaena, in welcher man 
Salben und andere Wohlgerüche aufbewahrte, ge¬ 
wesen zu seyn. Die Verzierungen der Handhabe 
verdienen vorzügl. Aufmerksamkeit; der obere 1 heil 

derselben endigt sich mit zwey Hundsköpfen, von 
welchen der zur Rechten schon in altern zweiten re— 
staurirt ist, oben sitzt ein Hase, unten hat die 
Handhabe einen schönen Kindskopf, an welchem 
die Augen von Silber eingesetzt sind; ausserdem 
noch andere Verzierungen. Einem ehemaligen Be¬ 
sitzer der Vase ist es eingefallen, auf dem Bauche 
der Vase eine Copie von einem herkulan. Gemälde 
eingraben zu lassen, wobey man, um der Arbeit 
den Schein von Alterthum zu geben, nicht nur eine 
gewisse Simplicität und Rohheit aflectirt, sondern 
auch noch eine Inschrift von drey griech. Buchsta¬ 
ben (zur Nachahmung der Werke des altgrieeh. 
Styls) beygefügt hat, alles aber sehr ungeschickt 
und ohne Kenntnis® der alt. Orthographie (s. Tafi II). 
Diese verunglückte Nachbildung aber führt den lim. 
Verf. (S. io) auf das Originalgemälde, das aul Mar¬ 
mor aufgetragen ist, aber sehr gelitten hat und ver¬ 
schieden gedeutet worden ist. (Pitt. d’Ercol. T. I. 
lav. III.) Nachdem Hr. v. K. die drey Erklärun¬ 
gen, welche die Plerausg. jener Gemälde aufgestellt 
haben, durchgegangen ist und verworfen hat, weil 
mit jeder unüberwindl. Hindernisse verbunden sind, 
fügt er selbst noch acht Muthmassungen bey (die 
weibl. Figur könne Menalippe, Tochter des Chiron 
seyn, und zwar mit Beziehung auf zwey verschie¬ 
dene Erzählungen von ihr, oderPhilyra, P. des Ocea- 

nu9, oder Alope, T, des Cercyon, oder Camilla, 
T. des Metabus, oder Cässandra beym hölz. Pferd 

stehend und weissagend, oder die unglückl. lochte» 
des Hippomanes, die von einem Plerdc verzehrt 
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worden seyn soll, oder dieEpone, Scliutzgöttin der 
Pferde); verwirft sie aber auch sämrntlich als im- 
haltbar, und bezieht das Gemälde (wie schon die 
dritte Erklärung der Akademiker von Portici lliat, 
die auch von Murr angenommen hat) auf die Ge¬ 
schichte der Ceres, die vom Neptun verfolgt sich 
in eine Stute verwandelte, aber da ihr Liebhaber 
in der Gestalt eines Hengstes doch seine Absicht 
erreichte, eine mysteriöse Tochter und das Pferd 
Arion gebahr; nur mit dem Unterschiede, dass er 
die weibi. Figur (T. III.) nicht von der Ceres selbst, 
sondern von ihrer Tochter Despoina erklärt, die 
mit der linken Hand allen, die sie betrachten, Still¬ 
schweigen über die Begebenheit, der sie ihr Daseyn 
verdankte, gebiete; das Pferd ist nun allerdings der 
Arion, dessen myth. Geschichte erzählt wird; die 
gegenüber sitzende männl. Figur (mit der Gesichts¬ 
bildung eilies Sileus) hält er für den König Adra- 
stus (der mit Flülfe jenes Pferdes zuerst in den 
nemeischen S|üelen den Sieg davon trug und in ei¬ 
ner Schlacht sein Leben rettete), das Kind das er 
zwischen den Armen hält, für dessen Sohn Aegia- 
leus, die hinter ihm herüber gebeugte Frau für 
seine Gattin Ampliiklea, die vor ihm auf einer 
Säule stellende V ase für ein Symbol des in den ne¬ 
meischen Spielen davon getragenen Siegs. Hätte 
man freylich noch andere Monumente, die sich 
darauf bezögen und deutlich charakterisirt wären, so 
würde diese Deutung zuverlässiger seyn. Allein 
man kennt nur einen Amethyst im kön. preuss. Ca¬ 
binet, der die Ceres mit dem Arion vorstellt. Doch 
hat Hr. v. K. mit Gelehrsamkeit und Scharfsinn 
seiner Erklärung einen hohen Grad von Wahr¬ 
scheinlichkeit gegeben. 

Wir fügen den obigen der Verwandtschaft ei¬ 
ner Abhandlung wegen die kurze Anzeige bey von: 

kJrania. Taschenbuch für Damen auf das Jahr 

1812. Mit 12 Kupfern, darstellend Scenen aus 

Göthe’s Wahlverwandtschaften und pantomin. At¬ 

titüden von Madame Hendel - Schütz. Amsterdam 

und Leipz. Kunst und Industrie-Comptoir. LXH 

und 020 S. (2 Tlilr.) 

Denn die sinnvolle Abhandl. über die panto¬ 
mimischen Darstellungen der Mad. Hendel-Schütz 
(einer Sphinx, einer Madonna mit dem Kinde, der 
Verklärung und der Agrippina mit dem Aschen¬ 
kruge des Britännikus, n. d. Leben gez. von Junge 
und gest. von Bollinger) von doli. Falle gab ihm Ver¬ 
anlassung in einem Anhänge dazu (S. XLI-LXII.) 
sich über die eigentl. Bedeutung, welche die jie- 
gyptier der Sphynx (Sphinx) und Isis, als Natur- 
uiid Kunst-Symbolen bey gelegt, nach Plutarch 
(wohl nicht immer einem sichern Führer in diesen 

Gegenständen) zu verbreiten. Nicht nur Isis ist ihm 

Symbol der Natur in allen ihren Bildungenu. Wir¬ 
kungen, sondern auch die Sphinx ein Symbol der 
uralten, ewig wechselnden Naturnothwendigkeit der 
Erscheinungen,^ die, als Isis, alle Gestalten anzu¬ 
nehmen, alle Kreise des Daseyns zu durchwandern 
bestimmt ist. — Lehrreich ist desselben Verf. Com- 
mentar zu den 8 Kupfern über die verschiedene Hrt, 
wie Göthe und Schiller das Schicksal behandelt 
(haben) und reich an Erinnerungen aus alter und 
neuer Zeit Hrn. Fr. G. Zimmermann’s Aufsatz, 
über der Dichter Beruf (S. 1—28). Die angese¬ 
hensten Dichter und beliebtesten Schriftsteller haben 
diess Taschenbuch mit ihren poet. und pros. Bey- 
trägen treflich ausgestattet, und es zum Taschenbuch 
nicht bloss für gebildete Damen, sondern für alle 
geistvolle Leser erhoben. 

Schulsc liriften. 

Botanik. Die Öffentl. Prüfung der Koni gl. Schule 

zu Schleswig den 20. Sept. 1811 etc. zeigt an H. 

P. C. Esmardl, Dr. der Phil, und Reet, der Schule. Hier— 

bey die dritte Fortsetzung von der kurzen Be¬ 

schreibung der Gewächse in der Schlesw. Gegend. 

32 S. 8. 

Der als Botaniker rühmlichst bekannte Verf. 
schreitet in Herausgabe seines Leitfadens zu den 
botanischen Excursionen seiner Schüler, sich in der 
Behandlung immer gleich bleibend, fort, und behan¬ 
delt hier die um Schleswig vorkommenden Gewächse 
von der 9ten Classe des Linnee, aus der sich hier 
nur butomus umbellatus findet, bis zur iS. Classe 
inclusive. Rec. will nicht seinen mehrmals geäus- 
serten Wunsch, die Sammlung der Schlesw. Flora in 
einem Band u. dergl. m. betreffend, hier wiederho¬ 
len; er kann es aber nicht ungeiügt lassen, dass 
bey diesen Programmen von der Schlesw. Schule alle 
die Schulnachrichten noch immer fehlen, die an Ort 
und Stelle selbst das Programm vornehml. interes¬ 
sant machen, und die in den übrigen schlesw. holst. 
Schulprogrammen, vornehmlich in denen aus Kiel, 
Husum und Sonderburg, so vorzüglich vollständig 
und Rec. möchte behaupten, musterhaft für jede an¬ 
dre Schule aufgefuhrt zu werden pflegen. Rec. 
wünscht bey dem nächsten Schlesw. Progr. endlich 
diesem wesentl. Mangel durch vereinte ^Bemühung 
der würdigen Lehrer dieser Schule abgeholfen zu 
sehen. — Bey dieser Gelegenheit kann Rec. nicht 
umhin den Wunsch zu äussern, auch von dem Wir¬ 
ken der 4ten gelehrten Schule des Herzogthums 
Schleswig, zu Hadersleben nämlich, einmal etwas 
öffentl. bekannt gemacht zu sehen, indem daselbst 
entweder gar keine Schulschi-ifen erscheinen, oder 
dieselben wenigstens aussei halb Haderslebens durch¬ 
aus nicht bekannt werden, — 
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Z e i t u n 

Am 24- des Januars» 21. 1812. 

Intelligenz - Blatt. 

Beytrag zur Ergänzung eines Artikels in Meu¬ 
sels gelehrt. Teutschl. 5te Ausg. lr Th. S. iS7. 

(Aus handschriftlichen Nachrichten.) 

V on dem gleich zu Anfänge dieser Seite erwähnten 
Joh. Chr. Bang findet man weder in den Nachträgen 
des IX. u. XI. Band, noch auch in der Fortsetzung für 
das gegenwärtige Jahrhundert nirgends etwas weiter 
bemerkt, obgleich dieser Artikel allerdings einiger 
Nachträge bedurfte, und der Mann, welchen er be¬ 
trifft, mehr in der Nähe des Hrn. Meusel lebte, als 
viele andere. Um so mehr freuet sich daher der un¬ 
gleich entfernter lebende Referent, dass er einige 
Nachträge dazu liefern kann, die er dem Sohne des 
Mannes , von dem die Rede ist, verdanket. 

Joh. Christian Bang war geboren zu Allendorf 
im Hessischen im J. 17.. und starb in dem von Hrn. 
Meusel erwähnten Amte als Prediger zu Gossfeld im 
J. i8o3, wo sein Ilr. Sohn, J. H. C. Bang noch als 
Nachfolger desselben lebet. Zu seinen Schriften gehö¬ 
ren, ausser den beyden hier angeführten, auch noch: 

die treffliche Dissert. philol. inquirens in causas, quare 

dictio pure graeca in N. T. praetermissa sit, Marb. 
1768. 4., die er selbst verfertigte, und pro gradu 
Magisterii unter Joh. Willi. Schröders Vorsitze ver- 
theidigte, und die daher mehrentlieils unter dieses 
letztem Namen angeführt wird. 

Di ssertal. qua demonsiralur, nullian in Ethica chri- 

sliana praeceptum esse, quo et singuli cif es in 

commodis suis sequendis et prineipes in republicci 

adminis/randa impediantur, der von den Curatoren 
des Stolpischen Legats der dritte Preis zuerkannt 
wurde, und die daher in deren Verliandelingen, 
Lcyd. i,'82. 4. pag. 193 — 24o ohne des Verf. Na¬ 
men abgedruckt ist. 

Disput, qua inquiritur, quatenus Jesus eiusque Jtpo¬ 

st oli sese in tradenda religionis doctrina caplui 

Judaeorurn accommodaverint, die ebenfalls den sil¬ 
bernen Preis von liet Genootschap tot Verdediging 
vau den christelyken Godsdienst erhielt, und in de¬ 

ren Prysverhandelingcn voor het Jahr 1789 zu fin¬ 
den ist. 

JErster Band. 

Auch hat er noch mehrere Abhandlungen exege¬ 
tischen Inhalts in ähnlichen holländischen Verhande¬ 
lingen geliefert. * K. 

Schul-N ach richten.' 

Am 23. Oct. d. vör. Jahres feyerte der verdienst¬ 
volle Rector des Hennebergisclien Gymn. zu Schleu¬ 
singen und Prof, der Philos. und Mathematik an dem¬ 
selben, Hr. M. Alb. Georg Walch sein fünfzigjähri¬ 
ges Amtsjubiläum. Denn im J. 1761 ward Hr. Prof. 
W. (geb. 1736.) dritter Lc-lirer an diesem Gymn., 
1764. Conrector und bald darauf Vicarius seines in 
hohen Jahren stehenden Vaters, des Rectors, gewor¬ 
den, dem er 1769. im Rectorate folgte, in welchem 
J. er auch die Würde eines Prof, der Philos. und 
Math, erhielt. Den feyerlichen Actus im grossen Hör¬ 
saale eröffnete der Hr. Conr. M. Schmidt mit einer 
Glückwiinschungsrede an den noch mit jugendlicher 
Munterkeit und Kraft arbeitenden Jubelgreis; dann 
wurden von acht Schülern Reden gehalten. Hr. Su¬ 
perintendent und Consist. Assessor M. Samuel Trau- 

gotl Mücke hatte dazu eingeladen mit einem Pro¬ 
gramm: de bnnis gymnasii Hennebergici (Sclileusin- 

gen, b. Hansen gedi\ 26 S. in 4.) Das Gymnasium 
wurde zu Schleusingen 1677. von dem Fürst von Hen¬ 
neberg Georg Ernst in dem Kloster der Barfiisser er¬ 
richtet, das sein Vater i5o2. gestiftet hatte. Es ver¬ 
einigt jetzt in sich eine Bürger- und eine Gelehrten- 
Schule und für beyde die erforderlichen Lehrer (seit 
1776. auch einen Lehrer der franz. Sprache) und Uu- 
terrichtsgegenstände, hat immer trefliche Lehrer ge¬ 
habt (seit der Stiftung i4 Rectoren), eine zweckmäs¬ 
sige Aufsicht über die Schüler, mehrere Beneficia für 
sie, eine Schulbibliothek und immer eine verhältniss- 
mässige Frequenz der Schüler. Die Geschichte des 
Gymn. während seines zweyten Jahrhunderts hat Hr. 
Prof. Walch selbst 1777- in einem Programm erzählt. 

Leipzig. Am 3i. Dec. wurde auf hiesiger Tho¬ 
masschule Abends um 5 U. die gewöhnliche Jahres¬ 
rede von dem Schüler, Johann David Breyer aus Wur¬ 
zen gehalten, wozu der Hr. Reet, und Prof. Rost mit 
einem Programm eingeladen hatte : Plautinorum Fer- 

culorum Specimen secunduni. XVI S. in 4. 
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Leopold Zimmermamis Briefe über die neueste 

Literatur Hollands, 

(Fortsetzung.) 

Dritter Brief. 

Sie haben, mein tlieurer Freund, gefunden, dass 

icli mich zu allgemein über die Calender ausgedrückt 

und etwas strenge Folgerungen daraus gezogen habe; 

ich muss Ihnen also wohl zu meiner Rechtfertigung 

und zur Milderung meines Urtheils über die National- 

bildnng der Holländer sagen, dass in den Händen der 

gebildetem Classen sich deutsche und französische Ta¬ 

schenbücher finden. Vielleicht ist diese Vorliebe für 

Erzeugnisse des Auslandes gerade Schuld daran, dass 

im Fände selbst dergleichen Niedlichkeiten schwer ge¬ 

deihen, — Doch zu eleu Wissenschaften! — Ihr letz¬ 

ter Brief legt mir mehrere Fragen vor, von welchen 

ich zuerst die, welche die Philosophie angehen, zu 

beantworten suchen will. Ich kann freylich nicht 

leugnen, dass die Holländer im Allgemeinen alles was 

deutsche Philosophie heisst, gegenwärtig mit eineili 

Auge voll Misstrauten, ja wohl Missbilligung beschauen. 

Die deutschen Philosophen sind ihnen oft Freygeister, 

oft. Grübler, oft Sophisten. So geht es ja allem was 

neu ist. Freylich ist Kant’s Philosophie nicht mehr 

neu in Deutschland, wo sie fast aus der Mode zu 

kommen scheint; allein diess hindert nicht, dass man 

liier nicht erst anfangen sollte sie zu bebauen oder zu 

studiren. Wirklich fangt sie seit etlichen Jahren an 

auch in Holland Liebhaber zu finden. Im Allgemei¬ 

nen aber wurde die Philosophie in diesen beyden Jah¬ 

ren, wenn man einige akademische Gelegenheitssehrif- 

ten ausnimmt, nicht durch Schriften angebaut Wohl 

könnte ich Ihnen hier die Brieven aan Sophie, von 

L. Feith nennen, weil sie gegen Kant gerichtet sind: 

aber schicklicher werde ich bey andrer Gelegenheit 

auf sie zu reden kommen, denn der Form nach gehö¬ 

ren sie zum Lehrgedicht. Die ZAvey Inaugural - Dis¬ 

sertationen und die sechs akademischen Reden philo¬ 

sophischen Inhalts, (deren fünf von Professoren gehal¬ 

ten wurden) mache ich nicht namhaft, weil sie für die 

Wissenschaft nicht bereichernd und auch sonst nicht 

höchst merkwürdig waren. — Diess ist alles was ich 

Ihnen über die Philosophie in Holland wahrend der 

zwey für sie so dürftigen Jahre, von welchen wir re¬ 

den, sagen kann; mehr Befriedigung werden Sie schon 

in der Geschichte der mathematischen Wissenschaften 

finden, denn diese wurden schon mehr bedacht. 

Im Ganzen sind die mathematischen und physi¬ 

kalischen Studien jetzt in Holland ziemlich an der 

Tagesordnung; mehrere ihnen geweihte Gesellschaften 

haben die Liebe zu ihnen erwärmt und Jünglinge, 

welche den Wissenschaften sich widmen, unterlassen 

es selten, sie unter diesem oder jenem Lehret fieissig 

zu betreiben, bevor sie zur Universität sich begeben. 

Im J. 1806 erschien das zweyte Stück des zwey- 
len Theiles der Werke der Amsterdamischen Gesell¬ 

schaft : Een ouvermoeide Arbeid komt alles te boven, 

unter dem Titel: Wiskünstige Oefeningen in eene 

aaneenschakeling van uitgelezene en andere wiskuu- 

dige Verhandeli ugen. 

Es enthalt Aullösungen von dreyzelin mathema¬ 

tischen Sätzen und drey und zwanzig neue Proposi¬ 

tionen. Im folgenden i807ten Jahre erschienen drey 

Stücke ähnlichen Gehaltes. Hierdurch hat freylich die 

Wissenschaft seihst keinen oder doch sehr wenig Ge¬ 

winn erhalten. Ungleich wichtiger sind die Werke 

der Rotterdamer Gesellschaft für praktische Mathema¬ 

tik. (Bataafs Genootschap, aan de proefonder vinde- 

lyke Wysbegeerde toegewyd.) Seit dem i3ten Theile 

erschienen sie unter dem neuen Titel: Nieuwe Ver- 

liandelingen van het Bataafs Genootschap. Im Jahr 

1806 kam des* 5ten Theiles erstes Sliick an den Tag, 

welches eine Abhandlung über den Bau einer Dampf¬ 

maschine für die VorAeenung in der Krimpenerwaarcl 

(in i8o3 und i8o4) und über die mit ihr Aorgenom- 

menen Versuche enthalt. Das zAveyte, in demselben Jahre 

herausgekommene Stück liefert eine Abhandlung des 

berühmten Utrechtsclien Professors der Mathematik, 

Van Beek Calkoen, über die vortheilhafteste Bespannung, 

besonders bey Frachtsehlittfen; worin er dem Gebrauche 

des Kummets den Vorzug vor den Brustriemen der 

Pferde gibt. Das dritte Stück erschien 1807 und 

brachte eine Abhandlung des Hrn. Curten : Schets en 

proe\re eener Exponent - rckening, Avaairin de Formu¬ 

len der dilferentiaal - rekening uit zuivere analytische 

beginselen gevonclen, betoogd en op verscliillende on— 

derwerpen toegepast worden, zonder eenige inmen— 

ging van het denkbeeid van oneindig Kleinen. (Skizze 

einer ExponenRechnung etc.) Der Verfasser wurde 

durch die Analysis von Pasquieh auf den ersten Ge¬ 

danken dieses Versuchs gebracht, der jedoch ganz sein 

eignes Werk ist; denn erscheint einen ähnlichen Ver¬ 

such, welchen Pasquieh schon 1798 in Hindenburg’s 

Archiv der reinen und angewandten Mathematik (B. 2. 

p. 385) wie Sie wahrscheinlich wissen werden, be¬ 

kannt gemacht, nicht gekannt zu haben. Sein Vortrag 

ist deutlich. 

Vierter Brief. 

Warum eilen Sie so, mein Freund? Meinen Sie 

etAVa, dass ich De Gelder vergessen haben würde? — 

Nur noch einige Augenblicke Geduld! 

Sie werden mir wohl zugeben, dass man über den 

Satz: Wasser wiegt im Wasser, viel für und wider 

sagen kann; es erschien auch in Holland gegen Buylt s 

hydrostatischen Versuch, zum BeAveise, dass Flüssig¬ 

keit in gleichartiger Flüssigkeit wiege, eine Schrift 

von Hm. Hesseling: Hydrostatische Verliandeling, be¬ 

heizende aanmerkin^eU op de Stelling: VloeistofFen we¬ 

gen in gelyksoortige VloeistofFen. Diess Scliriftchen 

veranlasste einen ziemlich lebhaften Streit in den Zeit¬ 

schriften; doch scheint man von beyden Seiten die 

Sache nicht ganz deutlich beschaut und seine Gedan- 

s ken nicht genug entwickelt vorgetragen zu haben ! 
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Ganz missglücken musste der Versuch , welchen Cor- 

nelis Pereboom mit dem Schriftchen het liggend Wa- 

terrad, machte, ein horizontal liegendes Rad zum Was¬ 

serlieben zu empfehlen; denn Vorschlag, Plan und Be¬ 

weis sind voll Mängel. Aber Werth haben dagegen 

die Nieuwe tafeln, ter berekening van den tyd der 

Watergetyden (der Ebbe- und Fluthzeit) von De 

Kanter. Der Verf. hat die von La Lande in seiner 

Connoissance des temps aufgenommenen Tafeln D. 

Bernouilli’s für den Meridian Middelburg’s berechnet; 

in zwey Stücken, den Abstand des Mondes betreffend, 

verbessert; ihnen die Form astronomischer Tafeln ge¬ 

geben und ihren Gebrauch durch Deutlichkeit und 

Beyspiele erleichtert. 
Ungleich wichtiger aber und die Wissenschaft 

•wesentlich bereichernd ist das Werk des rühmlich be¬ 

kannten Mathematikers — Jacob de Gelder (damals 

noch Lectors der Mathematik, der Natur - und Stern¬ 

kunde und der Geographie bey der haagischen Gesell¬ 

schaft Diligentia: . . . Welch ausgedehnter Wirkungs¬ 

kreis!!*) Handleiding tot de beschou wende en werk- 

dadige Meetkunst der platte en ligehamelyke hoeken 

en der regtlynige vlakken en platvlakkige ligehamen, 

toegepast op de Aardryks - Starren - en Zeevaartknnde. 

(Anleitung zur theoretischen und prac tischen Mess¬ 

kunst ebener und körperlicher Winkel, gradliniger Flä¬ 

chen und ebenflächiger Körper, angewandt auf Geo¬ 

graphie, Astronomie und Navigation.) Der erste 1806 

erschienene Tlieil zerfällt in zwey Hauptabtheilungen, 

deren erster den Begriff der Messkunst ( Geometrie im 

weiteren Sinne) und ihre vornehmsten Grundsätze, 

letztrer aber einige Hauptstücke der Analysis behan¬ 

delt. In jener Abtheilung beschäftigt sich der Verf. 

besonders mit der graden Linie, den gradlinigen Fi¬ 

guren, dem pytliagoräisclien Lehrsätze u. s. w.; in 

dieser mit den Progressionen, Potenzen, Wurzeln, Lo¬ 

garithmen (hier versichert er Burja’s Berechnungsweise 

der Logarithmen selbst gefunden zu haben, bevor er 

etwas von ihr vernommen ) u. s. w. Im Ganzen ist 

das Werk etwas breit geschrieben, und da es nicht 

für erste Anfänger berechnet ist, hätte oft bis ins 

Kleinliche gehende Zergliederung und Deutliclimachung 

erspart werden können. Zudem hat die Lust, neue 

Definitionen und Erläuterungen zu gehen, den Verf. 

hier und da wortreich tauschen aber nicht verbessern 

uüd verdeutlichern lassen. 

Bey dieser Gelegenheit kann ich mich nicht ent¬ 

halten, Ihnen, mein Freund, eine Bemerkung mitzu- 

theilen, die sich mir oft aufgedrungen. Sie trifft im 

Allgemeinen die derzeitige wissenschaftliche Literatur 

Hollands, und Unter andern auch dieses Werk. So 

wie Deutschland eine Zeit sah, wo die Puristen jeden 

Warum musste er seinen Ruhm selbst dadurch beeinträch¬ 

tigen, dass er seiner (1809 erschienenen) gut und ge¬ 

schmackvoll gezeichneten und gestochenen Karte von Hol¬ 

land, in einem dicken Bande eine Geograpliie Hollands 

hevgesellte, welche nicht einmal den Namen einer Geogra¬ 

phie verdiente! — 

aus fremden Sprachen stammenden Ausdruck mit ur¬ 

sprünglich deutschen Wörtern vertauschen wollten, 

und da, wo sie kein gleichbedeutendes Wort vorfan¬ 

den, neue stempelten, welche nicht selten eben so un¬ 

verständlich, ja oft noch unverständlicher waren als die 

fremden Ausdrücke; eben so geht es jetzt, in Holland. Im 

Vollgefühl des Rcichthums der Muttersprache sucht 

man alle fremdzüngigen Ausdrücke zu verbannen und 

neugesehmiedele an ihre Stelle zu setzen. Allenialls, 

wenn das einheimische Wort den vollen Sinn des 

fremden gleich deutlich wiedergibt. Wie aber, wenn 

es di ess nicht timt? wenn man durch missliche Zu¬ 

sammensetzungen umschreiben muss? wenn der neue 

Name des Dinges noch mehr der Erklärung bedarf, als 

der alte, längst gebräuchliche? wenn jeder Schriftstel¬ 

ler sieh berufen fühlt, seiner eignen Terminologie — 

die doch jeder für die beste halt— sich zu bedienen? 

und wenn daraus nichts als Verwirrung entsteht? —- 

Diese Neuerungssucht der Puristen erschwert nicht al¬ 

lein dem Ausländer, sondern auch dem Eingebornen 

das Lesen wissenschaftlicher Werke ausserordentlich. 

Die von den alten Sprachen in alle neuere cultivirte 

aufgenommenen wissenschaftlichen Kunstwörter sind 

jedem wissenschaftlich Gebildeten, wess Landes er auch 

ist, gleich verständlich; — hier muss man mit Erler¬ 

nung einer neuen Terminologie die Zeit unnütz ver¬ 

lieren. Auch der der alten Sprachen Unkundige ge¬ 

winnt bey diesem Tausche nichts; denn die neuge- 

schaffnen Wörter seiner Muttersprache müssen ihm 

eben so wohl erklärt werden, als die alten; und er 

muss sie eben so wohl erlernen. Es haben auch die 

aus neuern Sprachen genommenen Kunstwörter nicht 

selten mehr als eine Bedeutung, und drängen sich un- 

willkülrrlicli dem Leser oder Hörer in ihrem verschie¬ 

denen Sinne auf, wodurch leicht Missverständnisse, 

wenigstens doch Störungen veranlasst werden; dagegen 

sind die alten Kunstwörter durch langen Gebrauch 

ausschliessliche Bezeichnungen dieses oder jenes Ge¬ 

genstandes der Künste oder Wissenschaften geworden, 

so dass man bey ihnen nicht leicht auf Nebengedanken 

gerätk. Sie haben also gleichsam das Recht der Ver¬ 

jährung. Setzt man diesem Allen noch hinzu, dass 

gegenwärtig * kein auf wissenschaftliche Bildung An¬ 

spruch machender Mensch sich mit der alleinigen 

Kenntniss seiner Muttersprache begnügen kann; und 

er musste dann, bey allgemeiner Einführung jenes 

Grundsatzes der Puristen, mit jeder Sprache eine neue 

Terminologie erlernen; welche unnöthige Arbeit, wel¬ 

che Verschwendung von Zeit würde nicht daraus ent- 

stehen! — Nehmen Sie, mein Freund, alle diese Ge¬ 

danken zusammen, und prüfen Sie, ob ich recht habe, 

wenn ich wünsche, dass man die alten Terminologien 

in den Wissenschaften beybehalten möge. Warum in 

unsrer Zeit, wo wissenschaftliche Bildung so allge¬ 

mein verbreitet ist, und alle, civilisirte Staaten ver¬ 

bindet, warum jetzt jede Mundart isoliren? Glaubt man 

etwa dadurch dem verschwundenen Patriotismus, dem 

Nationalgeiste wieder aufzuhelfen; dann irrt man si¬ 

cher, denn man wird über dem Worte den Geist ver¬ 

lieren! Der Gelehrte ist Bürger der Welt! — 
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Verzeihen Sie mir diese Abschweifung, und er¬ 

warten Sie im nächsten Briefe etwas über die Bear- 
beitung der Naturwissenschaften in Holland, während 
jener zwey Jahre. 

Bücherver Steigerung. 

Am 24. Febr. 1812 wird zu Würzburg eine an¬ 
sehnliche Büehersammlung aus allen Fächern der Ge¬ 
lehrsamkeit und Kunst öffentlich versteigert. Dieselbe 
enthält neue und alte Werke, auch Manuskripte zum 
Theile auf Pergament, Erstlinge der Buchdruckerkunst 
von ihrem Anfänge bis i55o, und andere sehr seltene 
Werke, z. B. Robei'ti Flud Cosmi Ilistoria. Nebst 
solchen eine Sammlung von beynahe 5ooo juristischen 
Dissertationen, von 1200 in Kupfer gestochenen Bild¬ 
nissen berühmter Männer und Frauen, .von den neue¬ 
sten Schauspielen und Romanen, u. s. w. Das Ver¬ 
zeichniss beträgt i5 enggedruckte Bogen in gr. 8., und 
ist zu haben bey den vorzüglichsten Buchhandlungen, 
besonders : 

zu Frankfurt am Main bey Hm. Buchhändler Si¬ 

mon; zu Gotha bey der Expedition des [allgemeinen 
Anzeigers ; zu Hannover bey den Hrn. Gebrüdern Hahn; 

zu Heidelberg bey Hrn, Mohr und Zimmer; zu Jena 
bey Hrn. Hof-Commissär Fiedler; zu Leipzig bey 
Hrn. Universitäts-Proclamator Weigel; zu München 
bey Hrn. Buchhändler Eindauer; zu Nürnberg bey 
Hrn. Auktionator und Buchhändler Lechner; zu Wien 
bey Hrn. Antiquar - Buchhändler Kibler. 

Ankündigungen neuer Werke. 

Der 3te Theil meiner täglichen T)enhtviirdigheiten 

der Sachs. Geschichte ist erschienen und kostet, wie 
die erstem, bejr mir 18 Gr., im Buchh., 4 wofür Hr. 
Barth in Leipzig Comm. hat, 22 Gr. 

Dresden im Jan. 1812. 

K. A. Engelhardt, 

G. Kriegs - Archiv - Secretär. Ostra-Allee 74 a. 

Euripidis Dramata ed. Aug. Matthiae. 

Hiervon wird der Abdruck in kurzem angefan¬ 
gen, so dass der iste Band zur Mich. Messe des kom¬ 
menden Jahres erscheinen kann. Der Text ist nach 
vielen bisher uu gebrauchten Handschriften aus den Bi¬ 
bliotheken in Florenz, Turin, Augsburg und Wolfen¬ 
büttel und den neuern gedruckten Materialien berich¬ 
tigt, die lat. Version durchgesehen, und dem Text 
angepasst. Diesem folgen die griech. Scholien, ergänzt 
und berichtigt durch viele bisher ungedruckte Scho¬ 

lien nnd Glossen über alle 19 Stücke, worauf die No¬ 
ten des Herausgebers mit der vcir. lect. und Einend. 

anfangen, wobey die erstem zugleich eine vollständi¬ 
gere durch ungedruckte Noten von Valkcnaer u. a. 
berichtigte Sammlung der Fragmente enthalten, und 
der vollständigste Index beschliesst dieses Werk, wel¬ 
ches auf gutes Papier mit neuen Lettern, jedoch ohne 
unnütze Ausdehnung der Schrift gedruckt werden soll. 
Jedes einzelne Stück wird für Schulen besonders ver¬ 
kauft. Da die Subscription auf Platonis Opera über 
mein Erwarten zahlreich ausgefallen ist, so fühle ich 
mich verpflichtet, den Subscribenten auf das, was von 
jetzt an bey mir erscheinet, und wenn ich nicht darauf 
etwra besondere Subscription annehmen sollte, diesel¬ 
ben Vortheile, näml. den Nachlass von -§■ des Laden¬ 
preises, zu gewähren, wenn sie sich directe an mich 
wenden. 

Gleich nach der Ostermesse 1812 fängt die Ver¬ 
steigerung einer Sammlung von Kupferstichen an, die 
aus allen Schulen vorzügliche und seltene Arbeiten 
enthält. Der Katalog wii'd von mir im Februar aus¬ 
gegeben wurden. 

Leipzig, den 2osten Nov. 1811. 

J. A. G. Weigel. 

Cap. Cooks dritte und letzte Reise, odör Geschichte 

einer Entdeckungsreise nach dem stillen Ocean in 

den Jahren 1776—1780, übers, von Joli. Ludwig 

Metzei, fünfter und letzter Bd. mit 7 engl. Kupfer¬ 

stichen. gr. 8. Anspach 1812. 21 Bogen, Subscri¬ 

ptionspreis 1 Laubtlilr. 

Dieser schon seit vielen Jahren vom Publikum 
vergebens erwartete Theil ist nun wirklich in meinem 
Verlage erschienen, und um den äusserst billigen Preis 
für 1 TliLr. 12 Gr. sächs. oder 2. Fl. 45 Xr noch bis 
Ende dieses Jahres in allen soliden Buchhandlungen zu 
bekommen. Um auch die Nachschaffung der vorher¬ 
gehenden Theile zu erleichtern, so will ich diese eben- 
falls jeden Band mit Kupfern für 1 Laubtlilr. noch 
überlassen. Vollständige Exempl. mit Kupfern besitze 
ich vor der Hand nicht mehr, indem die Kupfer zum 
ersten Tlieile fehlen; wer jedoch diesen ersten Band 
ohne Kupfer, die übrigen aber mit Kupfern kaufen 
will, erhält alle fünf Theile für 4 Lbtlilr. Ein vollst. 
Exempl. ohne Kupfer, wovon ich noch Vorralh be¬ 
sitze, kostet 2 Lbtlilr. Uebrigens suche ich selbst die 
Kupfer zum ersten und zweyten Tlieil mit oder ohne 
Text um einen billigen Preis zu kaufen. 

Anspach, im Januar 1812. 

W. G. Gassert. 
Buchhäadlex. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 25. des Januars* 1812» 

Intelligenz - Blatt. 

Chronik der Universitäten. 

Leipziger Univ ersit cit. 

Am i3. Nov. vor. J. vertheidigte Herr M. Friedrich 

Hahnemann aus Dresden auf dem philos. Catlieder, 

um sicli die Rechte eines Magistri legentis zu erwer¬ 

ben, mit s. Resp. Hin. Wilke, seine Dissert. pliiloso- 

pliica de somno nalurali (44 S. in 4, b. Klaübarth 

gedr.) Sie enthält ausser einer Einleitung 3 Capi¬ 

tol : i. de somni phaenomenis, 2, de somni causis 

eiusque natura interna, 3. de somni utilitate, und be- 

urtheilt zugleich die verschiedenen Vorstellungen an¬ 

derer Physiologen. 

Am isten Adventsonntage wurde des Hm. Prof. 

von Prasse, als Procancellarius in der pliilos. Facul- 

tät, Ankündigung des zu der öffentlichen Prüfung der 

Gandidaten der philosoph. Doctorwürde bestimmten 

Tages angeschlagen. Das Programm handelt: de tri- 

nornialibus factoribus aequationum, 18 S. in 4. 

Am 5. Oct. hatte Hr. M- Carl Gustav Carus aus 

a. Organologia, 

(welche die verschiedenen Innern und äussern Formen der or- 

gnnisirten Individuen u. Mischung ihrer Theile beschreibt.) 

a. Historia naturalis. ß. Anatomia. y. Chemia organica, 

l) rhytograpliia. l ) Phytotomia l) Phytocliemia. 
2 ) Zoographia. 2 ) Zootomia. 2 ) Zoochemia. 

D ie einzelnen Theile der B. gen. werden sodann 

durchgegangen und erläutert, und Anhangsweise noch 

einige Sätze der Thanatologie beygefiigt. 

Derselbe vertheidigte auf dem medic. Katheder am 

2 0. Dec. seine Inaüguralcliss. De Uteri rhevmatismo 

(3o S. in 4. b. Tauchnitz gedr.) Im i. Cap. werden 

die Schriftsteller beurtheilend angeführt, welche bis¬ 

her über diesen Gegenstand geschrieben hatten, wozu 

in den Add. ein Nachtrag gegeben ist. Das 2. Cap. 

handelt vom Rheumatismus überhaupt, das 3te de 

rheumatismo utcri, das 4te erzählt eine vom Verf. im 

T ier’sclien Institute beobachtete Krankengeschichte. 

Das Prpgr. des Hrn. Hofr. D. Rosenmüller, als Pro- 

cancell. zu dieser Promotion ist überschrieben: de ytna- 

Erster Band, 

Leipzig auf das pliilos. Katheder mit seinem Respond. 

Hrn. Anschütz seine Diss. sistens Speeimen ßiologiae 

generalis (38 S. in 4. b. Tauchnitz gedr.) gebracht, 

nach deren Vertlieidigung er die iura Magistri legen¬ 

tis erhielt. Eine kurze Geschichte der verschiedenen 

Meinungen über das Leben und dessen Ursache, von 

den ältesten Zeiten an, ist vorausgeschickt; dann folgt 

die Bestimmung des Begriffs und die Eintheilung der 

Biologie. Sie wird nemlich getlieilt in Biologia gene¬ 

ralis (welche vom Leben überhaupt und dessen ur¬ 

sprünglichen Formen handelt) und specialis (welche 

die einzelnen Formen des Lebens in der ganzen Welt 

genauer beschreibt.) Die B. generalis ist l. macrocos— 

mologia generalis, wozu a. Uranologia, b. Geologia 

generalis gehört; 2. microcosmologia gen., wozu a. 

Zoologia, b. Phytologia generalis gerechnet werden. 

Die B. specialis enthält wieder I. Macrocosmologia spe¬ 

cialis: a. Uranologia specialis: cc. Astronomia, ß. Kos- 

mogenia. b- Geologia spec.: a. Geognosia, ß. Geogra- 

pliia, y. Atmospliaerologia. Die Microcosmologia spec. 

aber wird so abgetheilt: 

b. Dynamologia,’ 

(welche die verschiedenen materiellen und inmateriellen Actio¬ 

nen der Organismen aufzählt.) 
I 

(X, Phitologia oder ß. Zoologia 

Physiologie der l ) Physiologia. 

Pflanzen. 1 2 ) Psyehologia. 

tomicorum tenninis teclmicis I. 10 S. in 4., u. beurtheilt 

die technischen Ausdrücke der Anatomie im Allgemeinen. 

llr, D. Carus ist zu Leipzig am 3. Jan. 1789 ge¬ 

boren, und hat, nach erhaltenem Privatunterrichte, 

auf hiesiger Thomasschule und seit i8o4 auf der Univ. 

studirt, und ist im vor. Jahre von dem Hrn. Oberge¬ 

burtshelfer u. Lehrer der Entbindungskunst im Triers. 

Institut, D. Jörg, als Gehülfe angenommen worden. 

Die latein. Rede am ersten Weihnachtsfeyertage 

in der Paul inerkirclie hielt Hr. M. Gustav Ferdinand 

Lossius, Mitgl. des köu, pliilol. Semiuar’s und zeigte 

darin: quam necessarium fuerit prospero muneris a 

Jesu auspicandi successui, vt deus in eius nativitate 

ad Iudaeorum opinioncs se accommodaret. 
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D ie Einladungsschrift des Decliants der theol. Fae. 
Hi'. Domli. D. Rosenmüller ist de J'atis interprelatio- 

nis lilerarum scicrarum in ecelesia christiana Pars 

XXXIX. (18 S. in 4. ) Es wird cliessmal von den 
Compilationen der Bibelerklärungen , die aus altern Kir¬ 
chenvätern gemacht wurden, und Catenae heissen, ge¬ 
handelt, und es sind insbesondere vier aufgeführt: 
Qlympiodorits, dem Einige die Catena in Iobum zuge— 
schrieben haben, deren wahrer Sammler aber vielmehr 
Nicetas, Erzb. von Heraklea, zu Ende des n. Jahrh. 
ist, Andreas von Casarea und Arethas, deren Com- 
mentarien über die Apokalypse zu den Catenen ^gehö¬ 
ren und Procopius von Gaza, und aus ihren Schrif¬ 
ten sind auch Proben gegeben. 

Quaestiones de iure cipitatum foederi Rhenano 

adscriptarum Spec. I. Scripsit et ill. Ictorum ord. 
auctoritate pro snminis in utroque iure honoribus — 
D. XXIV. Dec. — defendet Aug. Henr. Meisel, I. V. 
Bacc. et Notar, imm. (44 S. Diirr’sche Druekerey.) 

Nach einer kurzen Einleitung, welche des Hrn. Verf. 
Absicht, mehrere streitige Fragen aus dem Staatsrechte 
des Rheinbundes zu behandeln, auseinander setzt, wird 
die erste Frage aufgestellt: ob die Gesetze des deutschen 
Reichs, in Rücksicht des Privatrechts in den Staaten des 
rh'ein. Bundes abgeschafft sind? Sie wird in folgende 
fünf Fragen zerlegt, die in eben so vielen Gapiteln 
abgehandelt sind: l ) ob die Privat-Gesetze des d. 
Reichs durch die Auflösung desselben an sich betrach¬ 
tet, aufgehoben sind? 2) Ob das deutsche Privat¬ 
recht durch die Errichtung des Rheinbundes selbst 
aufgehoben sey ? 3) Ob die Abrogation der Reichsge¬ 
setze im 2. Artikel der Bundesacte vom 12. Jul. 1806 
auf Privatgesetze auszudehnen sey? 4) Ob es den 
Rheinischen Bundesfürsten erlaubt sey, das Privatrecht 
und die darauf sich beziehenden Verfassungen der Staa¬ 
ten aufzuheben? 5) Welchen Einfluss das Privatrecht 
des deutschen Reichs auf die rheinischen Bundesstaa¬ 

ten habe? 
Das zu dieser Promotion von Hm. Ordin. Flofr. 

D. Biener geschriebene Programm führt die Aufschrift: 
Praemittitur Quaeslio XXXII et XXXIII. 16 S. in 4. 
Beyde betreffen das sächsische Lehnrecht. 

Hr. D. Meisel ist zu Dresden 1789 geboren, und 
hat daselbst Privatunterricht gehabt, und dann die hie¬ 
sige Thomasschule und Universität besucht, zuletzt 
aber in Dresden sich in der Praxis geübt. 

Unterm 8. Nov. ist an beyde Landes-Universitä¬ 
ten ein allergnäd. königl. Befehl, die Ordens - Lands¬ 
mannschaftlichen und andere geheime Verbindungen 
unter den Studirenden betreffend, ergangen und durch 
öffentliche Anschläge bekannt gemacht worden; wo¬ 
durch denjenigen Studirenden, welche bis zum 3l. 
Dec. vor. J. sich von den verbotenen geheimen Ver¬ 
bindungen lossagten, gänzliche Amnestie und Verscho¬ 
nung mit aller Angabe der übrigen Mitglieder der 
Verbindung zugesichert, für die Zukunft aber alle 
solche Verbindungen und die darauf sich bezie¬ 
henden Zusammenkünfte bey strenger Sti'afe (eines 
dreimonatlichen Gefängnisses und der Relegation cum 
infamia für Stifter oder Senioren solcher Verbindun¬ 

gen und andere, die ein Amt dabey verwalten, andere 
dazu verleiten, der Relegation cum infamia für die 
Liber führten Mitglieder und des Corsilii abeundi für 
die, welche nicht vollständig überführt werden) un¬ 
tersagt, und andere zweckmässige Verfügungen dagegen 
getroffen worden sind. 

Durch ein allergnäd. Rescript vom 4. Dec. ist für 
die all hier zum Druck kommenden politischen, histo¬ 
rischen, statistischen und geographischen Schriften,,in so 
fern sie die Geschichte des Tages und der neuesten 
Zeit-Ereignisse und Staaten-Verhältnisse und zwar 
von lind mit dem J. 1788 an zum Gegenstände haben, 
der politischen Zeitungen, ingleichen aller Journale, 
Flug- und Zeitschriften vermischten Inhalts ein eigner 
königl. Censor angestellt und diese Stelle eines politi¬ 
schen Cepsors "dem hiesigen Privatgelehrten Hrn. Jo¬ 
hann August Brückner übertragen worden, welcher 
auch seine Functionen am i5. Dec. angetreten hat. 

Holländische Universitäten und Schulen. 

Ein französ. kaiserl. Decret vom 22. Octbr. ver¬ 
ordnet : Es sollen in den holländischen Departements 
ziuey Akademien der kaiserl. Universität seyn, die 
eine zu Leyden und die andere zu Groningen. Der 
Akademie zu Leyden sind 100000 Fr. Reveniien be- 
willigt, um die Erhaltung aller daselbst befindlichen 
Institute zu sichern. Die Mitglieder der Universitäten 
zu Leyden und Groningen sollen vorzugsweise zu den 
Stellen der beyden neuen Akademien zugelassen wer¬ 
den. Die Universität zu Utrecht, das Athenäum zu 
Amsterdam und zu Deventer sollen den Titel von Se- 
cundar-Schulen erhalten. Vor dem isten Jan. i8i3 
sollen zu Leyden, Utrecht und Groningen Lyceen und 
in den vornehmsten Städten Hollands Secundar - Schu¬ 
len eri’ichtet und die lateinischen Schulen denselben 
incorporirt werden. Die jetzt bestehenden Etablisse¬ 
ments des Primär-Unterrichts werden beybehalten. 
Die Vorsteher der jetzt existirenden Privat - Schulen 
müssen sich binnen 3 Monaten die Mittel verschaffen, 
daselbst das Französische zu lehren. Nach einem Jahre 
kann keiner der Lehrer als Uuterlehrer bey einer 
Schule angestellt werden, wenn er nicht im Stande 
ist, die Anfangsgründe der Französischen Sprache zu 
lehren, und nach zwey Jahren kann keiner angestellt 
werden, wenn er nicht diese Sprache geläufig versteht 
und schreibt. Die Gehalte, die den Schullehrern von 
den Gemeinden ausgesetzt sind, und die Schulgelder, 
welche die Zöglinge bezahlen, dauern nach wie vor fort. 

Norwegen. 

Liier ist im voi'igen Jahre zu Kongsberg eine Uni¬ 
versität für das Land gestiftet worden. Die Mitglie¬ 
der der Gesellschaft für Norwegens Wohl zu Copen- 
hagen feyerten den Uten December die Stiftung der 
neuen Universität daselbst. Das Fest ward auf dem 
Gi esshause gegeben und begann um 7 Uhr bey der 
Ankunft Ihier Majestäten, des Königs und der Köni¬ 
gin, mit einer Cantate, deren Text vom Etatsrath 
Pram und deren Musik vom Capellmeister Kunzen 
war. Der Etatsrath und Pi’ofessor Treschow bezeugte 
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dem Landesvater den Dank Norwegens für die Erfül¬ 
lung dieses Wunsches, den seine Bewohner so man- 

O t 

che Jahre schon gehabt hatten. Nach ihm bestieg der 
Prof. Homemann, Rector der Copenhagener Universi¬ 
tät, den Rednerstuhl und begrüsste die neue Akade¬ 
mie im Namen der Copenhagener Universität; der 
Prof. Baggesen brachte ihr die Glückwünsche der Kie¬ 
ler Universität dar; der geheime Staatsminister, Graf 
Schimmelmann, die Glückwünsche der Dänischen Aka¬ 
demie der Wissenschaften, deren Präsident er ist, und 
seine Hoheit der Prinz Christian P'riederich begrüsste 
sie im Namen der Drontheimer Akademie der Wis¬ 
senschaften und der Copenhagener Akademie der Kün¬ 
ste, der Kammerherr, Baron Schubert im Namen der 
Akademie zu Pisa, deren Präsident er ist, und der 
Bischof Miinter im Namen der Jonischen Akademie zu 
Ccrfu. Nach ihm dankte der Etatsrath Treschow den 
Rednern und wiederholte dem Könige die Aeusserun- 
sen der ehrfurchtvollsten Dankbarkeit. Man wieder- 
o 

holte das Schluss-Chor der Cantate, und Ihre Maje¬ 
stäten verliessen den Saal, der von Hurrahs und dem 
Zuruf: es lebe der König, wiederhallte. Hierauf ver¬ 
einten sich mehrere Mitglieder der Gesellschaft, um 
diesen festlichen Abend durch ein fröhliches Abendes¬ 
sen zu feyern. Man sang Lieder von Baggesen, Oeh- 
lenschläger, Pram u. a. m., und brachte die Toasts 
Ihi ■er Majestäten, der neuen Akademie Norwegens, der 
Gesellschaft für Norwegens Wohl aus. Sc. H., der 
Prinz Friederich, beehrte die Gesellschaft mit seiner 
Gegenwart. Man hatte über dem Eingang des Giess¬ 
hauses einen Transparent angebracht, welcher die Em¬ 
bleme Minervens und die "Worte F. Fl. posuit XL 

Fee. 1811 enthielt. Alle Häuser, die zu der Univer¬ 
sität gehörten, waren erleuchtet. Die Gesellschaft für 
Norwegens Wohl hat daselbst die Stiftung der Uni¬ 
versität durch ein allgemeines Dankfest am i iten Dee. 
gefeyert, welches an verschiedenen Orten 3 Tage lang 

dauerte. 

Strasburg. 

Am 4. Nov. 1811 wurde der Antritt des neuen. 
Lehrjahres der liies. kaiserl. Akademie mit vieler Feyer- 
lichkeit begangen. Der Dechant der Facultät der Wiss. 
Hr. Prof. D. A ramp hielt zuerst eine Rede über den 
Ursprung und die Geschichte der Universitäten. Darauf 
gab der Rector der Universität, Hr. von Montbrison 

(Wie es die Pflicht des Rectors bey dem Anfänge ei¬ 
nes neuen Lehrjahres ist) eine Uebersicht der Fort¬ 
schritte der Univ. und des öffentlichen Unterrichts auf 
derselben im letzten Jahre und rühmte tlieils über¬ 
haupt die richtigen Grundsätze bey der Lehrart in 
den verschiedenen Facultäten, tlieils den Eifer der seit 
nur etwas über ein Jahr in Activität getretenen Fa¬ 
cultäten der Wissenschaften und der Literatur, tlieils 
das gesittete Betragen der Studirenden. Er erwähnte 
sodann, dass der Unterrichtsplan beym kaiserl. Ly- 
ceum erweitert worden sey und auf die classischen 
Studien vorzügliche Aufmerksamkeit gerichtet werde, 
führte das in Mümpelgard errichtete College, das re- 
formirte, das in Mühlhausen errichtet werden soll, 

das protest. Gymnasium in Strassburg, das zu Buchs¬ 
weiler und noch zehn in katholischen Gemeinen er¬ 
richtete Colleges an. Auch die Errichtung einer Normal¬ 
schule zur Bildung von Schullehrern ist genehmigt. 
Einige im vorigen Jahre abwesende oder seitdem erst 
ernannte Mitglieder der Universität leisteten den Eid. 
Ausser der theologischen Studien - Anstalt hat die Uni¬ 
versität eine juristische, eine medicinischeFac., eine Fa¬ 
cultät der Wissenschaften (Mathem., Naturgesch., Phy¬ 
sik, Chemie) und eine der Literatur (gr., lat. und 
franz. Literatur, Geschichte, Philosophie). Die Zahl 
der Studirenden beträgt gegen 700, von denen meh¬ 
rere aus den norddeutschen Departements und den 
deutschen Bundesstaaten hingekommen sind. 

Zu erwartende Werke. 

Der Dänische Gelehrte zu Paris, Hr. BrUun Neer- 

gard wird auf eigne Kosten eine Voyage pittoresque 
du Nord de l’Italie in zwey Foliobänden mit 100 Ku¬ 
pfern herausgeben. 

Von Hrn. Milbert haben wir eine Voyage pitto¬ 
resque de Pile de France zu erwarten. 

Hr. Louis Petit Radel will in einem eigenen, 
nächstens erscheinenden, Werke sur les monumens Cy- 
clopeens seine Ansichten von den ältesten Monumen¬ 
ten der Arckitectur gegen Sickler vertheidigen. 

Biicher-Anzeigen. 

Lehrbuch der Geographie oder Erdhunde, von J. G. 

A. Galletti, Prof, am Gymnasium zu Gotha. Dritte 

nach dem neuesten Zustande und der natürlichsten 

Methode eingerichtete Auflage. Gotha, 1812. Ettin- 

gersche Buchhandlung. 196 S. in 8. 18 Gr. 

Der Zusatz, der mit der Anzeige der dritten Auf¬ 
lage meines Lehrbuches verbunden ist, scheint mir 
eine Erläuterung zu bedürfen. Wem ist es unbekannt, 
dass in unsern Zeiten eine geographische Veränderung 
die andre drängt, und dass schon während des Dru¬ 
ckes eines Lehrbuches Manches unrichtig werden muss. 
Wenn also vom neuesten Zustande die Rede ist, so 
gilt diess grösstentheils nur vom 1. September des vo¬ 
rigen Jahres. Daher darf man in diesem Buche die¬ 
jenigen geographischen Veränderungen, die seit diesem 
Zeitpuncte vorgefallen sind, nicht erwarten. Mehrere 
Veränderungen dieser Art bleiben einem bald erschei¬ 
nenden Nachfrage Vorbehalten. 

Was meine Ansicht der natürlichsten Methode 
betrifft, so gründet sie sich auf eine lange Erfahrung, 
Der Phantasie desjenigen, der in der Erdkunde glück¬ 
liche Fortschritte machen will, muss das treueste Bild 
eines Landes vorschweben. Dieses Bild erzeugt sich 
aber bloss dadurch, wenn man die Länder und Oerter 
in der Ordnung, wie sie beysammen liegen, auiführt, 
wenn man Gebirge und Flüsse zum* Hauptpuncte ihrer 

Darstellung macht; wenn mau entweder von den er- 
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habensten Gegencfen sich nach dem Laufe der Flüsse 
hinabzieht, oder vom Meere bis zu den Gebirgen hin¬ 
aufsteigt. Durch eine solche Darstellung wird das Auf¬ 
suchen auf der Landkarte und das Selbststudium aus¬ 
serordentlich erleichtert. 

Von dieser Darstellung habe ich alle unnöthige 
Ausdrücke und Wörter zu entfernen gesucht. Diese 
dritte Auflage ist daher des grossem Sachenreichthuins 
ungeachtet um ein Dxittel kleiner, als die vorige. Sie 
kostet deswegen auch um so viel weniger, und die 
Verlagshandlung verpflichtet sich, sie denen, die eine 
bedeutende Anzahl Exemplare auf einmal verschrei¬ 
ben, für einen noch geringem Preis zu überlassen, 

Gotha, am 1. Januar 1812. 

G all eilt. 

In der Et tinger’ sehen Buchhandlung sind 

erschienen: 

Galletti’s, /. G. A., Lehrbuch der Geographie oder 
Erdkunde. Neue umgearb. Aufl. 8. 18 Gr. 

Dessen kleine Weltgeschichte zum Nutzen und zur 
Unterhaltung, 23 Bd. 8. lllthlr. 8 Gr. 

(Wald, der thüringer, besonders für Reisende geschil¬ 
dert von E. A. von Hoff’ und C. TV. Jacobs. 2 Bd. 
Mit Kupfern und 1 Karte. 8. 2 Rthlr. 

Wolfram?s, J. C., kleine Unterhaltungen für Kinder 
und ihre Freunde. 8. 8 Gr. 

Gothaischer Kalender auf das Jahr 1812. Mit 12 Knpf. 
1 Rthlr. 

Almanac de Gotha pour l’annee 1812. Avec 12 Figu- 
res. r Rthlr. 

Tägliches Taschenbuch für alle Stande, auf 1812. In 
rothes Leder geb. 16 Gr. 

Schreibkalen der auf das Jahr 1812. 8 Gr. 

Bey G. A. Keyser in Erfurt sind in der 

Oster- u. Michaelis-Messe 1811 heraus- 

gekom m e n; 

Hölterhofs, G. TV., vollständiges praktisches Hand¬ 

buch der Kunstfärb er ey, oder Anweisung, acht tür¬ 
kisches Roth, Grün, Gelb, Braun, Violet, Incarnat, 
Gi’anat, Carmosin, Blau, wie auch alle andere Mo¬ 
defarben auf Nanquins, baumwollene Garne, leinene, 
wollene Tücher oder Garne, Seide, Zwirne u. Man¬ 
chester zu färben. Nebst Unterricht zu verschiede¬ 
nen Bleichen etc. Für Fabrikanten, Färber u. Künst¬ 
ler. Vierler Band. Enthält die Färbung der Man¬ 

chester. Nebst einem Anhang oder Nachtrag zu den 
Farben aut Tuch, Biber, Casimirs und Zeuclien, mit 
möglichster Ersparung der indischen und andern Co¬ 
lonial -Farben-Materialien ; auch einer illuminirten 
Muster-Charte auf Biber und Tücher. Mit Abbil¬ 
dungen zweyer Maschinen. 8. 2 Rthlr, 8 Gr. 

Schröter, F. A., 'Fermino - neologie - technisches TVör- 

terbuch, oder Erklärung der in Reden und Sclirif- 
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ten häufig vorkommenden fremden Wörter und Re¬ 
densarten, in alphabetischer Ordnung. Vierte ver¬ 
mehrte und verbesserte Aufl. gr. 8. 3Rthlr. 

Auch unter dem Titel: 

Termino-techno-neologisches Wörterbuch, oder Er¬ 
klärung der in Reden und Schriften häufig vorkom¬ 
menden fremden, auch wenig bekannten einheimi¬ 
schen Wörter und Redensarten etc. 

Trommsdorff’s, J. B., systematisches Handbuch der 

Pharmacie, für angehende Aerzte und Apotheker, 
zum Gebrauch akademischer Vorlesungen , und zum 
Unterricht angehender Pharmacevten. Zweyte , völ¬ 

lig umgearb. Auf,. 8. 2 Rthlr. 8 Gr. 
Eiebner, M. Joh. Adolph, Reformationsgeschichte D. 

Martin Luthers. Dritte unveränderte Ausgabe. Mit 
einem Bildniss Luthers, nach Lucas Cranacli von J. 
F. Bolt in Kupfer gestochen, gr. 8. 1 Rthlr. 6gr. 

Luthers Bildniss nach Lucas Cranach von J. F. Bolt 
t 

in Kupfer gestochen, gr. 8. 6 Gr. 
Medea. Eine Tragödie. Aus dem Griechischen über¬ 

setzt und mit einigen Abhandlungen begleitet von 
.Hierony/nus Müller, gr. 8. br. 18 Gr. 

* Turin, Bernard, erster Unterricht in der deutschen 

Sprache, nebst Anleitung zu Druck- und Schreib- 
Uebungen für Zöglinge beyderley Geschlechts. 8. in 
Commission. 3 Gr. netto. 

Archiv für den Kanzel- und Altar vor trag, auch an¬ 

dere Theile der Amtsführung des Predigers. Zum 
Gebrauch für solche, die oft im Drange der Ge¬ 
schäfte sich befinden, von einigen Predigern bear¬ 
beitet, und herausgegeben von J. C. Grosse. Zwei¬ 

ter Band. 8. 1 B thlr. 4 Gr. 
Hahn, J. G., gemeinnütziges Forst- Taschenbuch, zum 

belehrenden und angenehmen Begleiter des Forst¬ 

mannes auf seinen Reisen, bey seinen Geschäften 
im Walde, auf der Jagd, bey der Fischerey, und 
am Arbeitstische. Zweyter Band. 8. 20 Gr. 

Ebend. gemeinnütziges Jagd- Taschenbuch, oder com- 
pendiöser aber belehrender Rathgeber für Jäger und 
Jagdliebhaber, worinne sich dieselben über die wich¬ 
tigsten Gegenstände, Arten, Ausübungen und Termi¬ 
nologien der Jagd Raths erholen können. 8. 20 Gr. 

Nitsch’s, P. F A., Beschreibung des häuslichen, got¬ 
tesdienstlichen, sittlichen, politischen, kriegerischen 
und wissenschaftlichen Zustandes der Griechen, nach 
den verschiedenen Zeitaltern u. Völkerschaften. Zum 
Schulgebrauch und Selbstunterricht. Zweyter Theil. 

Herausgegeben und fortgesetzt von M. J. G. Chr. 

Hopfner. Zweyte von ihm aufs neue durchgesehene 
und verbesserte Auflage. 8. 1 Rthli\ 20 Gr. 

In allen soliden Buchhandlungen ist zu 

haben: 

Almanaeh der Revolutionsopfer mit i5 Kupfern, gebun¬ 
den in Futteral mit goldnem Schnitt. Enthält a) Gustav 
III, König von Schweden, b) Ludwig XVI. König von 
Frankreich; sonst 1 Rthlr. 8G. jetzt zu 8 Gr. 

Ma u besehe Buchhandl. in Chemnitz. 



. /1 178 

Leipziger Literatur - Zeitun 

Am 27- des Januars 23. 1812. 

Symbolische Theologie» 

3oh, Augusti Henr. Tittmanni, Prof. Lips. Insti- 

tutio symbolica ad sententiam ecclesiae evange- 

licae. Leipzig bey Hinrichs. 1811. VIII u. 286 

S. gr. 8. (1 Tlilr. 6 Gr.) 

ßass neben den ausführlichem Vorträgen über die 
chrisd. Dogmatik auf Universitäten die besondern 
über die Glaubenslehre unsrer Kirche nicht wohl 
entbehrt werden können, wird in der Vorr. vom 
Hrn. Verf. überzeugend dargethan. Denn in jener 
muss sowohl ein grösserer Reichthum der behan¬ 
delten Gegenstände und Meinungen, eine verschie¬ 
denartigere Mannigfaltigkeit, als eine grössere Frey- 
heit der Untersuchung, Prüfung und Behandlung, 
wie sie der Geist unsrer Kirche fordert, herrschen. 
Es kann daher leicht der jugendliche Kopf durch 
die Menge zum Theil neuer Materien und die Ver¬ 
schiedenheit der mehr oder weniger vom öffenth 
Lehrbegvifle abweichenden Meinungen so verwirrt 
werden, dass er die wahre Lehre unsrer Kirche 
nicht ganz richtig und rein aulfasst, sondern ihr 
manche Erklärungen, Erweiterungen und andere 
Vorstellungen bey mischt. Aus den symbol. Schrif¬ 
ten unserer Kirche kann ihre Lehre allein treu dar¬ 
gestellt werden. Es sind daher auch schon längst auf 
unsern Landes-Universitäten besondere Vorlesungen 
über die Symbolik gehalten und höchsten Orts an¬ 
befohlen worden; und da die frühem Lehrbücher 
der symbol. Theologie unserm Zeitalter nicht mehr 
ganz angemessen schienen, so arbeitete der Hr. Vf. 
diess Lehrbuch aus, an welchem wir die Zweckmäs¬ 
sigkeit, Deutlichkeit und Güte des latem. Vortrags 
noch besonders auszeichnen würden, wenn diese 
Vrorzüge nicht, aus den übrigen Schriften des Vfs. 
schon bekannt wären. Auch könnten wir noch die 
Anführung einer ausgewählten Literatur, die nur 
selten eine vorzüglichere Schrift vermissen lässt, er¬ 
wähnen, wenn nicht diese ohnehin von einem gu¬ 
ten Lehrbuche erwartet würde. Dass manches nur 
angedeutet wurde, lag in der Natur und Bestim¬ 
mung eines Compendium, aber dass so vieles an¬ 
gedeutet ist, gibt einen Beweis von der Reichhal- 
tigkeit dieses Compendium. In den Prolegomenen 
werden nach einer kurzen Bemerkung über den ur- 
sprungl. Zustand und die Freyheit der christl. Kir¬ 
che, der Ursprung der ersten Glaubensformeln und 
ihre Benennungen angegeben, die Ursache ihres Ge- 

Erster Bend. 

brauchs und die Art ihrer Einführung erklärt, und 
die gegründete Erinnerung gemacht, dass man 
ja nicht in den Symbolen der ersten Jahrhunderte 
entweder die Lehrsätze der spätem Zeit, oder eine 
Uebereinslimmung der Kirche suchen, sie auch 
nicht als Zeugnisse für die wahre Lehre (die nur 
aus der heil. Schrift erkannt wird) betrat hten, son¬ 
dern zur Erlernung der Lehrart der ältesten Väter 
und Nachahmung ihrer Bescheidenheit und Religio¬ 
sität benutzen soll. „Multa enim, setzt er hinzu, 
posthaec humana curiositas, magistrorum ambitio, 
odium haereticoj um et literarum ignorantia muta • 
vit.£c Er geht dann zu den öffeutl. Symbolen und 
ihrer verbindiiehen Kraft über und gibt einen Ab¬ 
riss der Schicksale der christl. Lehre bis zum 16. 
Jahrh, In d ie.sem wurden die symbolischen Bücher 
verfertigt, deren Begriff, Charakter und Einthei- 
lung festgestellt wird. Wie notlnvendig es sey, aus 
d u symbol. Schriften jeder Kirche ihre Lehre ken¬ 
nen zu lernen, wird eben sowohl dargethan, als, 
dass man, um die Lehre der eigenen Kirche rich¬ 
tiger zu verstehen, auch Kenntniss der Lehren an¬ 
derer christl. Kirchen haben müsse. Bey dem Un¬ 
terrichte also in der Symbolik unsrer Kirche muss 
man theils genaue Nachricht von den symbol. Schrif¬ 
ten, in denen sje enthalten ist, geben, theils auf die 
entgegenstehenden Meinungen immer Rücksicht neh¬ 
men. Es wird daher vom Hrn. Vf. erst überhaupt 
der wahre Zweck der Kirche Christi und des Reichs 
Gottes auseinander gesetzt und daraus einige Fol¬ 
gerungen gezogen; dann die symbol. Schriften an¬ 
derer Particular-Kirchen (der römischen, der grie¬ 
chischen oder morgenländischen, der verschiedenen 
reformirten Kirchen, der Arminianer, Mennoniten, 
der böhm. oder mährischen Brüder, der Antitrini- 
tarier und Unitarier) angeführt und zwey Haupt- 
ursachen angegeben, warum man sie muss kennen 
lernen; der Unterschied der dogmatischen und der 
symbolischen Theologie bemerkt, die Nothwendig- 
keit des Studiums der letztem gezeigt (wobey auch 
der neuerlichen Vereinigungsvorschläge gedacht ist), 
der Zweck und die Methode ihrer Erlernung be¬ 
stimmt, und die dabey zu brauchenden Schriften 
erwähnt. Die Anweisung zur symbol. Theologie 
selbst zerfällt in zwey Haupttheile. Der erste, län¬ 
gere, historische (S. 62 — 262), in fünf Capiteln, 
entwickelt nicht nur die Veranlassung der Symbole 
und symb. Schriften und ihre relative Autorität, 
sondern gibt auch eine beurtheilende Uebersicht ih¬ 
res Inhalts. 1 C. von den drey ökumenischen Sym- 
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bolen. Sie sind von unserer Kirclie beybehalten 
und in der Sammlung wiederholt worden, nicht 
nur wegen ihrer Uebereinstimmung mit der Bibel¬ 
lehre, sondern auch um zu zeigen, dass wir nicht 
von der alten, apostol. Lehre uns entfernt haben. 
Die Entstehung des fälschlich sogenannten apostol. 
Symbole und die Ungewissheit der Erklärung ein¬ 
zelner Artikel wird bemerkt, und über den Artikel 
von der Höllenfahrt Christi noch mehr erinnert. 
2 C. Augsburgische Confession, mit vorausgeschick¬ 
ter kurzer Geschichte der protest. Partey bis i55o. 
Der Zweck des Bekenntnisses (Apologia anfangs ge¬ 
nannt) war, einen deutlichen Begriff der evangeli¬ 
schen'Lehre zu geben, um zu sehen, wie man mit 
den Gegnern unterhandeln könne, und nicht sowohl 
die Abweichung a s die Uebereinstimmung mit der 
wahren katholischen Lehre darzuthun. Es folgt 
daraus l) dass sie nicht eine Norm der ganzen Lein e 
enthalte, 2) nicht den, nachher erst erweiterten und 
veränderten Zweck der Evangelischen umfasse, und 
3) keine immerwährende Glaubensvorschrifl habe seyn 
sollen. Ihre Erklärung ist vornehmlich aus der Ge¬ 
schichte zu entlehnen. Daher wird ein kurzer ße- 
grill der christl. Lehre aus dem Anfänge des löten 
Jahrh. vorausgeschickt, und darauf bey Erläuterung 
des Inhalts der einzelnen Artikel Rücksicht genom¬ 
men. Als die Vereinigungsversuche ganz vergeblich 
waren, wurde die Augsb. Conf. als eine symbol. 
Schrift angesehen, welche die Leinen eutlii Ite, in 
denen die Evangelischen von der 10m. Kirche sich 
entfernten. Auf gleiche Weise werden (C. 3) die 
Apologie der A. C., (C. 4) die schmalkald. Artikel 
und beyde Katechismen Luthers, (deren Zweck vor¬ 
züglich mit den Zeitverhältnissen verglichen wird) 
und endlich (C. 5) die Concordien-Formel behan¬ 
delt, und vornehmlich das, was jeder dieser Schrif¬ 
ten eigenthiimlich ist, erläutert. Der zweyle Theil 
(S. 255 — 286) enthält einen kurzen Inbegrif der sym¬ 
bolischen Lehren der evangel. Kirche in 15 Artikeln, 
mit den nöthigen Verweisungen auf die dahin ge¬ 
hörenden symbol. Schriften, zwar mit den Ausdrü¬ 
cken derselben, aber doch verständlich, abgefasst. 

Gelegenheitspredigten* 

Mit Wehmuth und Furcht hatten alle Leser der 
Reinhardischen Predigten aus dem Munde des ehr- 
wu. di ;en Mannes selbst die bangen Ahnungen ver¬ 
nommen, unter denen er zum Schlüsse der letzten 
Landtagsversammlung noch einmal vor den anwe¬ 
senden Ständen des Vaterlandes im Namen der Re¬ 
ligion seine Stimme mit rührender Stärke erhob 
un i es nicht verbarg, dass er sieh dem Ende sei¬ 
nes I agewerks nahe fühle. Und fast schien es, als 
sollten die traurigen Ahnungen zur noch traurigem 
Gewissheit werden. Monate lang sprach der über¬ 
all mit ängstlicher Neugier befragte Ruf nur von 
grossen, den Bemühungen der Kunst hartnäckig wi- 
deistehenden Gefahren des so Vielen tiieuren Le¬ 

hens; und als er dann die lange gehoffte Nachricht 
von ihrer endlichen Besiegung brachte, fügte er ihr 
den, die erregte Freude allerdings sehr störenden 
Zusatz hinzu, dass dieser Sieg auf che Dauer nur 
durch eine künftige gänzliche Enthaltsamkeit des 
Erkämpften von den anstrengenden Geschäften des 
Predigtamtes behauptet werden könne. Der Herbst 
nahete heran, und das noch immer fortwährende 
tiefe Schweigen der so lange vermissten Stimme 
schien jenem Zusatze die unwideileglichste Bestäti¬ 
gung zu gehen, als auf einmal, am 12. Trinit. je¬ 
der fernere Zweifel durch das unerwartete Auftre¬ 
ten des allen seinen umfassenden Geschäften und al¬ 
so auch der Kanzel Wiedergegebnen, zerstreut ward. 
Dass er aber auf diese aus dem langen Kampfe mit 
Schwachheit und Schmerzen voll des frühem leben¬ 
digen Geistes, der mächtigen Kraft der Bede, des 
theilnehinenden Melkens auf die Zeichen der Zeit, 
so wie des rastlosen Wirkens auf ihren Geist zu¬ 
rückgekehrt sey, davon kann es keine unverdäch¬ 
tigem Zeugnisse gehen, als die beyden Vorträge, 
welche wenige Wochen nach seiner Wiedererschei¬ 
nung in der Kirche von ihm gehalten und durch 
den Druck zur allgemeinen Kenntniss gebracht wur¬ 
den. Innerhalb der kurzen ZeiL von i5 Tagen vol¬ 
lendete der Hr. Oberhofprediger die 

Predigt am Feste der Kirchenverbesserung, den 3i. 

Oct. 1811 zu Dresden geh. von D. Franz Kolk- 

mar Reinhard. Dresden u. Leipz. bey Hart- 
knoch; und die 

Predigt am dritten Busstage des Jahrs 1811 den 

i5. Novbi’. zu Dresden gehalten u. s. w. 

Die Predigt am Reformationstage, über den 
höchst glücklich gewählten Text Ephes. 4, 3 gehal¬ 
ten, fasst die neuerlich hier und da und seihst in. 
der protestantischen Kirche sehr laut und zuver¬ 
sichtlich gethane Aeusserung ins Auge, dass unsre 
Kirche die Keime ihrer unvermeidlichen Zerstörung 
in sich selbst trage, weil es ihr an einem sichtbaren 
Oberhaupte ihrer kirchlichen Gesellschaft, und an 
einem zwingenden Verbindungsmittel derselben fehle; 
eine Meinung, welche jeden, der sie annimmt, un¬ 
ausbleiblich nöthigl, die ganze Reformation für ein 
durchaus verfehltes Unternehmen zu es klären. Was 
sich nur irgend für diese Meinung sagen lässt und 
von ihren Freunden gesagt worden ist, stellt das 
Exordium S. 5 treu und in seiner ganzen Stärke 
dar, so da>s der Leser im höchsten Grade darauf 
begierig gemacht wird, wodurch es gelingen werde, 
die ej Jiobnen Widersprüche zu entkräften und als 
unhaltbar zurückzuweisen. Allein auch der einge¬ 
nommenste unter den Lesern muss von der Stärke 
ergriffen weiden, mit welcher die nun foigende 
ermunternde Uebersicht der heiligen Baude, die 
unsre Kirche zu einem Ganzen verknüpfen, zu sei¬ 
nem, Geiste und Herzen spricht. Denn wer könnte 
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jenen Beschuldigungen noch ferner einiges Gewicht 
zugestehen, wenn ihm so klar und deutlich gezeigt 
wird, dass gleicher Eifer für die Frey heit des Ge¬ 
wissens ; gemeinschaftliche Unterwerfung unter das 
entscheidende Ansehen der Schrift; 'übereinstim¬ 
mender Glaube an die Hauptwahrheiten des Evan- 
gelitj gegenseitige Duldung in allem Uebrigen, und 
ein munteres Emporstreben zu jeder Art von F oll- 
kommenheit, bey allen echten Protestanten sich fin¬ 
de. Diese Behauptungen sind"im ersten Theile auf 
das bündigste erwiesen, und in ihrer Beweiskralt 
aucli gegen die scheinbarsten Ausflüchte durch die 
treffendsten Bemerkungen dargestellt, wozu sich be¬ 
sonders bey der behaupteten Uebereinstimmung im 
Glauben an die Hauptwahrheiten des Evangelium 
Gelegenheit darbot. Nach einem solchen Erweise 
muss aber jedem Herzen die Kraft der' Ermunte¬ 
rungen fühlbar werden, mit welcher der andre Theil 
des Vortrags zur höchsten FVerthschätzung unsrer 
Kirchlichen Gemeinschaft, zur innigen Dankbarkeit 
für die grosse Veränderung, die unsrer Kirche ihr 
Daseyn gegeben hat, zum regen Eifer gegen al¬ 
les , was die heiligen Bande unsrer Vereinigung 
schwächen, uns f ür alles was sie befestigen und 
enger zusammen ziehen kann, und zur freudigen 
Hoffnung auf das unvergängliche Bestehen unsrer 
Kirche ermuntert. Diese letzte Ermunterung hat 
fü r das Gefühl jedes aufrichtigen Protestanten so 
viel Woblthuendes und Erhebendes, sie ist dabey 
zugleich eine so deutliche Erklärung und ein so 
treffender Beleg der gleichmässigen Mischung von 
K/arh eit. Fülle, Präeision und Stärke, welche in 
der neuliclist aufgestellten Charakteristik der Rein¬ 
hard ischeu Eloquenz zu ihren eigenthümlichen Be¬ 
schaffenheiten gezählt wird, dass wir uns verpflich¬ 
tet achten., sie hier mitzutheilen. „Wären es zu¬ 
fällige, leicht entbehrliche Vortheile, welche die 
Mitglieder unsrer Kirche nothdürftig zusammenhiel¬ 
ten; wären sie auf menschliches Ansehen und auf 
menschliche Macht gegründet; könnte es ihren Mit- 

* gliedern und der Welt gleichgültig seyn, ob sie er¬ 
halten werde oder untergehe; so hätten wir alles 
für sie zu fürchten; mit Recht müssten wir dann 
besorgen, unsre Zeit, die alles erschüttert, und auch 
das dauerhafteste zerstört, werde einen so schlech¬ 
ten Zusammenhang ohne alle Mühe vernichten. 
Aber, wird es die menschliche Natur je vergessen 
können, dass sie ein unveräusserliches Recht hat, 
in der Religion ihren Einsichten und ihrem Ge¬ 
wissen zu folgen, wird sie dieses Recht nicht um 
so muthiger behaupten, je weiter sie in ihrer Bil¬ 
dung fortseh reitet, und dadurch unsrer Kirche eine 
ewige Dauer sichern? Wird die Offenbarung Got¬ 
tes, die in der Schrift enthalten ist, jemals ihr An¬ 
sehen verlieren können; werden sich die Wahrhei¬ 
ten des Evangeiii nicht im Gegentheil immer mehr 
bewähren, je richtiger die Man chen sich selbst ver¬ 
stehen und ihre höchsten Bedürfnisse fühlen lernen; 
wird aber unsre Kirche, welche auf diese Wahr¬ 
heiten gegründet ist, nicht unvergänglich seyn, wrie 

sie? Ein Verein endlich, in welchem jeder werden 
kann, was er weiden soll; in dessen Sehoosse sich 
alles entwickelt, alles aufblüht, was gut und nütz¬ 
lich, was edel und gross, was ein Segen für die 
Welt ist, ein solcher Verein könnte jemals ent¬ 
behrlich werden; er könnte nicht darauf rechnen, 
die Gunst und Unterstützung aller zu finden, die 
es wissen, was der Menschheit noth timt; er stände 
nicht unter dem allmächtigen Schutze dessen, der 
die Welt regiert; der nicht aufhört für unser Ge¬ 
schlecht zu sorgen und es zu beglücken ? Lasset uns 
nur das Unsrige thun, m. Br., lasset uns der hei¬ 
ligen Gemeinschaft, in der wir stehen, immer wür¬ 
diger zu werden sucheu; sie selbst, das beweisen 
euch die unauflöslichen Bande, welche sie zu einem 
Ganzen verknüpfen, sie selbst wird fortdauern,1 wird 
alle Gefahren besiegen, und selbst die Pforten der 
Hölle wrerden sie nicht überwältigen.“ 

Die zweyte am Busstage über 5. Mos. 5, 20. 
gehaltene Predigt, gibt in Rücksicht auf die oben 
angedeutete Charakteristik, einen neuen vortrefli- 
chen Beweis von der unerschöpften Mannigfaltig¬ 
keit der Materie, welche der Reinhard. Beredsam¬ 
keit eigen ist. Uebersielit man die Hauptsätze der 
f ünf und vierzig gedr uckten Buss tagspredigten Rein¬ 
hards, so muss man über die Mannigfaltigkeit der 
Materien erstaunen, welche er mit der Busstags- 
feyer in Verbindung zu setzen, und denen er, wo 
sie sich einander berühren, durch eine andere Stel¬ 
lung und Behandlungsart den Reiz der Neuheit zu 
geben gewusst hat. Die vorliegende Predigt ent¬ 
hält Aufforderungen an alle Bürger des F aterlan- 
des, durch wahre 'Fugend und Frömmigkeit zur 
Gründung und Sicherstellung der allgemeinen 
IFohlfahrt mitzuwirken. Es liegt in der Natur der 
ßusstagsfeyer, dass gerade diese Materie wiederholt 
zur Sprache kommen muss; und diess ist auch in 
der grossen Zahl der Reinhard!sehen Busstagspre¬ 
digten geschehen. Aber wie wenig dabey an blosse 
Wiederholung des schon Gesagten, an Eintönigkeit 
der Wendungen, an Einförmigkeit der Behandlung 
zu denken sey, davon kann sich jeder überzeugen, 
der einige dieser Predigten nahe verwandten In¬ 
halts, z. B. am 5. Busst. 1796, 2. Bt. 1799, 2. Bt. 
1801, 5. Bt. 180a, 3. Bt. 1807 mit der angezeigten 
vergleichen will. Schon die ganze Anlage unter¬ 
scheidet sie von allen jenen frühem durchgängig. 
Der Redner wendet sich nämlich diessmal mit sei¬ 
ner Aufforderung geradezu an die einzelnen Clas- 
sen seiner Zuhörer; zuerst aii die, welche zwar 
dem Vater lande angehören, aber ohne in bestimm¬ 
ten Verhältnissen zu stehen, und zeigt ihnen, sie 
können, sie sollen, sie werden durch wahre Tu¬ 
gend und Frömmigkeit mehr, als sie sich viellei clit 
selbst vorstellen, zum allgemeinen Wolde beytragen; 
sodann an die, weiche in häuslichen Verhältnissen 
stehen, als Familienhäupter die Urheber und Bild¬ 
ner des nächsten Geschlechts; als Kinder die Hoff- 
nurig des Vaterlandes $ als Hausgenossen und 
Freunde die Störer oder die Beförderer der Oid- 
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nung und des Wohlstandes in den Familien sind; 
zuletzt an die, welche in öffentlichen Verhältnis¬ 
sen stehen, und auf welche als ausgezeichnete, als 
hochbetraute, als einflussreiche Bürger so sehr 
viel ankommt. — Wir dürfen es getrost jedem Le¬ 
ser überlassen, schon aus dieser blossen Skiagraphie 
zu schliessen, oh sich der Urheber dieser Aufforde¬ 
rung ein wahres Verdienst um das ganze Vaterland 
durch sie erworben habe? Nein, Tugend und Fröm¬ 
migkeit können nicht ganz aus unserm Vaterlande 
weichen, so lange sie durch eine solche Stimme und 
auf solche Weise immer aufs Neue empfohlen wer¬ 
den ; und wer es aufrichtig mit jenen und mit die¬ 
sem meint, muss der nicht innig wünschen, dass 
die Stunde fern seyn möge, wo diese Stimme für 
die irdische Rede auf immer verstummen soll? 

Als ein sehr achtenswerthes Seitenstück zu der 
Reinhard. Reformationspredigt, muss die Literatur 
der homiletischen Apologien der protest. Kirche auf 
jeden Fall auch die zwar ein ganzes Jahr früher 
gehaltne, aber erst in demselben Jahr erschienene 
Predigt eines andern ausgezeichneten Kanzelredners 
unsrer Zeit nennen: 

Warum nennt sich unsre Kirche die Evangelische? 

Eine Predigt am Reformationsfest 1810 über Ephes. 

2, 19 — 21 geh. von D. Johann Gottlob Mare- 

zoll. Jena u. Leipzig bey Gabler. 1811. 8. 

Körperliche und häusliche Leiden des Vf. sind 
die bedauernswerthe Ursache gewesen, dass diese 
Predigt ohne die schon angekündigte Begleiterin er¬ 
scheinen musste, welche eine Nachschrift seyn sollte, 
über die merkwürdige Erscheinung unsrer Tage, 
dass selbst so manche Glieder der evangelischen Kir¬ 
che als Gegner der Reformation und des Protestan¬ 
tismus auftreten. Sie würden das unmöglich thun 
können, behauptet der Vf. in seiner Predigt, wenn 
sie mit religiösem Sinne die Gründe erwogen hät¬ 
ten, aus welchen die protest. Kirche sich den Na¬ 
men der evangelischen gibt. Führe sie diesen mit 
Recht, so seyen dadurch aber auch sogleich alle 
Vorwürfe gegen sie in ihrer Grundlosigkeit und 
Ungerechtigkeit dargestellt. Mit dem höchsten Rechte 
nennt sich aber unsre Kirche evangelisch; denn sie 
gründet sich auf evangelischen Glauben, den sie 
auf die wirkliche Lehre der Schrift und auf diese 
allein baut; sie fordert evangelische Tugend, d. h. 
wahre, das Herz veredelnde Tugend; sie verstattet 
evangel. Frey heit des Glaubens und des Gewissens, 
und der immer fortgehenden Erweiterung und Be¬ 
richtigung der Religionskenntnisse, Freyheit von 
allen unnützen Einschränkungen und Bürden, und 
von allen unerlaubten Eingriffen in unsre natürli¬ 
chen und christl, Rechte; sie strebt nach evangel. 
Vollkommenheit, dass sie immer mehr eine Ver¬ 
sammlung der Heiligen, eine unsträfliche, tadellose 
Gemeinde werde. — Es ist durchaus mit den Wor¬ 

ten des N. T. selbst dargethan, dass diese charak¬ 
teristischen Kennzeichen der Protestant. Kirche ge¬ 
rade die sind, welche das Evang. von den Gemein¬ 
den seiner Bekenner fordert; und so folgt daraus 
von selbst, wie höchst unevangelisch es sey, die 
Protestant. Kirche gerade um dieser Eigenschaften 
willen in Anspruch zu nehmen, und die Urheber 
der Reformation eines unzweckmässigen, ja sogar 
verderblichen Beginnens zu beschuldigen. Der Ton 
des Vfs. ist freymüthig, ohne Bitterkeit, ruhig mit 
Klarheit und entfernt von polemischer Fleftigkeit. 
Möge ihm ein günstigeres Schicksal bald vergönnen, 
die weitern Entwickelungen dem Publicum mitzu- 
theilen, welche die versprochene Nachschrift geben 
sollte. 

Kleine Schrift. 

lieber den Mysticismus in der Philosophie. — Dem 

Hrn. OC. Präsidenten Freyherrn von Ferber bey 

Seiner Anwesenheit in Whtenb. im Namen des 

Akadem. Seminar, ehrfurchtsvoll gewidmet von 

M. Ludw. Dankegott Gramer. Wittenberg 1811. 

B. in 4. 

Der Verf. der seine hellen Begriffe auch recht 
deutlich darzustellen versteht, macht den Versuch 
den Mysticismus in der Philosophie nach seiner Be¬ 
schaffenheit, seinen Quellen und seinem Einflüsse 
zu beschreiben. Er unterscheidet einen natürlichen 
Mysticismus (den er in Ahnungen und Gefühlen von 
einer Ordnung der Dinge ausserhalb der Sinnenwelt 
sucht) den Mysticismus der Sinnlichkeit (Aberglau¬ 
ben) , den des Glaubens, den des Handelns, den der 
Erkenntniss. Dieser letztere (derMyst. in der Phil.) 
besteht in dem Streben, das Uebersinnliche zu er¬ 
kennen und gleichsam anzuschauen, geht von der 
Metaphysik aus und verbreitet sich über alle übri¬ 
gen philos. Wissenschaften. Der Mystiker verstat¬ 
tet der Phantasie und den Gefühlen einen überwie¬ 
genden Vorzug vor den übrigen Vermögen des Gei¬ 
stes; jene ist exaltirt, diese sind oft unbestimmt und dun¬ 
kel. Die Quellen des Mystic. in der Phi los. liegen 
theils in dem Geiste des Menschen selbst, theils aus¬ 
ser ihm. Jene sind: ein übertriebener Hang zur 
Speculation; eine gewisse subjektive Bizarrerie; diese 
liegen in dem Zustande, in welchem sich das ganze 
Gebiet der Wissenschaften und vorzüglich der Phi¬ 
losophie zu einer Zeit befindet; in dem Zustande der 
Religion und des Kirchenglaubens: in dem Klima 
und der Staats Verfassung. Der Einfluss desselben 
zeigt sich in der inlellectuellen Cultur (der Philos. 
selbst, und allen übrigen durch sie begründeten Wis¬ 
senschaften} der ästhetischen und der moralisch-re¬ 
ligiösen Cultur. Bigotterie, Aberglaube und Intole¬ 
ranz entstehen aus ihm; beherzigungswerthe, nur 
zu sehr durch frühere und spätere Geschichte be¬ 
stätigte Folgen. 
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Lateinische Poesie. 

Aug. Cornelii Stoclcmanni, in Univ. Litt. Lips. 

P. P. O. Collegii ICtor. Adsess. Poernata. Leip¬ 

zig bey Bruder und Hofmann. i8li. XVI und 

119 S. gr. 8. 

Je seltner wir jetzt noch lateinische Gedichte lesen, 
in denen der Geist des Alterthunis uns anweht, und 
deren Verfasser wir als Günstlinge des Apollo und 
Vertraute des Horaz ehren können, desto erfreuli¬ 
cher muss uns die gegenwärtige Auswahl aus vielen 
Gedichten einer langen Reihe von Jahren seyn, die 
der Dichter mit einer ebenfalls antiken und jetzt 
nicht so gewöhnlichen Bescheidenheit, inculta lila 
quidem, sed a ciaris olim doctrina hominibus 1 ibe— 
raliter excepta nennt. Sie zerfällt in zwey Abthei¬ 
lungen: die erste enthält Gelegenheitsgedichte, wel¬ 
che ira eignen und fremden Namen bey verschie¬ 
denen Veranlassungen die Kenner erfreueten, zum 
Theil vor langen Jahren gedichtet, und gerichtet 
an Männer, die längst dahin gegangen sind, Numa 
quo devenit et Ancus, aber deren Andenken auch 
durch diese Gedichte erneuert zu werden verdiente, 
wenigere aus den spätem Zeiten. Unter jenen Ge¬ 
dichten sind überhaupt mehrere, die angenehme 
Erinnerungen der Vorzeit und nicht so angenehme 
Betrachtungen der Gegenwart erwecken, wie dir Gra- 
tiarum actio post disputationem publicarn. Die ver¬ 
schiedensten Gefühle aber erregt der Duft einer 
Herbstblume, mit welcher der schöne Kranz schliesst: 
Ad Lyram — Nur ihre letzte Entfaltung 

O te, vetusto pulvere squallidam 

Multoque tectam stamine araneae : 

Te, te, pvotervi verrais esca, 

Hlc tholus emeritam recondat! 

würde uns trauriger machen, wenn wir nicht wüss¬ 
ten, dass eine solche Lyra nie bestaubt, nie ver¬ 
stimmt werden kann, und dass der nie alternde 
Gott, der sie gab, auch den bejahrten Liebling nicht 
selten sie wieder ergreifen und männlich auf ihr 
tönen heisst. Und schon einmal hatte ja der Dich¬ 
ter pulvere squallidum multoque tectum slamine ara¬ 
neae barbiton manu citata calens von der Wand 
genommen. Diess möge noch öfter geschehen! Die 
zweyte Abtlieilung ist überschrieben: Silvae. Zwey 
Eclogae Thyrsis et Amyntas und Dämon et Me- 
nalcas, Elogium equi, Rustica Sedulilas und andere. 

Erster Band. 

vorzüglich Excitatio ad liistoriae Studium, mit dem 
kräftigen Schluss: 

Ergo, queni patriae virtus, quem gloria tangit, 

Is prisci mecum temporis gesta colat, 

und am Ende vier griechische Gedichte nehmen die¬ 
sen Theil ein. Der ganzen, dem Hi n. Conf. Min. Gra¬ 
fen von Hohenthal. an den auch ein schönes Gliick- 
wünsclmngsgedicht in der ersten Abth. gerichtet ist, 
dem erhabenen Kenner der classisclien Poesie und 
Literatur, geweiheten Sammlung sind zwrey fremde 
Gedichte vorgesetzt, von Hrn. Archidiak. Stoy, und 
von Hin. D. Baumgarten-Crusius, beyde dem Hrn. 
D. Stockmann übergeben, als er am 4. März 1802 
von der hiesigen philos. Facultät zum poeta laurea- 
tus ereilt wurde; dem letztem ist auch eine Abbil¬ 
dung der damals geprägten Gedächtnissmünze bey- 
gefiigt, so wie den Titel eine aus Eckhel Choix d. 
pierres grav. entlehnte Gemme ziert. 

Ueber neuere Biographien, 

Wenn wir die nicht geringe Zahl der in den 
letztem Jahren erschienenen Biographien alter und 
neuerer Zeit — deren Erscheinung uns überhaupt 
mehr erfreut, als die der historischen Gemälde, in 
denen oft eben so wenig Wahrheit als Kunst an¬ 
getroffen wird, und der historischen Romane oder 
dramatisirten Geschichten — betrachten, so könn¬ 
ten wir leicht verleitet werden zu glauben, dass die¬ 
ser Theil der historischen Composition vorzüglich 
ausgebiidet und vervollkommnet sey. Gleichwohl 
müssen wir bekennen, dass es uns scheint, man 
halte die Fertigung einer Lebensbeschreibung für 
etwas sehr leichtes, ohne die dabey zu erfüllenden 
verschiedenen Forderungen zu kennen. Manche 
Biographen scheinen nicht einmal den eigentlichen 
Zweck der Biographie ganz gefasst zu haben, in¬ 
dem sie das, was die besondere Bildung, Gesin¬ 
nung und relative Wirksamkeit des Geschilderten 
hervorbrachte und modificirte, grösstentheils über¬ 
geben oder kaum errathen lassen, wie er eigentlich 
das wurde, was er war, nicht deutlich machen, das 
Individuelle desselben nicht sorgfältig herausheben, 
und mehr bey dem Allgemeinen verweilen, mehr 
ihrer Darstellung den Reiz des Anziehenden, Ge¬ 
fälligen und Unterhaltenden oder Belustigenden als 
der Wahrheit und Belehrung zu geben bemüht schei- 
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neu, mehr aUgemeine und alltägliche Reflexionen 
einmischen, als ausgesuch te und aus dem Innern der 
menschl. Natur, der Individualität und des Einflus¬ 
ses der Umgehungen geschöpfte Bemerkungen bey- 
bringen. Es scheint uns auch nicht immer auf den 
Unterschied der Behandlung genug Rücksicht ge¬ 
nommen zu werden, den Stand, Wirkungskreis und 
Charakter derjenigen, deren Lehen beschrieben wird, 
nothwendig machen. Denn so wie der allgemeine 
Zweck der Biographie in der einzelnen Ausführung 
mannigfaltig modificirt wird, so muss auch die Be¬ 
handlung dem besondern Zwecke angemessen seyn, 
und diess zwar in der Auswahl der gegebenen Nach¬ 
richten, in ihrer Bearbeitung, in ihrer Verbindung 
mit andern, noch mehr allgemeinem, die sie erläu¬ 
tern oder durch sie selbst mehr aufgehellt werden, 
in ihrer lehrreichen Anwendung und Stellung, selbst 
in dem Vortrage. Wir freuen uns zwey Biogra¬ 
phien anzeigen zu können, und zwar von sehr ver¬ 
schiedener Art, die, wenn man etwa eine hier und 
da zu grosse Weitläufigkeit abrechnet, den Forde¬ 
rungen, die wir angedeutet haben, entsprechen. Die 
eine stellt das Leben einer in den politischen An¬ 
gelegenheiten des dreyssigjähr. Kriegs so einfluss¬ 
vollen und kräftig wirkenden Dame auf, deren Le¬ 
bensgeschichte also mit jenen so sehr verflochten ist, 
dass aus der genauem Kenntniss jener auch diese 
mehr Licht erhalten. 

Amalie Elisabeth, Landgräfin von Hessen. Ver¬ 

such einer Darstellung ihres Lebens und Cha¬ 

rakters, von D. Karl Wilhelm Justi, Superintend. 

Consistorialrathe und Prof. zu Marburg. Mit den Bild¬ 

nissen Amaliens und Wilhelms V. Giessen, bey 

Heyer 1812. XXIV u. 258 S. in 8> 

Seit mehreren Jahren war diese Biographie, bis 
zur letzten Ausfeilung vollendet, und schon 1799 
hatte der würdige Verfasser einige Bruchstücke dar¬ 
aus drucken lassen. Selbst als die Schrift ganz aus¬ 
gearbeitet und zum Drucke bereitet war (die Vor¬ 
rede ist im Jahr 1806 unterschrieben), verzögerten 
noch mancherley Ursachen ihre Herausgabe. Dem 
Vf. waren die Schwierigkeiten nicht unbekannt, mit 
welchen der Biograph dieser Fürstin, die durch 
überdachte Plane, weise Regierung, hohen Muth, 
kräftige Bekämpfung aller Widerwärtigkeiten und 
Hindernisse, « die Gesinnungen und seltene häusliche 
Tugenden sich auszeichnete. So viele Materialien 
zur Geschichte jener Zeit wir auch besitzen, so 
fehlte es ihnen doch oft an brauchbarem Stoffe, um 
ein ausgeführtes Bild dieser Fürstin zu geben. Die 
Annalen der damaligen Zeit, selbst die welche Hes¬ 
sen näher angehen, haben zu viele grosse politische 
und Kriegs-Begebenheiten zu erzählen gehabt, als 
dass sie aus dem frühem und spätem Privatleben 
der Fürstin vieles Charakter istische hätten aufzeich¬ 
nen können. Es wurden dem Vf. aber doch einige 

handschriftliche Quellen zu Theil die er wohl be¬ 
nutzt hat: 1) fünf Briefe aus den frühem Lebens¬ 
jahren Amaliens (1628. 1629. i655. i654), von ihr 
eigenhändig geschrieben und Abdrücke ihres wohl¬ 
wollenden und dankbaren Heizens 5 2) eine Samm¬ 
lung von mehr als 100 Briefen an den Ob. Lieut. 
Adolph von May, nebst vielen Instructionen füi^ 
diesen treuen Staatsdiener. Sieben von diesen Brie?- 
fen hatte der Verf. schon früher abdrucken lassen. 
Aus diesen und andern Quellen, die immer in den 
untergesetzten Anmerkungen angeführt werden, hat 
der Hr. Vf. ein zwar mit Wärme und Liebe ent¬ 
worfenes, aber nicht ideales, sondern der Wirk¬ 
lichkeit der aufgestellten Thatsachen und den aus- 
gehobenen Zügen angemessenes, treues Bild der 
Fürstin gegeben, und in ihre Geschichte, was noth¬ 
wendig war, die Erzählungen der Schicksale Hes¬ 
sens während ihrer Regierung eingewebt und den 
Zusammenhang mit grossem Zeitbegebenheiten nicht 
unbemerkt gelassen. Zuvörderst wirft der Verf. 
(in der Einleitung) einen Blick auf die Gesch. 
des dreyssigjähr. Kriegs, der nicht nur ganze Län¬ 
der entvölkerte, blühende Staaten verödeLe, Manu- 
facturen und Gewei’be vernichtete, Wissenschaften 
und Künste in ihren Fortschritten hemmte, sondern 
auch Wildheit und Rohheit der Sitten, Verachtung 
des Rechts und der Gesetze, erzeugte, und auf den 
Frieden, der obgleich i648 geschlossen, doch bis 
i65o sehr unsicher blieb. In diesen Zeiten glänzte 
Amalie Elisabeth als weise Regentin, kluge Staats¬ 
frau, trefliche Mutter ihrer Kinder und Untertha- 
nen, gebildete Christin. Gefahren und Stürme, die 
einen Mann erschüttern konnten, vermochten nichts 
über ihren hohen Geist. Unter den gefahrvollsten 
Aussichten übernahm sie die Regierung und legte 
sie nieder, als sie dem Lande Frieden; Ruhe und 
andere Vortheile erkämpft hatte. Sie, die Tochter 
des Grafen Philipp Ludwigs II. von Hanau -Miinzen- 
berg, durch liebenswürdige Bildung des Körpers 
und Geistes ausgezeichnet (geb. 1602 den 29. Jan.) 
wurde im 17. J. des Alters (d. 21. Nov. 1619) Ge¬ 
mahlin des Landgr. von Hessen-Cassel, Wilhelms V., 
eines Fürsten, den noch die Nachwelt als weisen 
Regenten, als Beschützer der Wissenschaften und 
Künste, als standhaften Vertheidiger der deutschen 
Freyheit ehrte, und dem sie den verdienten Beyna- 
men des Beständigen gab, Mutter von 8 Prinzen und 
6 Prinzessinnen, und nach dem zu frühen Tode des 
Gemahls, Regentin. In den beyden liess. Fürsten¬ 
häusern Cassel und Darmstadt, hatten die Verschie¬ 
denheit der Confessionen und die durch das Testa¬ 
ment Ludwügs IV. (-J- i6‘o4) entstandenen Erbfolge- 
Streitigkeiten eine verderbliche Trennung erzeugt 
und unterhalten. Das zu Cassels Nachtheil ausge¬ 
fallene Endurtheil des Reichshofraths 1623, das kai- 
serl. Restitutionsedict 1629 (wodurch der 1627 ge¬ 
schlossene Erbvertrag unkräftig wurde), die kaiserl. 
Begünstigung des Landgr. George II. von Darmstadt, 
nöthigten d- n Landgr. Wilhelm V. der 1627 die Re¬ 
gierung der Casselschen Lande von seinem Vater 
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erhalten hatte, dem zu Leipzig 1631 errichteten Ban¬ 
de wegen den Kaiser beyzutreten, und als Tilly nun 
auf0ihn zuerst losging, um ihn von diesem Bunde 
abzuzieheu, Gustav Adolfs Bundesgenosse (io. Aug. 
i63i) zu werden. Sein Land litt nun freylicli sehr 
durch die verwüstenden Feinde, obgleich die Hessen 
männlich den Waffen wie den Aufruhr-predigenden 
Manifesten Tilly’s widerstanden, und ölters siegten. 
Auch nach des Königs von Schweden Tode blieb 
der Landgraf dem Bunde treu, und ob ihm gleich 
im Prager Frieden (i655) Amnestie, aber unter ent¬ 
ehrenden Bedingungen, zugesichert war, so erneuerte 
er doch die Verbindung mit Schweden, trat m eine 
andere mit Ludwig XIII. von Frankreich, nahm den 
Titel eines premier Mareclial de France an, und 
wankte auch nicht, als die ihm gemachten Verspre- 
rbunaen nicht pünctlich erfüllt wurden. Er war 
(21. Nov. i656) vom K. Ferdinand II. in die Ileichs- 
aclit erklärt, worden, und diese Acht wurde von 
Ferdinand III. (24. Apr. 1607) erneuert, Georg 11. 
von Darmstadt wurde zum Administrator der H. G. 
Lande ernannt; die Treue der Hessen wurde auf die 
schwersten Proben gestellt, und bestand sie, wäh¬ 
rend ihr Landgraf, dem die geistvolle Gemahlin die 
Leiden ertragen half, inWestplialen kämplte bis er, 
im 36. J. des Alters, in Ostfrieshand, 21. Sept. 1607 
tt)nthmasslich am Gifte starb, nachdem ei schon 
früher (in dem Testamente i653) seine Gemahlin zur 
Regentin des Landes ernannt hatte und zur Vor- 
münderin der Kinder. Aber sie und ihi e Kindei 
standen jetzt auf dem Puncte ihrer Lande beraubt 
zu werden. Landgr. Georg II. von Darmstadt strebte 
nach der Regierung der Hessen-Cass. Lande, und 
pflo'r deshalb mit den Ständen Unterhandlung, un¬ 
terstützt durch ein kaiserl. Edict, das Wilhelms Te¬ 
stament umstiess. Während Amalie mit dem Kaiser 
einen Waffenstillstand, mit Darmstadt einen Ver¬ 
gleich (i658) schloss, und mit Staatsklugheit ihre 
öffentl.Angelegenheiten leitete, sorgte sie eifrig lür 
die Bildung und Wohlfahrt ihrer Kinder, vornehm¬ 
lich für ihren Sohn, dem sie i65o die llegieiung 
übergab, und der unter dem Namen Wilhelms VI. 
des Gerechten so bekannt geworden ist. Treflich 
verstand sie es, sich durch ihr rüstiges Heei, ohne 
grosse Kosten, dem Kaiser selbst furchtbar zu machen. 
Ein engeres Bündniss mit Schweden hinderten der 
ungetreue Peter iVIelander (Holzaplei), dei nathhei 
als Obcrhefehlshaber 111 kaiserb Dienste ti at und 111 
den Grafenstand erhoben wurde. Absichtlich ver¬ 
zögerte Friedens-Unterhandlungen mit dem Kaiser 
gewährten der Fürstin und ihrem Lande manchen 
Vorth eil. Doch bald verband sie sich fester mit Schwe¬ 
den und mit Frankreich (i63y); als aber ihie Lup¬ 
pen sich mit denen des Herz. Bernhard von Weimar 
vereinigen sollten, starb dieser Held (von dessen Tode 
die verschiedenen Berichte angeführt sind) , der im 
Begrifwar, sich aus seinen Eroberungen ein unab¬ 
hängiges Fürstenthum zu bilden, und mit der noch 
immer liebenswürdigen Amalie Elisabeth zu verma¬ 
len. Die Hessen kämpften nun gemeinschaftlich mit 

den Schweden unter Banner, obgleich Amalie einst¬ 
weilen den ihr vom Kaiser angebolenen Frieden an¬ 
genommen hatte. Meiander suchte die Hessen und 
Schweden zu enlzweyen, machte der Regentin Vor¬ 
würfe, forderte seinen Abschied, und erhielt ihn. 
Während der kriegerischen Vorfälle wurde 1609 der 
Heil-Trinkbrunnen zu Hofgeismar entdeckt; der Ur¬ 
sprung des Badebrunnens w ird schon in die Mitte des 
16. Jahrh. gesetzt. Amalie suchte ihre neue Verbin¬ 
dung mit Schweden zu rechtfertigen, aber ihre Ge¬ 
sandten mussten den Reichstag zu Regensburg i64i 
verlassen, die Hessischen Lande kamen Wieder sehr 
ins Gedränge, doch Torstensohns Ankunft gab den 
hess. Angelegenheiten eine vortheilhaftere Wbndung. 
Durch den Tod des Graf. Otto VI. v. Schaumb. (i64o) 
erhielt Hess. Cassel einen Zuwachs von 4 Aemtern, und 
durch einen Erbvertrag (i643) nach dem Tode des 
letzten Grafen von Hanau-Münzenberg, Joli. Ernst, 
andere Besitzungen, durch Kaul Amalienthal (nach¬ 
her Wilhelmsthal genannt). Die Siege der Hessen 
konnten doch das Kriegsglück nicht fesseln, ein ver¬ 
derblicher einheimischer Krieg brach zwischen den 
beyden hess. Fürstenhäusern ans, undMeiander ver¬ 
wüstete aus Rachsucht die hess. Lande, bis er erst im 
Aug. i648 an einer schweren Wunde starb. Bey oie- 
sen Abwechselungen des Kriegs verliert der f- nie 
die Landgräfin und ihre Familie aus den Augen, viel¬ 
mehr werden die sie betreffenden und charaktensi- 
rendenNachrichten zahlreicher, da jetzt ihre Instruc¬ 
tionen und Briefe an A. von May (von dem S. 189 f. 
mehr beygebracht ist) gebraucht werden konnten. Der 
letzte (10. Abschn.) fasst die einzelnen Züge des Cha¬ 
rakters der (8. Aug. 1601) verstorbenen Fürstin zu 
einem schönen und wahren Gemälde zusammen. In¬ 
dem der Vf. die Forderungen an eine Biographie ei¬ 
ner Fürstin erfüllt, gibt er zugleich manche schöne 
Beyträge zur allgemeinen Geschichte jener Zeit. 

Ganz anders musste die Lebensbeschreibung ei¬ 
nes Mannes beschaffen seyn , der, obgleich auch den 
hohem Ständen angehörend, doch weder in der po¬ 
litischen noch militärischen, aber wohl in der Wissen¬ 
schaft!. Laufbahn glänzte und sich durch eigne Bildung, 
Schicksale und Urtheiie auszeiclmete. Und darauf 
finden wir meist in folgender Selbst-Biographie Rück¬ 

sicht genommen: 

Denhviirdigleiten aus dem Leben Vittorio Aifieri’s. 

Von ihm selbst geschrieben. Nach der ersten ital» 
Original-Ausgabe (übersetzt). Von Ludw. Hain. 

I11 2 Theilen. Erster Theil. VIII u. 324 S. in 8. 
Zweiter Theil, 339 Cölln, b. Peter Hammer» 

(Amsterdam, Kunst- u. Ind. Compt.) 5 Tlilr. 

Bis zum J. i8o3 hat Alfieri die Nachrichten von 
seinem Leben selbst aufgesetzt, die vornehrnl. durch 
die genaue, und wie wir glauben auch treue Darstel¬ 
lung von dem ganzen Gange seiner gesammten Bil¬ 
dung und der Entstehung seiner verseiliednen Werke 
höchst anziehend und belehrend sind, überall die ln- 
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dividuahtät und Originalität des Vfs. in scharfen Um- 
rj1.ss^1 ’ und ihren Gründen, zeichnen, und auch 
die Fehler nicht verschönern, die er anerkennt. Mehr 
konnte man von eigenhändig aufgesetzten Denkwür¬ 
digkeiten nicht erwarten. Seine Schicksale aber und 
seine Urtheile waren zu sehr mit Zeitbegebenheiten 
verbunden, als dass er nicht auch über sie sich hätte 
ausbreiten sollen, und er liebt überhaupt Digressionen 
und ausfuhrl. Darstellungen, auch wo mehrere Kürze 
zu wünschen war, ohne doch dem Leser dadurch lä¬ 
stig zu werden. Der Uebers. hat dafür gesorgt, dass 
auch diese Verdeutschung sich angenehm Jiesel. Von 
der Offenheit des \ fs. gibt gleich anfangs das Geständ- 
niss einen Beweis, dass ihn zur Abfassung dieser Le¬ 
bensvoll. am meisten die Eigenliebe veranlasst habe, 
»em Geschenk, setzt er hinzu, das die Natur in grös¬ 
serem oder geringeren Maasse allen Menschen, imüe- 
berlluss aber den Schriftstellern, vomehml. denDich- 
tern, oder denen, die sich dafür halten, zutheilt. Aber 
es ist ein köstl.Ding um dieses Geschenk; denn jedes 
hohe Unternehmen entspringt aus ihm, sobald sich zu 
dieser Eigenliebe nur eine besonneneKeunÜiiss seiner 
Kralle und ein verständiger Eifer für das Gute und 
Schone gesellt, die Ems sind.“ Der erste Theil um- 
tasst drey Epochen dieser Lebensgeschichte: I. die 
Kindheit, oder wie der Vf. sich ausdrückt, q Jahre 
Pf anzenleben. Er war i7. Jan. i749 zu Asti geboren, 
Sohn adelicher, begüterter und redlicher Eltern. Was 
er aus seinen frühem Jahren aufzeiclmet, ist beson¬ 
ders ausgewählt, seine natürl. Anlagen des Geistes u. 
Herzens und deren Entwickelung anzudeuten. Die 
zweyteEpoche, das Knabenalter, begreift 8 Jahre in 

S1 i rp •VerHf^S °*as ^dlterl. Haus i758 und kam 
nach 1 urm. Hier schildert er vornehmlich die ver- 
kehrte Einrichtung- seiner Studien, oder vielmehr 
Nicht-Studien, wie er sie auch selbst nennt. Nach 
dem 1 ode seines Oheims wurde er etwas freyer, durfte 
geradezu erklären, dass er die jurist. Studien nicht 
lortsetzen möge und wurde i765 in die erste Abtheil, 
der Akademie versetzt. Diese acht Jahre, schliesst 
er selbst den Abschnitt, meines Jugendallers, bestan¬ 
den in nichts weiter, als in Krankheit, Müssiggang 
nnd Unwissenheit. Die dritte Epoche, JünglinüsaL 
ei, umfasst ungefähr io Jahre Reisen u. Ausschwei¬ 
ungen (176b—- 75) ist aber reichhaltig an mannig- 

faltigenBemerkungen des Vfs. über seinen eignen Zu¬ 
stand (dreymal fiel erm die Netze der Liebe) als über 
andere, wozu ihn die Reise, der Aufenthalt an Höfen 
und 111 grossen Städten veranlasste. Die Beyi. zu die¬ 
sem Bande enthalten die, oft fehlerhaften ersten Ver¬ 
suche Alfieri’s m der Dichtkunst, zum Theil im Ori- 
ginal , mit der Ueb., und die darauf sich beziehenden 
Briefe seiner krit. Freunde, des Pater Paciaudi und 
fca Augustin I ana. Die 4te Epoche, männl. Al- 
ter, füllt den ganzen 2. Band. In einem Alter von *>7 J. 

Die7Hifff emn T V d6r Y*' Gin trag*Dicht zu werden. Die Hulfsmittel, die er dazu besass, beschreibt er so: 
,,em fester hartnäckiger, ungezähmter Geist, ein von 

iwi mhalt a/ fr A.rt bls zum Ueberströmen volles ~ 
Hei z, unter welchem in seltsamen Mischungen die Lie- 
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be mit allen ihren Rasereyen und ein tiefer gewaltiger 
Hass und Abscheu gegen jede Tyranney vorherrsch¬ 
ten: eine schwache und unsichere Erinnerung an die 
verschiedenen, viele Jahre vorher auf dem Theater ge¬ 
sehenen, französ. (denn der Vf. hatte eine 
entschiedene Vorhebe für das Französische gehabt, u. 
(ie Italien. Sprache fast ganz vernachlässigt), eine fast 
gänzliche Unbekanntschaft mit den Regeln der tragi- 
schen Kunst, und so gut wie gänzliche Unerfahrenheit 

m der höchst nolhwendigen Kunst, schön zu schreiben 
und Meister meiner eignen Sprache zu seyn. Das Gan¬ 
ze nullte sich noch in die verhärtete Rinde einer un¬ 
glaublichen Anmasslichkeit oder, richtiger gesagt Aus¬ 
gelassenheit und einer Heftigkeit des Charakters, die 
mich nur mühsam, selten u. widerstrebend die Wahr¬ 
heit erkennen, erforschen u. vernehmen liess. Diese Ei¬ 
genschaften wären, wie der Leser leicht sieht, vielmehr 
geschickt, einen schlechten u. gewöhnlich. Fürsten, als 
einen ei leuchteten Autor zu bilden.4* Aber eine innere 
Stimme sagte ihm, er müsse wieder von vorne anfaiwen 
und nach und nach alles studiren, was erforderlich 
ist, um correct und kunstgemäss zu schreiben. Und 
diesei Stimme folgte er, und beschreibt uns ausführ¬ 
lich, wie er seine Studien wieder anfing, wie er nicht 
nur die italienischen, sondern auch die latein. Dichter, 
nicht ohne grosse Anstrengung wieder zu lesen anfing, 
wie er späterhin für sich selbst die griechische Sprache 
von Grund aus zu studiren sich entschloss, und wie, 
nachdem er das Griechische so weit erlernt hatte, dass 
er griech. Dichter sogleich übersetzen und selbst etwas 
griechisch schreiben konnte, er für sich selbst einen 
Oi den de,sHomer stiftete« Dazwischen, schildert er aber 
auch die öftern Veränderungen seines Aufenthaltsortes 
(denn er lebte bald in verschiedenen Städten Italiens, 
bcffd im Eisass, bald in Paris, bald in England u. Hol¬ 
land, und endlich wieder in Italien), die Trauersoiele 
Lustspiele und andere Gedichte und literar. Arbeiten 
die er wählend dessen schrieb, die verschiednen Schick¬ 
sale, die er erfuhr, und die Begebenheiten und Erfolge 
der französ. Revolution, worüber er sich oft hart äus- 
sert. Aber der Herausgeber hat schon darauf aufmerk¬ 
sam gemacht, dass , diese Memoiren mit dem i4.Mav 
i8o5 schliessen, und dass folglich Alfieri bey seinen Ur- 
theilen nie hat den glücklichen Zustand ins Auge fas¬ 
sen können, in welchem sich Frankreich und Italien, 
ja ganz Europa befindet, das Napoleons Genie der 
höchsten Stufe des Ruhms und der Wohlfahrt ent^e- 
genführt.“ An die eignen Memoiren schliesst sich ein 
Brief des Abts von Caluso (Th. Valperga) an, der die 
Erzählung von A’s. letzten Tagen u. Tode (8. Oct i8o5) 
enthält. In den Beylagen ist das erste, an sich unin¬ 
teressante und verunglückte Gedicht nur im Original, 
ohne Uebersetzung, geliefert worden. ’ Interessanter 
sind die Briefe, besonders die, welche zwischen dem 
Vf. u. dem Abt Caluso gewechselt worden. Unter ihnen 
befindet sich auch ein incorrect abgedruckter griech. 
Brief. Wi r sind überzeugt, dass keine Classe von Le¬ 
sern es gereuen wird, sich mit diesen Denkwürdig¬ 
keiten näher bekannt gemacht zu haben. 

/ 
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Lehrbuch der Sittenlehre von Gottlieb Ernst Au¬ 

gust 31 e hm e l, öffentl. ord. Lehrer der Phil, und Uni¬ 

versitätsbibliothekar zu Erlangen. Erlangen, bey C. G. 

F. Breuning. 1811. XXXII u. 286 S. 8. 

33ie Absicht dieses: Deutschlands Edlen gewidme¬ 
ten Buches ist, nach der bescheidenen Vorrede, ei¬ 
nen fieytrag zur wissenschaftlichen Bearbeitung der 
Sittenlehie, und einen Leitfaden für Vorlesungen 
zu liefern. Beyde Zwecke sind nun freylich selten 
vereinbar, und namentlich der erste, den Geist 
gründlicher Untersuchungen in diesem Gebiete zu 
beföidern, leidet hier sowohl durch die compendia— 
rische Darstellung, als auch durch die Bemerkung, 
~jss ,l ^ei’t 5 der schon 1800 eine Denklehre und 
loOo eine kleine Schrift über das Verhältniss der 
Philosophie zur Religion schrieb, die Sittenlehre 

UC1 ru a^S ehl integ1'irendes Glied einer gesannn- 
ten 1 hilosophie bearbeitet hat, welclie er dem Pu¬ 
blicum als ein Ganzes in einer Reihe von Lehrbü¬ 
chern nach und nach mittheilen will. Auf die Sit¬ 
tenlehi e soll zunächst die Jüechtslehre, dann die 
Aesthetik , und auf diese der allgemeine Theil der 
I hilosophie, die 3Ietapliysik, als die eigentliche 
Wissenschaft des reinen Wissens folgen, die See¬ 
lenlehre endlich das Ganze schliessen. Natürlich, 
wie dei Verf. selbst in der Vorrede gesteht, muss 
da in den besondern I heilen vieles als unerwiesen 
und dunkel erscheinen, und das ist auch in diesem 
Buche gar häufig der Fall, besonders wo es die all¬ 
gemeinsten Principien gilt. Der Vf. ist ausschliess¬ 
lich der Eichtischen TVissenschaftslehre, und den 
in dichtes Sittenlehre und dessen Anweisung zum 
seligen Leben aufgestellten Grundsätzen zugethan, 
welches er S. 79 in folgenden Worten erklärt: 
„Duich diese auf dem tielsten Grunde der philoso¬ 
phischen Spekulation angelegte Anweisung zum se¬ 
ligen Leben ist der höchste Einheilspunct der Re¬ 
ligion und Sittenlehre ins Licht gestellt, und mit 
der, dem Verf. eigenen Kraft und Klarheit, ein 
neuer Weg. zu dem Ziele eröffnet, wo Platon, Je¬ 
sus und Spinoza das bildende Princip des sittlichen 
Lebens suchten.“ — Wie es denn nun überhaupt 
sc iwer einzusehen ist, dass ein seliges Leben auf 
den Grund der philosophischen Speculation gebaut 
weiden könne, so haben auch viele ausgezeichnete 
Denker den von Fichte späterhin versuchten Ueber- 

Erslcr Bend. 

gang aus seiner reinen Wissenslehre und selbststän¬ 
digen Jchlehre oder Freyheitslehre zu den religiö¬ 
sen Ideen dei Liebe und des seligen. Lebens ein 
wenig gewaltsam gefunden, und Ficht es vorher eben 
nicht allgemein für religiös gehaltene Ansichten und 
Ausdrucke mögen dadurch mehr an Ruhme der 
Fiömmigkeit, als der zuvor so streng behaupteten 
Consequenz gewonnen haben. Dieses Schwanken 
zwischen der Sittenlehre eines gern als unabhängig 
und selbstständig erscheinenden Ichs, und den da- 
bey doch unvermeidlichen religiösen Ideen hat sich 
nun auch unseim Verf. mitgetheilt, und reisst ihn 
zu mancher Inconsequenz in den Ausdrücken hin, 
die sich nur durch die gewaltsamste Willkür in 
Absicht auf die Sprache verlheidigen lässt. So sagt 
er S. 51: „Mit der Religion stimmt die Sitteulehre 
darin überein, dass sie, wie diese ein göttliches (ist 
in philosophischer Prosa ein wenig viel verlangt und 
versprochen; die alten Philosophen waren mit Gott- 
ähnlichkeit zufrieden) Leben begründen will, aber 
ist ihr dadurch entgegengesetzt, dass sie den’Men¬ 
schen in seinei Selbstständigkeit und Unabhangig— 
keit betrachtet, während dass die Religion ihn dar¬ 
stellt in seiner Abhängigkeit von Gott.“ — Etwas 
unbegreiflich bleibt es immer, wie eine Sittenlehre, 
die von der Idee der Pflicht ausgehen muss, den 
Menschen in seiner Unabhängigkeit betrachten 
kann —, wie, wenn der wesentliche Charakter des 
Ichs die stolze Tendenz der Selbstthäligkeit um der 
Selbstthätigkeit willen ist (§. 205), der ßegrif des 
Sollens entstehen kann. Und der Verf. selbst hat 
diese von Gott unabhängige Moral in dem Werke 
selbst gar nicht gelehrt. Sein ganzes später vorge¬ 
tragenes System steht in offenbarem Widerspruche 
mit dieser vorausgeschickten gewaltsamen Trennung 
der Sitten lehre von der Religion. So sagt er §. 201: 
„Der Geist des ewigen Lebens aber ist das Abso¬ 
lute, oder Gott, soll es daher zum wahren Leben 
in dem Menschen kommen, so muss Gott in dem¬ 
selben lebendig werden. Ferner §. 201. Nun ist 
die Sittenlehre die Wissenschaft des wahren Le¬ 
bens, folglich ihr Grundgedanke Gott. (Wie kann 
also die Sittenlehre den Menschen als unabhängig 
betrachten?) Noch deutlicher wird der Widerspruch 
§. 385: „das theoretische Verhältniss des Menschen¬ 
geschlechts ist daher, dass es ist, weil Gott ist, das 
praktische, dass es sey das Ebenbild Gottes und das 
Reich Gottes errichte auf Erden.“ Wo ist hier die 
Unabhängigkeit des Menschengeschlechts ? Man 
könnte sagen, der ethische Mensch nimmt sich 
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selbst ln Pflicht, gibt sich selbst nach der Autono¬ 
mie seines Willens das Gesetz. Allein auch diesen 
Kantischen Nebenweg zu einer von Gott freyen Mo¬ 
ral verschliesst sich der Verf. selbst §. io indem 
er sagt: „eine absolute Gesetzgebung ist materiali- 
ter nur denkbar dadurch, dass sie auf ein göttli¬ 
ches Leben gerichtet in Gott selbst das Princip der 
Sittlichkeit erkennt.“ Ferner §. n : „die Möglich¬ 
keit einer solchen Gesetzgebung wird lediglich aus 
dem Verhältnisse erkannt, worin Gott zu dem Men¬ 
schengeschlechte steht.“ Wenn nach des Vfs. ei¬ 
genem Geständnisse eine formal- coiistruirte mora¬ 
lische Gesetzgebung, wie die Kantische, aul dem 
halben Wege stehen bleibt, wenn, wie der Verf. 
durch sein ganzes Buch äussert, das von Kant ver¬ 
gessene , innere Wtesen aller Moral auf Gott be¬ 
ruht, — wo bleibt diese vorgebliche von Gott un ¬ 
abhängige Sittenlehre, die den Menschen als selbst¬ 
ständig ansieht? — §. 477 sagt der Verf.: „der letzte 
Zweck aller Pflichten ist Gott, der Mensch soll seyn 
ein Werkzeug Gottes.“ — Musste man also nicht 
glauben, dass der Verf., seiner vorausgeschickten 
Unterscheidung zwischen Moral und Religionslehre 
zu Folge, sich so zu sagen, in seinen Paragraphen 
vergriffen, und eigentlich eine Religionslehre ge¬ 
schrieben habe? Wie würde er sonst in dem §. 067 
dieser seiner Ethik, sogar den Teufel, und §. 5oo 
die Liehe Gottes, nach Fichte, folgendermaasseu 
definiren: „Gott ist nicht denkbar, ohne allgenug- 
same sich selbst durchdringende (?) Einheit und Se¬ 
ligkeit des Seyns. Diese in allmächtiger Fülle sich 
selbst et zeugende Einheit und Seligkeit Gottes, als 
Ürtrieb des göttlichen Wesens ist die göttliche Lie¬ 
be, das Urprincip und die .Lebensquelle alles Da- 
seyns.“ — Alles dieses wird in gegenwärtiger An¬ 
zeige nur angeführt, um den Vf. wo möglich selbst 
zu überzeugen, dass der von den edelsten Grund¬ 
sätzen erfüllte praktische Theil seines Buchs weit 
mehr Recht hat, als seine vorausgeschickten allge¬ 
meinen Principien. Keine Ethik einer wahrhaft 
theistischen Philosophie hat jemals die Unabhän¬ 
gigkeit oder Selbstständigkeit des Menschen behaupten 
wollen, wenn gleich die ethische Bestimmung des 
Menschen nicht minder für diese kV eit, als liir das 
Reich Gottes ist, und daher rührt auch die ge¬ 
wöhnliche Eintheilung der Pflichten in Pflichten ge¬ 
gen Gott, den Nächsten und uns selbst. Denn das 
Betragen und die Willensstimmung des Menschen 
in Absicht auf die Lebensquelle alles Daseyns ist 
doch wahrhaftig ein Gegenstand der Sittenlehre, 
und somit wird auch die erträumte menschliche 
Selbstständigkeit aufgegeben. Nun erklärt sich aber 
der Verf. 5o2, 5o5 ausdrücklich folgendermaasseu 
gegen die gewöhnliche Eintheilung der Pflichten in 
Pflichten gegen Gott gegen andere und gegen uns 
selbst. „Ist die Noiliwendigkeit der Pflicht keine 
Noth wendigkeit von aussen, sondern eine in¬ 
nere und sittliche aus Principien einer allgemein- 
gültigen Gesetzgebung, so kann es weder Pflichten 
gegen Gott, noch gegen andere Menschen, noch ge¬ 

gen uns selbst geben. Die Pflicht ist Pflicht um 
der Pflicht willen und was dadurch geboten wird, 
soll ohne alle Beziehung auf bestimmte Suhjecte 
lediglich geschehen, damit die Vernunft reaiisirt 
werde durch das Menschengeschlecht. Anmer¬ 
kung. Die Eintheilung der Pflichten gegen Gott, 
gegen uns selbst und gegen andere ist die Einthei- 
iung einer exoterischen Sittenlehre, oder einer Sitten¬ 
lehre fürs Volk, daher eins der Merkmahle, wo¬ 
durch unter andern die christliche Sitteniehl e, als 
populäre Sittenlehre gedacht, von der rein wissen¬ 
schaftlichen, der esoterischen Siltenlehre unterschie- 
cl< n wird etc.“ — Dass es in diesem Sinne keine 
Pflicht gegen Gott gebe, als fhue man Gott einen 
Dienst daran, dass eigentlich in einem gewissen 
Sinne, alle Pflichten gegen Gott sind, in einem an¬ 
dern Sinne alle gegen die Welt, ist schon mehr¬ 
mals behauptet worden. Allein dt-m Sprachgebrau- 
che nach ist es Pflicht zu handeln, zu wirken in 
die Sinnenwelt. Die Pflicht in ihrer Nothwendig- 
keit kommt zwar nicht von aussen (in wiefern wir 
Gott augehören), allein sie richtet sich doch auf die 
Welt und das Leben, auf das Aeussere, und kann 
ohne Beziehung auf bestimmte Suhjecte in so fern 
wohl schwerlich gedacht werden; und Gott als an¬ 
erkannter Weltregierer wird in dem Sinne selbst 
zum äussern bestimmten Subject, in wiefern die 
Pflicht nicht sich unmittelbar auf andre bestimmbare 
Suhjecte richtet. Zudem hat der Verfasser, der 
auf jene Eintheilung einer exoferischen Sittenlehre 
von der Höhe seiner esoterischen Philosophie her¬ 
abblickt, doch nichts anders als einen Wortstreit 
erregt, indem er nur unter ungewöhnlichen Wor¬ 
ten dieselbe Eintheilung befolgt. S. 128. §• 578 sagt 
er nämlich von der Richtung der Tugend: „Diese 
Richtung ist entweder die auf die Urquelle und das 
Princip des sittlichen Lebens (nämlich Gott §. 10. 
§. 25i.) oder die Richtung auf die innere Anschau¬ 
ung ihrer selbst, oder die Richtung auf die Ver¬ 
breitung (soll wohl heissen: Verbindung) mit an¬ 
dern vernünftigen Wesen.“ — Ist wohl hier in den 
Ringmauern des esoterischen Tempels etwas anders 
gesagt, als ausserhalb des Vorhangs vor dem Hei- 
ligthume dem Volke gesagt wird? — Die Richtung 
der Tugend auf das höchste Princip des tugendhaf¬ 
ten Lebens wird zur Weisheit S. i5o. §. 58o. Das 
Princip des sittlichen Charakters wird vom Verf. 
Gott genannt §. 38o. und §. 382. wird vier Grund 
aller Tugenden in der Erkenntniss Gottes gesucht. 
(Dieser der Ansicht des Spinoza sich nähernde Aus¬ 
druck würde wohl übrigens in einer genauem Spra¬ 
che mit Gottergebenheit, Anerkennung Gottes zu 
übersetzen seyn. —) Eben so wird§. 4oo u 4oi. die 
wahre Selbsterkenntniss in der deutlichen Erkenntniss 
seiner selbst im Verhältniss zu Gott und derWelt ge¬ 
setzt, und so liabeu wir mit Recht auf jeder Seite des 
Buchs eine theol. Moral, wie es denn wohl keine andre 
gibt, noch geben kann. Es ist zu bedauern, dass 
die Verfolgung, welche in unserm Zeitalter gegen 
alle religiöse Philosophie, oft nur unter dein dazu 
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ersonnenen Nahmen desMysticismus, angestellt ward, 
viele auf dein Wege der Wahrheit bereits wan¬ 
delnde Denker, wie unsern Verf. z. B. abgeschreckt 
hat, sich gerade zu, consequent zu einer Religion 
der Philosophie und Moral zu bekennen, die sie 
doch nirgends verläugneu können. Daher die In- 
consequenz der Ausdrücke und Methode. Man will 
in der Philosophie frey, selbstständig, genialisch er¬ 
scheinen, und doch die Früchte der Religion erndten. 
So bekehrt man die Resultate nach einem gewiss 
nicht rein - wissenschaftlichen Verfahren zur Fröm¬ 
migkeit, während die Prirtcipi&n, aus denen sich 
doch jene Resultate ergehen sollten, in ihrer Indif¬ 
ferenz und Unbekehrtheit beharren. Dergleichen 
durch Einpfropfung einer einzeiligen Schulphiloso¬ 
phie auf den lebendigen Stamm der Menschheit 
entstehende Widersprüche fallen gerade in einer 
compendiaiischen Darstellung am meisten in die 
Augen, und machen den Anfänger verwirrt, wie 
denn für Compendien ein mit skeptischen Bemer¬ 
kungen begleiteter mehr historischer Synkretismus 
weit nützlicher scheint, als ein wissenschaftliches 
System; weswegen unser Verf. in dieser Absicht, 
einen Leitfaden für Vorlesungen zu liefern, wohl 
besser gethan hätte, sich die in der angewandten Sit¬ 
tenlehre so reichen und noch schwerlich übertrof- 
fenen, aber in diesem Buche nicht einmal ange¬ 
führten Platnerschen Aphorismen mit Hinzufügung 
der neusten Ansichten in der Philosophie zum Mu¬ 
ster zu wählen. Ein philosophischer Vortrag kann 
zwar, wie Kant irgendwo sagt, nicht so gepan¬ 
zert auftreten, wie der mathematische. Allein am 
meisten gepanzert will er in einem streng wissen¬ 
schaftlichen Compendium auftreten; hier muss er 
seine Worte mit der strengsten Genauigkeit abwä¬ 
gen, um den Schüler nicht zu verwirren. Denn 
einem jeden Schüler wird es z. B. auffallen, dass 
der Verf. §. 5o8. das Wesen der Sünde unverän¬ 
derlich in die YiMchtvergessenheit setzt, und §.3io, 
Bewusstsey nslose Gesinnungen oder Unwissenheits- 
Sünden (was wäre aber das Vergessen anders?) nicht 
anerkennen wall. — 

Diese wissenschaftliche und aus einseitigen Aus¬ 
drücken (einer philosophischen Schule) zu-ammen- 
gewebte Hülle abgerechnet, enthält das gegenwärtige 
interessante Werk allerdings, was es in der Vor¬ 
rede verspricht, die Summe von den hauptsächlich¬ 
sten Grundsätzen aus der JVissenschaflt des Lebens, 
athrnet edle Gesinnungen und zeugt von der Wär¬ 
me eines für die Tugend glühenden Herzens. Der 
Verf. theilt die allgemeine Sittenlehre in die IVe- 
senlehre der Sitten, und in die Formenlehre der 
Sitten, oder Fugendlehre. Im eisten Theile wer¬ 
den die wesentlichen Grundbegriffe aller Ethik er- 
läutert, das Scheinleben von dem wahren Leben 
unterschieden, und nun freylich nach Fichtischer 
Ansicht, aus dem We eil der Ichheit der Geist des 
wahren Lebens abgeleitet. 26. Die reine Ichheit 
heisst aber hier nach einem gewaltsamen Sprach¬ 
gebrauch das reine Leben aus Gott, reine Selbstbe¬ 

stimmung, Freyheit und Nothwendigkeit zusammen 
§. 27., die Anschauung des Göttlichen in der Ich¬ 
heit wird §. 16. Vernunft, und Ichheit §. 26. über¬ 
haupt die Form der Offenbarung Gottes genannt, 
wo denn die Ichheit Gottes allein übrig bleiben, 
und Ichheit als identisch mit religiösem Bewusst- 

seyn angenommen werden würde. §. 90 u. 91. wird 
die wissenschaftliche Sittenlehre von der populären 
unterschieden, und als vollkommenstes Muster die¬ 
ser letztem die Sittenlehre Jesu aufgestellt. Hier¬ 
auf findet sich eine mit Fleiss und philosophischer 
Gelehrsamkeit gearbeitete Ueher sicht der vorzüg¬ 
lichsten Moralprincipien, wobey jedoch §. 100. we¬ 
nigstens der Angabe des Cicero und der eigenen 
des Epikur (in dem von Diogenes Laertius aufbe- 
walirien Briefe an den Mf nökus) zuwider die Epi¬ 
kurische Lehre in den klugen Genuss des Vergnü¬ 
gens — nicht in die Schmerzlosigkeit des Körpers 
und Seelenheiterkeit gesetzt wird. — Hierauf folgt 
erst, ungeachtet die umgekehrte Ordnung natürli¬ 
cher scheint, und die Kritik der andern Moralsy¬ 
steme erleichtert haben würde — die Ableitung des 
wahren Princips der Sittenlehre nach dem Verf. 
und der Fichtischen Ansicht. Sodann unternimmt 
der Verfasser eine Zerlegung der Sittlichkeit (bes¬ 
ser: Zergliederung des Begriffs der Sittlichkeit) und 
eiue Ableitung der Grundbegriffe des sittlichen Le¬ 
bens. Ein wenig gezwungen ist liier wohl das 
erste Element der Sittlichkeit ausgedrückt, dass die 
Sittlichkeit, als ein Leben aus sich selbst, durch 
sich selbst, für sich selbst, n&thwendig Geist sey. 
Auch findet sich hier überhaupt manche dunkle 
sprachwidrige Definition. Z. B. §. 296. Ein Zweck, 
welcher in irgend einer Sphäre, der Form und Ma¬ 
terie noch (? lies nach) durch den Geist der Tu¬ 
gend geboten ist, heisst Pflicht, w'o, ausser dem 
unbestimmten Worte Geist, doch offenbar der Ge¬ 
genstand der Pflicht mit der Pflicht selbst verw ech¬ 
selt wird. — Im zweyten Theile, der eigentlichen 
Tugendlehre wird erst die Entstehung einer beson¬ 
deren Tugend deducirt, dann die PVeisheit oder 
das Princip des tugendhaften Lebens im allgemei¬ 
nen, hiernächst die Richtung der Tugend auf uns 
selbst, endlich auf die Verbindung mit andern ver¬ 
nünftigen Wesen betrachtet. Unter den Pflichten 
gegen uns selbst führt der Verf. die Pflicht der 
Selbsterhaltung §. 420. zuletzt auf, wrelche doch 
offenbar die erste seyn muss. Auch befolgt er 
kein klares Princip in der Eintheilung oder An¬ 
ordnung dieser Pflichten. Unter den Tugenden im 
Verhältnisse mit andern erscheint die Freundschaft 
zuerst, u. §. 498. wird behauptet, dass es Pflicht 
sey, Freunde zu haben. Allem Sprachgebrauche 
nach, wie auch noch ganz neuerlich Jaoobi bemerkt, 
ist in der Freundschaft etwas subjectives, einsei¬ 
tiges von Gemüt hsähniiehkeit und äussern Umstän¬ 
den abhängiges, das also unmöglich geboten wer¬ 
den kann. Es klingt dies eben so hart, als das 
Schillersche Wort, dass wer keine Seele sein nenne, 
sich weinend aus dem Bunde der Frohen stehlen 
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solle. — Vorzüglicher ist der Artikel von der Ehe; 
nur will der Rechtsbegrijj' des Vertrags hier in 
der Ethik nicht recht passen. Der beste Tlieil des 
«ranzen Werks ist ohne Zweifel der angewandte 
§. 656. und so fort, wo von dem sittlichen Leben 
im Staate, von dem Berufe des Staatsmanns, Be¬ 
amten, Gelehrten, Künstlers und Geistlichen (wel¬ 
chen drey letzten ein göttlicher Beruf im Staate 
zugeschrieben ist) gehandelt wird. Wenn auch in 
der Vorrede zu viel behauptet wird, die Verbin¬ 
dun <r zwischen dem sittlichen Leben und dem Staate 
sey bey nahe allgemein übersehen worden, so ist 
es doch sehr lobenswerth, dass unser Verfasser sie 
nicht übersehen hat. Die Sprache des Buchs ist, 
manche etwas zu pretiöse, poetische Stellen ausge¬ 
nommen, rein und lebendig. Einige Liebiingsaus- 
drücke; Gipfel der Sünde, Gipfel einer Maxime 
(§. 56.) des Angenehmen, Gegenjussleriri der Eigen¬ 
liebe (§. 4i7.) — die Sünde zerschlägt sich in die 
Ausübungs - und Unterlassungssünde: wären frey- 
lich wegzuwünschen. Der Druck des Buchs ist sehr 
fehlerhaft, welches besonders dem Studirenden bey 
einem Compeudium hinderlich ist; so stellt z. B. 
■xaTopdcopata statt -xaTopöleopocra §. 175. Das bey- 
gefugte Sachregister enthält einige Notizen über die 
philosophische Literatur, die auch mit unter den 
Paragraphen selbst beygefügt sind. 

Kurze Anzeigen. 

Schulwesen. Geber unsre Bürgerschulen. Ein Paar 

Worte von K. F. H allbauer, fünftem Lehrer am 

Gymn. zu Freyberg. Freyberg, 18 n. b. Craz und 

Gerlacli. 85 S. 8. 

Localursachen bestimmten den für die Ehre der 
Schule, an welcher er thätig arbeitet, wde für seine 
Pflicht eifrig besorgten Verf. zur Bekanntmachung 
dieser Schrift; Beschuldigungen, welche zwar nur 
im Allgemeinen gegen die Stadtschulen ausgespro¬ 
chen wurden, aber so dass ihre Hindeutung auf die 
dasige unverkennbar war. Sein Widerspruch trift 
daher auch nur diejenigen Beschuldigungen, welche 
die dortige Schule, besonders die mit dem Gymn. 
vereinte Bürgerschule angehen, enthält aber doch 
viele allgemein anwendbare Bemerkungen. Es gibt 
allerdings Zeilen und Umstände, wo man nicht 
schweigen darf, sondern öffentlich sprechen muss, 
wenn gleich übrigens stilles Fortwirken zum Guten 
die beste Widerlegung aller Verleumdungen ist. 
Es wird zuvörderst sehr wahr erinnert, dass die 
Quelle einer schlechten Verfassung des Schulwesens 
nicht in den Schulen allein, sondern hauptsächlich 
in der falschen Richtung des Zeitgeistes, der ver- 
nachläs igten häuslichen Erziehung, den vielen Pri¬ 
vatinstituten (über die der Verf. viel Beherzigungs- 
werthes sagt) und der nicht genügsamen Scheidung 

der gelehrten und der Bürgerschulen zu suchen 
sey. Er geht dann (Abschn. 2.) zu dem doppelten 
'l'adel über, der die Form und die Ausführung 
unsrer Stadtschulen trifft, und bringt darüber theils 
allgemeine, theils specielle, Erinnerungen bey, auch 
solche, die seine Person angehen. Denn in der Be¬ 
schuldigung, dass durch die kärgliche Besoldung 
die Lehrer der Versuchung ihr Einkommen auf 
mannigfaltige, nicht immer anständige Art zu ver¬ 
mehren , ausgesetzt wären, fand er eine Hindeu¬ 
tung auf seine Person. Es ist besonders die Trans¬ 
location und das Zurückhalten in untern Clausen, 
worüber der Verf. sich ausbreitet. Wir wünsch¬ 
ten, es wäre noch mehr im Allgemeinen ges> he¬ 
ben, weil das gar zu sehr ins Besondere eingehen¬ 
de, wenn es auch vollkommen wahr ist, doch leicht 
Missdeutungen und Uebelwolleu erzeugen kann. Mö¬ 
gen nur die guten Gesinnungen und redlichen Ab¬ 
sichten des Verfs. nicht verkannt und aus seiner 
Schrift manche nützliche Lehre geschöpft werden. 
An Stoff dazu fehlt es nicht, und verständlich ge¬ 
nug ist alles, ohne Hülle, vorgetragen. 

Kunstgeschichte. Observations sur le costume thea- 

tral, par A. L. Millin, meinbre de llnstitut 

et de la Legion d’honneur. Paris, de l’imprim. 

de Sajou 1811. i5 S. in 8. 

(Aus dem Magasin encyclop. 1811. Avr. beson¬ 
ders abgedruckt). Zwar sind seit 20. Jahren auch 
in Ansehung des Theater- Costums grosse Verbes¬ 
serungen gemacht, aber doch werden bisweilen noch 
Verstosse gegen das Costüme der Zeiten gemacht, 
in welche ein Stück gehört, mögen es die ältern 
oder die des Mittelalters seyn. Hi. M. verweilt be¬ 
sonders bey der Darstellung der Iphigenia in Aulis 
und zeigt, mit Belegen aus alten Dichtern und 
Kunstwerken, was in Ansehung der Wohnungen, des 
Hausgeräthes, der Kleidungen und Waffen der ein¬ 
zelnen griech. Helden zu' beobachten sey. In fort¬ 
gesetzten Observations sur le costume theatral (8 S. 
in 8.) verbreitet er sich vornemlich über eins der 
schönsten Stücke Corneille’s, den Tod des Pompe- 
jus, das im Pallast de, Ptoiemäus spielt, wo folg¬ 
lich der Styl der Archüectur griechisch seyn muss, 
der Pallast ausgeschmückt mit griechischen und 
ägyptischen Sculpturarbeiten, die einzeln angeführt 
wei den, so wie die Kleidung der darin vorkommen¬ 
den Personen. Die Bemerkungen, wenn sie gleich 
nur auf ein paar Stücke und Gegenstände beschränkt 
sind, können doch zu weitern Betrachtungen nütz¬ 
liche Veranlassung geben. Sie können den Weg 
zeigen, den man bey dem Studium der alten Denk¬ 
mäler zu betreten hat, um die jedem Zeitaller voll¬ 
kommen angemessene Decoration und Kleidung aus¬ 
zuwählen. 
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M e d i c i n. 

Grundriss der Pathologie und Therapie zum Ge¬ 
brauchte) bey seinen Vorlesungen entworfen, von 
D. Joh. Willi. Heinr. Conradi, Prof, zu Marburg. 

I. Th eil. Allgemeine Pathologie und Therapie. 
Marburg bey Krieger, 1811. 8. 452 S. 

Lehrbücher irgend einer Disciplin sollen das Ske¬ 
lett derselben darstellen und nachweisen, welches 
die Quellen sind, aus welchen man dessen sätumt- 
liche Theile genauer und in ihren Verhältnissen 
und Einzelheiten kennen lernen kann. Sie sollen 
ferner den Standpunct der Disciplin und ihr Ver- 
häUniss zu andern, ja zum Ganzen des menschli¬ 
chen Wissens, genau bezeichnen. Die Mittel, die¬ 
sen Zweck zu erreichen, sind äusserste Präcision in 
den Grundbegriffen und Erklärungen, strenge logi¬ 
sche Ordnung, Unparteylichkeit im Darst« llen al¬ 
les dessen, was je bis auf die neueste Zeit wichti¬ 
ges für die Disciplin geleistet worden ist, und rich¬ 
tige Angabe der Literatur. Der Hr. Verf. hat diess 
Ideal eines guten Lehrbuchs vor Augen gehabt und 
es ist in ihm grosse Deutlichkeit und logische Ord¬ 
nung sehr zu loben. Was aber Präcision in den 
Grundbegriffen und unparteyisclie Darstellung des 
wichtigen für die Wissenschaft betrift, so vermisst 
Ree. dieselben, wie er denn überhaupt philosophi¬ 
sche Tiefe vermisst, und in Nachweisung der lite¬ 
rarischen Quellen ist manches wichtige übergangen, 
manches aber angeführt, was man nicht einmal ha¬ 
ben kann, z. B. viele Disputationen. Der Hr. Vf. 
macht bey einzelnen Materien die besondern Schrif¬ 
ten über dieselben nalunhaft, selten aber die Stel¬ 
len in grösseren, umfassenderen Werken, die da¬ 
von handeln. Bey diesen Mängeln ist dennoch diess 
Handbuch nach Rec. Ueberzeugung das brauchbar¬ 
ste zu akademischen Vorlesungen, welches wir ge¬ 
genwärtig besitzen. 

Der Hr. Verf. huldigt keinem System, er ist 
Eklektiker. Deren gibt es zwey Classen, die eine, 
die alle Tiefen der Grundbegriffe scheut, auf wel¬ 
che die Systematiker gebaut, und, fortgerissen durch 
Consequenz, fast immer abentheuerliche Resultate 
zum Vorschein gebracht haben, die die einzelnen 
Blüthen zusammenliest, welche in allen Systemen 
verstreut liegen, aber aus Scheu vor jenen aben- 
theuerlichen Meinungen ihre Gründe unangetastet 
lässt: die zweyte, die in allen Systemen das Stre¬ 
ben nach Wahrheit ehrt, den Grund derselben un¬ 
tersucht, nach dessen .Fehlern forscht, die eben statt 

Erster Land. 

Wahrheit Irrthum erzeugt haben und, selbst auf 
einem aus der Natur des Menschen und dem Ver- 
hältniss aller Theile des menschlichen Wissens er¬ 
forschten Princip feststehend, die Wahrheiten von 
den Irrthümern aller Systeme zu sondern, sie un¬ 
ter sich zum Ganzen zu verbinden und dem Geiste 
künftiger Forscher vorzuarbeiten bemüht ist, über- 
zeugt, dass auch sie bey aller Gj ündlichkeit der 
Einsicht und Redlichkeit des Strebens nach Wahr¬ 
heit sich vor Irrthum und Einseitigkeit nicht ganz 
bewahren, sondern nur der Bestimmung des Gei¬ 
stes immer weiter zu streben. Genüge leisten kön¬ 
ne. Die Eklektiker der zweyten Art sind selten. 

In der Vorrede erklärt der Hr. Verf. er habe 
sich mit inniger Ueberzeugung an die angeschlossen, 
welche die Vereinigung der materiellen und dyna¬ 
mischen Ansichten bezwecken. Rec. fragt: ist diese 
Vereinigung möglich! Kann man zugleich das Le¬ 
ben als Thätigkeit, die Materie ursprünglicher Tliä- 
tigkeit fähig ja als Resultat derselben ansehen und be¬ 
haupten, alle Thätigkeit, auch das Leben, sey das Re¬ 
sultat von qualitativen u. quantitat. Ineinanderwirkun- 
gen der Stoffe ? Dass die Wahrheit dennoch zwischen 
diesen so schneidenden Widersprüchen in der Mitte 
liegt, ist gewiss, aber die Widersprüche selbst sind 
nicht zu vereinigen; sie lösen sich nur auf in der 
Erkenntnis.?, dass Ineinanderwirken der Stoffe und 
Selbstthätigkeit im Lebendigen stets parallel laufen 
und erstere auf eine nocli unbekannte Weise die 
letztere erregt und weckt. Die V erbindung der Pa¬ 
thologie und Therapie bedarf wahrlich keiner Ent¬ 
schuldigung, aber sie wird nicht dadurch erreicht, 
dass in Einem Buche die ersten Capitel patho¬ 
logischen und die letzten therapeutischen Inhalts 
sind, sondern dadurch, dass man zeigt, wie aus den 
Gesetzen der lebendigen Natur alle Erkennlniss des 
gesunden und kranken Zustands und die Möglich¬ 
keit der Umwandlung des letzteren in ersteren fol¬ 
ge. Nicht allein Pathologie und Therapie, sondern 
auch die Physiologie sind unzertrennlich verbundene 
Disciplinen und in letzterer liegen alle Gründe der 
beydeu ersteren. 

Es ist recht gut, recht sehr gut, dass endlich 
die Zeit gekommen ist, in welcher weder die Er¬ 
regungstheorie noch die Naturphilosophie mehr die 
Schulen beherrscht und Handbücher, wie vorliegen¬ 
des, ersch inen, die zu keiner Schule gehören. Nur 
hat Rec. zweyerley zu erinnern, erstens, dass man 
doch ja n eilt die Welt bereden sollte, es habe die 
Erregungitheorie niemals die Schulen beherrscht 

I und die Naturphilosophie sie nicht entthront. Es 



203 1812» Januar» 204 

ist zur Ehre des deutschen Menschenverstands wohl J 
wahr, dass beyde Systeme Gegner und Männer fan¬ 
den, die sich nicht irre machen Hessen, aberhörte 
man denn auf sie? Was machten denn Hufelands 
sehr wichtige Gründe wider die Erregungstheorie 
für Eindruck? Jetzt dringen sie durch; seit Schel- 
ling mit seinem schreyenden Anhang die Erregungs¬ 
theorie umgestossen hat, erlaubt man es endlich 
auch der Vernunft, ihre Stimme abzugeben: vor¬ 
her konnte sie sich heisser schreyen, der Götze 
blieb und thronte. Zweylens wäre zu wünschen, 
dass man unter dem Schutt der zerstörten und ein¬ 
fallenden Systeme den guten Grund erkennen und 
benutzen möchte, dass man nicht auf »einmal zum 
Gaubius zurückkehren und sich dess schämen möch¬ 
te, was vorgegangen, seit man ihn verliess, son¬ 
dern selbst in missgerathenen Versuchen den For¬ 
schergeist ehren möchte, der sie hervorbrachte. Wir 
wollen doch nicht wieder sagen, eine Menge ne¬ 
beneinander liegender Baumaterialien sey ein Ge¬ 
bäude: wir wollen nicht verkennen, dass die For¬ 
derung der Vernunft nicht anders erfüllt werden 
kann, als durch Erhebung des mannigfaltigen zum 
einfachen Princip und durch consequente Deduction 
der Ursachen des Mannigfaltigen im Einfachen, dass 
aLo nicht die Rede seyn könne von Pathologie und 
Therapie, ohne Erkenntniss des Lebens. Die Er¬ 
regungstheorie gab eine irrige, die Naturphilosophie 
eine viel zu weite Ansicht dieser Erkenntniss: wir 
Wollen nun nicht sagen, es sey besser, keine zu ha¬ 
ben, sondern uns bemühen, eine wahre zu erhalten. 

Solche Grundbegriffe nun gibt der Hr. Verf. 
gar nicht an: den einzigen, von Krankheit, konnte 
er nicht, umgehen, aber er ist ihm, wie zu erwarten 
war, missgeglückt. Er erkennt, man könne Krank¬ 
heit nicht definiren ohne den Begrif Gesundheit: er 
hätte immer hinzufügen können, man könne den 
Begrif Gesundheit nicht bestimmen ohne den des 
Gebens. Krankheit sey Abweichung vom normalen 
Zustande des Organismus, von der gehörigen Be¬ 
schaffenheit seiner Materie und Kräfte und der Har¬ 
monie der einzelnen Systeme und Organe. Das 
Wort Zustand verdirbt alles. Setzt, man statt des¬ 
sen „Thätigkeit,“ so ist dir Erklärung zwar rich¬ 
tig, aber die beyden folgenden Bestimmungen sind 
überflüssig denn die Beschaffenheit der Materie ist 
Folge der Wirksamkeit der Kräfte, und die gestörte 
Harmonie der Systeme und Organe gehört nicht 
zur Bestimmung des Wesens der Krankheit, son¬ 
dern der Art, wie sie in den bekannten Organis¬ 
men erscheint. Die Norm ist eine Idee; so lange 
die lebendigen Thätigkeiten sich dieser gemäss äus- 
sern, sind sie gesund, im Gegentheil sind siekrank. 
Auf den Zustand kommt es nicht an. Maale, Nar¬ 
ben, Knochenfehler, die nicht fortgehen, Wunden, 
Aftergewächse, Monstrositäten sind keine Krankhei¬ 
ten, und doch ist der Zustand abnorm, aber nicht 
die Thätigkeit. Dagegen die Kindheit. Schwanger¬ 
schaft und Geburt, das Greisenaller und der Tod 
selbst sind völlig normal, obgleich mit Schmerz, 
Uebelbefinden und dem Aufhören des Lebensthätig- 

keiten verbunden. Der Zustand eines Menschen auf 
dem Scheiterhaufen ist fürchterlich, aber nicht krank. 

Ueberall sind Gaubius Eintheilungen und De¬ 
finitionen, nur in veränderter Ordnung, beybehal- 
ten, doch Gaubius ist viel besserer Denker. Er 
würde Symptom nicht „merkliche Abweichung vom 
gesunden Zustande“ genannt haben, auch hätte er 
die Eintheilüng in active und passive Symptome 
nicht gemacht, wovon die activen die molimina na¬ 
tu rae medieatricis seyn sollen, die passiven aber de- 
finirt werden, als sein’ geringe Gegenwirkungen 
dieses heilsamen Bestrebens. Ist das ein Gegensatz? 
Wollte mau diese Eintheilüng beybehalten, so müsste 
man die passiven Symptome mit den symptt. caus- 
sae für eines gelten lassen. Im Capitel von dem 
Gange der Krankheiten findet man nichts von den 
Ursachen der Remission und Intermission, auch 
nichts von Brown!« Diathesis, die doch ganz etwas 
anders ist, als das Stadium prodromorum. Ein Ek¬ 
lektiker muss nichts gutes verwerfen: was wahr ist, 
das ist in der Wissenschaft gut. 

Diess ist auch vergessen im folgenden Cap. von 
der Eintheilüng der Krankheiten, deren ein grosses 
Heer angeführt wird, mit Auslassung der natur¬ 
philosophischen in Krankheiten der Productivität, 
der Irritabilität und der Sensibilität. Und doch 
möchte gerade diese die wichtigste von allen, ja sie 
möchte vielleicht die einzige Ausbeute seyn, welche 
die Wissenschaft aus der Naturphilosophie ausliebt 
und für alle Zeiten aufbewahrt, mindestens dei 
Hauptsache nach. Ein Uehrbucli muss nichts W'eg- 
lassen, was der Wissenschaft wichtig, dafür aner¬ 
kannt und als wahre Bereicherung derselben zu be¬ 
trachten ist, selbst wenn es vom Feinde herkommt. 

Im Cap. von den Krankheitsanlagen, wo die 
res naturales als sem. morbi naturalia propria an¬ 
geführt sind, wird die Galenische Tempeiameuts- 
lehre immer wieder voigetragen, so elend sie ist, 
und so sehr man sich ihrer Gründe heutzutage schä¬ 
men würde. Hat denn Gail nicht einmal so viel 
gewirkt, dass man einsieht, nicht Galle, Schleim, 
Blut und Galle mit Blut, sondern die formelle, oder 
dynamische Verschiedenheit des Gehirns bestimmen 
das Temperament? 

Im folgenden Capitel von den rebus non na- 
turalibus ist dann Gaubius erweitert, und hierauf 
würde der Hr. Verf. verweisen, wenn jemand be¬ 
zweifeln wollte, dass er mit seiner Zeit fortgeschrit¬ 
ten sey. Zur Erklärung, wie die Aussenwelt auf 
uns wirke, beginigt er sich uns zu sagen, dass sie 
entweder die Nerven reize oder wirklich materiell 
in uns übergehe. Aber gleich die erste Rubrik 
zeigt, dass er das Neue nicht verwerfe, denn es ist 
die Rede vom schädlichen Einfluss der Impondera¬ 
bilien — die kannte Gaubius nicht. Der Galvanis¬ 
mus ist nicht unter ihnen. Stickstoff, Wasserstoff, 
Sauerstoff und Kohlenstoff werden Urstofle genannt, 
und es ist mit grosser Wahrheit gesagt, dass wir 
nichts als Widersprüche über ihre Wirkung auf 
das Lebendige zur Zeit gehört haben, woraus folgt, 
dass Siefens Idee, aus ihnen die Wirkung aller 
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Arzneykörper zu erklären, mindestens noch gänz¬ 
lich unreif ist. 

Bey den Geistesthätigkeiten hätte die Bemer¬ 
kung eine Steile verdient, dass jmGanzen cullivirte 
Menschen länger leben und bey Kräften bleiben, als 
rohe, in der Hubrik Arzneimittel scheitert der 
IIr. Verf. wieder gänzlich an der Definition. Es 
heisst: „Arzneymiltel waudein den kranken Zustand 
(wieder Zustand?) in den gesunden um; Gifte ver¬ 
letzen und zerstören den Körper so sehr,, dass der 
Tod erfolgen kann.“ Daraus folge denn, dass nieins 
absolut Heilmittel oder Gift sey. Am Schluss der 
Note heisst es endlich, Arzneyen seyen Körper, de¬ 
ren erste Einwirkung physisch-chemischer Art ist. 
Die erste dieser zwey Definitionen passt lediglich 
auf die a>tiäische Universaltinctur der Alchymisten, 
und die zvveyte passt auf gar nichts oder auf alles. 
Arzneyen sind Körper, von denen man gewohnt 
ist, zu erfahren, dass sie einzelne Lebens thätigkei- 
ten des Kö pers auf eine bestimmte Art umäudern. 
Wer kann sagen, die Ipekakuanha wirke chemisch 
auf den Magen? Physisch? Nun ja, denn alles, was 
nicht magisch wirkt, wirkt physisch : heisst das aber 
erklären? Doch der Hr. verf. erklärt sie in der 
Folge seihst besser. 

Mit Pleiss ist der Abschnitt von der Ansteckung 
abgehandelt, Bachs und Brandts Darstellungen er¬ 
wogen und die Vergleiche mit Zeugung, Fermen¬ 
tation und Galvanismus durchgeführt, zugleich aber 
disL nbefriedigende von allen bemerkt. Rec. findet 
alle Erscheinungen der Ansteckung aus der beson- 
dern Einrichtung des Saugadersystems, das keinen 
dynamiosen Mittelpunct hat, und aus dessen Ver- 
hältniss zum System der Blutgefässe begreiflich, auch 
die der Localpocken an der Impfstelle und der durch 
die Ansteckung für eine Zeit oder für immer ge¬ 
tilgten Receptivität für ein bestimmtes Contagium. 
.Doch sind die Gränzen einer Recension viel zu -eng 
für die Auseinandersetzung seiner Meinung. 

Die lelzten sechs Capitel sind der allgemeinen 
Therapie gewidmet. Da nichts als die gewöhnliche 
Schulerklärung und Eintheilung gegeben ist, be¬ 
gnügt sicli Rec. mit Bemerkung einiger Einzelnhei- 
ten. — Richtig wird die vis naturae medicatrix 
nicht als eine besondere Kraft dargestellt. Wenn 
Gesundheit die Wirkung des Lebendigen nach sei¬ 
ner Norm ist, so bedarf es wahrlich keiner beson- 
dern Kraft, zu machen, dass sie nach temporärer 
Unterbrechung zu dieser Norm zurückkehlt. Sehr 
richtig heisst es, die Heilkraft der Natur äussere sich 
theils im unmittelbaren Wirken gegen den Krankheils¬ 
reiz, auch darin, dass sie sich an denselben gewöhne, 
theils durch Antagonismus, Bildungsprocess und selbst 
durch die geistige Thätigkeit und den Jn.stinct. Die 
Kunst werde durch sie nicht entbehrlich: sie habe 
bald den Krankheitsreiz zu entfernen, bald beruhi¬ 
gend, oder reizend, oder umstimmend zu wirken. Die 
ableitende Heilart (sie gehört zur urn.stira tuenden) sey 
angezeigt, wo directe nicht thunlich sey. ftahne- 
ma .ns homöbpalh. Priucip ist in einer Note abgefer- 
tigt. Von den Heilmitteln ist gesagt, es sey nicht zu 

bestimmen, wie sie wirken, wenigstens nicht näher 
als dass sie zugleich dynamisch und materiell und spe- 
cifisch auf einzelne Theilorgane wirken : letzteres sey 
ganz unerklärt; man habe bald versucht es durchHo- 
mogeneität, bald durch Heterogeneität des Mittels mit 
dem Theiiorgan zu erklären, ohne Erfolg. Ganz ver¬ 
werflich seyen die einseitigen Eintheilungen der Arz- 
neyen in stärkende und schwächende, oder in expan- 
dirende und contrahirende. Mit vollem Recht, was 
den pract. Gebrauch aiigeht. Wenn aber eine ur¬ 
sprünglich verschiedne Kraft überhaupt als die letzte 
Erklärung aller Thätigkeit postulirt werden muss, eine 
expandirende und eine contrahirende oder Anziehung 
und Abstossung — wenn diese sich auch im Leben¬ 
digen nachweisen lässt, und jede Thätigkeit am Ende 
auf Erweiterung und Verminderung des Umfangs oder 
der Sphäre des thätigen als auf ihren möglich höchsten 
und einfachsten Ausdruck reducirt werden muss, so 
fragt sieb: kann die Aussenwelt überhaupt auf das 
Lebendige anders wirken, als indem sie dasselbe zu 
Ausdehnung oder zu Verminderung des Umfangs od. 
der Sphäre seiner Theile bestimmt? Der Erfolg fällt 
freylich ganz anders in die Augen, weil er sich in Ver¬ 
änderung der Bildung oder der Vorstellung, der bey- 
den Hauptzwecke des thierischen Lebens zeigt: aber 
der Grund — kann er wohl ein anderer seyn? 

Ais Fundamentalkrankheiten sind genannt Hy- 
persthenie, Asthenie und Alienation. Erstere er¬ 
scheint freylich oft unter ganz andern Zügen, als 
die angeführten sind, aber es ist auch schwer, wo 
nicht unmöglich, ein allgemein passendes Bild von 
ihr zu entwerfen. Bey Angabe der antiphlogisti¬ 
schen Heilart im Allgemeinen ist des Quecksilbers 
mit keiner Sylbe gedacht. Gegen erhöhte Sensibi¬ 
lität werden die nai cotica als die allgemeinen Heil¬ 
mittel angeführt, wogegen die Praktiker eben so 
viel als gegen jene Omission einzuwenden haben. 
Bey der Asthenie ist die Eintheilung in directe und 
indirecte aus Hufelands angeführten Gründen ver¬ 
worfen. Aber liier findet sich eine Spur der Ein¬ 
theilung der Krankheiten in die der Productivität, 
Irritabilität und Sensibilität, es ist nämlich angeführt 
ein methodus restaurans, rohorans und excitans. 
Bey den qualitativ verändernden Mitteln ist sehr 
richtig gesagt, es gebe keine auflösenden Mittel, son¬ 
dern Stockungen weiden bald durch tonische, bald 
durch krampfstillende, bald durch Resorption mehren¬ 
de, bald durch chemisch zersetzende, und endlich durch 
örtlich a usleerende Mittel gehoben. Von den chemisch 
zersetzenden möchte Rec. einmal eine Probe sehen. 

Je mehr diess Buch, durch seine grosse Deut¬ 
lichkeit und Ordnung, sicli für die medicinischen 
Schulen empfiehlt, folglich auf die Bildung der an¬ 
gehenden Aerzte grossen Einfluss haben wird, desto 
genauer glaubte Rec. es durchgehen und auf das 
aufmerksam machen zu müssen, wodurch es, indem 
es den Geist vom tiefen u. grün dl. Forschen ableitet u. 
auf lauter leicht begreifliche einzelne Sätze zurück¬ 
führt, beym Unterricht schädlich werden könnte. 

Endlich müssen wir noch das rühmen, dass 
dieses Ruch correct und auf gutes Papier gedruckt sey. 
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Erbauungsschriften* 

Gesänge der Religion v. Joh. Friedr. Schinlc. Neu¬ 

brandenburg, bey Korb. 1811. XLIV u. 259 S. 8. 

Diese dem regierenden Herzoge von Mecklen¬ 
burg - Streute in einem schönen Gedichte zugeeig¬ 
nete Sammlung religiöser Gesänge zerfällt in vier 
Abtheilungen. Die erste enthält Fest-und Feyer- 
gesänge, die zweyte beschäftigt sich mit dem Glau¬ 
ben, den Pflichten und den Hoffnungen des Chri¬ 
sten, die dritte mit den Erscheinungen der Natur 
und des Lebens, die vierte gibt Lieder zur Bele- | 
bung des weiblichen Religionssinnes. Die Lieder 
der letzten Abtheilung begann der Verf. mit dem 
Bilde einer Jungfrau, die, da sie, durch die Con- 
firmationsfeyer für das bedeutsamere Leben einge- 
weihet, in die Welt tritt, die Würde ihres Ge¬ 
schlechtes anerkennt, und dieser Anerkennung ge¬ 
mäss zu empfinden, zu denken und zu handeln sich 
bestrebt, in diesem Bestreben Gattinn u. Mutter wird, 
und, ihrer Verpflichtung treu, das Glück des Be¬ 
wusst sey 11s u. des Friedens mit sich selbst empfindet. 
Diese kann dann als Matrone singen (S. 238 f.): 

Meinen Frühling leh’ ich wieder 
In der Jugend Kreis’ um mich! 
In der Freude frohe Lieder 
Mischen meine Lieder sich. 
Zeit und Alter bleichten zwar 
Längst zu Silber mir das Haar, 
Aber trotz der Stirne Falten 
Hat mein Herz sich jung erhalten. 

Froh, wie in des Lehens Morgen, 
Bin ich noch der Gegenwart, 
Für die Zukunft ohne Sorgen, 
Welche jenseits meiner harrt; 
Heiter seh den Tod ich nahn, 
Blumen schmücken seine Balm ; 
Freundlich werden mich empfangen. 

Die mir hier \orangegangen. 

In gleichem Geiste singt ein tugendhafter Greis 

in einem Liede der 3. Abthl. (S. 199 f.): 

Sey willkommen, sey gesegnet, 
Feyerstunde nahst du mir! 
Unerschrocken, fest begegnet 
Dieses Leibes Auge dir. 
Er, der einst von Gott gesandt. 
Deine Schrecken überwand, 
Schuf dich mir zum Friedensboten, 
Und rief Leben in denTodten. 
Freun will ich mich dieser Erde, 
Dieses Lebens, bis du schlägst, 
Zu des neuen Lehens Werde! 
Mich auf Seraphsschwingen trägst. 

OeflTne dann sich mir das Grab, 
Staub nur sinkt zum Staub hinab; 
Aber, hoch empor gehoben, 
Schwebt der Gottheit Funken droben. 

Die übrigen Stücke dieser 3. Abtli. sind 2 Lieder 
am Morgen, 2 Lieder am Abend, am Geburtstage, 
auf die 4 Jahrszeiten, beym Auf-und Untergänge 
der Sonne, im Gewitter, der Sternenhimmel, Glück 
des Daseyns, Segen der Freundschaft, Glück des 
Landmannes, auf einem Siechbette, Genesung, Für¬ 
stengelübde am Tage der Thronbesteigung, imd am 

letzten Abend des Jahres. — Wenn die meisten der 
in den beyden letzten Abtheilungen befindlichen 
Lieder geeignet sind, die häusliche religiöse Erhe¬ 
bung zu befördern; so sind doch einige unter ihnen 
und fast alle Gesänge der beyden ersten Abtheilun¬ 
gen zum Gebrauche für die öffentliche Andacht be¬ 
stimmt und von der Art, dass kein künftiger Her¬ 
ausgeber eines Gesangbuches sie unbeachtet und 
unbenutzt lassen darf. Ueberall war der Verf. von 
seinem Gegenstände wirklich begeistert, und überall 
ist es hellgedachte Wahrheit und klar empfundenes 
Gefühl, denen er das poetische Gewand gab. ,,Ich 
war mir,“ sagt er in der Vorrede, und die Wahr¬ 
heit dieser Versicherung erhellet aus den Gedich¬ 
ten selbst, ,.bey jedem gewählten Bild' und Aus¬ 
druck eines bestimmten Gedankens bewusst, und so 
hoff’ ich auch nirgends nur Wort und Bild, son¬ 
dern auch Inhalt, Nahrung für Verstand und Herz 
gegeben zu haben.“ Auf diese Hoffnung gründet 
er aber auch die Bitte an diejenigen, die seine Ge¬ 
sänge des kirchlichen Gebrauches würdig finden, sie 
ihren Sammlungen nur in der Gestalt einzuverlei¬ 
ben, die er ihnen selbst gab. „Ich habe alle Ach¬ 
tung, sagt er,“ für das, was man Popularität nennt, 
aber ich glaube keineswegs, dass sie in gereimter 
Prosa bestehe, und viel etwas Besseres sind zum 
Theiie die Veränderungen nicht, die man sich mit 
meinen frühem Religionsgesängen hier und da er¬ 
laubt hat. Wenn Poesie unbezweifelt ein Verstär¬ 
kungsmittel der Geistes - und Herzeilserhebung ist, 
so darf man sie auch nicht verprosaisiren, und dem 
Liede nicht rauben, wodurch es erst zum Liede 
wird “ Wird gleich der Verf. es nicht missbilligen 
können, wenn Männer, welche die Bedürfnisse ihres 
Kreises kennen, bey der Benutzung seiner Gabe auf 
diese Bedürfnisse Rücksicht nehmen, und hiernach 
auch einzelne Abänderungen treffen: so verdient doch 
seine Erinnerung um so mehr Beherzigung, je seltsa¬ 
mer oft die Grundsätze sind, nach welchen man Lie¬ 
der für den kirchlichen Gebrauch abändert, und je 
wahrer es ist, was der Vf. ebenfalls segt, dass, wenn 
nur wahrer Sinn und wahres Gefühl aus dem Liede 
spricht, die Bilder und Ausdrücke, die dem ungebil¬ 
deten Verstände Anfangs nicht ganz verstau lieh sind, 
auch ihm durch wiederholtes Lesen und Singen nach 
und mich anschaulicher und endlich vollkommen ver¬ 
ständlich und einleuchtend werden. Wir leugnen da- 
bey nicht, dass zuweilen, ohne poetischen Verlust, 
sich in diesen Liedern für den grösseren Haufen eine 
deutlichere Wendung wählen Hesse; auch liesse sich 
gegen den Gebrauch eines Wortes, wie Selbstvei voll- 
kommnung (S. 101.), in dem Liede wohl Etwas erin- Inern. Uebrigens kann die Bemerkung , dass in diesen 
Liedern der Christ grösstentheils in seiner Stärke und 
im heitern Bewusstseyn des glücklichen Strebens er¬ 
scheinet, und auf den Schwachen, Wankenden, auf 
seine Verirrungen mit Reue Zurücksehenden wenig 
Rücksicht genommen ist, der Sammlung .selbst den 
Vorwurf d: r Einseitigkeit nicht mit Recht zuziehen, 
da sie nicht leisten sollte, was man an ein zum Gebrau¬ 
che einer Gemeine bestimmtes Gesaugb. fordern darb 
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Kurze Uebersicht der neuesten, vorzüglich 

deutschen, Literatur. 

Die Menge cler in jedem Fache herauskommenden neuen 

Schriften macht es notliwendig, die Beschaffenheit der 
meisten verstattet, und andere Rücksichten fordern, 
dass wir, wie bereits angekündigt worden ist, von 
Zeit zu Zeit solche systematische Uebersicliten, in 
denen das Daseyn mehrerer Werke, neuer Ausgaben, 
neuer Auflagen u. s. f. mit wenigen Worten bemerkt 
wird, ohne dass wir uns dabey immer an dieselbe 
Form und Wahl binden, oder nicht einmal uocli all¬ 

gemeinere Uebersicliten geben würden. 

I. Allgemeine Sprachkunde. 

Grammaire polyglotte, francaise, Iatine, ital ienne, 

espagnole et anglaise, dans lacjuelle ces diverses lan- 

gues sont considerees sous le rapport du mecanisme 

et de l’analogie propre ä cliacune d’elles par J. A. 

Blondin. Par. 1811. 8. io8 S. 

Keine vollständige grammatikalische Zergliederung, 
aber docli brauchbare Uebersicht der genannten fünf 
Sprachen. 

II. Italiänisclie Sprache. 

Christian Joseph Jagemanns Jtalictnische Sprachlehre 

zum Gebrauche derer, welche die Italiänisclie Spra¬ 

che gründlich erlernen wollen. Aufs neue durchge¬ 

sehen von Phil. Jacob Flatjie. Dritte vermehrte 

und verbcss. Auflage. Leipzig, 1811. b. Vogel. XVI 

552 S. gr. 8. l Rthlr. 8 gr. 

Von der 2ten 1801 erschienenen Auflage wenig 
unterschieden. 

III. Spanische Sprache. 

Anleitung zum practisch - richtigen Gebrauche der 

Spanischen Sprachlehre, als zweyter Theil dersel¬ 

ben von Johann Daniel TVagener, Doctor und Pro¬ 

fessor. Leipzig, b. Vogel. 1811. VIII u. 264 S. 

gr. 8. " 18 Gr. 

Nach tnehrcni Jahren folgt dieser zweyte Theil, j 
der Stücke zum Ucbcrsetzen nach Ordnung der gram- ; 

Erster Ti and. 

matischen Regeln enthält, dem ersten mit Beyfall auf¬ 
genommenen, und wird nicht weniger nützlich befun¬ 
den werden, Ueber einige Eigenheiten der span. Sjira- 
che verbreitet sich die Vorrede. Weiter ausgefülirt 
ist diess in : 

Reßexiones sobre el estilo y en particular sobre el de 

las cartas sacadas de los mejores Autores y Grama- 

tistas con las reglas mas precisas de la ortografia 

Castellana por Juan Daniel TVagener, Doct. y Prof. 

Leipzig b. Vogel. 1811. VIII u. 202 S. gr. 8. 18 Gr. 

Diese Bemerkungen zerfallen in 3Capitel: l) Ueber 
die Regeln des Styls und des Briefstyls insbesondere, 
2) über das Cerimoniel, das in der innern und äussern 
Form des Briefs zu beobachten ist, 3) über die Art 
und Weise verschiedene Arten von Briefen zu verfer¬ 
tigen. Es ist doch zu viel Allgemeines und nicht bloss 
der spanischen Sprache Angehörendes vorgetragen. 

IV. Englische Sprache und Literatur. 

The Plays of TVilliam Shakspcare, accurately printed 

from the text of Mr. Steevens’s last edition witli a 

seleetion of the most important Notes. Volume XVII. 

Containing Hamlet Prince of Denmark. Leipzig b. 

Fleischer d. j. 1811. 276 S. 12. 1 Rthlr. 

Mit gewohnter Genauigkeit und Schönheit abge¬ 
druckt. Die Noten sind diessmal vorzüglich zahlreich. 

V. Französische Sprache. 

Nettes vollständiges Französisch - Deutsches u. Deutsch- 

Französisches Hand- und Taschenwörterbuch, ent¬ 

haltend alle gebräuchliche Wörter nebst Angabe ih¬ 

res Geschlechts, ihrer Construction und ihrer sowohl 

eigenthümlichen als figürlichen Bedeutung, alle wis¬ 

senschaftliche und Kunstausdrücke, so wie Tabellen 

über die unregelmässigen Zeitwörter etc., von M. 

Karl Benjamin Schade, Schlossprediger, Consisto- 

rialassessor und Inspector der herrschaftl. Waisen- 

liansschule in Sorau. Erster Theil, Französisch - 

Deutsch. Neue, durchgesehene, verbesserte und be¬ 

trächtlich vermehrte Auflage. Mit himzugefügter Ac- 

ccntuation jedes deutschen Iiauptw ortes im Deutsch- 
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Franzos. Theil, und einer Französisch-Deutschen 

und einer Deutsch -Französischen Sprachlehre Leip¬ 

zig, Hinriclis. 1B12. 535. 4o. S. kl. 8. Zweyter 

Theil, Deutsch-Französisch. 639. 36 S. 2Rthlr. 

Der ausführliche Titel macht jede weitere Aus¬ 

einandersetzung des Neuen, wodurch diese Ausgabe 

eines schon von allen Seiten bekannten und. benutzten 

Wörterbuchs sich auszeichnet, unnöthig. Der Preis ist 

ungeachtet seiner Vermehrung unverändert geblieben. 

Nouvelle Grcnnmaire Erancaise, oder systematische An¬ 

weisung zu leichter und gründlicher Erlernung der 

französischen 'Sprache für Deutsche, mit Erläute¬ 

rung durch zweckmässigere Beyspiele als im Mei- 

dingcr. Der frahzös. Thcil bearbeitet von Alexan¬ 

dre de La Combe, llcencie en Droit etc. Der deut¬ 

sche Tlieil von C. L. Seebass, Prof. d. Philos. b. 

d. Univ. zu Leipzig. Dritte verbesserte und ver¬ 

mehrte Auflage. Leipzig, 1811. Hinriclis. IV. VIII 

u. 657 S. in 3. 16 Gr. 

Die zweyte Ausgabe hatte vorzüglich mehrere 

Berichtigung der Regeln und des Ausdrucks, mehrere 

Zusätze erhalten. Die gegenwärtige ist eine neue Auf¬ 

lage. Der in Kupfer gestochene Titel bedürfte noch 

einer kleinen Verbesserung. Das AVerk selbst ist längst 

nach Verdienst gewürdigt und mit Recht gebraucht 

worden. 

Cours de langue francaise oder Anleitung zur practi- 

schen Uebung in der französ. Sprache durch Bey- 

«piele und Erzählungen zum Uebersetzen ins Fran¬ 

zösische mit untergelegten Phrasen. Für Schulen 

und zum erleichternden Selbstgebrauche aller vor¬ 

züglichen französ. Sprachlehren, besonders aber der¬ 

jenigen von Seebas (Seebass) und Lacombe, wovon 

cs den zwej^fen Theil ausmacht. Von Z. de Beau¬ 

rains. Neue vermehrte und sorgfältig verbesserte 

Auflage von de Grandpont, Prof, und kön. preuss. 

Lector d. franz, Spr. Leipzig, Hinriclis. 1811. X 

u. 176 S. in 8. 10 Gr. 

Der franz. Titel ist kürzer als der deutsche, in 

welchem zwey Sprachfehler aufstossen. Der Verf, ver¬ 

sichert, dass diese Chrestomathie zum Uebersetzen ins 

Französ. vorzüglicher sey, als alle bisherige, dass er 

sie fleissig durchgesehen und verbessert habe, dass ihm 

noch manches entgangen sey und, dass das AVerk voll¬ 

ständiger seyn könnte, dass es aber, so wie es ist, 

gut, nützlich und ohne Widersprüche das beste in 

dieser Art sey. 

VI. Lateinische Sprachlehre. 

1. Christian Gottlob Bröders AVörterbuch zu seiner 

kleinen lateinischen Grammatik für Anfänger. Achte 

Auflage. M. K. Sachs-, und K. Bayer, allergn. pri- 

vil. Freyliciten. Leipzig, 1811. bey F. C. W. Vo¬ 

gel. VIII u. i5i S. gr. 8. 6 Gr. 

2. Praktische Grammatik der lateinischen Sprache 

von Christian Gottlob Br öder, Pastor zu Beuchte u. 

Weddingen im Fürst. Hildesheim. Achte verbes¬ 

serte und vermehrte Originalausgabe. Leipzig, 1810. 

b. Vogel. XVIII u. 502 S. gr. 8. (Pr. d. Gramm, und 

Lect. lat.) 16Gr. 

3. Lectiones latinae, deleetandis excolendisque pue- 

rorum ingeniis accommodatae. Collegit adieetisque 

notis philol. edidit C. G. Broederus. EdiLio octava, 

Lipsiae, 1810. snmt. Vogel. 92 S. gr. 8. 

Alle dreyAAVrke brauchen nicht erst bekannt ge¬ 

macht zu werden. Das 1. und 3. haben keine Verän¬ 

derungen erfahren. Im 2. findet man einige Zusätze 

und Verbesserungen. Die Von\ zu 2. darf vorzüg¬ 

lich nicht übersehen werden. I11 ihr erklärt sich nicht 

nur der Verf. über manches in seiner Grammatik 

genauer, sondern erinnert auch, dass manche, von 

denen neuerlich Lehrbücher der lateinischen Sprache 

erschienen sind, ihn nur abgeschrieben haben und be¬ 

richtigt auch einige von ihnen gemachte Fehler. Diese 

echten Ausgaben unterscheiden sich durch die Unter¬ 

schrift des Verlegers auf der Rückseite des Titels von 

den Nachdrücken. 

Kleine lateinische Grammatik mit leichten Lectionen 

für Anfänger, von Christian Gottlob Bröder, Pastor 

u. s. f. Neunte verbesserte Originalausgabe. Mit K. 

Sachs, und K, Bayer’schen allergn. Freyliciten. Leip¬ 

zig, 1811. Vogel. XIV u. 266 S. gr. 8. Ladenpr. 8 Gr. 

Dem Verf. war es bey der Schnelligkeit, mit wel¬ 

cher die achte Auflage vergriffen wurde, und seinen 

anderweiten Geschäften nicht möglich, etwas daran zu 

verbessern, und er musste also alle weitere Aufbesse¬ 

rungen künftigen Auflagen voibehaltcii. 

VH. Geschichte. 

Le regne de Louis XI. et l’influence qu’il a cu jus- 

ques sur les derniers temps de la troisieme dyna- 

slie, par Alexis Dumcsnil. lai. 1811. 8. 

Zwar nach manchen neuern Ansichten aber ohne 

liistor. Kritik geschrieben. 

Allgemeine Weltgeschichte für Kinder von Johann 

Matthias Schröckh, vormal. Prof, der Geschichte 

zu WRteiiierg. Erster Theil. Alte Geschichte. 

Vierte, verbess. und vermehrte Auflage. Leipzig, 

Weidmann. Buchhaiidl. 1811. 4i7 S. kl. 8. ohne 

die Vorr. 12 Gr. mit Kupfern in gr. 8. 

P 
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Der Nachfolger des verew. Schröckh, Hr. Prof. 

Pölitz, hat diese Ausgabe besorgt, Bey der Revision 

hat er aus Achtung gegen den Verfasser und das Pu¬ 

blikum so wenig als möglich verändert, und nur. 1. in 

der altern Ges hiclite entschiedene veraltete Ansichten 

und unhaltbare Behauptungen im Stillen berichtigt, 

i>. die Nachlässigkeiten und veralteten Formen des Styls 

verbessert, 3. die erforderlichen Ergänzungen und 

Nachträge beygebracht (die jedoch in den folgenden 

Bänden zahlreicher seyn werden), 4. ein specielles 

Register beygefiigt. Wir hätten gewünscht, dass bey 

wichtigen Begebenheiten die Jahrrechnung vor Chr. G. 

am Rande angegeben worden wäre. 

Historisches Handbuch für Kaufleute oder die Welt¬ 

geschichte nach Handels - .Epochen bearbeitet von C. 

von Perrin Pcirnajon, Kais, franz. Capitain en re- 

forme. Zweyte vermehrte und verbesserte Auflage. 

«Leipzig, 1811. Hinriclis. XVI u. 255 S. gr. g. lRtlilr. 

Eigentlich chronolog. Geschichte des Handels mit 

einigen weitern Ausführungen und Digressionen. Denn 

zu diesen letztem rechnen wir die für ein solches 

Compendium zu lange Dratribe über die Vortheile und 

Nachtheile der Entdeckung Amerika’s, S. 84 — Ji2. 

Von den Pliöniciern, einer der ältesten und angeblich 

wichtigsten Handelsnation, hat der Verf. wenig gesagt, 

weil ein Kaufmann kein Alterthumsforscher zu seyn 

brauche, und die Karthagineser hat er auch ausser sei¬ 

nem Gesichtspuncte gelassen, „weil sie mehr ein see- 

räuberisclies als seehandelndes Volk warenf (wie gut 

der Verf. die Völker des Altertlmms kennt!). Die 

erste Ausg. schloss mit dem Allfang der franz. Revo¬ 

lution, die zweyte ist bis auf gegenwärtigen Zeitpunct 

fortgesetzt. In einer verbesserten Ausg. sollte man 

auch die Ptolomäer und die Refougiers (in der In- 

haltsiibers. Refugiers) nicht mehr finden. 

VIII. Literatur- und Kunstgeschichte. 

Von dem Dictionnaire universelle, liistorique, critique, 

et biographique par Chaudon et Delandine, erscheint 

bey Prudliomme die neunte sehr vermehrte Auf¬ 

lage, von welcher schon der i5te Band (der aber erst 

in den Buchst. F geht) erschienen ist. 

Neben demselben kömmt auch des Hrn. Michaud mit 

kritischer Auswahl geschriebene Biographie univer¬ 

selle heraus , von der schon 4 Bände gedruckt sind. 

Uistoire des arts en France, prouvee par les monu- 

mens, suivie d’une description chronologique des 

ßtatues en marbre et en bronze, basreliefs et tom- 

beaux des hommes et femmes celebres, reunis au 

Musee imper. des monumens fi ancais par Alex. Re¬ 

noir. Ein Quartband nebst einem Atlas von x64 K. 

in Fol. Rtlilr. 
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Manche schon früher benutzte Kupferlafcln sind 

hier wieder abgedruckt. 

Das Prachtwerk, Le Musee francais, haben die 

nun schon verstorbenen Herausgeber Robillcird— Pe— 

ronville und Laurent nicht vollenden können. Man 

hofft aber die Fortsetzung vom Sohn des Hrn. Laurent. 

IX. Kinderschrifteil. 

Fabeln und Erzählungen für die Jugend von Jakob 

Stiller. Mit 12 Bildern. Leipzig, G. Fleischer d. 

j. 1811. 107 S. 8. 8 Gr. 

Vier und dreyssig lehrreiche Erzählungen und 

Fabeln, welchen letztem die Moral angehängt ist, mit 

1 Q Holzschnitten. 

Der Mensch auf Reisen durch die TVelt, ein beleh¬ 

rendes und unterhaltendes Bilderbuch liir freundli¬ 

che, muntre und wissbegierige Knaben und Mäd¬ 

chen, welche die Welt und die Menscheil, ihre 

manniclifachen Verhältnisse, Bestrebungen und Müh¬ 

seligkeiten genau kennen lernen und sich dadurch 

ein frohes, heiteres Lehen bereiten wollen. Vom 

Verf. des Vaters Hellmuth, der Mensch von Anbe¬ 

ginn u. m. a. (Carl Friedr. Hof mann unter der 

V01T. unterzeichnet). Halle und Berlin, Buchhandl. 

des Hall. Waisenhauses. i3o S. 12. Mit 25 aus- 

gem. Kupfert. und einer Karte. In Futter. 1 Rtlilr. 

Nicht eine zusammenhängende Uebersicht der Lan¬ 

der und ihrer Merkwürdigkeiten, sondern eine alpha¬ 

betisch geordnete Zusammensloppeluiig von Völkern, 

Arten des Reisens, Anstalten, Einrichtungen u. s. fv 

mit mehrern Unrichtigkeiten und geschmacklosen Bil¬ 

derchen, und doch vom Verf. nicht nur der Jugend, 

sondern auch den Eltern und Kinderfreunden für nütz¬ 

lich ausgegeben. 

Der Himmel mit seinen TFundern und der Kalender 

mit seiner Deutung, nebst einer gedrängten Beschrei¬ 

bung ländlicher Beschäftigungen und städtischer Ver¬ 

gnügungen durch alle Münafhe des Jalncs (.) ein 

eben so lehrreiches als unterhaltendes Bilderbuch 

für gutgesinnte, fleissige Knaben und Mädchen (.) 

mit i3 illum. Kupfertafeln und zwey Himmelskar¬ 

ten überaus fasslich und verständlich voi getragen 

vom Verf. des Vater Hellmuth, der Mensch von 

Anbeginn u. a. m. Halle u. Berlin, in der Buclili. 

des Hall. Waisenh. 234 S. 12. In Futter. lRthlr. 

Drey Abteilungen: l) die Sonne und die Sterne 

(und Einiges über Astronomie überhaupt), 2. der Ka¬ 

lender und seine Deutung (der Einteilung desselben, 

Feste, Zeichen u. s. f.), 3. Beschäftigungen und Er¬ 

holungen des Landmannes und Städters durch alle Mo- 
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natlie des Jahres, Wie richtig dev Verf. sclireibo und 

interpungire, erhellt schon aus dem Titel. Unter die 

Planeten hat sich auch eine Abschweifung über die 

Spinnen, als Witterungsprophetinnen verirrt. 

Erste Vorbereitungen für Kinder zunächst zum Ge¬ 

brauch beym häuslichen Unterricht. Erstes Bänd¬ 

elten, Enthält ein ABC- und Bilderbuch, nebst 

einer Anweisung, Kinder leicht lesen zu lehren, von 

/ 4, C. Löhr, Pastor in der Altenburg vor Mer¬ 

seburg. Vierte perbesserte Auflage. Leipzig, G. 

Fleischer d. j. 2i4 S. 2oGr. 

Auch unter dem Titel; ABC- und Bilderbuch etc. 

_ P)je neue Auflage hat keine wesentlichen Verände¬ 

rungen erfahren. Möchten doch die ip Kupfer ver¬ 

bessert seyn. 

Moralische Erzählungen aus der Thier- und Men¬ 

schen- Welt. Zum Geschenk für gute Söhne und 

Töchter. Neue vermehrte Ausgabe. Mit Kupfern 

und Vignetten. Leipzig, b. Hinrichs (ohne Jahrzahl 

u. daher immer neu). VI u. 196 S. 8. geb. lftthlr. 2 Gr. 

ig Aufsätze zum Theil in Versen, und in abwech¬ 

selnder Art der Darstellung, doch wohl nicht bloss 

zum Geschenk für gute Söhne und Töchter bestimmt. 

Historisches Bilderbuch für die Jugend, enthaltend 

Vaterlandsgeschichte. Zehntes Bändchen, mit K. 

Leipzig, Vogel. 1811. 327 S. 8. 1 Rthlr. 4Gr. 

In diesem B. ist nur die Geschichte des deutschen 

K. Leopolds I. t\nd der Begebenheiten seiner Zeit, 

fortgesetzt bis zur türkischen Belagerung von Wien 

und dem Entsätze der Stadt. Die Erzählung ist wohl 

zu ausführlich, die Gegenstände der Kupfer sind fin¬ 

den beschränkten Raum nicht immer gut gewählt (z. 

B. die Seeschlacht No. 6.). In dem Maasse fortgesetzt 

wird diese Neuere Geschichte (denn das ist der wahre 

Titel, nicht liistor. Bilderbuch) noch viele Bändchen 

liillen. 

Hie frohen Abende oder Erzählungen eines Vaters im 

Kreise seiner Kinder von Jacob Clatz. Zweytes 

Jahr. Mit 10 illum. Kupf. Leipzig, b. Fleischer 

d. j. (1811.) 204 S. 2 Rthlr. 

Wieder 100 lehrreiche Erzählungen aus der Na¬ 

turgeschichte und Kinderwelt von No. 101—200 zum 

Theil mit Warnungen gegen jugendliche Fehler und 

Gefahren verbunden. 

Unterhaltungen für Kinder und Kinderfreunde von 

Chr. Gotth. Salzmann. Neue durchaus umgearbei- 

M 6 

tete und verbesserte Auflage. Leipzig, 1811. bey 

F. C. W. Vogel. Erster Band. VIII u. 2G8 S. 8. 

Zweyter Band. IV u. 272 S. 1 Rthlr. 12 Gr. 

Der verewigte Verf. hat diese Bände noch selbst 

umgearbeitet, Aufsätze, die er (33 Jahr nach der er¬ 

sten Erscheinung) für gehaltlos und zweckwidrig hielt, 

weggelassen, die Schreibart verbessert und einige neue 

Aufsätze hinzugefügt. Sie werden gewiss nicht weni¬ 

ger, als ehemals, vielen Nutzen stiften. 

Gutniann oder der Sächsische Kinderfreund. Ein Le¬ 

sebuch für Bürger - und Land-Schulen. Von M. 

Karl Traugott Thieme, Rector der Schule zu Lö- 

bau. Erster, zweyter Theil. Fünfte verb. Außage. 

Leipzig, b. Vogel. 180g. Ladenpr. 16 Gr. 

Die Ausgabe ist von Hirn. Vieedir. Dolz besorgt 

worden, der nur einige Abänderungen gemacht hat, 

wo sie entweder durch die Zeitumständc und neuere 

Ereignisse gefordert wurden, oder nöthig waren, um 

manches Anstössigc zu mildern. 

Karls und Emiliens vergnügte Spielstunden. Oder r 

neue Kinderspiele für eine gesellige, muntre und 

lehrreiche Unterhaltung, von G. C. Claudius. Mit 

Kupfern. Dem Alter von 8 bis i4 Jahren gewid¬ 

met. 

Auch mit dem Titel: 

Kinderspiele für das häusliche, gesellige Vergnügen. 

Ein Taschenbuch zur Belehrung und Unterhaltung 

fürs Jahr 1811. Von G. C. Claudius. Leipzig, b. 

Hinrichs. 260 S. 8. 1 Rthlr. 12 Gr. 

Eilf Aufsätze und Kindersjnele, von denen ein 

Theil shhon früher gedruckt war, hier aber umgear¬ 

beitet, nebst mehrern neuen erscheint. 

Gratulations - Büchlein für die Jugend. Enthaltend 

Glückwünsche, Anreden, Condolenz-Briefe, Gesänge 

und Gebete bey verschiedenen feyei’lichen Gelegen¬ 

heiten; nebst Denkspriiehen für Stammbücher. Von 

Jakob Stille. Leipzig, 1811. G. Fleischer d. j. 

i55 S. 12. 8 Gr. 

Formulare zu Glückwünschen an Geburtstagen, an 

Nalnnenstagen, Neujahrswünsche an verschiedene Per¬ 

sonen , Abschiedsworte beym Austritt aus dem älterli- 

chen Hause, Anreden bey Prüfungen, Abscliiedsreden 

für Schüler und Lehrlinge, Worte der Theilnahme 

bey Krankheiten, Glückwünsche zur Wiedergenesung, 

Condolenz-Briefe, Gebete, Denksprüche und Gesänge 

sind hier in hinreichender Zahl aufgestcllt. 

Bey Breitkopf und Härtel in Leipzig, den Verlegern dieser Eit. Zeitung, sind auch die darin arrge- 

zeigten Bücher immer zu haben. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 1. des Februars. 28. 1 Bl 2t 

Intelligenz - Blatt. 

Folgende zwey Gedichte, die uns aus sicherer Hand 

zugekommen sind, werden gewiss vielen Lesern dieser 

Blätter ein grosses Vergnügen machen. Sie sind von 

Sr. Excellenz, dem Hrn. Baron von Serra, jetzigem 

ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Mi¬ 

nister Sr. Majestät des Kaisers von Frankreich und 

Königs von Italien bey Sr. Majestät dem König von 

Sachsen, das erstere bey seiner letzten Hinreise nach 

Warschau zum König, das andere bey der Rückreise 

nach Dresden gedichtet worden, und erinnern durch 

Vortrag und Inhalt an den berühmten Verfasser der 

schon im Jahre 1807 in Paris bey Didot erschienenen 

4 Bücher Cummentarii de hello Germanico, wovon 

jetzt unter den Augen des Hrn. Verlassers eine neue 

vielfach veränderte und bereicherte Ausgabe, zugleich 

aber auch die Fortsetzung de Bello Sarmatieo, die 

gleichfalls in der Handschrift langst vollendet war, er¬ 

scheinen wird. Dieser letztere Umstand dürfte viel¬ 

leicht zum Verständniss der letzten Worte im zwey- 

teil Gedichte von einiger Bedeutung seyu. — 

I. 

IN VARSOVIAM 

VOTA R E D U C / S A M I C I. 

Divanun forma, muliebvi, fortium et altrix 

Magna virum ac votis recldita terra meis, 

Salve! quam propere Deus liaec mihi gaudia fecit. 

Scilicet ut tecum jungier hospitio 

Bis possem, et, fueram qui pars sociusque laborum, 

Dicere, quis dederit, sitque daturus openu 

Dum haud oblita mei, atque tui non immemor ipso 

Pergamus fidas consociure manus, 

Te Regem colere, incoluniique tibi audiit orbis 

Huuc patris esse loco , Caesarcm adesse Dci. 

II. 

ODE, 

QUUM I) RES DAM PROFICISCERETUR. 

Saxones visam Aonidum inter artes 

Mai tis expertos agitare currus , 

Te bono visam modo rege laetam, 

Dresda, recepto. 

Stare visam Albim gelu et incitum jnox 

Veris aurä, Caesaris atque Regis 
* 

Ire vectum undis male contumaci 

Nomina ponto. 

Fert Deus, quo jussa fidesque poscunt. 

Hic amet nostri meminisse Caesar, 

Hie sinas, Clio, duce te appetitai» 

Tangere metam. 

Errichtung einer Universität in Norwegen. 

Im norwegischen Blatte: Bndstikken, las man un¬ 

term 1. Juuy 1811 folgende Einladung zur Öubscri- 

ption zu einer Universität in Norwegen: 

„Landsleute und Brüder!“ 

„Lange fühlten denkende Normänner den Mangel 

11er Universität in Norwegen. Mehrmals wurden 

orwegens Wünsche laut, den Wissenschaften einen 

hron in seinem eigenen Schoose zu errichten. L - 

Männer, deren Andenken uns Normännern heilig 

t und bleibt, redeten mit Wärme und Kraft für diese 

ichlige Nationalangelegenheit. — Aber manche hcliwie- 

«keiten verhinderten bis diesen Augenblick ihre Aus- 

ihrung. — Die Vorsehung behielt Königs Inedrichs 

cs sechsten Regierung den unsterblichen Ruhm, ten 

Erster Band. 
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Tempel der Wissenschaften in Norwegen zu grün¬ 

den!“ — 

„Grosse Unglücksfalle, die den Staat erschütter¬ 

ten und ihn zu Grunde za richten drohten, Hessen 

Norwegen vornehmlich schwer manche Entbehrun¬ 

gen fühlen , aber riefen auch bis dahin unbekannte 

Kräfte hervor, ihnen abzuhelfen. Audi der Wunsch 

nach einer Universität in Norwegen flammte mehr als 

je vorher auf, da Feinde zu Lande und zu Wasser der 

studirenden Jugend neue Schwierigkeiten in den Weg 

legten, zum Sitze der Wissenschaften zu gelangen, und 

das durch das Kriegsunglück geweckte neue Streben 

nach Vollkommenheit in Ablielfung der eintretenden 

Bedürfnisse täglich Anforderungen auf manche uns feh¬ 

lende Kenntnisse machten.“ 

„ Norwegens Wunsch nahte sich dem Throne, und 

Friedrich der sechste, der nichts anders wollen kann, 

als das Wohl seiner Unterthanen, der nicht ertragen 

kann, dass irgend ein Theil seiner vereinten Staa¬ 

ten zurückgesetzt werde, wird gewiss Norwegen 

eine Universität geben, wenn die Mittel, die zu ihrer 

Errichtung und Erhaltung erforderlich sind, lierbeyge- 

schaft werden. Von der Regierung dürfen wir mit 

Zuversicht erwarten, dass sie kräftig beytragen wird, 

diese Mittel zu Wege zu bringen. Aber können wir, 

dürfen wir erwarten, dass sie alles tliut? — Nein, 

Brüder, unzählige wichtige Gegenstände machen An¬ 

forderung an die Aufmerksamkeit der Regierung und 

an ihre durch den Krieg geschwächten Mittel. Wir 

sind es darum unserer eigenen und Norwegens Ehre 

schuldig, unsere Kräfte zu vereinen und anzustrengen, 

um einen Tempel der Wissenschaften in Norwegen zu 

errichten und zu erhalten, damit nicht Zeitgenossen 

und Nachkommen sagen: „die Normanner sprachen 

„eine lange Reihe von Jahren viel von Nothwendig- 

„keit und Nutzen einer nordischen Universität, aber 

„sie trugen nur wenig bey, durch kraftvolle That ili- 

„rem Vaterlande diess unschätzbare Gut zu verschaf¬ 

fen“ — Doch nein! So etwas sollen die Jahrbü¬ 

cher nicht von den nun lebenden Söhnen Norwegens 

bezeugen. Mit wahrer Freude wie mit fester Hoffnung 

sieht die Direction, die hier jetzt das Glück hat, an 

der Spitze der Gesellschaft nordischer Vaterlandsfreunde 

zu stehen, voraus, dass derselbe hohe Mulh, dieselbe 

nordische Kraft, die unter Anführung von Norwegens 

freylich erblassten, aber doch unsterblichen Helden 

und Freunden, Norwegens Selbstständigkeit gegen Fein- 

desgewalt, kämpfend zugleich gegen Hunger und Noth, 

schützte, auch sich zeigen wird in der Normänner An¬ 

strengung für eine nordische Universität. Mit Freu- 

den wird der Reiche eilen, von seinem Ueberffuss zu 

opfern, mit Freuden der minder Vermögende seine 

Bedürfnisse beschränken, um Norwegens Universität 

auf einem festen Grundwall aufzurichten. Alle braven 

Normanner werden wetteifern, zu dieser grossen Na- 

Sionalsaclie beyzutragen; denn wer unter uns sollte so 

kurzsichtig seyn, dass er nicht einsähe, wie wichtig 

es sey, dass Norwegens studireude Jugend, seine schön¬ 

ste Hoffnung, gebildet werde in der Mutter Schoos 

auf eine des Landes Natur angemessene Weise; und j 

wer unter uns wäre so kalt, dass ihn nicht der Ge¬ 

danke entzückte, mit der nordischen Universität eine 

neue Morgenröthe über Norwegens Gebirge hinstralen 
zu sehen ? — “ 

„ In dieser sichern Ueberzeugung, und aufgefordert 

durch mehrere brave Normänner, erfüllt die Direction 

der Gesellschaft für Norwegens Wohl die angenehme 

Pflicht, der Nation Gelegenheit zu geben, öffentlich 

ihren Eifer lür die Gründung und Erhaltung einer 

nordischen Universität zu aussern, indem sie ihren 

geehrten Mitbürgern durch sämtliche Districtscommis- 

sionen einen Subscriptionsplan vorlegt, wo jeder be¬ 

merken mag, was und wie er zu dieser wichtigen Na¬ 

tionalsache beytragen will, sey es nun auf einmal 

durch Gabe an Gold und Silber, an Geld, an Land¬ 

stücken oder anderin festen Eigenthum, an Bibliothe¬ 

ken, Naturaliensammlungen, Instrumenten u. clergl., 

oder jährlich durch Anweisung von Einnahmen, Zin¬ 

sen, Zehnten, Naturalabgaben u. clergl.“ 

„So wie wir voraus überzeugt sind, dass alle un¬ 

sere braven Mitbürger, sowohl in als ausser unserm 

vaterländischen Verein, kräftig beytragen werden zur 

Erreichung dieses hohen Endzwecks, so dürfen wir 

versichern, dass in dieser wichtigen Sache nichts von 

unserer Seite versäumt werden soll zu unsers Nord¬ 

reiches Wohl! — “ 

Auf dem circulirenden Plan zeichneten sogleich, 

Friedrich, Prinz zu Hessen, ein für allemal 5ooo Rthlr. 

Bischof Beeil, jährlich, so lange er im Amte ist, 5o 

Rthlr.; Oberlehrer Rasmussen, jährlich, so lange er 

im Amte ist, 20 Rthlr.; Prof. Rostedt ebenfalls 20 

Rthlr.; Oberlehrer Platon ein für allemal 5oo Rthlr.; 

Justizrath Bull jährlich 6o Rthlr.; Kammerherr Peter 

Anker und Graf Wedel Jarlsberg zusammen ein für 

allemal 5o,ooo Rthlr.; Kammerherr Rosenkranz ein 

für allemal 3o,ooo Rthlr. u. s. w. — Manche ein¬ 

zelne selbst unter den Kaufleuten haben sich nachher mit 

5ooo, ja 10,000 Rthlr. gezeichnet, und nachdem un¬ 

term 2 teil September die Königl. Bestätigung der Er¬ 

richtung dieser so sehnlich gewünschten Universität 

in Norwegen erfolgt ist, so betragt die Subscriptions¬ 

summe im Anfang Oetobers bereits 422,230 Rthlr. 

ein für allemal, und 2471 Rthlr. an jährlichen Bey- 

trägen; ausserdem noch 35oo Rthlr. Spccies ein für 

allemal, und G25 Tonnen Gerste, und 200 Ton¬ 

nen Hafer jährlich. — Ein herrliches Ehrendenkmal 

clcs Patriotismus und der Wissenschaftliebe der Nor¬ 

weger im Jahr 1811 wird diese nun bald in ihrem 

Flor dastehende Universität für alle Zukunft seyn! — 

Preisaufgaben. 

Die lc'önigl. sächsische oherlausitzische Gesellschaft 

der Wissenschaften in Görlitz setzt, vermöge einer von 

ihrem verstorbenen verehrten Mitgliede, Hrn. Scabi- 

nus Petri zu Görlitz, gemachten Stiftung, diessmal 

zwey Preise, jeden von funjzig Thalern in Gelde, auf 

die beste Beantwortung folgender Fragen: 
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l ) In welchem Zustande befand sich das Brau-, 

JManufactur - und Handels - Gewerbe der Sechs- 

städte, ingleichen die Landwirthschaft, im drit¬ 

ten Vieriheile des sechzehnten Jahrhunderts in 

der Oberlausitz? und in welchem Verhältnisse 

waren sie damals mit Öffentlichen Abgaben be¬ 

iheilt ? 

2) Ist die Urform der gothischen Baukunst, worin 

sie sich wesentlich von allen übrigen unter¬ 

scheidet, wirklich Erfindung der Gothen? und 

war sie schon ein wesentliches Eigenthum dieses 

Volkes, als Ulphilas, Bischof der Gothen, das 

Christenthum unter ihnen verbreitete, und die go- 

thische Buchstabenschrift einführte, die er theils 

nach der griechischen bildete, theils selbst er¬ 

fand? 

Die Beantwortung dieser Fragen geschieht in deut¬ 

scher oder lateinischer Sprache, wird bis Michael 1812 

angenommen, und mit dem gewöhnlichen versiegelten 

Zeddel, in welchem sich der Nähme des Verfassers, 

und auf welchem sich der auf die Abhandlung geschrie¬ 

bene Sinnspruch befindet, unter der Aufschrift: 

An die königlich sächsische oberlausitzische Gesell¬ 

schaft der IVissenschaften in Görlitz 

eingesendet, worauf in einiger Zeit der besten Lösung 

jeder dieser zwey aufgestellten Fragen der Preis von 

fünfzig Thalern zuerthcilt, und die Nahmen der V er¬ 

fasset’ derselben öffentlich bekannt gemacht werden 

sollen. 

Beförderungen und Ehrenbezeigungen. 

Die konigl. Dänische Gesellschaft der Wissen¬ 

schaften zu Kopenhagen hat die Herren Major und 

Ritter vom Danebrog, Steffens, Prof, und Ritter des 

Westpliäl. Ordens, Heyne, in Göttingeil, Prof. Heeren 

ebendaselbst, und Hofrath Bottiger in Dresden zu Eh¬ 

renmitgliedern ernannt. 

Der Ritter Monti, der am 29. Dec. v. J. dem 

Vieekönige von Italien ein Exemplar seiner Ueber- 

setzung der Iliade überreichte, hat dafür ein schmei¬ 

chelhaftes Schreiben und eine schwere goldne Medaille 

erhalten. 

Nekrolog vom Julius 1810 an. 

Am 26. Sept. (i4. Sept. alt. St.) starb zu Mos¬ 

kau der russ. kaiserl. Hofralh und Prof. d. alten Li¬ 

teratur, Christian Friedrich von Matthäi, geb, zu 

Gröst.a in Thüringen 4. März 1744, war schon früher 

(177b) Rector der Gymnasien und Prof, zu Moskwa, 

kehrte von da nach Leipzig zurück i"85, und wurde 

R ector der Fürstenschule zu St. Afra in Meissen, 1789 

Prof, der griech. Literat, auf der Univ. zu Witten¬ 

berg, von wo er i8o5 nach Moskau zurück eing. Seine 

kritischen Arbeiten über das N. Test, werden ihn im¬ 

mer unvergesslich machen. 

Den 3o. Septbr. starb zu Danzig Ilans Carl Dip- 

pold, geb. zu Grimma 1783 den 26 März (vcrgl. [Er- 

mels] Alt. ii. N. von Grimma, S. 62) woselbst sein 

im Xlten Bd. des Mensel. G. T. benannter Vater, 

Gottfr. Ehregott Dippold der A. G. Doctor war. Er 

studirte zu Grimma und Leipzig, ward in Jena A. M. 

und habilitirte sich zu Leipzig am 16. März 1808 

durch die Abh. 

de fonlibus historiae Caroli M. et scriptoribus eam 

illustrantibus. Dresd. 1808. 4. (4oS.) 

Von dieser Zeit an hielt er in Leipzig historische 

Vorlesungen, und stiftete eine historische Gesellschaft 

daselbst, von der er selbst Rechenschaft in folgendem 

Buche gibt: 

Geschichte des Grafen Egmont von August Bercht, 

Denksehr, der histor. Gesellseh. zur Stiftungsfeyer 

der Universität Leipzig am 4. Xbr. 1809 mit vor- 

nusgesehickter Nachricht über ihre Stiftung und frü¬ 

hem Jubelfeste, wie über die genannte Gesellschaft 

von deren PraesesII. K. D. Leipzig, 181O. kl. 8. 70 S. 

In eben diesem Jahre kam noch von ihm heraus : 

Leben Kaiser Karl des Grossen. Tübing. 1810. 8. 

324 S., und dieses überall empfohlne Buch ver- 

schafte ihm die Stelle eines Prof, der Geschichte an 

dem Gymnasium zu Danzig. 

Kaum hatte er diese Stelle angetreten, so lieferte 

er, in Verbindung mit dem Prof. Käthe in Jena: 

Allgem. historisches Archiv. Leipzig, bey Rcclam. 8. 

wovon bereits 3 Hefte 1810 und 1811 ausgegeben 

worden sind. 

Mit seinem Tode ging der Plan: einst die Ge¬ 

schichte seines herrlichen Volks zu beschreiben, ( den 

er selbst in der Vorrede S. VI. zu s. Karl des Grossen 

Leben darlegt), unter. 

Nachricht, 

durch welche wir den fernem Verwechselungen un- 

sers Allgemeinen Anzeigers mit mehreren andern un¬ 

ter gleichen oder ähnlichen Titeln erscheinenden Tag¬ 

blättern, so wie den öftern Nachfragen wegen der 

nähern Bedingungen vorzubeugen wünschen. — Unter 

dem Titel: 

Allgemeiner Anzeiger, oder allgemeines 

Iulelligenzblatt zum Behuf der Justiz, der Poli- 

zey und der bürgerlichen Gewerbe, wie auch zur 

öffentlichen Unterhaltung der Leser über gemein¬ 

nützige Gegenstände aller Art, 

erscheint hier in Gotha alle Tage (ausser den hohen 

Festtagen) ein Stück von 1 oder i Bogen. Die post- 
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täglichen und wöchentlichen Lieferungen sind durch 

die respect. Postämter und Zeitungs - Expeditionen, 

und die monatlichen, in brochirten Heften, durch die 

Buchhandlungen zu beziehen. Man pranumerirt bey 

denselben auf jeden Band, deren 2, jeder mit einem 

Register versehen, einen ganzen Jahrgang von beynalie 

io Alphabet in Quart ausmachen, mit 2 Rthlr. oder 

3 Fl. 36 Xr. Nur in weit entfernten Gegenden kann 

eine billige Erhöhung des Preises Statt finden. Bestel¬ 

lungen werden in jedem Monat, jedoch jedesmal auf 

einen ganzen Band angenommen. 

Man kann noch einige compl. Jahrgänge von 1791 

bis 1806 incl., jeden für 2 Rthlr. oder 3 Fl. 36 Xr. 

und von 1807 bis 1810 jeden für 3 Rthlr., und die 

ganze Reihe zusammen auch noch mit bedeutendem 

Rabatt bekommen. Von allen Jahrgängen werden ein¬ 

zelne Numern, jede für 1 Gr. oder 42 Xr., und in 

ganzen Partien noch billiger, abgelassen. 

Die für den Allgemeinen Anzeiger eingesandten 

gemeinnützigen Artikel nehmen wir unfrankirt und 

gratis auf, hingegen müssen die den Vortheil des Ein- 

senders ausschliesslich oder zunächst bezweckenden 

frankirt und bezahlt werden. Jeder der letztem von 

x— 4 Zeilen (deren jede immer 12—14 Sylben fasst) 

kostet 4 Gr., von 5 — 8 Zeilen 8 Gr. oder 36 Xr. — 

Wir besorgen auch gegen billige Vergütung die Un¬ 

terhandlungen, welche durch die im allgemeinen An¬ 

zeiger abgedruckten Auflagen und Gesuche veranlasst 

werden. Jede von uns verlangte schriftliche Auskunft 

kostet 4 Gr. — Diese bedungenen Pränumerations - 

Preise und Gebühren verstehen sich im Conventions- 

Fusse, und werdeu von Personen, mit denen wir nicht 

schon in Rechnung stehen, franco haar oder in siche¬ 

rer Anweisung erwartet; oder man kann auch das resp. 

Postamt seines Orts ersuchen, sich auf der Rückseite 

des Briefs für die Zahlung zu verbürgen. Gotha, im 

Januar 1812. 

Expedition des Allgemeinen Anzeigers. 

Ankündigungen neuer Werk«. 

Jedem Freunde der Alterthmnskunde sind folgende bey 

mir erschienene Schriften zu empfehlen: 

Reden, die, des Aeschines und Demosthenes über 

die Krone oder wider und für den Ktesiphon, 

übersetzt von Fr iedrich vo n Ra u me r, kön. 

Preuss. Regierungsrath. gr. 8. 1 Rthlr. 6 Gr. 

Eine elegante Uebersetzung dieser berühmten Re¬ 

den für solche berechnet, die nicht Griechisch genug 

verstehen, um sie im Original lesen zu können, vor¬ 

züglich für angehende Staats - und Geschäftsmänner — 

von einem geistvollen Staats - und Geschäftsmann (jetzt 

Professor der Staatswissenschaft an der Universität zu 

Bi'eslau) in seltenen Stunden der Müsse entworfen, 

und mit einer historischen Einleitung versehen, die 

das treueste Bild des Zeitalters des Philipp und De¬ 

mosthenes gibt. 

Tittmann, F. TT7., über den Bund dev Am- 

phiktyonen. Eine von der königlichen Akademie 

der Wissenschaften in Berlin, gekrönte Preisschrift, 

gr. 8. Druckp. lRlhlr. 6 Gr. Schreibp. 1 Rthlr. 18 Gr. 

Ein WUrk tief umfassender Gelehrsamkeit, das 

keiner andern Empfehlung bedarf, als des Preises, des¬ 

sen es würdig befunden worden, übrigens ein treff¬ 

liches Hülfsmittel zum Verständniss der vorstehenden 

angezeigten Reden. 

Berlin, im Januar 1812. 

J. E. Hitzig. 

An alle Buchhandlungen ist versandt: 

Attila 

Eine romantische Tragödie 

von 

TV er n e r, 
Verf. der Söhne des Thaies, 

der Weihe der Kraft etc. 

Wohlfeilere Ausgabe ohne Kupfer Ladenpr, 1 Rthlr. 

Berlin, 

J ul i us Eil na r d Hit z ig. 

In der Schi imnelpfe nni g s dien Buchhandlung 

zu Halle ist herausgekommen uncl in allen deutschen 

Buchhandlungen für 1 Thaler 12 Gr. zu haben: 

Reden über die christliche Religion , von D. Jolle 

Schulze, Professor in Weimar. 

Tief gefühlte, aus der Göttlichkeit des Christen¬ 

thums entquollene Liebe gab diesen Reden, welche die 

Verherrlichung unsrer Religion beabsichtigen, ihre 

Entstehung, und jeder, dessen Sinn noch nicht getrübt 

ist durch leeres Formelgeschwätz, wird in ihnen Trost 

bey dein starren Wütheu einer ungöttlichen Zeit, Muth 

zum unvermeidlichen Kampf gegen das Gemeine und 

freundliche Belehrung über das Heiligste finden. 

Im Verlage der Bibel einst alt in Erlangen sind 

nachstehende neue Auflagen erschienen: 

Seiler, D. G. F., kleines biblisches Erbauungsbuch. 

2 Thle , zwölfte Auflage. 8. 12 Gr. 

— — die Religion in Liedern. Sechste verbess. Auf¬ 

lage. 8. 2| Gr. 

— — der kleinste Katechismus für die Kleinen. Dritte 

Aufl. 8. 2 g Gr. 

-Festfragen. Zehnte Aufl. 8. li Gr. 

-Erste Grundlage mensehl. Erkcnntniss, Achte 

verbess. Aull. 8. i£Gr. 
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Am 3. des Februars 1812. 

Losrik und Methodik. 

Versuch über die combinatorische Methode, ein 

Beytrag zur angewandten Logik und allgemei¬ 

nen Methodik von Christian Aug. Seniler. 

Dresden, in der Waltherschen Hofbuchh. i8n. 

XVI u. 118 S. 8. (nebst 5 nicht paginirten Blät¬ 

tern Vorrede). 

Herr Bibliotheksekretär Seniler in Dresden, der 

sich schon durch seine Ideen zu einer Gartenlo- 
gik als einen Mann gezeigt hat, welcher in seinen 
Urtheilen logische Schärfe mit Geschmack zu ver¬ 
binden weiss, bewährt sich in dieser Hinsicht von 
neuem durch die vorliegende Schrift, deren Haupt¬ 
inhalt wahrscheinlich den meisten unsrer Leser be¬ 
reits aus den Intelligenzblättern der ehemaligen hie¬ 
sigen L. Z. vom J. 1809 bekannt ist, wo Hr. S. 
den grossem Theil dieser Schrift dem Publikum 
zur Prüfung vorlegte. Die dort eingerückten Auf¬ 
sätze hat er hier zu einem Ganzen vereinigt und 
noch einmal überarbeitet, um theils dem Ausdrucke 
mehr Deutlichkeit und Bestimmtheit zu geben, theils 
die Liebersicht und Vergleichung jener Aufsätze zu 
erleichtern. Der Verf. hofft, dass man diess nicht 
missbilligen werde; Rec. aber glaubt versichern zu 
dürfen, dass viele Leser jener Aufsätze diese neue 
verbesserte Ausgabe derselben mit Dank annehmen 
werden. Viele, sagen wir, nicht Alle. Denn die 
poetischen Seelen, die sich nur auf den Flügeln 
der Phantasie ins Reich der Ideen erheben und da- 
bey nicht Regel noch Maass von der, wie sie sa¬ 
gen, allzunüchternen und trocknen Logik anneh¬ 
men wollen, werden auch auf diesen Beytrag zur 
angewandten Logik und allgemeinen Methodik mit 
einer Art von stolzer Verachtung lierabsehn. Ja 
es dürften selbst Manche von denen, welche die 
Logik noch in Ehren halten, aber sich einmal an 
einen freyern Gang der Untersuchung bey ihren 
Meditationen gewöhnt haben, den Gebrauch der hier 
empfohlnen combinatorischen Methode beym Den¬ 
ken lästig finden und glauben, es werde dadurch 
ein den Geist tödtender Mechanismus in das Ge¬ 
schäft des Meditirens gebracht. Allein diess würde 
in der Tliat ein übereiltes Urtlieil seyn, wodurch 
man dem Verf. Unrecht thäte. Denn er ist weit 
entfernt, die combinatorische Methode als einen 
allgemeinen Gedanken!eLten oder als ein bey jeder 
Meditation zu reitendes Steckenpferd zu empfehlen, 

Erster Band, 

sondernder betrachtet sie vielmehr nur als ein Hülfs- 
rnittel, wodurch man in vielen Fällen auf neue und 
glückliche Gedankenverbindungen kommen und sich 
die Aufsuchung der meisten oder gar aller mög¬ 
lichen Momente, die bey einer zu lösenden Auf¬ 
gabe zu berücksichtigen seyn möchten, ungemein 
erleichtern kann. Und in dieser Hinsicht vej dient 
die Arbeit des Verfs. nicht nur den Dank eines je¬ 
den Freundes gründlicher und besonnener For¬ 
schung, sondern auch aufmerksame Beachtung und 
weitere Bearbeitung von Seiten aller derer, die sich 
unmittelbar mit Logik und Methodik beschäftigen, 
indem man im Voraus gar nicht wissen kann, wie 
weit die fortgesetzte Anwendung der schon von 
dem verewigten II in de nb arg so dringend, nicht 
bloss in Rücksicht auf Mathematik, sondern auch 
auf andre Wissenschaften und Künste empfohlnen 
combinatorischen Methode den menschlichen Geist 
auf dem Gebiete der Erkenntniss führen könne, 
und ob sich nicht dadurch die vom grossen Leib- 
nitz entworfne Combi’natoria characteristica oder 
Ars cornbinätoria generalis als eine wirkliche Be- 
urtheilungs - und Erfindungskunst doch noch ein¬ 
mal werde realisiren lassen. 

Um nun auch diejenigen unsrer Leser, wel¬ 
chen die ehemaligen Aufsätze des Verfs. über seine 
combinatorische Methode in der Neuen Leipz. L. 
Z. von 1809 nicht zu Gesicht gekommen seyn soll¬ 
ten, zur Eingehung einer nähern Bekanntschaft mit 
jener Methode durch die Lectüre der vorliegenden 
Schrift einzuladen, wollen wir noch den Inhalt der¬ 
selben kurz andeuten. Voraus geht (S. I — X.) eine 
Anleitung zur Combination von Buchstaben und 
Ziffern, worin auf eine einfache und fassliche Art 
gelehrt wird, wie aus der verschiedenen Verbin¬ 
dungsweise der Elemente einer gegebnen Reihe so¬ 
wohl die eigentlichen Combinationen hervorgehn, 
wo man jedes Element mit jedem andern zu zwey- 
drey- viergliedrigen u. s. w. Ganzen verbindet und 
so Billionen, Ternionen, Quaternionen u. s. wr. bil¬ 
det, als auch die sogenannten Permutationen, wo 
man die Glieder einer Reihe auf jede mögliche Art 
versetzt und so mehrere Reihen von gleichen Ele¬ 
menten, aber von vemchiedner Folge derselben, 
bildet. So entstehen aus d< r gegebnen Reihe ab cd 
durch Combination die Binionen ab, ac, ad u. s. f. 
durch Permutation aber die anderweiten Reihen 
acbd, adbc, adcb u. s. f. 

Dann folgt (S. 1 —17.) im 1. Abschn., der als 

Einleitung dient, einiges aus der Geschichte der 
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Combinationslehre, mit besondrer Hinsicht auf die 
lullistische und leibnitzische Cornbinationskunst, 
wobey zugleich die Schwierigkeiten einer allgemei¬ 
nen Cornbinationskunst sowohl als die Möglichkeit 
und der Nutzen des Gebrauchs der Zeichencombi- 
nation bey einzelnen Wissenschaften und Lehr¬ 
stücken gezeigt werden. Der letzte Grasland wird 
noch weiter ausgeführt im 2. Abschn. (S. 17— 24.), 
welcher allgemeine Bemerkungen über den Ge.- 
brauch der combinatorischen Methode enthält und 
darthut, dass sie zwar fast überall anwendbar, aber 
doch nur mit Einschränkung zu empfehlen sey, 
theils zum didaktischen Gebrauch, wenn man sich 
in grösster Kürze mitlheilen wolle, theils zum heu¬ 
ristischen, wenn man viele oder alle Zusammen¬ 
setzungen gewisser Vorstellungen zu übersehen nö- 
thig finde. Dann werden noch kurz die combina- 
torischen Tafeln beschrieben und einige bey deren 
Construction zu beobachtende Cautelen beygefügt. 
Im 3. Abschn. (S. 24 — 45.) wird der Gebrauch der 
Zeichencombination gelehrt, wenn man viele Com- 
plexionen (d. h. sowohl Combinationen als Permu¬ 
tationen) gewisser Elemente zu übersehen wünscht, 
um darunter eine oder etliche auszuwählen. Die¬ 
sel- Gebrauch wird zugleich durch eine Menge pas¬ 
sender Beyspiele aus den schönen, besonders den 
Verzieruugskünsten. so wie aus der Pädagogik und 
Moral, wenn es darauf ankommt, Plane zur An¬ 
ordnung der Lehrstunden oder zur Eintheilung der 
Zeit zu machen, erläutert. Der 4. Abschn. (S. 45 
—100.) handelt vom Gebrauch der Zeichencombi¬ 
nation , wenn man alle Zusammensetzungen gewis¬ 
ser Vorstellungen zu übersehen wünscht, um sie 
insgesammt bey einer wissenschaftlichen Untersu¬ 
chung durchzugehn. Auch hier werden wieder eine 
Menge gutgewählter Beyspiele aus der Rechtswis¬ 
senschaft, der Logik, den Naturwissenschaften, der 
Moral, der Gesetzgebung und dem gemeinen Leben 
beygebracht, um die Mannigfaltigkeit des Ge¬ 
brauchs der combiuatorischen Methode recht an¬ 
schaulich zu machen. Endlich wird noch im 5. Ab¬ 
schn. (S. 100 —118.) dieser Gebrauch gezeigt, wenn 
man eine Anzahl zusammengesetzter Vorstellun¬ 
gen in grösster Kürze darstellen will. Hier wird 
insonderheit gezeigt, wie man mittelst der combi- 
liatorischen Methode kürzere und wohlfeilere Bücher 
liefern, die Theorie der Bracliygraphie und Steuo- 
typie vervollkommnen, und die Mittheilung unter 
Gelehrten verschiedne'r Völker mehr als durch Pa- 
sigraphie erleichtern könne. 

Wenn nun auch nicht alle in dieser Schrift 
der combinato rischen Methode nachaerühmten Vor¬ 
theile sofort zu erreichen seyn und manchem Le¬ 
ser, der den Enthusiasmus des Verfs. für die Sache 
nicht, theilt, hin und wieder noch einige Zweifel 
und Bedenklichkeiten aufstossen möchten, so verdient- 
doch die Sache, selbst gewiss die Aufmerksamkeit aller 
denkenden Köpfe, u. wir bitten insonderheit den Vf., 
die in der Vorr. vcrsprochnen fernem Beiträge zur 

Methodik dem Publikum nicht lange vorzuenthalten. | 
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Poesie. 

Die Strome Germaniens. Ein Gedicht in fünf Ge¬ 

sängen von C. G. Bodenburg, Pfarrer iu Klemliibs 

bey Leitzkau. Zerbst, bey Füchsel, 1810. VIII u. 

116 S. 4. 

Wir nehmen in diesen Gesängen, welche dem 
Rheine, der Donau, der Elbe, Oder und Spree ge¬ 
widmet sind, die zerstreuten Keime eines echten 
Dichtertalents wahr, das in einer sonst blühendeil 
Pflanzsehule (Kioster Bergen) mit elastischer Weis¬ 
heit gewährt, am Strome des herrlichen vaterländi¬ 
schen Flusses den Entschluss fasste, Deutschlands 
Stiöme im Gesänge zu feyern. Die verschiedenen 
Zeiten, obwohl nur durch wenige Jahre getrennt, 
in welchen der Vf. des früheren Entschlusses wie¬ 
der gedachte, gaben demselben bald eine andre Rich¬ 
tung, so dass der- Rhein, welchen Hr. Doclor Gur- 
lilt (i8o4) und die Donau (1 Jo5 gedichtet,) welche 
derselbe verdiente Schulmann und Gelehrte später 
in einem Schulprogramme zur Aufmunterung des 
Vfs. abdrucken liess, von den folgenden Gesängen 
in Ton und Ansicht etwas abweicheu. ,.Die neuern 
Ereignisse, sagt daher der Vf., haben mich veranlasst, 
vorjelzt nur diejenigen Ströme hier aufzustellen, in 
deren Nähe ein Kriegsschauplatz gewesen.“ I11 dem 
bi her Angeführti n liegen die Ursachen, warum 
diese Gesänge sowohl zusammen als einzeln betrach¬ 
tet, die poetische Einheit und harmonische Abge¬ 
schlossenheit nicht gewannen konnten, auf welche 
jedes Gedicht Anspruch macht. Denn abgesehn da¬ 
von , dass die poetische Verherrlichung eines Flus¬ 
ses, um Interesse zu gewinnen, von der Art seyn 
müsste, dass der Fluss selbst handelnd und also in 
ein historisches Ganze, sey es auch nur die poeti¬ 
sche Lebensgeschichte des Dichters, einwirkend dar¬ 
gestellt wird, — weshalb der Vf. sich keineswegs 
zu vertheidigen brauchte, dass sein Gedicht histo¬ 
risch ausfälle — so ist doch die Verbindung mit 
dem historischen hier gar zu lucker und zufällig. Der 
poetisch-gebildete Sinn, weicher eine leicht über- 
schauliche Bildung, und eine natürliche d. h. noth- 
W'endige Anordnung der Gegenstände zu einem und 
demselben Bilde stets fördern muss, wird den Ein¬ 
druck dieser Gesänge mit dem verworrenen und un¬ 
erfreulichen Wechsel vergleichen, weichen das Ge- 
miith eines Menschen empfinden würde, der, um 
das Bild von dem Gegenstände des Vfs. .selbst her¬ 
zunehmen , ohne andere Absicht als des Vergnü¬ 
gens sich vorgenommen hätte, einem Fluss von sei¬ 
nem Ursprünge an zu folgen, und um diesen Zweck 
zu erreichen, bald durch Sandwüsten und verwach¬ 
senes Gebüsch, bald durch eine amnulhige Gegend, 
in sietem Wechsel nebenher zu wandeln, und dem 
Zufalle ohne Rast zu folgen gezwungen wäre. Kaum 
würde das anmuthigere Thalufer den vorigen Ein¬ 
druck verdrängen, da der immer neu ein treten de 
befürchtete Wechsel eine gewisse Unruhe und un¬ 
befriedigte Sehnsucht nach einem festen Standpuncte 
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zurücklassen würde. So haben diese Gesänge alle 
Fehler der beschreibenden Gattung mehr oder we¬ 
niger. Vielen treflichen Partien, lebendigen Schil¬ 
derungen z. B. von Borns ia's Fall, in dem Gedichte 
Albis, selbst originell erfundenen Dichtungen, aus 
kräftigem Natursinn, klarer Einbildungskraft, regen 
Gefühle, classi ch-gebildeten Gewiimacke hervorge¬ 
gangen (z. B. der eingewebten Sage S. 55, bey wel¬ 
cher aber eine erklärende Note wohl mehr, als an 
andern Orten nölhig war, und S. 69 der Dichtung 
von der Entstehung Hamburgs) begegnen wir hier; 
allein sie erfreuen weniger, weil sie willkürlich ein¬ 
gellochten sind, sie yerfliessen vor dem Auge, das 
einen Mittelpunct der Betrachtung sucht, von an¬ 
dern Gegenständen verdrängt, oder ihre Anschauung 
wird durch die durchbrechende einförmige Tendenz 
und politische Ansicht getrübt. 

In vier Gesängen (Albis, Odera, Sprea, selbst 
D ariubis) kommt der Vf. auf die preussische Mo¬ 
narchie, und so werden die Ströme selbst nur durch 
einige Nebenümslände und gelegentlich eingefloch¬ 
tene geschichtliche Facta von einander unterschie¬ 
den, die nicht immer die bezeichnendsten sind; (wie 
z. B. die Sage von Otto und seiner Gemahlin bey 
Gelegenheit Magdeburgs; Anführung des Waisen¬ 
hauses in Halle unmittelbar nach Erwähnung des 
Parnasses in Weimar,) manches andere dagegen, wie 
z. B. S. 27 die Vergleichung des entspringenden 
Flusses mit dem Jugendleben: S. 15 und 02 die phi- 
losophü ende Abschweifung über die Bildung der 
Menschheit, hätte vielleicht noch füglicher in der 
Einleitung, wo von den Strömen überhaupt die liede 
war, Platz gefunden. 

Einen Hauptgrund, warum der Vf. die einzel¬ 
nen Ströme nicht scharf charakterisirte, finden wir 
noch in dem Mangel der Anschauung. Denn wenn 
gleich der Vf. in der Vorrede sagt , dass „der Spie¬ 
gel der Phantasie der Bilder unendlich mehrere zu 
fassen vermöge, als der des Auges, und Lecliire 
oft besser in den Stand setzen könne, eine Reihe 
von Gegenständen zu überblicken und festzuhalten, 
als der wirkliche, oft zu flüchtige Anblick- selbst, 
und dass daher die Bearbeitung seiner Ströme schon 
um deswillen historisch ausfallen musste:’" so ist 
doch eben so gewiss, dass wirkliche Gegenstände 
sich nicht durch die Einbildungskraft charaklerisi- 
ren lassen , vielmehr ein klarer besonnener Blick 
auf dieselben in einem poetischen Geiste die Ein¬ 
bildungskraft noch mehr erweckt und anregt, dem 
Mannigfaltigen ein tieferes geistiges Band zu geben, 
die bedeutendsten Züge der Wirklichkeit ideenmäs- 
sig zu einem Bilde anzuordnen, und das im Raum 
Zerstreute zusammen zu ziehen. 

Dis letztere musste hier von der Kritik gefor¬ 
dert werden, es kam darauf an, Anschauung und 
Geschichte, wie Vei gangen heit und Gegenwart zu 
verbinden, und jedem seinen eigenfhümlichenCharak¬ 
ter, der bey denStröraen auch ein sichtbarer ist, —(nur 
zu wenig dergl. naturhistorischeZiige hat der V f., wie 
im Biienus glücklich benutzt), soweit er von der 

Phantasie umfasst, und dieser mitgelheilt werden 
kann, gebührend beyzulegen. Dazu ist die sonst 
noth wendige, aber freylich schwer durchzuführende 
Ptrsonificirung der Ströme allerdings nicht hinrei¬ 
chend. Glücklicher noch hätte der Verf. sich hier 
mythologischer Dichtungen, theils und vorzüglich 
solcher, welche, (wie z. B. viele über den Rhein, 
seinen Lauf und Verbindung mit andern Flüssen,) 
noch jetzt im Munde des Volks leben, theils sol¬ 
cher, wie er selbst oft nur beyläufig und um Ne¬ 
benzwecke willen leicht und kräftig gebildet hat,'be¬ 
dienen, und dadurch dem Geschieht liehen und Na¬ 
tur historischen eine höhere Bedeutung geben kön¬ 
nen. In dieser Beziehung hat uns auch die Oder 
unter allen besungenen Strömen am meisten gefal¬ 
len, deren Lauf ohnehin dem Vf. einen einfache¬ 
ren Plan gewähren konnte; am wenigsten Danubis 
und Rhenus, in welchen Gesängen der Vf. ein ste¬ 
tes Schwanken zwischen lyrischer und epischer Dar¬ 
stellung verräth, daher er immer von Neuem an- 
selzt, die Najade zu besingen und anzurufen. 

Das poetische Talent des Vfs., welches wir 
schon oben gebührend anerkannten, zeigt sich auch 
in Ausdruck und Versbildung in seltenem und er¬ 
freulichen Maasse. Beyde sind voll und leicht, 
kräftigtönend und ohne Zwang, voll natürlicher Er¬ 
habenheit und fliessend. Einige Stellen nur sind 
es, in welchen wir den Hexameter zu weich und 
einförmig finden, wie z. B. S. i5: 

Langersehnete komm, Irene, senke den Oelzweig 

In des Schlachtfelds Oede, verdeckend der forschenden 

Nachwelt 

Schreckbar zeugende MaaJe, aus Tagen entarteter Menschen, 

Wo wildtobende Völker das Recht verschmähten und 

Wahres, 

Und die Freyen sich dünkten durch jeglicher Tugend 

Entsagung. 

Nur in der Mitte der Albis, wo der Vf. sich, wie 
oben angedeutet, zu sehr ins Allgemeine verliert, 
otler wo der Vf. von langen Ausschweifungen zu- 
rückkehrt, wie am Schlüsse des Rhenus, ist Ton 
und Ausdruck etwas matter und gesunken, sonst 
strömt er lebendig und mit natürlicher Kraft dahin; 
Ausdrücke wie „Germaniens stärkste Najaden.“ 
,,stauendes Meer,“ „Nein, ihn hemmtest du nient 
den mächtigen Bogenzei'triimmer, nimmer trug er 
das Joch; ein Freyer trümmert er jedes,“ auch 
vielleicht das Bild (S. 35) „fest seh ich sie ruhn, 
die Macile derselben im Zeitstromsind nur, leicht 

zu vermeidende, Fiecken. 

Kleine Schriften. 

Gelegenheitspredigten. T'Vie wir bey dem Eintritt 
in das neue Jahr mit geduldigem Sinne auf die 
Hülfe des Herrn hoffen sollen. Eine Predigt am 
Neujahrstage 1812 geh. von Joh. Ernst li lüh¬ 
dorn, ersten Fr. an der heil. Geistkirche in Magdeburg. 

Das. bey Heinrichshofen. 24 S. 8. (4 Gr.) 
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Der Text Klagl, Jer. 3, 26. gibt zugleich fast 
wörtlich das Thema dieser Predigt; und eben da¬ 
durch ist auch in ihr jene Einfachheit und Ver¬ 
ständlichkeit herrschend geworden, welche Hrn. B. 
frühere Vorträge charakterisirt. Stille Verehrung 
seiner weisen Wege, und edelthätige Zuversicht zu 
seiner wohhnachenden Vorsehung sind die beyden 
geforderten Beweise jener geduldigen Hoffnung auf 
Gottes Hülfe. Die Umstände der Zeit wie des Orts 
sind durchaus mit Weisheit berücksichtigt, und zu 
sehr ergreifenden Warnungen u. Ermunterungen be¬ 
nutzt worden. Doch ist es dem Ree. vorgekommen, 
als ob die Darstellung hier und da Etwas Schwer¬ 
fälliges, Ungewöhnliches, Gesuchtes, selbst Unrich¬ 
tiges habe; was freylich bey einem Vortrage nicht 
eben zu verwundern ist, der in einer, wahrschein¬ 
lich auch in des Vfs. Amte mit homiletischen Ar¬ 
beiten sehr beladenen Zeit vollendet werden musste. 
Damit diese Behauptung nicht ganz ohne Beleg ste¬ 
he, so macht Ree. nur auf zvvey ihm nicht glück¬ 
lich scheinende Bilder aufmerksam: S. 12 die oft 
lange daher schwebenden Wolken des Mangels und 
Drucks, aus welchen die Strafen der reinen Fröm¬ 
migkeit hervorbrechen, S. 19 damit jedes Haus ein 
Spiegel des Bessern, ein Pempel des Wahren und 
Guten werde. Ein Satz S. i5 ist dem Ree. ganz 
unverständlich geblieben, und wahrscheinlich un¬ 
richtig abgedruckt: Ja, das Gute kann nur später 
emtreten, ehe völliger das Böse verschwinden, ehe 
wolilthätiger Gottes Plan für kommende Jahrzehen¬ 
de und Jahrhunderte sich enthüllen soll. — Statt 
Weiterer kleinlicner Ausstellungen nehme lieber den 
noch übrigen Platz der aufrichtige Wunsch ein, 
dass die mildthätige Absicht des Vf. auch bey dem 
Abdrucke dieser Predigt, die Unterstützung einer 
Hülfscasse für arme Kinder, nicht ohne Erfolg 
bleiben möge. Man sollte die.ss fast mit Zuversicht 
hollen dürfen, da seine Neujahrspredigt von 1808 
gegen 112 Thlr. eingetragen hat. 

Brandpredigt zunächst in Bezug auf Gera; zugleich 
aber auch anwendbar auf jeden Ort, den ein Glei¬ 
ches Brandunglück betroffen hat, nebst einem An¬ 
hänge histor. gemeinnütziger Bemerkungen. Von 
Gera s Bürgern zum Druck befördert und herausg. 
von JVf. Joh. Zachar. Herrin. Uahn, Superint. u. 
ersten Consist. Assessor in Gera. Das. bey Heiusius, 

und Leipzig bey Bruder, 1811. 56 S. 8. 

Dei Vf. hat sich neuerdings durch einige seh 
gelungene Casualpredigten einen nicht unverdiente 
Namen bey dem homilel. Publicum erworben,,un 
die vorliegende wird wenigstens nicht dazu beytra 
gen, ihm denselben wieder streitig zu machen. Si 
ist an dem Gedächtnisstage der fürchterlichen Zer 
Störung der Fürstl. Reussplauischen Stadt Gera ar 
v, ,pt. 1780 durch eine Feuersbrunst gehalte: 
u er Matth. 20, 07., und enthält: Erweckunge. 

zum Guten bey dem Andenken an den grossen 
Brand, den einst unser Gera erfahren hat. Bey 
einem Thema von diesem Umfange musste sich frey¬ 
lich auch wohl ein minder fruchtbarer Geist als der 
des Vfs., von Materie überfüllt sehen, und es ist 
nicht zu verwundern, dass die Zahl der Ermunte¬ 
rungen bis zu zehn aufgestiegen ist, deren einzelne 
Aufzählung uns der Raum nicht gestattet. Zwar 
hat dies eine Ausdehnung der Predigt bis zu 4o S. 
zur Folge gehabt, und dennoch haben einige dieser 
Ermunterungen nur sehr kurz abgehandelt werden 
können. Auf jeden Fall hätten mehrere unter ei¬ 
nen Gesichtspunct gebracht werden sollen, z. B. 
diejenigen, die sich auf die religiöse Ansicht, Be- 
urtheilung und Benutzung des traurigen Ereignis-es 
beziehen. Uebrigens kündigt sich durchaus ein tief¬ 
bewegtes Gefühl und ein glühender Eifer für Sitt¬ 
lichkeit und Frömmigkeit an; und mehrere Stellen 
sind mit ergreifender Beredsamkeit geschrieben. 
Die Schilderung der schrecklichen Feuersbrunst 
selbst auf S. 9 ist so malerisch, ohne jedoch dich¬ 
terisch zu werden, dass sie, gut declamirt, gewiss 
auch den Ungebildetsten erschüttert haben muss; 
doch würde Rec. statt Ecken lieber Enden der Stadt 
gesagt haben. Die Anmerkungen sind zur Erläu¬ 
terung einiger Hindeutungen des Vortrags auf ein¬ 
zelne Umstände der Feuersbrunst, so wie zu Be¬ 
stätigungen anderer Behauptungen durch Beyspiele 
aus der allen und neuen Geschichte bestimmt, und 
auch diese beweisen aufs Neue, wie glücklich der 
Vf. den Unterricht dieser grossen Lehrerin mit den 
Anweisungen der Religion zu vereinigen wisse. 

Schulengeschichte. Materialien zu einer Gesell. 
des Gorlitzer Gymnasiums im 19. Jahrh. Neun¬ 
ter Beytrag — (16 S. in 4.) Ver zeichniss der 
Lehrer am Gymn. (zu Görlitz) im 1. Jahrz. des 
19. Jahrh. und der von ihnen in dieser Zeit her¬ 
ausg. Schulschriften. Der Materialien u. s. w. 
Zehnter Beytrag (i4 S. in 4.) — Zwey Progr. 
des Hrn. Reet. M. C. G. AntQn. (Görlitz bey 
Schirach gedr.) 

Nach einer frühem Anordnung des Magistrats 
zu Görlitz müssen jährl. in einem Progr. die äussern 
und innern Veränderungen des das. Gymn. zur öffentl. 
Kenntniss gebracht werden, eine nülzl. Einrichtung, 
durch welche das gesammte Publicum immer in 
Bekanntschaft mit den Lehranstalten erhalten wird. 
In dem Schulj. (März 1810 — März 1811) wurden in 
allen Classen 5y Schüler aufgenommen, 209 genos¬ 
sen Unterricht. Abgeg. aber waren seit Ostern 1810 
bis zum Osterexamen 1811, 26 u. nach dem Osterex. 
1811 sind 6 Primaner auf die Landesuniv. gegangen, 
wovon 3 Theologie, 3 Jura studiren. Das Gymn. ver¬ 
lor im vor. J. seinen Conrect. Hrn. Küttner wieder, 
der als Conrect. an die Kreuzsch. nach Dresden kam. 
Das Verzeichn, der Lehrer u. s. f. enthält auch schätz¬ 
bare Beyträge zur Gelehrtengesch. u. Bibliographie. 
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Französisches Erbrecht. 

Theorie dev Erbfolgeordnung nach Napoleons Oe¬ 

se tzbuche von D. Ferd. Mackeldey, ausseror- 

dentl. Prof. d. Rechtswissenschaft und Beysitzer des Spruch- 

collegii zu Marburg, Marburg, in der neuen akad. 

Buclihdl. 1811. XII. i52 S. 8. (i4 Gr.) 

Oie gesetzliche Erbfolge nach dem C. N. ist in 
Schwierigkeiten verwickelt, welche weder die fran¬ 
zösischen noch die deutschen Juristen bis jetzt gänz¬ 
lich zu beseitigen im Stande gewesen sind. Jeder 
Beytrag zur Verminderung derselben muss daher 
willkommen und um so willkommener seyn, je 
mehr er, wie die Arbeit des Vfs., Fleiss, Gründ¬ 
lichkeit und Scharfsinn beurkundet. Zwar fasst 
dieser die Theorie der Erbfolgeordnung, welche 
von ihm, nach kurzen Erörterungen über den Be¬ 
griff von Erbe (heritier), Erbrecht und Erbfolge, 
in zwey Hauptabschnitten (Regular - Irregular- 
Succession) und mit steter Rücksicht auf die Fra¬ 
gen: wer erbt? wie wird geerbt? vorgetragen wird, 
nicht in ihrem ganzen Umfange auf; der wichtige 
art. 787. wird nur bey der Erbfolge der Descenden- 
ten mit einiger Ausführlichkeit berührt, die Lehre 
von der reserve legale, mithin auch der art. 915. 
bleibt ganz unerwähnt, eben so Irregulär- Sucees- 
sionen, welche nicht im C. N. sondern in andern 
Gesetzen (vgl. Ges. v. i3. pluv. XIII. Gutacht. d. 
St. R. v. i4. Octbr. 1809. b. Roridonneau suppl. I. 
p. i36. II. p. 286.) ihren Ursprung haben. Dagegen 
kommt dem Vf. das Verdienst zu, in das Gesetz 
tief eingedrungen zu seyn, dasselbe nicht der Dis- 
cussion oder wohl gar der Meinung einzelner Mit¬ 
glieder des Staatsraths oder Tribunats zum Opfer 
gebracht, sondern meistens aus ihm selbst interpre- 
tirt und mehrere Knoten glücklich gelöset zu haben. 
Dieses Verdienst muss man anerkennen, wenn man 
auch nicht überall mit dem Vf. einerley Meinung 
seyn sollte, und Rec. thut es hiermit ausdrücklich, 
ob er schon einige Bemerkungen anschliesst, weiche 
den Ansichten des Verfs. geradezu widerstreiten. 
A) Die Subjecte der Regular- Succession werden 
in 3 Classen geordnet: 1) Descendenten; 2) Voll- 
bärtige und Halb - Geschwister nebst den Descen¬ 
denten der verstorbenen, zugleich auch Vater und 
Mutter, diese jedoch nur dann, wenn Geschwister 
(Rec. setzt hinzu; oder Descendenten derselben, weil 

Erster Band. 

der VI. diese hier wohl nicht mit Willen überge¬ 
het,) vorhanden sind; 3) Vater und Mutter in dem 
Falle, wenn nurgedachte Voraussetzung nicht ein- 
tritt, ferner die nächsten Adscendenten in jeder 
Linie und die entfernteren Collateralen nach der 
Nähe des Grads sowohl in der väterlichen als in 
der mütterlichen Linie. Die zweyte Classe ist sehr 
richtig construirt, aber nicht so ganz die dritte. 
Rec. hat die Verwandten dieser Classe immer in 
zwey besondere, auf einander folgende Erbordnun¬ 
gen geschieden, nämlich in die der Adscendenten 

und in die der entferntem Seitenverwandten. Zwar 
können die entferntem Collateralen mit Adscenden¬ 
ten concurriren. Daraus folgt jedoch nicht, dass 
sie nur Eine Erbordnung bildeten. Jene Concur- 
renz ist blos dann denkbar, wenn in der väterlichen 
und mütterlichen Linie Verwandte da sind, und 
man dann bey der Frage: wer erbt? die Erbschaft 
als ein, nicht nach den Linien getheiltes Ganze an¬ 
sieht. Hingegen hört die Möglichkeit dieser Con- 
currenz auf, sobald nur noch Eine Linie erbfähige 
Verwandte aufzuweisen hat oder, im Falle der Ex- 
sistenz bey der Linien, die mit der Eröffnung der 
Erbschaft zugleich entstehende NothWendigkeit der 
Lineal - Erbfolge berücksichtigt wird. Nie können 
in Einer Linie, sie sey die einzige oder habe eine 
zweyte neben sich, Seitenverwandte der entferntem 
Grade mit Adscendenten concurriren. Auch glaube 
man nicht, dass der art. 703. nur ein Erbtheilungs- 
Princip ausspreche. Der Zusammenhang, in wel¬ 
chem er mit art. 701. stehet, verbietet, diess anzuneh¬ 
men. Die Worte la succession se divise finden sich 
im art. 746. wieder und bezeichnen hier offenbar 
Erbscliaftsa/(/h//. So sagt auch art. 753. la succes¬ 
sion est deferee, — B) Der Verf. beweiset, dass 
unter der posterite des art. 760. nur legitime De- 
sceudenz zu verstehen sey, gibt aber nichts desto 
w'eniger den anerkannten natürlichen Kindern eines 
ohne eheliche Nachkommen verstorbenen, ebenfalls 
anerkannten natürlichen Kindes den Vorrang vor 
dessen natürlichen Aeltern, um deswillen, weil letz¬ 
tere nicht eigentliche Erben (heritiers) wären, die 
natürlichen Kinder also nach art. 768. in das Ganze 
succedirten. Hierdurch ist Rec. nicht überzeugt 
worden. Was der Verf. über die Bedeutung des 
Worts succession erinnert, ist nicht so ganz ausge¬ 
macht. > Kommt doch dieses Wort gerade in Bezie¬ 
hung auf die in Frage befangene Erbfolge gleich in 
der Aufschrift derSection, in welcher besagte bey- 
de Artikel «teilen, in subjectivem Sinne (succession 
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aux enfans naturels) vor! Im art. y65. ist es um 
so mehr von Gewicht, weil den natürlichen Ael- 
tern succession zugesprochen wird, während die 
natürlichen Kinder immer nur droits haben. Audi 
ist nicht aus der Acht zu lassen, dass das Gesetz 
die Pflichten, welche nach den art. 724. 769 — 75. 
den eigentlichen Irregulär- Successoren obliegen, 
keinesweges auf die im art. 760. u. 766. zum Nach¬ 
lasse Berufenen ausdehnt, und im art. 725. 724. und 
767. nicht diese letztem, sondern lediglich die na¬ 
türlichen Kinder, den Ehegatten und den Staat, 
den ehelichen Blutsverwandten entgegensetzt. Diese 
Umstände können wohl die Meinung begründen, 
es habe die im art. 765 und 766. geordnete Erb¬ 
folge, obgleich an sich irregulär, dennoch bey der 
natürlichen Verwandtschaft, den nämlichen Rang, 
den sonst die auf ehelicher Blutsverwandtschaft be¬ 
ruhende Regular- Succession einnimmt. So ergriff 
auch Simeon als Redner des Tribunats (Motifs T. IV. 
p. 245.) den Sinn des Gesetzes! Die Folge davon 
ist, dass die natürlichen Kinder mit den im art. 
765 und 766. aufgeführten Adscendenten und Sei¬ 
tenverwandten nach Maasgabe des art. 757. concur- 
riren, nicht sie ausschliessen. C) Das Repräsenta¬ 
tionsrecht, welches der Verf. den Descendenten der 
im art. 707 und 766. erwähnten Geschwister zuge¬ 
steht, möchte Rec. nicht vertheidigen. Einer der 
wichtigsten Gegengründe scheint ihm die Stellung 
zu seyn, welche die Lehre vom Repräsentations¬ 
rechte im C. N. erhalten hat. Sie ist in einer Un¬ 
terabtheilung desjenigen Capitels vorgetragen, in 
welchem blos von der Succession der ehelichen Ver¬ 
wandten gehandelt wird. Deshalb möchten auch 
die Grundsätze derselben eben so wenig den Irre¬ 
gulär - Successoren entgegenstellen, als auf sie an¬ 
wendbar seyn. Wäre diess nicht der Fall, so wür¬ 
de der Art. 759. und der auf die Bemerkung des 
Tribunats, jedoch nur wegen der Descendenz der 
natürlichen Geschwister, gemachte Zusatz, mit wel¬ 
chem der Art. 766. sich endet, etwas ganz Ueber- 
fliissiges enthalten. Indessen hat sich der französi¬ 
sche Gerichtsbrauch hierüber noch nicht entschie¬ 
den, wie man aus Sirey Recueil etc. 1810. II. pag. 
289 und 266. ersiehet. Wenn D) der Verf. dem 
von Tisch und Bette geschiedenen Ehegatten die 
Erbfolge abspricht, so erregt er den Verdacht, als 
habe er die S. 106. von ihm selbst angezogene Re¬ 
gel nicht befolgt. Conjoint non divorce, dem die 
Succession nach den klaren Worten des Art. 767. 
zukommt, ist allerdings auch der in obiger Maasse 
geschiedene Ehegatte, und man thut den Worten 
Gewalt an, wenn man sie anders versteht. Damit 
ist jedoch nicht gesagt, dass die Veranlassung zur 
Scheidung von Tisch und Bette nach Beschaffen¬ 
heit der Umstände nicht wenigstens eine Erbun- 
würdigkeitsursache seyn könnte. Endlich lässt sich 
E) die Behauptung, dass eine Erbschaft $rst dann 
vacant sey, wenn auch der Staat sie aüshchlage, 
weder mit dem Art. 811. noch mit der Natur der 
Sache vereinbaren. 

Französischer Process. 

Praktisches Handbuch des Frans. Civil-Processes 

nebst einer Anweisung zu dem Franz. Gerichts— 

Styl vom Appellationsrath Müller in dem Haag. 

I. Theil. Leipzig', bey Rein, 1811. XXVIII u. 

i65. VIII u. 52 S. 8. (1 Tliir.) 

Die letztbemerkten Bogen enthalten die verspro¬ 
chene Anweisung zu dem Gerichts-Style, und 
führen noch den besondern Titel: 

Formular-Buch des Franz. Civil-Processes, oder 

Anleitung zur Erlernung des Franz. Gerichts- 

Styls u. s. w. 

Wenn man den Antheil prüft, den seit einigen 
Jahren die Rechtsgelehrten unsers Vaterlandes an 
dem Französischen Rechte genommen haben, so 
findet man, dass er, obschon im Allgemeinen sehr 
lebhaft, doch, in Beziehung auf die einzelnen Ge¬ 
setzbücher, nicht gleich stark ist. Der C. N. hat 
die meisten Köpfe und Federn in Bewegung gesetzt, 
weit weniger Schriftsteller haben die Erklärung der 
übrigen Gesetzbücher zum Gegenstände ihres Fleis- 
ses gemacht. Die Ursache hiervon ist keinesweges 
bloss in dem verschiedenen Alter und Umfange 
dieser Gesetzbücher, in der mehr oder minder aus¬ 
gebreiteten Gültigkeit derselben, sondern hauptsäch¬ 
lich auch darin zu suchen, dass man, um glück¬ 
licher Commentator einiger von ihnen werden zu 
können, zu viele, dem deutschen Rechtsgange ganz 
fremde Formen kennen und in klarer Anschauung 
sich vergegenwärtigen muss. Vorzüglich ist diess 
bey dem Code de Procedure der Fall, und desshalb 
ist die Zahl der Schriftsteller, die sich mit ihm be¬ 
fassten, minder gross. Doch ist wiederum das rich¬ 
tige Verständniss dieses Gesetzbuchs bey dem Stu¬ 
dium des Französischen Rechts überhaupt und des 
C. N. ins Besondere, ganz unentbehrlich. Um so 
aufmerksamer wird man auf den Plan des Verf. Er 
will ein Handbuch liefern, welches die einzelnen 
Handlungen des Processes, so wie sie auf einander 
folgen, darstellt und den deutschen Rechtsgelehrten 
in den Stand setzt, zu beurtheilen, ob und in wie 
weit er seine Ansichten vom Processe und dessen 
Eintheilungen oder einzelnen Handlungen in den 
Franz. Civil - Process übertragen dürfe. Da es ein 
Handbuch für Richter und Advocaten, kein Lehr¬ 
buch seyn soll, so hat der Vf., um für die Aus¬ 
führung dieses Plans desto mehr Raum zu gewin¬ 
nen, absichtlich unterlassen, eine Einleitung über 
die Geschichte und Literatur der französ. Process- 
Ordnung vorauszuschicken. 

Sein Werk soll sich zunächst mit den Formen 
beschäftigen, bey Definitionen und allgemeinen Be¬ 
griffen, welche er bey seinen Lesern voraussetzen 
zu können glaubt, hat er sich nicht aufgehalten. 
Die Lehre von der Kraft der Beweismittel ist von 
ihm für eine besondere Schrift aufgespart worden. 
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Im zweyten Theile soll eine ausführliche Darstel¬ 
lung der Organisation der franz. Gerichte, der Kauz- 
leyen, des Stempel - Einregistrirungs - und Hypo¬ 
theken-Wesens, ingleichen der gerichtlichen Spor¬ 
teln, folgen. 

Der vorliegende erste Theil schildert den Pro- 
eess vor den Friedensgerichten, ferner den ordent¬ 
lichen Process vor den Tribunalen erster Instanz 
und den Appellationsgerichten, endlich die ausser¬ 
ordentlichen Rechtsmittel, mit Einschluss des Rechts¬ 
mittels der Cassation. Dieser Umfang des ersten 
Theils entspricht im Ganzen den ersten 4 Büchern 
der Processordnung. Indessen sind mehrere Titel 
(tit. ix. liv. i. tit.y. ix. §. 5. xvi. xvii. xvm. 
XX—XXV. liv. II. tit. I und IR. liv. IV) oder ein¬ 
zelne Artikel (z. B. art. 7. 190. 194. 209. 24o) noch 
zurück. Auch der tit. XIX. liv. II. ist nur von 
Einer Seite aufgefasst worden, von der nämlich, wo 
das regiement de juges mit der im Art. 171. er¬ 
wähnten demande en renvoi concurrirt. Wahr¬ 
scheinlich wird der Vf. an andern schicklichen Or¬ 
ten seines noch nicht ganz zu übersehenden Sy¬ 
stems, namentlich in der Lehre von den Incident- 
puucten oder von den besondern Processarten oder 
auch in einem Abschnitte: von den Mitteln über¬ 
haupt, ‘welche die Gesetze zum Behuf einer schleu¬ 
nigen und unparteyischen Rechtspflege durch die 
Richter augeordnet haben, diess Alles nachholen, 
wie er es bereits zum Theil versprochen hat. 

Allerdings ist nur der Vf. der Mann, von wel¬ 
chem etwas Gelungenes in diesem Fache sich er¬ 
warten liess. Ihm, der selbst ehedem nur deut¬ 
schen gemeinen und Particular-Process lernte, und 
(wenn Rec. nicht irrt, noch vor ungefähr 12 Jah¬ 
ren in Leipzig als Rechtsconsulenl) übte, müssen in 
seinen jetzigen Verhältnissen, die Puncte, über wel¬ 
che seine vormaligen Landsleute Aufschluss vormö- 
then haben , leicht sich offenbaren und eben seine 
jetzigen Verhältnisse setzen ihn in den Stand, den 
gewünschten Aufschluss zu ertheilen. Seine Arbeit 
beurkundet gründliche Kenntniss des französ. Pro- 
cessgangs. Er setzt denselben in zwey Hauptab¬ 
schnitten aus einander, je nachdem die Parteyen 
erscheinen oder die Sache in contumaciam gehen 
lassen. Die durch die zwey Instanzen und durch 
die Mannigfaltigkeit der Beweismittel bedingte Ver¬ 
schiedenheit der processualisclien Verhandlungen 
selbst gibt die Unterabtheilungen an die Fland. Ei¬ 
nen eigenthiimliclien Vorzug erhält das Werk da¬ 
durch, dass in ihm auf die kaiserl. Decrete vom 16. 
Febr. 1807, und 3o. März 1808 das Sportelwesen, 
ingleichen die innere Einrichtung der französ. Ge¬ 
richte betreffend , sorgfältige Rücksicht genommen 
ist. Mit der neuesten und besten Literatur ist der 
Vf. vertrauet, aber er folgt seinen Vorgängern nur 
mit prüfender Auswahl, und geht oft, sie berichti¬ 
gend, von ihnen ab. Die Formulare, denen gros- 
sentlieils der französ. Text beygedruckt ist, lassen 
sich gut lesen, und der Sinn der tennes du bar- 
reau wird richtig entwickelt, auch bisweilen sehr 
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glücklich an die Kunstsprache des deutschen Pro- 
cesses angeknüpft. Dessen ungeachtet thut das Buch 
allen Forderungen, und unter diesen selbst einigen 
billigen, keinesweges Genüge. Es ist die Frage, ob 
es nicht weit besser gewesen, und vielleicht meh¬ 
rere Wiederholungen erspart worden wären, wenn 
die für den zweyten Theil ausgesetzte Darstellung 
der Organisation der franz. Gerichte an der Spitze 
des ganzen Werks stände? Aber ganz ausgemacht 
scheint es dem Rec. zu seyn, dass in einer Schrift von 
der Art und von der Bestimmung, wie die des Vfs. 
ist, eine Entwickelung der Grundprincipien, auf 
denen der franz. Civil-Process beruhet, nicht feh¬ 
len sollte, damit man sähe, nicht bloss wie, son¬ 
dern auch, warum gerade so die Maschine in ein¬ 
ander greife. Eingestreute Andeutungen reichen 
hier nicht hin. 

Auch die Anordnung der einzelnen Materien 
könnte hier und da richtiger seyn. Die Lehre von 
dem Vergleichs versuche steht als Einleitung vor 
dem ersten Abschnitte des 2ten Buchs, welcher dem 
Verfahren im ordentlichen Processe, wenn die Par¬ 
teien erscheinen, gewidmet ist. Gleichwol gehört 
sie eben so gut dem zweyten Abschnitte, dem Falle 
an, wenn die Parteyen nicht erscheinen. Es ist 
aber gar nicht gleichgültig, in welcher Stellung die 
Lehren erscheinen. Eine falsche Stellung führt zu 
falschen Folgerungen und diess ist dem Vf. wirk¬ 
lich begegnet. Er findet zwischen der persönlichen 
Befragung der Parteyen an Gerichtsstelle, wrorauf 
nach art. 119 erkannt werden kann, und der Ver¬ 
nehmung einer Partey über Artikel viele Aehnlich- 
keit, welche am Ende, di« Sache streng genommen, 
nur darin bestehet, dass in beyden Fällen ge¬ 
fragt und geantwortet wird. Hierdurch veranlasst, 
jene Befragung in der Lehre von der Beweisfüh¬ 
rung als Anhang von der zuletzt gedachten Ver¬ 
nehmung einzuschalten, verfolgt er nun die Ana¬ 
logie so weit, dass er lehrt: „Die Fragen werden 
„vom Gerichts-Gommissär abgefasst (und es) sind 
„übrigens in Absicht dessen, was in dem Termine 
„zu beobachten ist, so wie in Absicht der feniern 
„Instruction der Sache die Vorschriften über die 
„Befragung auf Artikel anwendbar.“ Von diesen 
Zeilen möchte Rec. keine einzige vertheidigen. Eben 
so wenig kann er die Behauptungen unterschreiben, 
dass alle die Sachen, in welchen man nach Art. 
i2o4 nicht auf Schiedsrichter compromittiren kann, 
von der NothWendigkeit des Vergleichs- Versuchs 
frey wären, ingleiclieu, dass die Partey, welche 
eine Urkunde als falsch anfecliten will, die Erlaub- 
niss dazu mittelst Bittschrift, auf welche das diess- 
falsige Decret gesetzt werde, noch vor der im Art. 
2i5 vorgeschriebenen Aufforderung des Gegentheils 
ausbringen müsse. So viel den Vortrag des Vfs. 
anbelangt, so ist er sehr fragmentarisch. Doch das 
möchte immerhin seyn, wenn nur das Vorgetra¬ 
gene durchgehends mit Genauigkeit und Vollstän¬ 
digkeit aufgefasst wäre! Sollten einmal S. 9 IT. die 
Fälle zusammengestellt werden, in welchen der 
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Vergleiclisversuch nicht nöthig ist, so durfte man 
auch No. 6 Art. 49 nicht vermissen. Es sollte der 
Art. 231 — ein Artikel, der so viele Bekanntschaft 
mit der Sprache und mit den Grundsätzen der franz. 
Decretirkunst erfordert — nicht S. 55 mit 2 Zeilen 
ahgethan seyn. Die art. 25y. 58 hätten eine sorg¬ 
fältigere Erörterung verdient, als S. 5y und 78 zu 
lesen ist. Die Schlussworte des art. 65 der Consti¬ 
tution vom Jahre VIII waren S. i46 durch C. d. 
P. a. 509 zu beschränken, man sollte nicht S. 37 
infin. ein Beyspiel linden, welches mit C. Nap. art. 
2i47 unvereinbar ist, und auf dem Blatte, welches 
die Druckfehler, wiewohl bey weitem nicht alle, 
z. B. nicht den auffallenden S. 1 des Formularbuchst 
Fünf hundert anstatt jEz/diundert Franken, aufzählt, 
dürfte nicht gesagt seyn, die Disposition des Gese¬ 
tzes vom 1. Therm. VI sey als aufgehoben zu be¬ 
trachten durch das Gutachten des St. R. vom 20. 
März 1810. Nach Allen diesem ist es zu bedauern, 
dass der Vf. seinem Werke nicht die letzte Feile 
gegeben hat. 

Bibelerklärung. 

Proben einer neuen Uebersetzung der Psalmen und 

des Jesaias, von D. Theophil. Cölestin. Piper, 

Prof, der Theol. und jetz. Decan. der tkeol. Facult., Pastor zu 

St. Jacob, Ephor, der Stadtschule, wie auch Docent in den 

morgenL Sprachen auf der Univ. zu Greifswald. In Comm. 

b. Mauritius in Greifswald, 1811. 35 S. 4. (8 Gr.) 

DerVerf., dessen „glühende Liebe für jene un¬ 
erschöpflichen Schätze des Alterthums in seinen spä¬ 
tem Jahren eher wächst, als abnimmt,“ will durch 
diese Proben die Stimme der Sachkundigen ver¬ 
nehmen, und geben diese ihm Beyfall, so möchte 
er wohl mit dem Ganzen hervortreten. Er liefert 
hier Ps. 1 u. 2. die er für Einen hält; 45. 72. 110 
und 8; und Jes. 6, 1—15; i4; 62, 10—12; 65, 1—6. 
Die Uebersetzung ist unmetrisch, und das scheint 
uns tadelhaft. Ein Uebersetzer, der die poetischen 
Stücke des alten Testaments ohne Metrum über¬ 
setzet, wird immer an Luther erinnern, und gemei¬ 
niglich dadurch verlieren. Man wird nur wünschen, 
Luthers Fehler verbessert zu sehen, im Ganzen 
wird man diesen lieber hören, als jeden, der nicht 
metrisch übersetzet. Bey dem Hrn. P. lautet der 
Anfang des ersten Psalms so: „Heil dem Manne, der 
nicht im Rallie der Lasterhaften wandelt, sich nicht 
auf dem Wege der Frevler verweilet, noch in dem 
Wohnsitze der Spötter bleibende Stätte hat, viel¬ 

mehr an Jehovens Gesetze sein Vergnügen findet, 
und sich Tag und Nacht mit seiner Religion unter¬ 
hält. Der ist einem an VFassercanälen gepflanzten 
Baume gleich, der zu seiner Zeit seine Frucht her¬ 
gibt, dessen Blätter nicht welken, und dem alles, 
was er hervorbringt, glücklich geräth.“ Jes. 14, 10 ff. 
lautet so: Auch du bist entkräftet, wie wir, bist 
worden uns gleich. Gesenkt zum Abgrunde ist 
dein Stolz, das Rauschendeiner Saitenspiele. Unter 
dir sind dein Bette Würmer, und deine Decke Ma¬ 
den. Ha! wie bist du vom Himmel gefallen, Mor¬ 
genstern, Sohn der Frühdämmerung! wie gestürzt 
zur Erde, Nationenbändiger! Sprachst du doch in 
deinem Herzen: „„Den Himmel will ich ersteigen, 
will über die Sterne Gottes erheben meinen Thron, 
und mich setzen auf Gottes Erscheinungsberg am 
Aeussersten der Mitternacht; mich auf schwingen 
über die höchsten Wolken, mich gleich machen 
dein Erhabensten.““ Man wird die letzte Stelle 
nerviger übersetzt finden, als jenen Psalm, der, im 
Vergleich mit Luther, hin und wieder zu schlep¬ 
pend klingt. Die Gründe seiner Uebersetzung hat 
Hr. P. in einem lateinischen Commentar angegeben, 
welcher, um gedruckt zu werden, nur auf Zeiten 
wartet, die dem Buchhandel günstiger sind, als die 
gegenwärtigen. Aber auch hier schon gibt Hr. P. 
nicht eine blosse Uebersetzung, sondern fügt jedem. 
Stücke Anmerkungen bey. Eine prüfungswerthe 
Ansicht hat er von dem zweyten Psalm, zu dem 
der erste ihm der Chor ist: der Sohn Gottes ist 
keine einzelne Person, sondern der ganze königliche 
Stamm. - Vgl. Ps. 89., der den besten Commentar 
zu 2 Sam. 7. gibt. Dass gegen den Davidischen 
Stamm die Eifersucht der benachbarten, zum Theil 
tributären, Nationen erwachte und sie in ein fürch¬ 
terliches Bündniss gegen den königlichen Hof und 
das ganze Volk zusammen traten, erhellet ihm aus 
dem 83. Ps. — Dass im 45. [Ps. Salomo zu suchen 
sey, dagegen bringt Hr. P. unverwerfliche Gründe 
vor. Er findet einen idealischen König darin, so 
wie im 72. Ps. — Zur Beantwortung der Frage, 
warum im 8. J's, der Sonne nicht erwähnet sey, 
nimmt der Verf. mit einem ungenannten Land¬ 
prediger seiner Provinz an, dass David diesen 
Psalm bey der Rückkehr von dem Siege über die 
Amalekiter dichtete, die, wie gewöhnlich in jenen 
Gegenden die Märsche, in der Nacht geschah. — 
Wenn des Herrn P’s. Uebersetzung auch nicht als 
ein Bedürfniss angesehen werden kann und die 
schon vorhandenen nicht in jeder Hinsicht über¬ 
trifft, üo glauben wir doch, dass seine Bemühun¬ 
gen zur Aufhellung dieser schätzbaren Reste des 
alten morgenländischen Geistes und der heiligen Poe¬ 
sie mit Achtung aufgenommen zu werden verdienen. 

Bey Breithopf und Härtel in Leipzig, dep Verlegern dieser Lit, Zeitung, sind auch die darin ange¬ 

zeigten Bücher immer zu hoher. 
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Leipziger Literatur - Zeitu 

Am 5. des Februars 1812. 

Länder- und Völkerkunde. 

Unter einer grossen Menge neuerlich erschienener 
Reisebeschreibungeil sind doch nicht sehr viele ge¬ 
wesen, durch welche die Kenntniss entfernter Län- 
der und fremder Völker wirklich bereichert und be¬ 
deutend erweitert worden ist, noch wenigere auf 
deren Angaben mau überall mit Sicherheit sich hat 
verlassen können. Zu denen, die in dieser doppel¬ 
ten Hinsicht sich gleich sehr auszeichnen, gehören 
folgende: 

Reisen im südlichen Africa in den Jahren i8o3, 

i8o4, i8o5 und 1806 von Heinrich Li eilte n- 

S t ein y vormals Chirurgien Major beym Bataillon Hotten- 

tott. leichter Infanterie in holländ. Diensten am Vorgeb. d. 

gut. Hoffn., Doct. d. Medic. u. Pliilos. ord. Prof, der Na- 

turgesch. au der Univ. zu Berlin und Mitgl. mehrerer geh 

Gesellsch. Erster jTheil. Mit 6 Kupf. und einer 

Karte. Berlin, 1811 bey Salleld. X und 685 S. 

gr. 8. (7 Thlr.) 

Wenn auch der Verf. es nicht versicherte, so 
würde schon die ganze Art seiner Darstellung und 
Erzählung lehren, dass er sich die Wahrhaftigkeit 
zum Hauptgesetz gemacht, dass er es verschmäht 
habe, irgend eine Schilderung auch nur etwas aus- 
zuschmücken und zu verschönern, ob er wohl recht 
gut fühlte, dass über dem Streben nach Natürlich¬ 
keit und einfacher Wahrheit das Anziehende und 
Reizende leicht verloren gehe, dass dadurch eine 
zu grosse Ausführlichkeit bisweilen veranlasst wer¬ 
de, zumal da auch die Vergleichung fremder Be¬ 
richte mit eignen Erfahrungen und Ansichten viele 
Bemerkungen nothwendig machte, theils für deut¬ 
sche Ethnographen, theils für künftige Reisende, 
und dass endlich durch die Widerlegung anderer 
Nachrichten und Urtheile leicht ein Verdacht von 
Einseitigkeit oder Bestreben nur sich geltend zu ma¬ 
chen , erweckt werden könnte. Denn freylich hat 
jeder Reisende seine eigne Ansicht, nach dem Stand- 
puncte, den ihn seine Bildung, sein Schicksal, oft 
auch seine polit. Verhältnisse nehmen lassen, bis¬ 
weilen selbst nach der Gemüthsstimmuug, in der er 
sich befindet. Wenigen Reisenden aber war die 
Gelegenheit zum Selbstbeobachten so günstig als dem 
V erfasser. Er that mit dem nach dem Frieden zu 

first er fiand. 

Amiens zum Gouverneur des (von den Engländern 
seit 1795 besessenen und erst im Febr. i8o3 zu¬ 
rückgegebnen) Vorgebirges der g. H. ernannten Ge¬ 
neral J. JV, Janssens, für dessen lojähr. Solin er 
zum Lehrer und Führer bestimmt war, und mit 
dem zum Generalcommissär für die Cap-Kolonie er¬ 
nannten J. de Mist (Männern, deren Einsichten 
und Verdienste bekannt sind) die Reise dahin, that 
im J. i8o3 mit dem Generalcommissär die erste 
Reise (deren Vorbereitungen er in der Einleit, ge¬ 
nau und lehrreich beschreibt) in die westl. und nördL 
Gegenden der Cap-Kolonie (da kurz vorher der Ge¬ 
neral Janssens die ostwärts gelegenen Landstriche 
desselben schon besucht hatte), nachher noch zwey 
Reisen, deren dritte noch weiter in das Innere des 
Landes ging, als der Vf. selbst zu kommen gehofft 
hatte; benutzte in der Folge noch zwey kleinere 
Durchflüge und die Expedition gegen die Engländer 
im J. 1806, da er als Militärarzt angestellt war, zur 
Erweiterung seiner Kenntniss des Landes nach al¬ 
len Rücksichten, erhielt nach der Rückkehr von dem 
schon ein Jahr früher zurückgekommenen General- 
commissär dessen schon ausgearbeitete Reisebemer¬ 
kungen uud übrige Materialien zum Gebrauche und 
zur Bekanntmachung. Anfangs war der Vf. ent- 
sclüossen, nicht sowohl seine Reisen bekannt zu ma¬ 
chen, als eine geordnete Beschreibung derselben zu 
geben, die das Topographische, Politische, Natur¬ 
historische, Ethnographische, und besonders das so 
ganz vernachlässigte Historische umfassen sollte, und 
eben deswegen wollte er auch den beschreibenden 
'['heil seines Werks dem erzählenden vorangehen 
lassen. Er änderte aber nachher diesen Plan ab, 
uud hat die Erzählung der Reise, wozu er schon 
Hin. de Mist’s Handschrift benutzt hat, vorausge¬ 
schickt. Aber dieser erste Band umfasst noch nicht 
ganz die Nachrichten von der ersten Reise. Sie 
mussten bey dem dritten Abschn. abgebrochen wer¬ 
den. Im zweyten Bande soll der Rest, die Beschrei¬ 
bung der Rückreise von Graaff-Reynett nach der 
Capsladt, die Skizze einer botanischen Reise nach 
Zwellendam und der umliegenden Gegend, die 
grösste Reise zu dem neueutdeckten Stamme der 
Beetjuanen und ausführl. Nachrichten von ihnen, 
den Buschmännern und andern Holteiilottisclien 
Stämmen, eine einsame Reise zu den Gräiizbewoh- 
nern im Roggeveld, eine Reise nach dem Bosjesveld 
und Tiilbagh nebst den Streifzügen gegen die Eng¬ 
länder enthalten seyn. Der dritte Band wird diesyste- 
mat. Beschreibung des südl. Africa’s vom Cap Agul- 
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has bis zum Wendekreis des Steinbocks liefern, mit 
vorangehenden kritischen Verzeichnisse aller bisher 
über Südafrica erschienenen Werke, und der Ge¬ 
schichte desselben vor und nach der Kolonisation 
bis auf die neuesten Zeiten. Schon in dem gegen¬ 
wärtigen Bande ist aus der neuern Geschichte meh- 
reres ausgehoben und in Verbindung mit der Reise 
berührt worden. Denn schon als die Engländer 
1795 das Cap eroberten, war die Kolonie in einem 
seltsamen Zustande der Auarchie und innerer Zer¬ 
rüttung: ein Paar unruhige Abentheurer hatten aus 
Europa den damals herrschenden Freyheitsschwin- 
del nach Africa gebracht und unter den von Alters 
her zu innern Zwiste und Ungehorsam geneigten 
Kolonisten den Revolutionsgeist erregt, der bey ih¬ 
rer Unwissenheit und Rohheit eine eben so lächer¬ 
liche als gefährliche Gestalt annahm, und ohne Da- 
zwisehenkunft des Friedens den Ruin der ganzen 
Kolonie lierbeygeführt hätte. Die neue engl. Ver¬ 
waltung konnte die üblen Folgen jenes Fanatismus 
nicht ganz unterdrücken, zumal da man sie als Ver¬ 
fechterin des Flauses Oranien betrachtete; man 
brachte die Widerspenstigen mit gewaffneter Hand 
zur Ruhe, aber ohne die gehörige Vorsicht, daher 
das Uebel eher verschlimmert wurde. Dazu kam 
ein Zwist mit dem Kaffernstamm, der die östliche 
Gränze der Kolonie bewohnte, längs der Seeküste 
in die Kolonie einbrach, und alles verwüstete und 
mordete. Noch dauerte zur Zeit der Ankunft des 
Vfs. ein feindliches Verliältniss zwischen den Kai- 
fern und der damaligen Regierung fort, unter den 
Kadern selbst waren Streitigkeiten ausgebrochen, 
die nicht ohne Gefahr für die Kolonie waren, selbst 
die fi eundschaftlichen Besuche einiger Stämme wa¬ 
ren höchst nachtheilig, die Spuren des ehemaligen 
Parteygeistes waren noch nicht ganz vertilgt, der 
Zustand des östl. Theils der Kolonie noch immer 
sehr traurig. Da nun der Zweck der Reise des Ge- 
neralcommissärs war, diesen Uebe n abzuhelfen, die 
Zwistigkeiten beyzulegen, den Frieden mit den Caf- 
fern völlig herzustellen, so hatte der Vf. Gelegen¬ 
heit, manches was sich darauf bezog nicht nur ge¬ 
nauer kennen zu lernen, sondern auch hier gleich 
zu erzählen. Dahey hatte er aber auch oft Veran¬ 
lassung sich gegen Barrow (der bekanntlich von 
der engl. Regierung gebraucht worden war, die Ko¬ 
lonie zu bereisen, und in seiner Reisebesclir. oft sehr 
einseitige Ansichten mit geiheilt hatte) zu erklären, 
und sowohl seine polit. Behauptungen (wie S. 525. 
34i wo zugleich die Fehler der engl. Verwaltung 
aufgedeckt sind) als seine Urtheile über die Koloni¬ 
sten und ihre angebliche Uncultur zu berichtigen, 
ohne dass er deswegen nur getadelt würde, oder 
alle seine Meinungen über die Kolonisten verwoifen 
wären. Man sehe z. B. was der Vf. selbst S. 622 ff. 
über den Charakter der Fiinwohner von Graaff-Rey- 
neit Hartes sagt. Ueberhaupt sind uns einige Stel¬ 
len aufgestossen, in denen man leicht Widersprüche 
zn finden veranlasst werden könnte, und mehrere 
Wiederholungen; aber jene lassen sich durch ver¬ 

schiedene Ansichten, die imtör abweichenden Um¬ 
ständen gefasst, wurden, diese aus mehrmaligen Ver¬ 
anlassungen , dieselben Gegenstände zu berühren, 
leicht rechtfertigen. Auf andere Ai t wird Le Vail- 
lant berichtigt, der Manches in das Schönere und 
Gefälligere ausgemalt hat. Reichhaltiganden mannig¬ 
faltigsten Bemerkungen über Gegenden, Naturmeik- 
wurdigkeiteu, Sitten und Einrichtungen u. s. f. sind 
die bey den ersien Abschnitte, von denen der erste 
die Reise du eh die westh und nordl. Gegenden der 
Capkolonie bis in das Thal Roodezant, der zweyte 
die Beschreibung dieses Thals und die Reisr von 
da nach Zwellendam und längs der Südküste nach 
der Algoabay beschreibt. Von der Saldanhabay, 
die immer verkehrt benannt, auf den Charten, selbst 
den neuesten, falsch dargestellt, und unrichtig be¬ 
schrieben worden ist, handelt der Vf. S. 56 ff. ge¬ 
nauer. Er hat ihre Lage so berichtigt, dass die 
Mündung derBay auf 62° 54' südl.Br. liegt (nicht 55° 
1 o nach der Barrowschen Charte, die für sehr feh¬ 
lerhaft erklärt wird); er gestellt zu, dass sie der si¬ 
cherste und bequemste Hafen an der ganzen Küste 
von Süd-Africa und das Land umher sehr fruchtbar 
ist, dass es ihr aber an süssem Wasser fehlt, und 
dass auch anderer polit. Rücksichten wegen sie nicht 
von den Holländern zum Sitz der Kolonie und Haupt¬ 
landungsplatz gemacht werden könnte. Eine merk¬ 
würdige, jedoch schon von Andern erwähnte Er¬ 
scheinung, dass nämlich ein verkehrtes Bild der 
Küste und der See sich in der Luft spiegelte, be¬ 
schreibt Hr. L. S. 276 f. und beantwortet zugleich 
die Frage, warum diess Phänomen sich so selten 
über dem festen Lande und fast immer nur über 
dem Meere zeige. Das nützliche Institut, welches 
die Brüder gemeine zu Baviaanskloof gegründet hat, 
schon aus Barrow’s Reisen bekannt, rühmt auch der 
Vf. S. 244 fl. Ein Deutscher, Georg Schmidt (denn 
überhaupt fand der Vf. überall deutsche Familien, 
die von mehr als einer Seite sich auszeichneten,) der 
sich als der erste südafrican. Missionär ums J. 1760 
hier niederliess, legte den Grund dazu, und auch 
nach seiner Abreise blieb eine Zahl seiner getauften 
Lehrlinge in einem Gemeindeverein, und das Ge¬ 
rücht davon bewog einige Brüdergemeinen in Hol¬ 
land und Deutschland 1791, drey Brüder, Marsveld, 
Kühnei und Schwin hierher zu schicken, denen von 
der Direction der Ostind. Comp, dieser Ort zur Stif¬ 
tung einer kleinen Kolonie eingeräumt wurde. Da 
das Institut den umherwohnenden Kolonisten ein 
Aergerniss war, lo liessen sich die Brüder vom 
engl. Gouvernement 1796 die Bestätigung ertheilen. 
1799 kamen noch zwey Brüder, Rose und Korham- 
mer, aus Deutschi. dazu. Eine Kirche wurde erbaut, 
200 Häuser und Hütten mit Gärten gaben dem Orte 
das Ansehen eines europ. Dorfes. Die Zahl der 
Lehrlinge betrug (1800) schon 1100; mit Sanftmuth 
und Würde wurden die Hottentotten gebildet; aus¬ 
ser dem Land- und Gartenbau wird auch eiue Mes¬ 
serfabrik betrieben. Freylich hatte das Institut in 
den, 11 Jahren mehr als 26000 Thlr. an Zuschüssen 
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aus Europa gebraucht, und die Unkosten schienen 
sich eher zu veimehren. Weniger ist der Vf. zu¬ 
frieden mit der Mis-iousanstalt des J. T. van der 
Kemp in der Nähe der Algoabay, der 2Üo Hotten¬ 
totten versammlet hatte, denen er das Evangelium 
predigte ^3. 582 ff.). Denn der Nutzen, den das 
Institut halle stift n können ging über dem pieli- 
stischen Geiste und der stolzen Demuth des Stifters 
verloren. Dem Stifter war erlaubt worden, das In¬ 
stitut nach Bethds lorp zu verlegen, aber zugleich 
wurde ihm zu erkennen gegeben, man wünsche die 
Hottentotten mehr zur Thätigkeit angehalten zu se¬ 
hen. Allein sein Institut blieb dürftig, wurde statt 
Bethelsdorp spottweise Bedelaarsdorp (Bettlerdoi f) 
genannt, und der Vf. halte wenig Hoffnung, dass 
es besser werden würde. S. 542 fg. erzählt der Vf. 
die Geschichte eines gebornen Africaners, Cour. 
Bnys, eines entschiedenen Gegners der oran. Partey, 
und der Unruhen, die er theils in der Kolonie, tbeils, 
als er aus ihr entfliehen musste, unter den Kaffern 
stiftet^. Eine ausfulirl. Beschreibung des Kafiern- 
stammes der Koossa gibt der dritte Abschnitt, dem 
auch ein Bruchstück aus dem Tageb. fies Gen. Jaus- 
sens und die eigne Reise längs der Kafferschen Gren¬ 
ze, nebst Nachrichten vou dem Kriege der Koossa 
mit den Engländern und Kolonisten, den Unter¬ 
handlungen u. dem Friedensschlüsse mit ihrem Könige 
Geika, und zuletzt eine Darstellung der Umstände, 
welche die neuen bürgerl. Unruhen zur Zeit der 
eng!. Verwaltung herbeyführten, einverleibt, ist. Man 
hat aber aus jener Beschreibung schon Bruchstücke 
in verschiedenen Blättern gelesen, und hier ist es 
überhaupt nur die. Absicht, auf das viele Neue, was 
diess ganze Werk enthält, aufmerksam zu machen, 
nicht aber, es auszugsweise raitzutheilen. Der Name 
Raffern (eigentlich Cafer) rührt vou den Mohame- 
danern her, und bedeutet Läugner, Ungläubige. 
Ueberaus schätzbar für den Sprachforscher und Eth¬ 
nographen ist die erste Beylage, welche Bemerkun¬ 
gen über die Sprache der Koossa, nebst einem klei¬ 
nen Wörterverzeichnisse enthält. Früher hatte der 
Vf. schon eine Zusammenstellung der wichtigsten 
siid-african. Sprachen in dem (leider! nicht fort¬ 
gesetzten) Archiv für Ethnographie und Linguistik 
bekannt gemacht. Die zweyte Beyl. dient zur Er¬ 
läuterung der Charte, die nachgeliefert werden sollte, 
und die wir noch nicht erhalten haben, und die 
dritte erklärt die Kupfer, die freylieh nicht auf ein 
kostbares Prachtwerk berechnet sind , und vielleicht 
(das Porträt des Vfs. ausgenommen) bey diesem 
Bande ganz wegbleiben konnten. Möge kein Hin¬ 
derniss die baldige Vollendung dieses zur Ehre un¬ 
serer Literatur und Nation, wie zur Erweiterung 
und Berichtigung unserer Kenntnisse dienenden 
Werks aufhalten, und kein ungünstiger Umstand 
den Verfasser nölhigen es abzukürzen, oder ganze 
Abschnitte wegzulassen. 

Leber einen andern Erdtheil, andere Länder 
und Völker verbreitet neues Licht eine Reisebeschrei- 
bung, deren erster Theil bereits im vorigen Jahr¬ 
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gang der NeuenLeipz. Lit. Zeit, umständlicher ange¬ 
zeigt worden ist: 

Reise um die TV eit in den Jahren 1800. i8o4. i8o5 
u. 1806. Auf Befehl seiner Kaiserl. Maj. Alexan¬ 

ders des Ersten auf den Schiffen Nadeshda und 

Newa unter dem Commando des Capitäns von der 

kaiserl. Marine A. J. v. Krusenstern. Zweyter 

Theil, erste Abtheilung. Mit illumin. u. schwar¬ 

zen Kupfern. 294 S. 12. 1811. Zweyter Theil, 

zweyte Abtheilung. Mit illum. u. schwarz. Kupf, 

Zweyte, mit Bewilligung des Verfs. veranstaltete, 

wörtlich nach dem Original gedruckte Ausgabe. 

Berlin, 1812. Hände u. Spener. VIII. 269 S. 12. 

Mit der Karte von dem nordwestl. Theil des 

grossen Oceans. (5 Thlr. 12 Gr.) 

So wie in dem vorigen Bande über Japan, die 
einzelnen Inseln, die zu diesem Reiche gehören, über 
die Verfassung derselben und die Sitten, Lebensart 
und Cultur der Einwohner, über die Washinglon- 
Inselii und besonders Nukahiwa neue Nachrichten 
gegeben waren (zu deren Versinnlich ung manche 
den gegenwärtigen Bänden erst beygefiigte Kupfer 
dienen), so enthalten die beyden Abheilungen des 
2. Bds. viel Neues über Jesso und die Bai Aniwa, 
die Ainos, Kamtschatka, Sachalin, und den gegen¬ 
wärtigen Zustand von China, und nur diess Neue 
zeichnen wir aus. Nach der Abreise von Nanga- 
saky untersuchte die Nadeshda die Nordwest - Küste 
von Japan und die Westküste von Jesso oder Mat- 
sumay; man entdeckte die Strasse Sangar, deren 
Lage bisher so ungewiss war, und die beyden Vor¬ 
gebirge auf den Inseln Nipon und Jesso , welche den 
westlichen Eingang dieser Strasse bilden, wurden 
astronomisch bestimmt; aber die Hofnung eine Durch¬ 
fahrt zn linden, welche die Inseln Jesso und Kara- 
futo trenne, wurde getäuscht, und selbst Karafuto 
vergeblich gesucht. Dabey wurden aber viele Feh¬ 
ler "der bisherigen Charten, auch der von La Pe¬ 
rouse, berichtigt. An der Nordspitze von Jesso und 
in der Bai Aniwa verweilte man länger und zog 
da manche neue Nachrichten ein. Zu Errichtung 
einer europäischen Niederlassung in der Bai Aniwa, 
die sehr vortheilhaft für Russland seyn würde, wer¬ 
den Vorschläge gethan. Die ursprünglichen Bewoh¬ 
ner von Jesso und den Inseln, die bey uns die haa¬ 
rigen Kurilen genannt werden, sind die Ainos, die 
jetzt nur noch einen kleinen Theil der Insel in Be¬ 
sitz haben, der auch allein noch von ihnen Jesso 
genannt wird, die Japaner aber haben mit ihrer 
Herrschaft auch den fremden Namen Matsumay dort 
verbreitet; die grössere Insel Sachalin heisst bey den 
Ainos Oku-Jesso, d. i. Gross-Jesso.u. vielleicht nennen 
die westl. Bewohner von Sachalin ihre Insel Tschoka, 
so wie die südlichen sie Karafuto nennen, und das 
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nördliche Sachalin den Namen Sandan haben soll. 
Auf diese Art sucht der Vf. den Irthiimern zu be¬ 
gegnen, die durch die verschiedenen Benennungen 
der zwey Inseln im Norden von Japan (wovon die 
nördliche, wie nunmehr erwiesen ist, nicht Insel 
sondern Halbinsel ist) entstehen können, zu begegnen. 
Nach dem Berichte eines japan. Schiffers ist Kara- 
futo und Sandan ein und dieselbe Insel. Die Ainos, 
Urbewohner von Jesso so wie von dem südlichen 
Sachalin, sind die sonst sogenannten haarigen Kuri¬ 
len , deren charakteristische Herzens - Güte sich 
auf dem Gesicht, in Mienen, Reden und Handlun¬ 
gen ausdrückt. Eist durch den Vf. werden sie, so 
weit er über sie Untersuchungen anstellen konnte, 
bekannter, und er widerlegt insbesondere (II, 1,107.) 
die Sage, dass sie behaart seyen. Die fernere Un¬ 
tersuchung der Ostkiiste von Sachalin wurde durch 
grosse Eisfelder gehemmt, und, als man die Kuri¬ 
len in einer neuen Parallele durchschnitt, um nach 
Kamtschatka zu kommen, wurde man bald genö- 
thigt nach dem Ochotzkisehen M< ere zurückzukeh- 
ren. Bey dem nunmehrigen Aufenthalt im Hafen 
St. Peter und Paul hatte der Vf. Gelegenheit die 
traurige Lage sowohl der Mannschaft auf den Schif¬ 
fen der Amerik. russ. Compagnie, als der P10- 
müschleniken oder Pelzjäger auf Kamtschatka ken¬ 
nen zu lernen und Verbessernngs- Vorschläge zu 
thun (II, 1, i44 ft.). An sie kann man gleich die 
bey dem spätem und letzten Aufenthalt daselbst ge¬ 
gebenen, eben so unvortheilhaften Nachrichten (II, 
1, 223 f.) anreihen, vornemlich aber die sehr ernst¬ 
lichen Betrachtungen über den jetzigen (kläglichen) 
Zustand von Kamtschatka (C. 8. II, 2. 3 £), und Vor¬ 
schläge zur Abstellung vieler Ungerechtigkeiten und 
zur Erhaltung der Kamtschadalen, die, öffentl. Nach¬ 
richten zufolge, verdienten Eingang gefunden, und 
heilsamen Erfolg gehabt haben sollen. Unterdessen 
war die Untersuchung der Oslküste von Sachalin 
an dem Orte wieder angeknüpft worden, wo sie 
vorher abgebrochen wurde, man setzte sie dann im 
Norden fort, erreichte das nördliche Ende, unter¬ 
suchte die ganz aus Dünen bestehende Nordwest- 
Küste, und kam an den Canal, welcher Sachalin 
von der Tartarey trennen soll. Bey der weitern 
Untersuchung, wo man auch eine tatarische Kolo¬ 
nie an der Nordwestspitze von Sachalin, in einer 
Bay, die nun die Bay Nadeshda heisst, entdeckte, 
ergab sich schon ziemlich, dass zwischen Sachalin 
und der Tartarey keine Durchfahrt Statt finde und 
beyde nicht durch einen Canal getrennt sind, eine 
Meinung, welche nachher durch die Reise des Ca- 
pitän Broughton bestätigt worden ist. Auf der Rück¬ 
kehr wurden noch manche, dem Seemann und dem 
Geographen gleich wichtige, Entdeckungen gemacht. 
In Kamtschatka wurde von den Officieren der Na¬ 
deshda zum Andenken des engl. Cap. Clerke, der 
hier gestorben war, und des Astronomen Delisle de 
la Croyere ein Monument errichtet. Nachdem jnan 
Kamtschatka, noch auf einige Jahre mit Salz (woran 

es dort so oft gebricht) versehen hatte , wurde (2.B. 
2. Abth.) die Fahrt nach China unternommen, wo¬ 
hin später auch die Newa, das zweyte Schiff der 
Expedition, mit einer reichen Ladung von Pelz- 
werk. kam. Die besondere Art und Einrichtung 
des Handels zu Canton wird sehr genau dargestellt. 
Er ist mit vielen Schwierigkeiten und Beschrän¬ 
kungen von Seiten der chinesischen Regierung und 
mit Gelderpressungen ihrer Beamten ' verknüpft. 
Die Lage der Portugiesen und der portug. Gouver¬ 
neurs in Macao ist sehr bedrängt; Macao gibt ein 
Beyspiel von gefallener Grösse; unlängst haben die 
Engländer einen Versuch gemacht, es mit britti- 
schen Truppen zu besetzen. Doch ganz China be¬ 
findet sich in einem Zustande, der bald eine Re¬ 
volution erwarten lässt. Die südl. und westlichen 
Provinzen sind im Aufruhr. Zahlreiche Seeräuber¬ 
flotten plündern die Küsten. Im Innern von China 
gibt es mehrere gegen die jetzige Regierung und 
die Mantschu - Dynastie verbündete Gesellschaften. 
Eine Verschwörung gegen den jetzigen Kaiser Kia- 
King wurde zwar vereitelt und bestraft, auch in 
dem kais. Manifeste "V erbesserung versprochen, aber 
die Uebel dauern fort. Gegen die (katliol.) Missio¬ 
närs und die christl. Religion hat der Kaiser ein 
Edict erlassen, lieber diess alles und noch manche 
andere Gegenstände werden im 10. u. 11, Cap. sehr 
wichtige Belehrungen gegeben und zuletzt mehrere 
vom Hrn. Etatsrath von Wxirst, dem Freunde des 
Verfs. übersandte Fragen, die chines. Staatswirth- 
scliaft betreffend, beantwortet. Hier lernt man 
freylieh China ganz anders kennen als aus Desgui- 
gnes Reisen. — Die Fahrt ging nun durch das chi¬ 
nes. Meer (dessen Hydrographie verschiedene engl. 
Seefahrer zu verbessern bemüht gewesen sind) und 
die Strasse Sunda (deren Charten der Vf. fehler¬ 
haft fand) auf dem gewöhn!. Wege über St. Helena 
(von welcher Insel einige neue Nachrichten gege¬ 
ben werden) in das Vaterland zurück, wo die Na¬ 
deshda, von welcher die Newa schon früher ge¬ 
trennt worden war, d. 19. Aug. 1806. n. St. oder 
7. Aug. a. St. zu Cronstadt, nach einer Abwesen¬ 
heit von 3 Jahren und 12 Tagen ankam, ohne auf 
dieser langen Reise mehr als einen, noch dazu 
schwindsüchtigen, Mann verloren oder irgend einen 
andern bedeutenden Verlust erlitten zu haben, und 
nach gemachten Entdeckungen, die dem Comman- 
deur und den Theilnehmern seines rühmlichen und 
vorsichtigen Eifers den ehrenvollsten Platz unter 
den "Weltumseglem und Seefahrern überhaupt si¬ 
chern. Der 2. Abth. ist Hrn. Hofr. D. v. Langs- 
dorff Nachricht über die Talowirung der Bewoh¬ 
ner von Nukahiwa und der Washington-Insulaner 
(aus den allgem. geogr. Ephem.) vorgesetzt. Von 
ihm haben wir auch ein eignes Werk: Bemerkun¬ 
gen auf einer Reise um die Welt, mit vielen Ku¬ 
pfern, in 2 Bänden zu erwarten, das neben dem 
gegenwärtigen recht wohl bestehen wird. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 6- des Februars 1812. 

Bibliographie und Gelehrten- 

geschiclite. 

Unter allen gebildeten Nationen scheinen bisher 
vorzüglich die Deutschen sich den Ruhm erworben 
und behauptet zu haben, für Erhaltung und Erwei¬ 
terung der Bücherkunde und Literatur nicht nur 
mit Sammlerfleiss und Genauigkeit, sondern auch 
mit Einsicht und Zweckmässigkeit zu arbeiten, und 
zwar in dem ganzen Umfange sowohl als in ein¬ 
zelnen Theilen. Unstreitig ist dadurch nicht eine 
unfruchtbare Kenntniss der Titel von Büchern, nicht 
eine nur die Neugierde befriedigende Anekdoten¬ 
sucht befördert worden; die verständige Behandlung 
der Literaturgeschichte und Bibliographie hat bey 
uns vorthei 1 haften Einfluss auf Gelehrsamkeit und 
wissenschaftliche Cultur selbst gehabt. Dass diess 
auch noch ferner geschehen werde, dass, ungeach¬ 
tet Literargeschiclite jetzt nicht mehr so allgemein 
und eifrig wie ehemals, betrieben wird, sie doch 
noch einsichtsvolle Bearbeiter sowohl als Verehrer 
und Liebhaber linde, dafür bürgt uns die Erschei¬ 
nung und Einrichtung einiger anzuzeigeuder Werke: 

Dictionnaire de bibliographie frangciise. Tome 

premier A- An. L. 520 S. gr. 8. Tome second 

Ap-Blu 636 S. gr. 8. Paris, au Bureau de Bi- 

bliogr. Frangaise, rue de Seine N. 4. F. S—-G. 

1812. (Leipzig, bey Gerli. Fleischer d. jüngern 

in Commission.) (6 Thlr.) 

Ein Deutscher, Hr. Fleischer, der viele Jahre 
und einen unevmüdeten Fleiss auf diese französ. 
Bücherkunde in alphabet. Ordnung gewandt hat, 
ist Verfasser dieses Werks von bedeutendem Um¬ 
fang und grosser Brauchbarkeit. Anfangs hatte er 
nur die Absicht, einen allgemeinen Katalog der 
neuen französ. Bücher zu liefern, nach Art des 
Heinsius’schen Bücher - Lexikons u. ähnlicher Wer¬ 
ke, in einem einzigen Bande; aber unter mühsa¬ 
mer Arbeit selbst erweiterte sich sein Plan, so dass 
es nunmehr ein Werk von 24. Bänden und einem 
Supplementbande werden wird. Schon die Samm¬ 
lung der Materialien erforderte einen ausdauernden 
Fleiss und eine Genauigkeit, wie sie nicht immer 
beobachtet worden ist. Nicht genug, dass der Verf. 

Lrstcr Band. 

eine grosse Menge älterer und neuerer bibliographi¬ 
scher Weite und Katalogen von Bibliotheken und 
Buchhändlern gebraucht und verglichen hat (gegen 
Ende des J. 1809. hatten schon 43o Buchhändler aus 
Paris und aus den Departements dem Verf. ihre 
Katalogen eingesandt), er sah auch die Bücher meist 
selbst und copirte von ihnen die oft in den Kata¬ 
logen mangelhaft und abgekürzt angegebenen Titel, 
und er rühmt in dieser Rücksicht nicht nur die 
Willfährigkeit der franz. Buchhändler, die ihm eiv 

laubt haben, die neuern Werke ihres Verlags zu 
besehen, sondern auch die Gefälligkeit der Biblio¬ 
thekare, durch die er in den Stand gesetzt wurde, 
auch ältere Bücher, die nicht mehr in dem Buch¬ 
laden zu haben sind, nachzusehen. Wir missbilli¬ 
gen es nicht, dass er die, oft langen, Titel ganz 
abgeschrieben und mitgetheilt hat. In einem sol¬ 
chen bibliogr. Werke erwartet man auch hierin die 
grösste Vollständigkeit, und nur bisweilen hätten, 
ihr [unbeschadet, Abkürzungen angebracht werden 
können, nach dem Beyspiel deutscher Bibliographen. 
Die Anordnung und Stellung der Materialien erfor¬ 
derte nicht weniger Sorgfalt, Ueberlegung, und Fe¬ 
stigkeit in Befolgung des einmal bestimmten Plans. 
Die alphabetische Ordnung musste natürlich jeder 
andern vorgezogen werden ; und da es in Frank¬ 
reich nicht, wie in Deutschland und England, ge¬ 
wöhnlich ist, den Namen des Verfassers an die 
Spitze zu stellen und nach diesen Namen die Arti¬ 
kel zu ordnen, so richtete sich auch Hr. F. nach 
der Manier der Litteratoren und Bibliographen des 
Landes, in dem er lebt, und stellte meistens, mit 
weniger Ausnahme, die Wei'ke unter das erste Sub¬ 
stantiv des Titels, eine Methode, die er nicht nur 
einfacher und gleichförmiger für die unter den Na¬ 
men ihrer Verfasser und die ohne oder mit fal¬ 
schen Namen gedruckten Bücher, sondern auch dem 
Genius der franz. Sprache angemessener fand. Al¬ 
lerdings wurden nun noch Namensverzeichnisse der 
Autoren mit Verweisung auf die Nummern der Ar¬ 
tikel uöthig, und Hr. Fl. wird auch bey jeder Lie¬ 
ferung von 2 Bänden, wie bey der gegenwärtigen, 
solche Verzeichnisse bey fügen, am Schlüsse des 
Werks aber ein allgemeines Namenverzeichnis nicht 
nur mit Angabe der Nummern, sondern auch der 
Hauptworte des Titels ihrer Bücher, nach Art des 
Registers am vierten Theile von Barbier’s Dictionnaire 
des Ouvrages anonymes et pseudon. anhängen. Jeder 
Lieferung wird auch ein alphabet. Verzeichniss der 

I Buchhändler beygefügt, aber kein allgemeines Ver- 
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zeichniss derselben am Schlüsse geliefert werden. 
Die grösste Schwierigkeit machte, bey der gewähl¬ 
ten Methode, die Aufnahme verschiedener Ausga¬ 
ben oder Uebersetzungen eines und desselben Buchs 
unter verschiedenen Titeln, so wie selbst ihre An¬ 
erkennung, zumal wenn Druckort, Jahrzahl und 
Name des Verlegers fehlten, viele Nachsuchungen 
veraulasste. Ungeachtet nun der Verf. so vielen 
Fleiss aufgewandt, so grosse und mannigfaltige 
Schwierigkeiten besiegt hat, so ist er doch weit 
entfernt zu glauben, dass nichts zu thun übrig sey. 
Mit zu grosser Bescheidenheit sagt er: J’avoue pub- 
liquement et avec franchise, que je ne vois dans 
mon travail qu’ un simple essai, qu’un cadre qui, 
un jour, pourra etre rempli plus heureusement, 
peut-etre, par des gens de lettres plus instruits et 
mieux entendus que moi dans cette brauche de bi- 
bliographie. Denn in der That ist doch hier schon 
sehr viel geleistet, und nur durch die Bemühun¬ 
gen mehrerer einzelner Bücherkenner und Besitzer 
oder Vorsteher von grossen Bibliotheken können 
Nachträge und Verbesserungen geliefert werden, 
durch welche ein solches Werk ganz vollkommen 
gemacht wird. Den Reichthum der gebrauchten 
Hülfsmittel zu übersehen dient ein, auf die Vorrede 
folgendes, Verzeichniss der Mciteriaux qui ont servi 
a la compositiou de ce Dictionnaire, das bey jeder 
Lieferung durch den etwa erhaltenen neuen Zu¬ 
wachs vervollständigt werden soll. Es ist in zwey 
Hauptclassen getlieilt: l. bibliographische Werke 
und Katalogen, die der Verf. ganz gebraucht hat 
(wie des Debure Bibliographie instructive, la France 
litteraire), auch solche die eine gewisse bestimmte 
Epoche, oder einzelne Wissenschaften angehen, 
Sortiments - Katalogen von Buchhändlern, Katalogen 
von öffentlichen und Privat-Bibliotheken. 2. Sol¬ 
che bibliogr. Werke, die nur zu Rathe gezogen 
worden sind bey einzelnen Artikeln. Uebrigens 
hat der Vf. die öffentl. Bibliotheken zu Paris, die 
kaiserliche, die des Arsenal’s, die des Pantheon, 
die Mazarinische, die Bibi, der Schule der Medi- 
cin, die des Museums der Naturgeschichte im bo¬ 
tanischen Garten, die Stadtbibliothek, benutzt, und 
ausser vielen andern nicht ausdrücklich erwähnten 
Katalogen, ein handschriftliches Verzeichniss von 
Büchern, die dem Vf. seit vielen Jahren durch die 
Hände gegangen sind , gebraucht. IN och ist auch 
ein besonderes Verzqjchniss von gebrauchten Au- 
ctionskatalogen mit Preisen beygefügt. Zur An¬ 
weisung über den Gebrauch dieses Wörterbuchs 
und die Aufsuchung der Titel dienen die: Explica- 
tions necessaires u. s. f. S. XXXIX ü. Denn von 
der Regel, die Bücher nach dem ersten Substantiv 
des Titels alphabetisch zu ordnen, sind doch Aus¬ 
nahmen gemacht worden, worüber hier, so wie 
über manche andere Einrichtungen des Werks ge¬ 
nauere Belehrung gegeben wird. Es sind aber nicht 
nur Bücher, sondern auch Landcharten (m. s. den 
reichhaltigen Art. Atlas) und nicht nur französ. 
Werke, sondern bey den berühmtem auch ihre Ue¬ 

bersetzungen (wie unter dem Art. Aventures nicht 
nur die verschiedenen Ausgaben des Telemaeh von 
Fenelon, sondern auch die Uebersetzungen in meh- 
rern Sprachen verzeichnet sind) aufgenommen. Bey 
jedem Werke sind die Pr ei se (nach den Audio¬ 
nen oder um welche sie noch in den Buchhandlun¬ 
gen zu haben sind) angegeben (wobey dem Vf. be¬ 
sonders Brunet's Manuel du Libraire et de 1’Ama¬ 
teur des Livres, Par. i8jo. I I. 8. nützlich wurde. 
Endlich sind, bey ältern Werken vorzüglich, noch 
lüerärische Noten, weiche den Inhalt, den Verfas¬ 
ser, die Geschichte oder andere Merkwürdigkeiten 
eines Werks angehen, beygefügt. Von dem gros¬ 
sen Umfange und der Reichhaltigkeit dieses Diction- 
nairs kann übrigens schon die Anzeige, dass der 
zweyte Band mit dem Art. Bhaguat - Geeta schliesst, 
einen Beweis abgeben. Diesem Bande sind noch 
Corrections et Additions (meist von Schriften des 
vor. Jahres) und ein Supplement (beyde am 15. 
Sept. 1811. unterzeichnet) zugegeben. Wir könn¬ 
ten noch einige Zusätze (z. B. in dem Art. Alma- 
nach) geben, wenn hier dazu Raum wäre. Wohl 
aber halten wir es für Pflicht, das nützliche Werk 
allen Bibliothekaren, Literatoren und Bücherfreun¬ 
den zu empfehlen, und dem Verf. die grösste Un¬ 
terstützung zur Vollendung seines rühmlichen Un¬ 
ternehmens und die verdiente Belohnung seines 
Fleisses durch Beyfall und Absatz zu wünschen. 
Papier, Druck, und möglichste Correctheit gerei¬ 
chen ihm überall zur Empfehlung. 

Ein nicht weniger schätzbares bibliographisches 
Werk über die deutsche Literatur der letzten 6o 
Jahre ist unlängst angefangen worden, und seine 
Vollendung nicht weniger zu wünschen: 

Handbuch der deutschen Literatur seit der Mitte 
des achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste 
Zeit, systematisch bearbeitet und mit den riöthi- 
gen Registern versehen von Joh. Sam. Er sch , 
Prof, und Bibliothekar auf der Univ. zu Halle. Ersten 

Bandes erste Abtheilung, die Literatur der Phi¬ 
lologie, Philosophie und Pädagogik enthaltend. 
Den Herren Professoren Gesenius, Hoiibauer, 
Schütz, Vater und Wahl zu Halle und Königs¬ 
berg gewidmet. Amsterdam und Leipzig, Kunst- 
und Industrie - Comptoir. 1812. 563 gesp. CoL 
gr. 8. Ersten Bandes zweyte Abtheilung, die 
Literatur der Theologie enthaltend. Dem Hrn. 
gell. Kirchenr. D. Griesbach, dem Firn. Canzler 
D. Niemeyer, und den Hrn. Profess. D. Wagnitz u. 
D. Wegscheider zu Jena u. Halle gewidmet. Amst. 
u. Leipz. 1812. 5y5 S. gr. 8. 4 Theile. (4 Tlilr.) 

Man kennt den gemeinnützigen Fleiss, die 
pünktliche Genauigkeit, den systematischen Geist, 
den richtigen Blick, die umfassende Literaturkennt- 
niss, die zweckmässige Behandlung ait des Vfs. aus 
mehrern frühem literar. Werken desselben schon 
hinlänglich, und man wird diese selten so verei¬ 

nigten Eigenschaften auch hier nicht vermissen. 
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Systematisch sind auch hier (wie in den drey Quin- 
quennien des Repertoiiums, dem wir bald ein vier¬ 
tes beygefügt wünschten) die Schriften geordnet, 
ihre Titel sind mit einigen Abkürzungen angegeben, 
die neuesten Ausgaben sind genannt, die altern in 
Klammern eingeseldossen, Verleger, Verlagsort und 
Preise angezeigt, dabey auf die möglichste Scho¬ 
nung des Raums Rücksicht genommen; jeder Ab¬ 
theilung sind ei stlich systemal. Leoei siebten deiselben, 
zweytens doppelte Register der Auloien und dei 
Materien, beygefiigt; ein aligem. Register nebst 
Vorrede über den Plan des ganzen Werks und des¬ 
sen Ausführung haben wir erst im letzten Bande zu 
erwarten. Die Literatur schiiesst übrigens mit dem 
J. 1810. Von ausländischen Schriftstellern konnten 
nur die liier ihren Platz finden, deren Werke in 
Deutschland nachgedruckt oder übersetzt worden 
sind. Die Namen der Verff. stellen überall, gross 
gedruckt, zuerst, und bey anonym erschienenen 
Werken sind die dem Verf. bekannt gewordenen 
Namen der Verff’. hi Klammern eingeschlossen eben¬ 
falls vorangesetzt, was häufig geschehen ist. Es sind 
übrigens auch Disputationen und Programmen, wenn 
sie durch den Buchhandel in Umlauf gekommen 
sind, mit aufgenommen, bey denen doch wohl, wo 
dieser Fall eintrat, auch hätte bemerkt werden sollen, 
in welche Sammlung sie aufgenommen worden sind, 
wie II. A. S. 102 bey Ziegler Hist. dogm. de re- 
demtione, die m einem Bande der Comment. theol. 
von Veithusen, Kühnöl und Ruperti wieder abge¬ 
druckt ist. Es kann überhaupt nicht fehlen, dass 
nicht bey solchen Werken sich bisweilen sollten 
gegen die Anordnung und Stellung der W erke Er- 
iimerungen und lue und da Zusätze machen lassen. 
So ist z. B. bey der griech. Literatur an sicli, die 
Anordnung folgende; i. Im Allgemeinen i) Urkun¬ 
den nebst Ucbers. und Erläuterungsschriflen. Hier 

sind zuerst (I. A. S. 25 f.) Matthäi’s Ausg. von 1 lut. 
de superstit. und Demosth. Orat. funebr., Ebend. 
Ausgabe von Syntipae fabb., Siebenkees Anecdola 
gr., Kanne Analecta pliilol. (die hieher gar nicht 
gehör len), JVlurr de Papyris und Ebeiidess. Auszug 
aus Philodem von der Musik zusammengestellt; wo¬ 
von der Grund nicht einleuchtet. Es hätten wohl 
hier zuerst Sammlungen von inedilis oder längst 
bekannten Schriften (wie die bey Tauchnitz er¬ 
scheinende, wovon nur einzelne Stücke angezeigt 
sind) Platz haben sollen. Gleich nachher stehen 
auch Dawes Misccllanea nicht an ihrem Orte, sie 
gehören zu den aligem. krit. Schriften S. 22, wo 
auch Toup’s in Leipz. nachgedruckte Opuscula, die 
ganz fehlen, stehen sollten. Nicht unter die Lexi¬ 
kograph., sondern unter die grammat. Schriflen soll¬ 
te Viger. de praecipuis idiotismis gesetzt seyn. 
Schulze*8 Stipendien-Lexicon (I, S. 287) gehörte 

mehr zu den Univers., die in einer andern Abtheil. 
Vorkommen werden. Bey Schnurrer- Bibi. Arab. 
(I, S. i5) sollte nicht der erste Druck in Program¬ 
men, sondern der neueste ungleich vertu eh: tere er- 

Wälmt, und die frühere Erscheinung bloss in Klam¬ 

mern angegeben seyn. Vor Gcsenius Versuch über 
die maltes. Sprache S. 16 mussten noch die ebenfalls 
im Buchhandel gekommenen Progr. des Hin. Dir. 
Dr. Bellermann erwähnt "werden. Von Walc hs Ac¬ 
tis Soc. lat. len. S. 29 sind nicht 2, sondern 5 Bde. 
gedruckt, und von Beck Comment. Soc. phil. auch 
Vol. IV. P. I., so wie bey dessen S. 5 angeführten 
Comment. de interpret. vett. scriplt. beygefugt wer¬ 
den sollte P. I — III et Partis tertiae Continuatio, 
wornach auch der Preis geändert werden muss. 
Bey Fischer Spec. Emendd. ad Well. Gramm, muss 
noch hinzugesetzt werden, dass das Spec. HL nach 
der neuen Ausg. aus zwey Theilen (zusammen also 
4 Bänden) besteht. Die Ausg. von Bruncks Apoll. 
Rhodius in 8. ist nicht , wie es S. 4g heisst, Hand¬ 
ausgabe., sondern ein und dieselbe mit der auf grös- 
serm Papier in 4. abgedruckten. Linde’s Wörterb. 
der poln. Sprache (S. 178) besteht bis jetzt aus 2 
Bänden. Diese Bemerkungen, die wir leicht ver¬ 
mehren könnten, beweisen nur, dass auch dem auf¬ 
merksamsten Fleisse manches entgehen könne; oh¬ 
nehin hat der Vf. die grösste Vollständigkeit nicht 
zum Zwecke gehabt, daher auch über manche Ge¬ 
genstände die Schriftsteller nur im Allgemeinen ge¬ 
nannt werden, wie I. S. 5o6 die, welche von einzel¬ 
nen Geleimten-Schulen geschrieben haben. Vielleicht 
hätte dasselbe auch II, 199 bey den einzelnen Ver¬ 
fassern von religiösen Gesängen geschehen können. 

Das JÖcher’sche Gelehrten-Lexikon, immer noch 
eines der brauchbarsten von diesem Umfange, hat 
bekanntlich in neuern Zeiten mehrere Berichtiger 
und Continuatoren gefunden, deren mühsame und 
verdienstvolle Arbeiten nicht immer die nothwendige 
Unterstützung fanden. Nur zwey Bände der Fort¬ 
setzung konnte der verstorb. Adelung besorgen und 
seine Arbeit liess auch vieles zu wünschen übrig. 
Es gehört ganz die ausgebreitete Kenntniss der Ge¬ 
lehrlengeschichte, der Besitz der zahlreichsten Hülfs- 
mittel, die ausdauernde Liehe zu diesem Theile ge¬ 
lehrter Kenntnisse, aber auch die Bereitwilligkeit, 
der Beförderung desselben Zeit, Mühe und Geld 
aufzuopfern, der Eifer für eine liützliclie Unterneh¬ 
mung und der hohe Muth dazu, durch welche Ei¬ 
genschaften Hr. Pastor Rotermund in den Stand ge¬ 
setzt wurde, die Fortsetzung der Adelung-scheu Ar¬ 
beit auf eine so vorzügliche Weise auszuführen. 
Wir haben die erste Lieferung des neuen Bandes 
bereits in der N. L. L. Zeit. 1810 erwähnt. Seit¬ 
dem sind zwey Lieferungen erschienen u. mit ihnen 
ist der ganze Band vollendet worden, dessen Titel ist: 

Fortsetzung und Ergänzungen zu Christ. Gott/. Jo- 
chers allg. Gelehrten - Lexika, worin die Schrift¬ 
steller aller Stände nach ihren vornehmsten Le¬ 
bensums fanden und Schriften beschrieben Werden. 
Augefarigen von Joh. Chph. Adelung, und vom 
Buchstaben K fortgesetzt von Heirir. IVilli. Ro- 
termund, Pastor an der Domkirche zu Bremen. Drit¬ 
tel' Band. Delmenhorst gedr. bey Jörtzen, 1810 
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(ißii.) LXXXL XII u. 2208 S. in gesp. Col. gr. 4. 
(Prän. Pr. 6 Thlr.) 

Der ganze Buchstabe K, dann am Schlüsse des¬ 
selben Einige Zusätze und Verbesserungen zu S. 1 
— 568, und endlich der Buchst. L bis und mit Au¬ 
gustin Lubieniczki sind in diesem Bande begriffen. 
Ausführlicher und vollständiger sind die gegebnen . 
sowohl biograph. als bibliograph. Nachrichten als 
im Jöcherschen Werke und den bisher erschienenen 
Bänden der Fortsetzung. Ref. glaubt sogar, dass 
sie wohl bisweilen etwas kürzer gefasst seyn sollten, 
zumal wenn auf die gebrauchten Quellen verwiesen 
wird, und das nicht nur bey unbedeutenden Män¬ 
nern und Schriften (wo überhaupt die Titel sehr 
abgekürzt werden könnten) , sondern auch bey be¬ 
deutendem, wie z. B. Carl Linne dem Vater, von 
dem die gegebenen Nachrichten und Schriftenver¬ 
zeichnisse von S. 1899—1911 gehen. Nach unsrer 
Meinung kann man von einem Allg. Gel. Lex. nur 
summarische Angaben nebst den nöthigen Verwei¬ 
sungen (ausser in den Fällen, wo aus ungedruckten 
Quellen geschöpft wird) erwarten, eben weil der 
Umlang desselben so gross ist, und es ausserdem 
zu Bändereich werden muss , auch gewiss in man¬ 
chem Artikel sich selbst ungleich wird. Es gibt 
überdiess in jeder Lebensnachricht gewisse geringfü¬ 
gige Umstände, die am wenigsten einLexiconwie¬ 
derholen darl. Etwas mehr Ausführlichkeit kann 
einem Gel. Lex., das nur ein gewisses Land oder 
eine Classe von Schriftstellern und Zeitaltern in sich 
fasst, verstattet seyn. Ob Lojola in diesem G. L. 
einen Platz einnehmen durfte, könnte man eben so¬ 
wohl bezweifeln, als ob die Schauspielerin Langer- 
lians, von der keine Schriften angeführt werden, 
nicht auch hier mit Unrecht hat eine Gastrolle spie¬ 
len wollen. Aber des Neuen, des mühsam Zusam¬ 
mengetragenen und gut Verarbeiteten, des Brauch¬ 
baren ist in diesem Bande so viel, er übertrifft die 
Vorgänger in mehr als einer Rücksicht so sehr, dass 
wir gern keine weitern Ausstellungen machen. Denn 
leicht ist es, einzelne Berichtigungen, auch von Druck¬ 
fehlern, von denen dieser B. nicht ganz frey ist, Zu¬ 
sätze und Nachträge zu machen, nicht so leicht ein 
ganzes Werk dieser Ai’t auszuarbeiten. Und wir 
wünschen dem Verf. die erforderliche Müsse, eine 
solche Lage, ein so günstiges Geschick seines Un¬ 
ternehmens, dass es ihm nicht gereue sich demsel¬ 
ben unterzogen, und ihm schon so viel geopfert zu 
haben; wir hoffen von unsern, die Literatur- und 
Gelehrten-Geschichte noch achtenden Landsleuten, 
sie werden den Vf. in den Stand setzen, sein Werk 
mit Liebe und Thätigkeit fortzusetzen, ein Werk, bey 
dem man dereinst viele andre wird entbehren können. 

Von einem hiesigen Literator ist der Anfang 
gemacht worden durch kleinere Beyträge das Jö- 
chersche Werk zu vervollkommnen: 

"Beyträge zur Ergänzung und Berichtigung des Jo~ 
eh erstehen All gern. Gelehrten-Lexikons und des 

Meusefschen Lexikon’s der von 1750 bis 1800 
verstarb, teutschen Schriftsteller, von Carl Aug. 
Hen nicke, der Rechte Baccal. und Advoc. in Leipzig. 

Erstes Stück. Leipzig bey Vogel. 1811. IV u. 
91 S. gr. 8. (12 Gr.) 

Der Hr. Vf., von dem schon einige solcher Bey¬ 
träge in den Intell. Blättern der N. L. L. Zeit, von 
verschiedenen Jahren abgedruckt sind, hat beyde 
Lexika hier verbunden, weil sie selbst ihrer Natur 
und Bestimmung nach in genauem Zusammenhänge 
stehen; er schränkt sich aber, was das erstere be¬ 
trifft, bloss auf die im Jöcher und Adelung von A 
— K wirklich enthaltenen Artikel ein. Diessmal 
wird zum Jöcher ein Verzeichniss einer Anzahl im 
Jöcher und Adelungs Forts, desselben doppelt, zum 
Theil dreyfach vorkommender Artikel aus den Buch¬ 
staben A und B, mit Ausschluss der von Adelung 
bereits bemerkten Doubletten S. 1 —10 geliefert, 
dann folgt S. 11 ff. Versuch eines Verzeichnisses 
der im 1. Bande von Meusels Lex. im Buchstaben 
A und B fehlenden Schriftsteller. Von einigen der 
hier nachgetragenen Schriftsteller (ihre Zahl beträgt 
205, ausser denen, von welchen in den untergesetz¬ 
ten Anmerk, gehandelt ist) werden ausführl. Nach¬ 
richten gegeben, von andern, die in bekannten Wer¬ 
ken gefunden werden, nur kürzere, mit Verwei¬ 
sung auf diese Werke. Manche andere literar. Blät¬ 
ter werden gelegentlich berichtigt, und auch allge¬ 
meine literar. Bemerkungen beygebracht. So wird 
S. 69 aufs neue dargethan, dass der (1757 verstor¬ 
bene) Pastor Ernst Konrad von Brincken zu Gros¬ 
sen Twülbstädt imBraunschw. nicht nur vorMayer’n, 
sondern auch vor Harrison, wenigstens mit ihm zu¬ 
gleich das Mittel die Meeres-Länge mit Gewissheit 
zu bestimmen, erfunden habe, und nur, weil er 
sich nicht entsch Hessen konnte nach England zu rei¬ 
sen und seine Erfindung von der Commission zu 
Greenwich untersuchen zu lassen, unbekannt und 
unbelolmt blieb. Benczur, ein Ungar. Gelehrter, 
konnte wohl eigentlich in einem Lex. verstorb. deut¬ 
scher Schriftst. wegen ein paar deutscher Schriften 
kaum einen Platz finden. Ein sehr gegründetes Ur- 
theil wird S. 5o f. über des Pred. Sam. Bauer li¬ 
terar. Fruchtbarkeit oder Abschreibekunst gefällt u. 
mit sprechenden Beweisen belegt. S. 78 ff werden 
mehrere theils ange fangen e aber unvollendet geblie¬ 
bene, theils versprochene aber noch nicht erschienene, 
theils handschriftl. hinterlassene literar. Werke, vor¬ 
nehmlich Specialliteraturen, erwähnt, an der Zahl 24. 
Durch solche kleine Digressionen erhalten diese Bey¬ 
träge mehr Reiz, und der Vf. verdient alle Aufmun¬ 
terung, um sie ununterbrochen fortzusetzen und selbst 
zu erweitern, aber auch die gewünschte Unterstü¬ 
tzung von Literatoren finden, wie sie ihm bisher 
schon von Einigen zu Theil geworden ist. Beyni 
Abdruck dieser Anzeige erhalten wir das zweyte 
Stück, das nächstens genauer beschrieben werden 
soll. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 7. des Februars, 

Intelligenz - Blatt. 

1812. 

Miscellen aus Dänemark. 

Die in Anleitung des Geburtstags des Königs bey der 
Kopenhagner Universität für 1811 ausgesetzten Preis¬ 

fragen sind: 

fn der Theologie: exposita origine et indole typolo- 
gicae vet. test. interpretandi rationis, ostendatur ex- 
emplisque illustretur, an et quatenus nostris tempo- 
ribus, salva verae interpretationis grammaticae au- 

ctoritate, ista naetbodus retineri et commendari 

queat. 

In der Jurisprudenz: an et quatenus partes litigan- 
tes in iudicio ad instrumenta sibi invicem edenda 
cum ex nomothesiae universalis, tum iuris romani 
atque potissimum iuris patrii praescriptis tenetur? 

ln der Medicin: colligere observationes, quae extant 
de uteri exstirpatione, adiecto iudicio de huius ope- 
rationis usu eiusque instituendae methodo. 

ln der Philosophie : explicentur superstitionis causae 
cum internae tum externae, et ita quidem ut intel- 
ligatur simul, quare nee doctrina, quantumvis cx- 
quisita, nec ipsa pbilosophia ab hoc animi morbo 

semper immunitatem praestet. 

In der Mathematik: parallaxin astronomicam eiusque 
varias species et proprietates nec non praecipuos 

usus explicare. 

In der Geschichte: explicetur quid quantumque pon- 
deris, potentiae et apud exteros existimationi danicae 
gentis danicique nominis per varias temporum vi- 
cissitudines usque ad pacem Fridricksburgensem 1720 
addiderit classis reique navalis Status. 

ln der Philologie: fabulis Plautinis et Terentianis 
cum sana crisi et subacto iudicio perlcctis enuclee- 
tur artis comicae apud Romanos ratio, ita inprimis 
ut pateat quid in utroque lioc auctore theatro Ro- 
manq proprium sit, quid a re dramatica graecorum 

desumtum. 

ln der Aesthetik: in welchem Verhällniss steht Dicht¬ 
kunst und Beredsamkeit zu einander? Welches sind 

ihre Gränzen, ihre Aehnliclikeit und Verschieden¬ 

heit? 

.Erster Land. 

Die Abhandlungen sollen mit versiegelten Namen 
vor dem 1. Nov. d. J. bey dem Rector der Universi¬ 
tät eingegeben werden. 

Im verflossenen Jahre sind 5 Predigten zu dem 
bekannten Legat für Ausbreitung der christl. Lehre 
eingegangen. Die erste Prämie für das Thema: „Die 
„durch Jesu Christi Leiden und Tod vollbrachte Ver¬ 
höhnung, das einzige Mittel zur Errettung und Selig¬ 
keit des bussfertigen Sünders,“ erhielt Propst Helm 
im Stift Aalburg; die andre Prämie über dasselbe 
Thema Pastor Ostermann in selbigem Stifte. Unter 
den für das andre Thema: „Glückseligkeit des wahren 
„evangelischen Christen vor den Weltkindern schon 
„in diesem Leben“ eingekommenen Predigten erhielt 

Pastor Tryde auf Seeland den ersten Preis. 

Prof. Rahbek hat eine Sammlung der schönsten 
Denklieder itber Tlieile der vaterländischen Geschichte 
für die dänische Jugend gesammelt. Ein nachahmungs¬ 
würdiges Unternehmen für jedes andre Land, wo man 
Patriotismus schon im jugendlichen Herzen zu beleben 

wünscht. 

Des bekanntem Peter Syu altdänische Heldenlie¬ 

der, Balladen und Mähr dien sind jetzt in einer schö¬ 
nen deutschen Uebersetzung von dem um Nordens Alter- 
thiimer so sehr verdienten Grimm zu Heidelberg bey 
Mohr und Zimmer 1811 erschienen. In einem PostScript 
gibt Hr. Grimm die jedem nordischen Altertliumsfrcund 
wichtige Nachricht, dass er durch Güte des westphä- 
lischcn Ministers Graf von Hammerstein zu Kopenha¬ 

gen in Besitz einer Abschrift der ungedruckten Ge¬ 
sänge von Saemundi’s Edda gekommen sey, die er, 
begleitet mit einer deutschen Uebersetzung, in den 

Druck zu geben gedenke. 

Einen ganz interessanten Plan zur Beförderung 
des Gartenbaues in Norwegen hat Pst. Thaulow in die 
Zeitung von Christiania einrücken lassen. Er wünscht, 
dass bey jeder Stadt, wo Garnison liegt, ein eigner 
Garnison sparten eingerichtet werde, der, wenn ei ftu 
Rechnung der Garnison bewirthschaftet wird, unter 
gehöriger Aufsicht derselben viel eintragen kann, und 
in welchem zugleich die jungen Bbuerkerlc den Gar¬ 
tenbau lernen und lieh gewinnen, und so die nöthigen 
Kenntnisse davon und Liebe dazu mit in ihre Uei- 

iriath bey ihrem Abgang nehmen. 
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Der Auditeur [Gurmerns Iiat die Anzahl der in 
Kupfer gestochenen nordischen Prospecte mit einem 
schönen Kupfer über Fiskum-Foss, 24 Meilen nörd¬ 
lich von Drontheim, vermehrt. Der Fall des Was¬ 
sers beträgt 78 Ellen, und ist ungemein mahlerisch. —• 
Wenn man diese und ähnliche schone Naturscenen 
Norwegens sieht, wird man sieh nicht wundern, dass 
das Gerücht von diesen Wasserfällen vornehmlich ehe¬ 
mals so manchen niederländischen Mahler zu einer 
Sommerreise nach Norwegen bewog. E verdingen stran¬ 
dete auf einer Reise nach der Ostsee an der norwegi¬ 
schen Küste, und mahlte mehrere dieser Wasserfälle,, 
wovon noch einige in der königl. dänischen Kunstkam- 
mier sieh finden. Sein Schüler Edema, verwundert 
iib er die Erzählung seines Lehrers von diesen Was¬ 
serfällen, machte eine Reise naeh Norwegen, um die¬ 
selben zu sehen und zu mahlen. Auch zeigt der Cha¬ 
rakter, den die Gemälde des berühmten Wasserfaü- 
mahlers, Jacob Ruisdal, haben, dass er diese Reise 
gemacht hat. 

Prof, d horlacius hat eine neue Schulausgabe des 

Cornelius Nepos besorgt, die sich durch Correetlieit, 
guten Druck und wohlfeilen Preis auszeichnet. Der 
Herausgeber will auf ähnliche Weise eine Sammlung 
der Classiker zum Schul gebrauch für die dänischen 
Staaten herausgeben. Julius Caesar wird der nächste 
seyn, mit dessen Druck schon angefangen ist. 

Während man in mehreren dänischen Zeitschrif¬ 
ten über Oehlenschlägers und seiner Trauerspiele 
Werth zum Theil sehr unbefugter Weise streitet, hat 
dieser wahrhaft trefliche Dichter, statt seine Feder 
niederzulegen und Theil an solchem Streit zu nehmen, 
Dänemarks, schöne Literatur mit einem neuen Trauer¬ 
spiel Staerhodder in 5 Aufzügen, bereichert, welches 
an Genialität und poetischem Verdienst unstreitig je¬ 
der seiner älteren Arbeiten an die Seite gesetzt wer¬ 
den kann. 

Thomsons TVinter wird, metrisch ins Dänische 
übersetzt vom Schauspieler Foerso/n, als Neujahrsgabe 
für 1812 erscheinen. 

Der residirende Capellan zu Biörnshelm und Malle 
im Stifte W iborg, Hr. Bechei’, hat durch mehrere 
glückliche Umstände eine sehr interessante Hand¬ 

schrift, die die Form eines Tagebuchs hat, und von 
2 Predigern in der Rinnsharde aus dem ißten Jahr¬ 
hundert herrührt, erhalten. Die Notizen beginnen aus 
den Reformationsseiten, und endigen mit dem Jahr 
1715. Er will dies« interessante Nationalbuch auf Sub- 
scriptioii herausgeben, und der Ertrag ist den braven 

. Krie&el n, die auf dem Zug nach Anholt 
verunglückt sind, bestimmt. 

Unter den neueren literarischen Producten Däne¬ 
marks zeichnet sich Christian Molbech (Jngdomspan— 

dringer i mit Födeland (Jugendwanderungen in mein 
Vaterland) aus, aie in Briefen, Reisen in Smaland 
und nach Moen enthalten, und in denen schwesterlich 
Natur und Geschichte sich die Hand bieten. Der für 
den Dänen classische Boden, wo Waldemar, Absalom, 
Christian I. und andere grosse Minner wandelten, findet 
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hier einen würdigen Beschreiber , dem jeder Vater¬ 
landsfreund gern folgen wird. 

I11 Zeit von einem Monat ist der Ballen ganz 

simpeln Druckpapiers von 65 auf 80 Rthlr. gestiegen. 
W^ahrlieh, sehr betrübte Aussichten für die dänische 
Literatur! Bald wird aller Bücherdruck in Dänemark 
auf hören müssen, wenn ähnliches Steigen des Papiers 
noch eine Zeit lang fortwährt, wie wahrscheinlich ist. 

Am 21. Juny 1810 wurde in der JVissenschafts- 

gesettschaft eine Abhandlung vom Hm. Prof. Ffaff 

in Kiel, betreffend das sicherste und zarteste Reagens 
füi Quecksilber, und die Plahnemannsche Weinprobe, 
verlesen. Ebenfalls wurde eine anatomische und phy¬ 
siologische Beschreibung einer ganz besonderen Misge- 
burt von Carl f'Viborg, Leotor in den Veterinär Wissen¬ 
schaften und Candiclaten der Chirurgie, vorgelegt. Die 
Gesellschaft fand diese Schrift werth in ihre Verhand¬ 
lungen aulgenommen zu werden, und erkannte dem 
Verfasser als Achtungsbeweis ihre silberne Medaille 
zu. Dr. und Prof. Tlieol. P. E. Müller wurde zum 
ordentlichen Mitgliede der Gesellschaft aufgenommen. 

Unterm 21.. Juuy wurde dem Conferenzrath Mai¬ 
ling, Oberhaumeister Hansen, Justizrath Lafs en und 
Prof. Tlieol. Hornemann der Befehl crtlieilt, in eine 
Commission ziis ammenzu treten, die sich mit TFieder— 

aufbauung der durch das englische Bombardement 

eingeäscherten Kopenhagner Cathedralkirche beschäf¬ 
tige. 

Der Gesundheitsbrunnen zu Ottensen bey Altona 
wurde im verflossenen Jahr immer mehr besucht. 54 
Patienten machten vom Baden zu ihrer Genesung Ge¬ 
brauch. Die Anzahl der Besuchenden war weit grösser. 
Die Zahl der eigentlichen Brunnengäste belief sich auf 
85, wovon nur 2 den Ort verliessen, ohne genesen 
zu seyn. Im Allgemeinen haben §6fi das Bad von 
seiner Entdeckung an benutzt, und unter diesen 5p4 
allein das Mahlbad. Der Brunnen, dessen Quelle 5o 
Fuss unterm Horizont liegt, hat bedeutend dadurch 
gewonnen, dass man das Wasser ableitete, was aus 
unechten Quellen znlloss. Für Personen, die au Kräm¬ 
pfen, Nervenschwäche, Auszehrung, Schlaflosigkeit 
und Hypochondrie leiden, ist vornehmlich cliess Bad 
bewährt gefunden. Nichts wird versäumt, dieser nütz¬ 
lichen Anstalt einen bleibenden Ruhm zu sichern. 

Am 20. Juny legte Etatsrath Prof. Bigge das im 
verflossenen Jaln* von ihm geführte Bectorat bey der 

Kopenhagner Unipersität nieder, und übergab es dem 
Dr. und Prof. Tlieol. Hornemann. Der abgehende 
Rector hielt eine Rede, handelnd von den Erfindun¬ 

gen, durch welche die Griechen, Araber, Perser und 

Tarlaren die Astronomie bereichert haben. Bey der 
Gelegenheit wurden die Prämien über die von den 
Studirenden eingegangenen Preisschriften ertheilt, nern- 
lich in der Medicin an M. C. Braun, in der Geschichte 
an S. Salomonsen, in der Mathematik an N. F. B. 
Schiern. Zn dieser Feyerlichkeit lud Prof. Thorlacius 
ein durch ein Programm über das höchste Priester— 

thum aer christl. römischen Kaiser. 

Der durch mehrere Schriften rühmlichst bekannte 
Pastor Prol. Brorson zu Kopenhagen hat einen Eeit- 
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faden zum Unterricht in der Kriegsgeschichte Däne¬ 

marks j als Lehr- und Lesebuch für die Militairinsti- 

tute herausgegeben, welches im hohen Grade angemes¬ 

sen ist, in der Brust des jungen dänischen Kriegers 

seiner Vater Muth lebendig zu erhalten. 

Linen grossen Verlust erlitt die Chirurgie, das 

Vaterland und vornehmlich Kopenhagen durch den am 

24. Jimy 1811 erfolgten l’od des Eiatsraths Friedrich 

Christian fVinslow, Professors der Chirurgie und Rit¬ 

ters vom Dann ebrog (geb. d. 12. März 1762) eines Man¬ 

nes von unschätzbaren Kenntnissen, Lebung und f cr- 

tigkcit, von nicht zu ermüdendem Eifer Leidenden zu 

helfen, und von unvergesslichen Verdiensten für För¬ 

derung der medicinischen und chirurgischen Wissen¬ 

schaften in seinem Vaterlande. — Nach seinem Te¬ 

stamente hinterlässt er etwa 37,000 Rthlr. Von die¬ 

sen erhielt das Friedrichshospital 20,000 Rthlr., wo¬ 

für Betten zur freyen Pflege für Unvermögende zu 

errichten sind. — Seine chirurgischen, anatomischen 

und sonst für sie brauchbaren Bücher erhält die chi¬ 

rurgische Akademie. — Für 1000 Rthlr. sollen im 

Markushospital ein oder 2 Betten für alte abgängig ge¬ 

wordene Kranken Wärterinnen gekauft werden. — Ein 

ähnliches soll für andre 1000 Rthlr., in Rücksicht al¬ 

ter Wehmütter bey dem Geburtshause geseliehen. — 

Sein übriges Vermögen soll zwischen dem Friedrichs¬ 

hospital und dem Geburtshause getlieilt werden. — 

Seine Wagenpferde sollen erschossen werden, damit 

sie nicht nach seinem Tode Leuten, die sie quälen, in 

die Hände gerathen! — 

Bey der am 26. Juny gehaltenen Landemöcle (Sy¬ 

node) für das Stift Fyen zeigte der Amtspropst Fiit- 

ken in seiner Predigt, wie Religion allerdings im 

Menschen nicht ganz vertilgt werden könne, wie die¬ 

selbe aber auch in unsern Tagen bey so Wenigen ge¬ 

hörig entwickelt werde , weil man gegen den öffentli¬ 

chen Gottesdienst, dem besten Mittel dazu, so gleich¬ 

gültig geworden. — Nach Endigung der gewöhnli¬ 

chen Geschäfte verlas Pastor und Prof. Andersen die 

Fortsetzung seiner Abhandlung über die feyerliche Hand¬ 

lung der Conflrmaiion und die angemessenste Vor¬ 

bereitung dazu, und Propst Gottschalk seine Ueber- 

setzung des Chrysostomus vom Predigtamte. — Die 

Landemöde für das Stift Laland und Falster wurde 

am 27. Juny, und für das Stift Seeland den 3. July 

gehalten. 
In der König!. Wissenschaftsgesellschaft wurde 

am 5. July Hrn. Biran in Bergerai die Prämie für die 

1810 ausgcsetzle Preisfrage, betreffend den Einfluss 

der Natur- und Seelenlehre auf einander, zuerkannt. 

In der Einladungsschrift des Reetors und Profes¬ 

sors Nissen zum Examen bey der Kopenhagner 7s a- 

thedr also hule gibt derselbe eine trefliche Ueb ersieht 

der Veranstaltungen, die in den letzten Jahren bey 

dieser Schule gemacht sind, um Sittlichkeit und Fleiss 

unter den Schülern derselben zu fördern. Aus einer 

Bekanntmachung des Hrn. Rectors ersieht man, dass 

nach einem Schreiben der Dircct’on der gelehrten 

Schulen in Dänemark, die Katliedralschule in Kopen¬ 

hagen, durch Einrichtung yon 4 neuen Hauptclassen 

eine solche Erweiterung erhalten habe, dass hinführo in 2 

Abtheilungen 160 Schüler statt der bisherigen 100 auf¬ 

genommen werden können. Dadurch wird daun ein 

sehr dringender Wunsch mehrerer Aeitern in Kopen¬ 

hagen, die gern auf dieser treflielicn Schule ihren Kin¬ 

dern eine gelehrte Bildung geben wollen, aber “wegen 

der geringen Anzahl der in dieselbe anlzunehmenden 

Schüler nicht ihren Zweck erreichen konnten, erfüllt. 

Der Rector Dr. Bloch an der Katliedralschule zu 

Nykiöbing auf Falster ladete zum Examen am 23. 

Sept. d. J. durch ein Programm ein, worin er fort¬ 

fuhr, Nachricht über die Unterrichtsart in der Ka- 

thedralschule zu Nykiöbing, begleitet von einigen Be¬ 

merkungen über die Methode, besonders im Faleini- 

schen und Dänischen Unterricht zu geben. Die Zahl 

der Schüler bey diesem Examen war 52. Nach der 

Universität wurden entlassen 4, und dagegen 8 neue 

Schüler recipirt, so dass die Zahl derselben im neuen 

Schuljahr 5ü seyn wird. Unter die bey Schulen sel¬ 

tenen Uebungen geboren die bey dieser Schule im 

verflossenen Jahr unter Anleitung des Adjuncten Nye- 

liolm dergestalt fortgeschrittenen Schwimmübungen, dass 

mehr als die Hälfte der Schüler daran Tlicil genom¬ 

men und es zum Theil darin sehr weit gebracht hat. 

Die Konigl. Direction hat im Sommer die Anschaffung 

eines Boots bewilliget, womit den Schwimmenden 

stets gefolgt werden kann, und welches auch zum 

Pu.nct dient, wovon sie ausspringen, und wohin sie 

tauchen können. 

Zum öffentlichen Examen an der Katliedralschule 

zu Rothschild ladete der Oberlehrer der Schule Behr¬ 

mann durch ein Programm ein, welches die Geschichte 

des Gefängnisses und der Befreyung Königs Christian 

II, nach Documenten bearbeitet, enthielt. 

Auf Veranlassung des Canzleyberichts über das 

zu Kopenhagen errichtete Institut für Blinde hat der 

König unterm 19. Sept. resolvirt: dass dies» Institut 

den Namen Königliches Institut für Blinde aniielimen 

möge, zum Eeweis der Allerhöchsten Zufriedenheit 

mit der wohlthätigen Absicht des Instituts; und dass 

sämtlichen Männern, die an demselben gratis unter¬ 

richten , das Allerhöchste Wohlgefallen mit ihrem 

ruhmwürdigen Bemühen zu erkennen gegeben werde. 

Dem Taubstutnmeninstitut zu Kopenhagen ist vom 

Könige noch auf 3 Jahr jährlich 2000 Rthlr. ausser¬ 

ordentliche Unterstützung bewilliget. — Die jährliche 

Sammlung in den Kirchen beyder Reiche, die zur 

Vermehrung des Fonds dieses Instituts angewandt wer¬ 

den soll, betrug im verflossenen Jahr 1798 Rthlr. 38 Sch, 

Nekrolog vom Julius 1810 an. 

Am 11. Octbr. verstarb in Berlin August Fried¬ 

rich Hecker, gcb. zu Kitten (nach Meusel G. T. III. 

in Kursachsen, von welchem Ort Leonhardi aber nichts 

wissen will) den 1. July 1763 ward er D. der A. G. 

zu Halle, seit 1787 anfänglich praktischer Arzt zu 

Frankenhausen, nachher seit 1790 Med. P. P. O, zu 
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Erfurt, seit 1799 Hohenzollern Siegmaringisclier Hof- 

ratli und seit 1800 K. Preuss. Hofrath und Prof, am 

Collegio med. chir. zu Berlin. 

Am 19. Octbr. starb zu Kappel im Canton Zürich 

der als fleissiger Schriftsteller bekannte Pfarrer (ehe¬ 

mals Professor) Leonh. Meister. Seine letzte Schrift 

Waren die Meisteriana. 

Am 3i. Oct. Abends um 10 U. starb im 68. J. 

seines thätigen Lebens der berühmte Gründer und Di- 

rector der Erziehungs - Anstalt zu Schnepfenthal, Prof. 

Christian Gotthelf Salzmann, geh. I. Jun. 1744 zu 

Sömmerda. Er hatte auf den Schulen zu Sömmerda u. 

Langensalza, dann seit 1761 zu Jena Theologie stu- 

dirt, Avurde 1768 Pfarrer zu Rohrborn, 1772 Diako- 

nus an der Andreas - Kirche zu Erfurt, und unterzog 

sich schon da dem Erziehungs - Geschäft, als dem be¬ 

sten Mittel, die Quellen des menschl. Elends zu Arer- 

stopfen, folgte 1781 dem Rufe nach Dessau an das 

Philanthropin, wo er Liturg und Professor wurde, ver- 

liess aber 1784 diese Stelle, um eine eigne Anstalt zu 

gründen, und kam den 7. Marz 1784 nach Schnepfen¬ 

thal, wo er, unterstützt vom Herzog von Sachsen - 

Gotha, Ernst II., die Erziehungs-Anstalt stiftete, in 

der Anfangs nur 12 Zöglinge aufgenommen werden 

sollten, bey seinem Tode sich 32 Zöglinge und 21 

lehrende und erziehende Personen beyderley Geschlechts, 

grosstentheils Glieder seiner Familie, befanden. Ei¬ 

ner seiner Söhne, Ilr. Karl Salzmann, ist von ihm zu 

seinem Nachfolger in der Direction ernannt Avorden. 

Am 20, Oct. (wir wissen nicht ob alt. oder neuen 

St.) starb zu Ekaterinoslaw der dasige einsichtSArolle 
und gelehrte Erzbischof Platon. 

Oeffentliche Anstalten. 

Das Taubstummen - Institut zu Berlin verlor am 

17. Jul. 1811 seinen thätigen Gründer und Vorsteher, 

den Oberschulrath und Prof. D. Eschke im 46. J. d. 

Alt. Vom 21- Jahr des Alters an hatte er sich der 

Beschäftigung mit den Taubstummen gewidmet, und 

unter Heinike, dessen Tochter er nachher heiraihete, 

in Leipzig gebildet. Er war nachher nach Berlin ge¬ 

gangen, hatte da mit Arielen Schwierigkeiten und Wi¬ 

derwärtigkeiten die neue Anstalt gegründet, die i3 
Jahre nach ihrer Stiftung zu. einer öffentl. konigl. An¬ 

stalt erhoben wurde. Zum Vorsteher der Anstalt ist 

nunmehr Hr. Prof. Grashof erwählt, der auf der Dom¬ 

schule zu Halberstadt und der Univ. zu Halle studirt 

hat, dann, nachdem er einige Jahre Hauslehrer geAvescn 

Avar, eine Aidssenschaftl. und pädagogische Reise nach 

England (avo er sich besonders mit dem Taubstummen- 

Institut zu London bekannt machte), Holland (avo er 

die ähnliche Anstalt zu Groningen besuchte), Frank¬ 

reich (wo er den Abt Sicard und dessen Institut be¬ 

suchte), und Deutschland (wo er die Leipziger und 

Wiener Anstalt sah) gethan, kam i8o3 nach Ber¬ 

lin, wo er bey dem daeigen Institut als Lehrer und 

späterhin als Professor angestellt wurde, und vbrziig- 

licli unter Eschke’s Anleitung, mit dessen, in weibli¬ 

chen Arbeiten unterrichtenden, Tochter er verheira- 

thet ist, in der Kunst geübt und es so weit gebracht hat, 

die Taubstummen sprechen, lesen, das Gelesene ver¬ 

stehen, und an den Bewegungen des Mundes Anderer 

ihre Sprache zu erkennen, zu lehren, worin die deut¬ 

schen Institute es den ausländischen zuverthun. Als 

treflicher Gehiilfe steht ihm der, selbst taubstumme, 

ausgezeichnete Zögling der Anstalt, Hr. Habennaass, 

zur Seite. Im Zeichnen unterrichtet Hr. Kimpfer. 

Auch nimmt die verwittwete Mad. Eschke noch thäti¬ 

gen Antheil an dem Institute, welches durch die Gnade 

des Königs eine gute Wohnung mit einem Garten hat, 

und in welchem jetzt 3o Zöglinge sich befinden, von 

denen 10 vom Könige unterhalten werden. 

Ankündigung. 

Ein Staatsmann, welcher zugleich vieljähriger 

Rechtspraktiker gewesen ist, hat folgendes Werk in 

uns er n Verlag gegeben, wo es zur Ostermesse 1812 

erscheinen wird. 

Der Code Napoleon im gedrängten, vollständi¬ 

gen Auszug, nebst Anmerkungen; imgleichen ei- 

nem kurzen Anhänge in Bezug auf die westphäl. 

Gesetzgebung. Als Hand - und Hülfsüuch für 

gebildete Staatsbürger überhauptinsonderheit 

aber für Studirende und Praktiker. 

In d iesem Werke ist der Sinn aller Gesetze mit 

möglichster Kürze und mit grösster Treue und Klar¬ 

heit des Ausdrucks wiedergegeben; die schnelle Ueber- 

sicht der einzelnen Materien ist durch die Art der 

Bearbeitung und des Drucks sehr befördert, und es 

wird sonach zu einem bequemen Hülfsmittel des Stu¬ 

diums und des Gedächtnisses dienen; ersteres um so 

mehr, da es in literarischer, doctrineller und prakti¬ 

scher Hinsicht eine grosse Anzahl Avichtiger An¬ 

merkungen enthalt und dadurch zum Theil auch die 

Stelle eines Repertoriums für diejenigen vertritt, Avel- 
che sich ausführlicher über einzelne Materien beleh¬ 
ren Avolleii. Die Gemeinnützigkeit desselben Avird sicli 

daher uubezweifelt bcAvaliren. Der Druck ist übrigens 

zu mehrerer Bequemlichkeit so eingerichtet, dass es 

in zwey einzelne Bändchen gebunden werden kann. 

Der Ladenpreis wird etwa 1 Rthlr. 6 Gr. pr. Cour, 

betragen. Magdeburg, am 1. Febr. 1812. 

Creut z iß che Buchhandlung, 

Bey Breitkopf und Härtel in Leipzig, den Pr legem dieser Lit, Zeitung, sind auch die darin ange- 

■zciglen Bücher immer zu haben. 
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Zeitung. 

Am 8. des Februars. 1812. 

Intelligenz - Blatt. 

Leopold Zimmermanns Briefe über die neueste 

Literatur Hollands., 

(Fortsetzung.) 

Fünfter Brief. 

Obgleich auch die Wissenschaften, welche die Na¬ 

tur und ihre Wirkungen näher beschauen, nicht mit 

einer reichen Erndte in beyden Jahren sich zeigen konn¬ 

ten , so werden Sie doch finden, dass manche interes¬ 

sante Schrift erschien. Die königliche Gesellschaft der 

Wissenschaften zu Haarlem gab das zweyte Stück des 

dritten Theiles ihrer Natuurkundige Verliandelingen, 

1807, heraus. Es enthält zwey gekrönte Abhandlun¬ 

gen , welche die Frage: oh die schottische Sparre (oder 

grobe Tanne) der schicklichste Baum sey, um dürre 

Sandfluren Hollands vortheilhaft damit zu bepflanzen etc. 

bejahend beantworten. Eine dritte Abhandlung vom 

Professor van de Wynpersse betrift das gediegene Ei¬ 

sen. Der Verf. meint, dass die Entstehung der durch 

Pallas in Sibirien gefundenen und von andern ander¬ 

wärts entdeckten Blöcke unerklärbar, und durch diese 

Entdeckung nicht ausgemacht sey, dass sich wirklich 

in unsrer Erde gediegen Eisen fände; man müsse, sagt 

er ferner, von den in verschiedenen Cabinctten auf¬ 

bewahrten Stücken vorgeblich gediegenen Eisens die¬ 

jenigen, welche Lehmann und Gerald gefunden, und 

die zwey Stücke, welche er selbst besitze, unterschei¬ 

den. Die Beschreibung dieser zwey Stücke ist die 

Hauptsache der Schrift. — Die vierte Abhandlung von 

Van Meerten betrift den Unterschied und die Wirkun¬ 

gen trockner und nasser Spathsäure (Vloeizuur) auf 

Glas und Kieselerde. Der Verfasser lehrt, wie man 

ein trocknes und reines Spatlisauergas bekommen und 

monatlang in Glasflaschen aufbewahren könne, ohne 

dass es diese angreife; schreibt die angreifende Wir¬ 

kung dieser Säure ihrer Verbindung mit Wasser zu, 

und bekennt, entdeckt zu haben, dass gereinigter und 

ganz zu Pulver gebrachter Flusspath stark leuchte, 

wenn er geglüht werde — (gegen Bouillon de la Grange, 

Manuel d’un cours de Chimie I. p. 627. —) doch schon 

Blumenbach sagt in seinem Handbuche der Naturge¬ 

schichte, im Allgemeinen, dass Flusspath auf glü- 

Erster Band. 

hende Kohlen gebröckelt phosphorescire. — Den Be¬ 

schluss macht ein Bericht über die stufen weisen Ver¬ 

besserungen, welche J. und H. van Deyl zu Amster¬ 

dam an achromatischen Fernrohren und an Stammmi¬ 

kroskopen gemacht haben. Letztere Verbesserung be¬ 

steht darin, dass man beym doppelten Mikroskope ein 

achromatisch Objektivglas anbraehte, so dass man die 

Vergrösserung der Objekte mit denselben Gläsern meh¬ 

ren und mindern kann von ’j5 bis 8omal im Diame- 

ter; und mit einem andern Augenglase bis auf l5omal. 

Ferner erschien im Jahr 1807 Berck’s Verhande- 

ling ten Bewyze, dat niet de zwarte vliegen, maar de 

Olifants — of Snuittorretjes (Rüsselkäferclien) de be- 

dervers zyn van de bloemen der vrucütboomen en by- 

zonder die der Appelboomen, benevens liet middel ter 

voorkoming van dat Bederf. Man vermisst Genauig¬ 

keit und gehörige nalurhistorisclie Bestimmtheit. Der 

Verf. bestätigt nur das von den Rüsselkäfern längst 

Bekannte, und beweist die Unschädlichkeit der Flie¬ 

gen nicht. Nützlich hingegen kann folgendes Werk 

den Anfängern der Naturgeschichte seyn: Ovcrzigt 

over de gewervelde dieren, welches Hr. Mulder, Pro¬ 

fessor zu Franeker, meist nach französischen neuern 

Systemen bearbeitet,, zum Beliufe seiner Vorlesungen 

herausgab. 

Vollendet wurde mit dem fünften Tlieile das: 

Systematisch Handboek der beschouwende en werkda- 

dige Scheikunde etc, door Ypey, Prof, zu Franeker. 

Er folgte den Schriften Henry’s und Tronisdorifs, was 

die Ordnung angeht, lieferte aber eine kenntnisreiche 

Zusammenreiluing des bisher in der Chemie geleisteten. 

Einer gut geschriebenen und fleissigen Disserta¬ 

tion: de adstringentium natura, welche C. G. L. Rem- 

wardt zu Harderwyk vertheidigle, muss ich noch er¬ 

wähnen, da sie eigentlich von Säure und LaugeJistolF 

der Gallapfel und Geschichte der Untersuchungen der¬ 

selben handelt. Man wunderte sich, dass der als ge¬ 

lehrter Arzt rühmlich bekannte D. Craanen zu Rotter¬ 

dam sich die Mühe genommen, Innocenza Deila Lena 

zu widerlegen in Verhaudelitig van D. I. Deila Lena 

over de lmitengewone eigenschappen zyner vaste ont- 

vlambare aarde, ontwikkeld en ter toetse der gezoude 

rede gebragt. 
Das bekannte Unglück Leidens hat unter andern 

auch folgende für Chemie nicht unwichtige Abhandlung 
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veranlasst: Ovtfr (Je ontploifmg ran hcfc buskruid, 

( Schiesspulver) in tbepassiiig op liet voorgevallen ©n- 

geluk te Leyden op den 12- Jan. 1807 — welche der 

Verfasser, van Meerten, in der haagischen Gesellschaft 

Diligentia vorgelescn und mit Experimenten begleitet. 

Er zeigt unter andern darin, dass. Pulver auch ohne 

Zutliun der atmosphärischen Luft sich entzündet ; denn 

diess that es in luftleerem Raume auf glühend Eisen 

geworfen , und seihst in Stickluft. — 

Hierher gehört auch das gemeinnützige und,, für 

Holland besonders,, beherzigeuswerlhe Schriftchen van 

Barneveld’s, over liet regenurater,, welk met loodsstof 

bezwaard is (mit Bleystaff geschwängert, ist) welches, in 

Felix meritis vorgelesen, in Magazyn van Kirnst en 

S'maak gedruckt und 1807 auch besonders lierausgege- 

hen und viel gelesen wurde» 

Heut nur noch einiges über die im Fache der Oe- 

fconomie erschienenen Schriften. Den ersten Rang be¬ 

hauptet allerdings das noch fortgesetzte Magazyn van 

Vaderlandschen Landbouw, herausgegeben -von Kops.. 

Unter der königlichen Regierung blieben die ökonomi¬ 

schen Commissionen (Landbouwskunclige Commissieh ) 

deren jede Provinz eine hatte. Diese sendeten jähr¬ 

lich ein Mitglied zur Residenz,, um unter Vorsitz des 

Ministers des Innern eine allgemeine Versammlung zu 

halten., bey welcher der Commissarius: des ökonomi¬ 

schen Faches als Secretär das Protokoll führte und den 

Hauptsachen nach drucken liess. Hr. Kops begann in 

diesem Posten sein für Statistiker und Oekonomen 

gleich belangreiches Magazyn» Es umfasst ausser jenen 

Protokollen vielerley Abhandlungen über Geschichte 

und Zustand des holländischen Landbaues,. Verbesse¬ 

rungsvorschläge, eigentümliche und aus fremden Schrif¬ 

ten übergenommene Nachrichten etc. Hierher gehören 

zum Beyspiei die in dem J. 1.806 erschienenen 2ten St. 

des 3ten Theiles enthaltenen Nachrichten über die un¬ 

bebauten Haiden Overyssels und über einige beurbarte 

Üuinfluren. Das 3te Stück desselben Theiles, welches 

1807 ans Licht trat, gibt uns unter andern eine Re¬ 

lation über dieiRinderseuche in den Landen Ravesfein’s 

und Tholeifs; über Verbrauch von Hcerdasche (Torf-, 

nur wenig Holzasche) und anderen Mist im Landstri¬ 

che, genannt de Meyery van den Bosch; statistische 

Beschreibung Vreeswyk’s im damaligen Dep. Utrecht; 

Abhandlung über Verwüstung der Tannenwälder durch 

Raupen; Bericht über Schafe spanischer Rasse; und 

Uehersetzung von Thaer’s Schrift über Verbesserung 

der Viehrassen. — Das iste Stück des 4ten Bandes 

(auch 1807 erschienen) umfasst, ausser andern min¬ 

der allgemein interessanten Dingen, einen Aufsatz über 

■wüste Ländereyen ixi Gelderland; über spanische Schaf¬ 

zucht in Overyssel und über Anbau ägyptischer Geil¬ 

ste. Noch weit belangreicher ist das 2te St. desselben 

1 heiles (auch 1807 herausgekommen), denn es be¬ 

greift ausser Getreide- und Feldmaastafeln, ausser einer 

Liste eigenthümlfcher und übersetzter Werke über 

Landbau, seit dem löten Jahrhundert bis zum Jahr 

1806, und ausser manchen andern Sachen, eine höchst 

interessante Schilderung des holländischen Laiidbaues j 

im Jahr 1806, welche Herr Kops nach 28 ihm aus j 

den verschiedenen Provinzen von den ökonomischen 

Commissionen und kundigen Männern zugesendeten Be¬ 

richten verfertigt hat. — Wie leicht hätte 1fr. Nem- 

nich seine Original-Hey träge aus diesem Werke in 

manchen Stücken bereichern und berichtigen können. 

Gern würde- ich Ihnen, mein Theurer, im Aus¬ 

züge aus diesem Werke manches miltheilen, was für 

die Statistik dieses Landes nicht unbedeuteud ist; und 

welches Sie über viele Punkte besser belehren würde, 

als Hassels schnellgeschriebene Statistik und Geogra¬ 

phie. Allein diess würde in eine Uebersicht der Li¬ 

teratur sich nicht schicken. 

Viel weniger allgemeines Interesse hat der erste 

Theil der neuen Abhandlungen der Seeländisehen Ge¬ 

sellschaft der Wissenschaften, womit sie nach ^jäh¬ 

rigem Schweigen wieder ins Publikum trat» Er enthält 

4 gekrönte Abhandlungen; über den Brand im Wei¬ 

tzen ; (Antwort auf eine 1792 aufgegebene Frage!) über 

Bepflanzung der Seedeiche mit Sträuchern, Bäumen oder 

andern Pflanzen etc. Zwey andre Abhandlungen be¬ 

treiben die Wasserentlastung der Insel Walcheren (in 

Antwort auf eine 1801 gegebene Frage); über die 

Wirkungskraft der Walcherischen Schleussen. Eine 

andre Abhandlung geht das Ärlneiiwesen jener Insel 

an, und die letzte hat zum Gegenstände den 1756 zu 

Domburg gefundenen alten Stein, in dessen Aufschrift 

eine Dea Burorina erwähnt wird. (Cf. Cannegreter, 

Diss» de gernma Bentinckianä etc» 1764, und II Deel 

der Verhandelingen der Zeeuwsclien Genoofschap ). 

Soll ich noch gedenken , dass das Buch: Böeren Goud- 

myn of Handleiding tot de kunst om van verseil Ulende 

Soorteii van Länderyen: liet meest mogelyke nut te 

trekken, door J. F. Serrurier, eine holländisirte Um¬ 

arbeitung von Thaer’s bekanntem Werke ist? 

Genug für heut, mein Frennd! Ich glaube: Sie 

haben das Ende des Briefes schon gewünscht. Viel¬ 

leicht kann der folgende interessanter werden» 

Sechster Brief. 

Jetzt, mein Freu&d, zur Erd - und Völkerkunde; 

denn auch in uiisern Tagen fehlt es den Holländern 

nicht ganz au eigenthümlichen Werken über andre 

Theile der Erde; ob wohl die Zeit vorüber ist, wo 

sie die Erdkunde mit Beschreibung noch unbekannter 

Gegenden bereieiferten. 

Im Jahr 1806 wurde das durch die Bearbeitung 

von Riilis schon in Deutschland bekannte Werk Meer¬ 

manns: Berxgten over het Noorden en Noordoosteil 

van Europa mit dem Gten Theile (oder dem 2ten Theile 

der fleylagen) vollendet. Der 5te Theil (oder der ite 

Theil der Beylägen) enthielt UeberSetzungen der däni¬ 

schen Schriften Suhm’s über die nordische Heldenzeit. 

Dieser 6te Theil liefert gleichfalls eine Schrift Suhm’s: 

Untersuchung, warum das Christenthum den Odin- 

dienst verdrängt hat; ferner: die Uebersetzung des von 

Gustav III entworfenen Trauerspieles Gustav Wasa, 

nach dem Schwedischen von J. H. Kellgren ; dann ei¬ 

nen Aufsatz über die Kainschatkalischeii Hunde und 
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<!ie Stein - oder Eisfüchse der Eismeerinseln; einen 

anderen über die Katakomben von Kiew; hierauf: die 

Geschichte der Pest zu Moskwa in V77o—1772; eine 

Abhandlung über den Weichselzopf yplica polonica), 

und endlich 5 Gedichte von Madam Meermann, Die 

holländischen Zeitschriften urtheilten über den Werth 

und die Zweckmässigkeit der in diesem Tlieil auf ge¬ 

nommenen Beylagen sehr verschieden; und die in der 

Schonwburg befindliche Recension mag vielleicht etwas 

zu bitter und schneidend seyn, besonders in dem, was 

die Gedichte angebt, denn die Ausgabe des folgenden 

Monatsstiickes, aber auch nur dieses einen, wurde ver¬ 

boten , und wie die Herausgeber in dem darauf fol¬ 

genden sich vernehmen lassen, wegen jener Recen¬ 

sion. Diese Anekdote kann Ihnen zu mancher Be¬ 

merkung Anlass geben; sie bestätigt wenigstens das, 

was ich oben von der Partheysucht der hierländischen 

Journalisten gesagt habe. 

Van der Willigen, ermuntert durch die gute Auf¬ 

nahme der Beschreibung seiner im Anfänge dieses Jahr¬ 

hunderts durch Frankreich gemachten Reise, lieferte 

1806 das erste Stück eines neuen Werkes: Parys in 

den Aanvang der negentiende eeuw, welches man auch 

nach den Schriften Reicliard’s und andrer nicht ganz 

ohne Vergnügen und Nutzen liest. Doch verweilt der 

Verl', hier und da etwas zu sehr bey Kleinigkeiten. 

Das zweyte und dritte Stück, womit das Werk schliesst, 

handeln über die Regierung Frankreichs unter den 

Consuln, bis zur Kaiserkrönung Napoleons; über Kün¬ 

ste und Wissenschaften zu Paris im Allgemeinen, und 

über die Verschönerung der Stadt. Hier ist das Inter¬ 

esse grösser' und besser unterhalten als beym ersten 

Stücke. 
Fenier erschien 1806: Jacob HaafneFs Lofgevallen 

cp eene reize van Madras over Tranquebar naar het 

eiland Geiion; welches Buch, schon hinlänglich bekannt 

ist um Ihnen noch etwas darüber sagen zu wollen. 

Dasselbe gilt von den in 1806 und 1807 lierausgekom- 

xnenen Reisen Corn. de Jong’s, des Verf. der schon 

früher erschienenen Brieven over de Kaap de goede 

Hoop, Jerland en Noorwegen. 

Im Jahr 1807 sahen noch zwey kleine namen« 

und werthlose Reisebeschreibungen das Licht, nämlich: 

Voyage par la Hollande fait dans Paimee 1806, avec 

fwures, und Voyage en Zelande, Flandre et Brabant, 

falt dans les mois de Juillet et d’Aoüt 1806. Erstres 

Schriftchen scheint Buchhändlerspeculation (der Text 

we«en der Kupfer) zu seyu; letztres ist ein höchst ei¬ 

liger Durchflug (ich möchte sagen: „in Meilen stiefeln“) 

beschrieben auf 55 Octavseiten! I — 

Von dem sich durch äussere Schönheit schon em¬ 

pfehlenden Werke: De Mensch, zoo als hy voorkomt 

op den bekenden aardbol, besohreven door Martinus 

Stuart, afgebeeld door Jacjues Kuyper; dessen erster Tlieil 

1802 erschien, kam 1806 der 5te und 1807 der 6te 

Tlieil heraus. Die Kupfer sind gestochen von Port- 

man. Durch den Tod des bekannten Zeichners gerieth 

leider das Werk ins Stocken, Die zwey ersten Theile 

und der Anfang des dritten beschäftigen sich mit Au¬ 

straliern 5 der dritte und vierte mit Amerikanern, und 
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der fünfte und sechste mit Afrikanern. Die Bilder 

sind fast durcligehends sehr schön und geschmackvoll; 

höchst wenige mögen — vielleicht mehr durch Far¬ 

bengebung als Zeichnung und Stich — etwas steif, in 

den Umgebungen der Figuren besonders, erscheinen. 

Die Beschreibung ist ungleiclimässig, breitet sich über 

manche minder wichtige Volker und Völkchen ver- 

schwendrisch aus, und kargt bey bedeutenderen. Die 

Schreibart wurde durch Streben nach Zierlichkeit nicht 

selten geziert. Das Ganze würde durch Bündigkeit u. 

Natürlichkeit, was es an Breite verloren hätte, an 

Reitz und Annehmlichkeit gewonnen haben. Die bes¬ 

sern Reisebeschreibungen wurden gewöhnlich, hier und 

da fast wörtlich, zum Grunde gelegt. Der Druck ist 

schön. 

Servaas van de Graaf begann ein Werk, welches 

seiner Anlage wegen schon in der Geburt erstickte: 

Historisch-statistische Beseliryving van het Koningryk 

Holland. Der erste (zu Amsterdam 1807 erschienene) 

733 Octavseiten starke Tlieil umfasst allein die soge¬ 

nannte Meyery van't Hertogenbosch 1 Der Verf. wollte 

(cf. Vorrede p. XXIX) ein Werk liefern, wie Sinclair 

über Schottland; allein nicht jeder Reimer ist auch 

Dichter! Er blieb weit hinter seinem Ideale. Ein 

schleppender Styl, öftere Wiederholungen, unnöthige 

lange Abschweifungen machten ihn weitschweifig; Man¬ 

gel an richtiger Vorstellung von dem, was Statistik 

als Wissenschaft eigentlich seyu soll, und in mehrern 

deutschen Schriften wirklich ist; und an einem syste¬ 

matischen Plane liess ihn ein Werk liefern, welches 

Statistik und Geographie und Beamtenliste zugleich 

seyn will, und im Grunde keines davon ist. Den 

Fleiss des Verf. in Anhäufung statistischer Materialien 

wird niemand verkennen, und dankbar wird der wahre 

Statistiker aus seinem Buche schöpfen; allein er ver¬ 

mochte nicht den Stoff zu einem Systeme zu verarbei¬ 

ten. Warum haben Nemnich und Hassel dies Werk 

nicht benutzt? Können Sic mir auf diese Frage ant¬ 

worten? — Dürftig und doch wortreich sind die auch 

1807 erschienenen Werkehen desselben Verf.: Sta¬ 

tistisch Overzigt van Oostvriesland en Jever, und sta¬ 

tistische Beschouwing van Portugal. Keines verdient 

den Namen einer Statistik. 

Vermischte Nachrichten. 

Unterm 29, Apr. 1811 ist von der herzogl. Mek- 

lenburg - Schwerinisehen Kammer sämtlichen Beamten 

und 'Forstrechnern befohlen, die von dem Hofratlx 

Karsten zu Rostock herausgegebene Beschreibung einer 

höchst einfachen Methode, wie Landgebäude mit Er¬ 

sparung alles Sohl-, Stender— und Riegelholzes, nach 

der Erfindung des jetzigen Bauraths Hundt zu Zarch- 

lin , wohlfeil und dauerhaft erbauet werden können, — 

auf Kosten der ihnen anvertrauten Cassen anzukaufen, 

und diese Bauart in vorkommenden Fallen möglichst 

in Anwendung zu bringen. 
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B e y B r e i t Je o pf u nd Härtel 

in Leipzig 

sind von nachstehenden Werken noch eine kleine An¬ 

zahl Exemplare um beygesetzte Preise zu haben. 

Collezione di Pitture inedite esistenti nelle Galerie di 

Roma, in 40 fogl. Imperiali. Rom. i8o5. 20 Rthlr. 

24 Italienische Altargemälde von den berühmtesten Mah¬ 

lern. Gestochen von Frey und andern ital. Künst¬ 

lern. gr. Imperial-Folio. 24Rthlr. 

Loggie del Vaticana, disegnate di Lucio Camporino, 

incisi di Francesco Rainaldi. Firenze. Blatt in 

gr. Imperial - Fol. i4Rthlr. 

Li Cinquantadue Quadri rappresentando il vecchio Te¬ 

stamente, che sono dipinti nelle Volte delle Loggie 

Vaticane, incisi da Cuneglio, Morghen ej;c. Mezzi 

fogli imperiali. Rom. 1800, i8Rthlr. 

Raccolta di Soggetti Pittoriei inyentatl da Luigi Saba- 

telli. Imperial-Folio. 20 Rthlr, 

Dcscrizione topografica delle Antichitä di Roma, dell’ 

Abbate Rid. Venuti, Cortonese. Ediz. 2cLa, 2 Vol. 

in gr. 4. m. Kpf. Rom. i8o3. 10Rtlilr. 

Raccolta di gemme antiche figurate, incise da Pietro 

Santo Bartoli , ed illustrate da Michelangelo Causeo 

de la Chausse. Ed. 2a. 2 Tom. gr. 8. Roma i8o5 

mit 200 Kpf. 
Raccolta di Statue antiche esistenti nei Musei, palazzi 

e ville di Roma, con una indicazione antiquaria tanto 

di esse Statue quanto degli altri Monumenti, che 

s’incontrano negli stessi luoglii di quelle. 2 Bde. in 

gr. 8. mit i34 Kpf. -Rom. i8o4. 7Rtlilr. 

_Die Kupfer in einem Bande ohne Erklärung. 

5 Rtlilr. 

Delle Antichitä italiclie. Milano, gr. 4. mit Kpf. 1788 

—1791» geb. 5 Vol. 18 Rtlilr. 

Le Antichitä di Ercolano. 5 Tom. Roma, 1789 — 

1794. in gr. 4. m. Kpf, geh. 2iRthlr. 

Delle Antichitä Longohardico — Milanesi, illustrate 

con dissertazioni dai monaci della pongregazione cis- 

tercipiige di Lombardia. 4 Vol. in gr, 4. Milano 

1792 — 1793- m. Kpf. in Frzbd. i8Rtlilr. 

Choix des pierres gravees du Cabinet imperial des an- 

tiques par Mr. L’Abhe Eckkel. Vienne, 1788. Fol. 

m. Kpf. 10 Rtlilr. 

Abbildungen der vorzüglichsten alten-Statuen und Grup¬ 

pen, die sich tlieils in Rom, tlieils in Paris befin¬ 

den. Wien, 1797. Fol. 

Museum Odeschal cum, sive Thesaurus antiquarum gem- 

marum. Fol. 2 Tom. Rom, m. Kpf, loRthlr. 

Raccolta di Statue antiche e moderne, colle sposizioni 

di Paolo Alessandro Maffei. Imp. Fol. Roma. m. 

161 Kpf. 
Lcs restes de Pandemie Rome par Bonav. d’Overbeke. 

Gr. Imp. Fol. 3. Tom. in einem Bande. Amster¬ 

dam. 

The History and Antiquities of the Catliedral Cliurch 

of Canterbury and the adjoining Monastery, by 

Dart. London, Fol, m. vielen Kpf. SRtlilr. 

Memoire abrege et Recucil de quelques Antiquites de 

la Suisse, par Ritter. 4. Berne, m. Kpf. 2 Rtlilr. 

Publius Virgilius Maro. Bucolica, Georgica et Aeneis. 

Pracntausgabe, höchst correct, auf geglättetem gros¬ 

sen Imperial - Velin, mit Kupfern von Bartolozzi u. 

andern englischen Künstlern. London 1800. Kl. Fol. 

20 Rthlr. 

— — do do Mit denselben Kupfern auf gross Med. 

Velin. 13 Rthlr. 8 Gr. 

Xezioni medico -pratiche sopra i prencipali Vermi de! 

corpo umano viveute e le malattie verminose, di V. 

L. Brera, fol. Crema, 1802. m. Kpf. 3 Rthlr. 

Davila (Enrico Caterino). Stork delle guerre civili di 

Francia. Londra, 1802, VI T, 8. 

Bibliotheque Portative des Ecrivains Francois, ou choix 

des meiUeurs morceaux extraits de leurs ouvrages, 

en Prose, et en Vers par M. M. Moysent, et de 

Levizac. Seconde Edition considerablement augmen- 

tee. Londres, i8o3. T. VI.- grand 8. 16Rthlr. 

-do do en Abrege. Londres. 12. 1 Rthlr. 16Gr. 

Choix d’Amusemens Pliysiques etMathematiques. 2 Vol. 

2 Rtlilr. 4 Gr. 

Essai sur L’histoirc naturelle des Quadrupedes de la 

Prov. du Paraguay par Don Felix d’Azara. 2 Vols. 

Paris, 1801. br. 2 Rtlilr. 

Memoires ou Essais sur la Musique par Gretry. 3 Vol. 

8. Paris, an 5. br. 4Rthlr. 

Guide des Voyageurs ou Etat general des Postes et 

Relais de l’Italie, suivi de la Carte giometrique de» 

routes desservies en poste, ayec designation des re- 

lais et des distances, et d’une description des prin- 

cip, villes, Florence, 1809. 8meEdit. 1 Rthlr. 8 Gr. 

Die von Herrn J. F. W. von Meyer in No. 74. 

der Heidelb. Jahrbücher der Literatur 1811^ S. 1170 
von mir geforderte Erklärung wegen 

M. T. Cic.eronis de natura deorum Lib. IV. ed. P. 

Seraphinus, 

hat der Reeensent dieser kleinen Schrift in den Göt¬ 

tinger gelehrten Anzeiger vom 2iten Decbr. 1811 No. 

203, S. 2023 bereits für mich abgegeben. 

„Einen sehr fähigen, mit Scharfsinn begabten, in 

„Denk- und Schreibart Ciceros geübten Gelehrten gibt 

„eine Schrift zu erkennen, 

M. T. Ciceronis de natura deorum Liber quartus. 

E pervetusto codice msc. mernbranaceo nunc pri- 

murn edidit P. Seraphinus Ord. Fr. Minor. 12 Gr. 

„Der im dritten Buche des Cicero von den Göt- 

„tern abgebrochene Diseurs wird in diesem neuen viei'- 

„ten Buche als eine neu aufgefundeiie Ergänzung vor- 

,,getragen. Een kleinen Muthwillen in dieser drt der 

„Einkleidung kann man dem gewandten geistvollen 

„Verfasser wohl zu Gute halten.ci 

Berlin, im Januar 1812. 

Der Buchhändler Hitzig• 
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Leipziger Literatur - 

Am 10* des Februars. 

Zeitung. 

1S12. 

Französisches Civilrecht. 

Ausführliches Handbuch über den Gode Napoleon, 

zuui Gebrauche wissenschaftlich gebildeter deut¬ 

scher Geschäftsmänner entw. vom Ober-Appella¬ 

tionsgerichtsrath D. Grolmann. Zweiter Band. 

Giessen, bey Heyer, 1811. VIII u. 551 Seiten. 

8. (2 Thlr. 20 Gr.) 

Der erste Band obigen Werks ist in der Neuen 

Leipz. Literatur - Zeitung mit verdientem Lobe 
angezeigt und ebendaselbst sind die Leser mit dem 
Plane des Verfassers, mit dem Wege, den er bey 
Ausführung desselben einschlägt, bekannt gemacht 
worden. Ree. darf darauf Bezug nehmen, weil der 

Vrf. in dem gegenwärtig zu beurtheilenden zweyten 
Bande sich gleich geblieben ist. Dieser zweyte Bd. 
aber beschränkt sich auf den fünften Titel des er¬ 
sten Buchs vorn Code Napoleon in Verbindung mit 
dem dritten Capitel des zweyten Titels desselben 
Buchs. D ie Lehre von der Ehescheidung wii’d erst 
im nächsten Bande folgen. Dass das ganze Werk 
mit 6 bis 8 Bänden nicht geschlossen seyn könne, 
gibt der Vf. zu. Lin indessen die Besorgniss des 
Publicums, welches die Vollendung einer so aus¬ 
gedehnten Arbeit fiir unmöglich oder wenigstens 
für unwahrscheinlich zu halten geneigt seyn möch¬ 
te, zu beseitigen, erklärt er: ,,Er habe nicht die Ab- 
„sicht gehabt, ein bis in das feinste Detail entwi¬ 
ckeltes und ausgeführtes System des franz. Civil- 
„rechts zu liefern, sein Buch solle nichts anders 
„seyn, als eine Sammlung exegetisch-dogmatischer 

„Bearbeitungen der einzelnen Titel des Code, de- 
„ren pde ein Vollständiges sey; eben darum habe 
„er sich vorgenommen, indem zweyten und dritten 
„Buche des Code sich nicht strenge an die Titel- 
„folge zu halten, sondern zuerst diejenigen Titel zu 
„bearbeiten, von denen er voraussetzen könne, dass 
„das Publicum eine baldige Erläuterung derselben 
„wünsche, nämlich die Titel von den Hypotheken, 
„von der Erbfolge, von Schenkungen und Testa- 
„menten und von dem Ehecontracte. “ Wenn man 
in dieser Erklärung die Humanität des Verfs. au- 
erkennf, so fühlt inan sich dadurch nur immer 
mehr zu dem Wunsche aufgefordert, dass ihm in 

der vollständigen Beendigung seines Werks kein 
Hinderniss entgegen treten möge. Er messe nur 
seine Belehrungen genau nach dem Bedürfnisse 
derjenigen Classe de* Publicums ab, für welche er 

Erster iiani. 

schreibt, alles, was der gebildete Geschäftsmann 
schon wissen muss, oder was keinen Einfluss auf 
das richtige Verständniss des Gesetzbuches hat, 
bleibe unberührt, nicht, als ob man es, wenn es 
der Vf. vorträgt, nicht immer gern läse, sondern, 
damit er nicht selbst die Gränzen seiner Arbeit zu 
weit hinaus rücke. Die Erörterung über das zur 
Ehe gesetzlich nothwendige Alter hebt S. i5 mit 
folgender Periode an: „Vor der Revolution war in 
„Frankreich, wie bey uns, das römische Recht in 
„Ansehung dieses Punctes das gemeine, und das 
„erforderliche Alter daher, nach dem römischen 
„Termin der Pubertät, auf 12 Jahre bey dem weib¬ 
lichen und auf i4 Jahre bey dem männlichen Ge- 
„sclilechte bestimmt. Hiervon könnte der ganze 
zweyte Satz unterdrückt seyn, und doch würde 
der Geschäftsmann , dem der erste Satz nicht ge¬ 
nügte , Mitleid erregen. Eben so wenig würde man 
S. 80 fl*, die Geschichte der Debatten vermissen, 
welche über den Vorschlag des Grossrichters, die 
im Art. i56. ausgesprochene Verantwortlichkeit auch 
auf die kirchlichen Beamten fallen zu lassen, Statt 
gehabt haben. An sich nicht ohne Interesse, trägt 
sie doch zur Erläuterung der gesetzlichen Verfü¬ 
gung nicht das Mindeste bey. 

Dem Zwecke gegenwärtiger Anzeige, in so 
fern er in Vorstehendem nicht bereits erreicht ist, 
glaubt Rrc. dann am nächsten zu kommen, wrenn 
er den Gang, den der Verf. nimmt, beschreibt, 
und bey einigen, vorzüglich wichtigen Behauptun¬ 
gen verweilt, auch bisweilen seine eigne Meinung 
eröffnet. 

Einleitung, S. 1 — io. Der Verf. billigt es, 
dass das Gesetzbuch der Lehre von der Ehe zwey 
verschiedene Stellen anweiset, je nachdem sie dem 
Personenrechte angehört oder auf die Vermögens¬ 
rechte der Ehegatten einwirkt. Der Grundsatz, 
welcher vor dem Gesetz die Ehe als einen bürger¬ 
lichen Contract und unabhängig von der Kirche 
erscheinen lässt, wird vertheidigt. Erstes Capitel. 
S. i4—146. Von den zur Schliessung der Ehe er¬ 
forderlichen Bedingungen und Eigenschaften, Ehe¬ 
verlöbnisse begründen laut S. 157 ff. zwar kein Ein¬ 
spruchsrecht, wohl aber zufolge des Art. n42. ein 
Recht auf vollständige Entschädigung, Ob Irrthum 
über die bürgerlichen Verhältnisse ds erreur dans 
la personne anzusehen und nach dem Alt. i46. und 
180. unter die Nichtigkeitsursachen zu zählen sey, 
wird S. 48 ff. dem Ermessen der Gerichte anheim¬ 
gestellt, jedoch mit der Erinnerung, dass, wenn 
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nicht der eine Theil durch das Bewusstseyn, fal¬ 
sche Ansichten über seine bürgerlichen Verhält¬ 
nisse in dem andern erregt und ihn zur Einwilli¬ 
gung verleitet, zu haben, sich selbst des Hechts, auf 
diese Einwilligung zu bauen, beraubt habe, es der 
Natur der ehelichen Verbindung am entsprechend¬ 
sten sey, die bürgerlichen Verhältnisse eines Gat¬ 
ten nicht zu wesentlichen Voraussetzungen der Ein¬ 
willigung des andern zu erheben, sobald nicht Ver¬ 
schiedenheit der Stände den Stand des Ehegatten 
zu einer nothwendigen Rücksicht mache. Dagegen 
achtet der Verf. Geschlechtsfähigkeit eines Gatten 
S. 55 ff. für die einzige Eigenschaft, Avelehe man als 
wesentliche Voraussetzung bey der Ehe betrachten 
könne. Ein diessfallsiger Irrthum wird arg. Art. 
liio. als ein der Einwilligung entgegen stellender 
Irrthum behandelt und hiernach die Wirkung äus- 
serlich erkennbarer impotentiae antecedentis be¬ 
rechn t. (Wider die letztere Meinung lässt sich 
nach franz. Rechte manches einwenden, was der 
Verf. nicht durchgehends entkräftet hat. Und wie 
mag sie wohl von einem Schriftsteller vertheidigt 
werden, welcher S. 45o ff. so schön sagte: „In den 
„drey Grund Verbindlichkeiten der Ehegatten, fide- 
,,lite, secoiws, assistance, sind die wichtigsten Fol¬ 
gerungen aus dem Grundcharakter der Ehe — als 
„einer Einigung aus Liebe — und zwar diejenigen 
„Folgerungen ausgesprochen, welchen sich allein 
„eiue juristische Seite abgewinnen lässt, und in An¬ 
sehung welcher wenigstens zum Theil wahre ju¬ 
ridische Verbindlichkeiten aufgestelli werden kön- 
„nen. Whhl aber hat man sich gehütet, die Liebe 
„anders, denn als Voraussetzung, zu betrachten. 
„Eine Verbindlichkeit zu positiven Beweisen der 
„Zuneigung, welche in irgend etwas anderm be¬ 
ständen, als dem bisher Entwickelten, kennt das 
„Gesetz nicht. Mit richtiger Würdigung seiner 
„Macht tritt es vor einem Gegenstände bescheiden 
„zurück, über welchen diese nichts vermag, und 
„man mag es ihm wohl Dank wissen , dass es, 
„durch sein Schweigen über bisher behauptete 
,,Rechte auf sinnliche Folgen der Einigung der 
„Geschlechter, die Gerichte der traurigen Noth- 
„ Wendigkeit überhoben hat, Klagen anzunehmen, 
„Avelche sie nie, ohne über die Klagenden zu errö- 
„then, annehmen konnten.“ Wenn der Ehegatte 
kein Recht auf Beyschlaf hat, wie kann er ein 
Recht haben, seine Ehe wegen erwarteter, aber 
nicht gefundener Potenz des andern für nichtig er¬ 
klären zu lassen?) Zweytes Capitel. S. i4^ — 219. 
Von den auf die Abschliessung der Ehen sich be¬ 
ziehenden Förmlichkeiten. Sehr richtig wird hier 
S. i5‘2 und 192 ff. der Art. 167. dahin ausgelegt: 
Wenn bey einem ununterbrochenen, sechsmonat¬ 
lichen Aufenthalte nicht zugleich eine wahre Ver¬ 
änderung des Domicils Statt gefunden habe , so 
sollen die Aufgebote auch durch die Civilstandes- 
beamten des wahren Wohnorts geschehen. Ueber- 
diess zeigt der Vf., dass nicht bloss das nach dem 
Art. 74. für die Ehe begründete Domicil, sondern j 
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auch das wahre, der Ort der Trauung seyn könne. 
Drittes Capitel. Von den Einsprüchen gegen die 
Ehen. S. 219—262. Auf die Frage: Wer ist zur 
Einlegung von Einsprüchen berechtigt? wird S. 255 ff. 
sub 0, geantwortet: auch der Familienrath, jedoch 
nur aus denselben Gründen, wie die im Art. 174. 
genannten Collateralen, und nur in Gemässheit ei¬ 
nes förmlichen Beschlusses, welcher zugleich das 
Organ bestimmt, durch welches der Einspruch ein¬ 
gelegt und verfolgt AVer den soll. Ferner wird 
b« -5o 11. dem Givilstandcsbeamten das Recht er— 
theilt, die Einsprüche zu prüfen, und, wenn sie 
von emex nicht dazu berechtigten Peisson oder nicht 
in der im Art. 66. und 176. vorgeschriebenen Foi'm 
eingelegt wären , durch sie von Bestätigung der 
Ehe sich nicht abhalten zu lassen. (Diese beyden 
Behauptungen sind nicht so ganz ausser Zweifel. 
Der eisten geht aller gesetzlicher Grund ab, das 
Recht zu Einsprüchen ist auf mehrere Personen, 
als das Gesetz nennt, nicht au zudehnen, und der 
besondere Artikel, den das ’IYibunat desshalb in 
Voi’schlag brachte, wurde nicht als unrichtig, son¬ 
dern als bereits in der Natur der Sache liegend, 
übergangen. Durch den Art. 160. kann die Mei¬ 
nung des Verfs. nicht gerechtfertigt werden, denn 
daraus, dass im Falle dieses Artikels der Familien* 
rath zur Ehe seine Einwilligung geben muss, folgt 
für denselben noch kein Einspruchsrecht, und dass 
er es nicht haben sollte, zeigt schon Axt. 174., in 
Avelchem dieses Befugniss Verwandten ertheilt wird, 
deren Einwilligung zur Ehe der Minderjährigen nur 
in so fein nölhig ist, als sie Sitz und Stimme im 
Familienrathe haben. Die Discussion über den Art. 
174. ist ebenfalls der Ansicht des Verfs. nicht gün¬ 
stig, namentlich sind die Worte des Tribunals, 
welche den Art. iy5. veranlassten, so gefasst, dass 
man sieht, der Vormund habe in den Fällen des 
Art. 174. ein eignes besonderes Recht- Einspruch 
eiuzulegen, bekommen, oder vielmehr aus der fiü- 
hern Jurisprudenz beybehalten sollen. Dadurch, 
dass dieses Recht nachher bey der weitern Bera- 
thuug an einen Schluss des Familienraths gebunden 
avoi den ist, hat es nur eine Beschränkung, keine 
andere Natur, erhalten. Ueberdiess wird ja das 
Ansehen des Familienraths durch Art. 182. hin¬ 
länglich gewährt. — So viel nun aber die zweyte 
der obigen Behauptungen anbelangt, so liegt das 
Recht, über die Gültigkeit eines Einspruches zu 
erkennen, keinesweges in dem Amtskreise des Ci- 
AÜl,Standesbeamten, auch spricht der Art. 68. zu ka¬ 
tegorisch, als dass er Ausnahmen zuliesse. Selbst 
die Strafe der Nullität, welche der Art. 176. auf¬ 
stellt, muss erst vom Gericht ausgesprochen wer— 
den. denn es w;äre möglich, dass der interessirte 
Theil die Nullität nicht rügte, diese mithin dadurch 
zu seyn aufhörte. Uebrigens hat es Rec. befrem¬ 
det, dass vom Verf. zur Erläuterung der Art. 177. 

und 178. so v/enig aus dem Code de Procedure. ent¬ 
lehnt worden ist. Im Art. 4o4. dieses Gesetzbuchs 
und nicht in jenen beyden Artikeln ist das bey 
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(Jemandes en main-levee zu beobachtende, summa¬ 
rische Verfahren gegründet, und die Kenn Iniss des 
Art. 548. C. d. Proc. ist sowohl dem Civilstandes- 
beamlen , als auch den Parteyen unentbehrlich. 
Dennoch gedenkt der Verf. dieser Artikel nicht mit 
einer Sylbe!) — Im vierten Capitel: Von den Kla¬ 
gen auf Vernichtung der Ehen, S. 260 —58o, bil¬ 
det den Eingang der Unterschied zwischen nichtigen 
u nd n cht existirenden Ehen, mithin geht die Er¬ 
läuterung zunächst auf Art. iq4— 200. Um den 
Art. 197. mit den Art. 019. und 520. zu vereinigen, 
nimmt der Verf. S. 2761!’. mit Recht an: die letz¬ 
tem beyden Artikel allein beträfen den Beweis 
der Filiation und in den Worten toutes les fois 
etc. habe der Art. 197. nichts über diesen Beweis 
verfügen, sondern nur an die Verbindung und den 
Zusammenhang anderer gesetzlicher Bestimmungen 
erinnern wollen, damit man nicht glaube, durch 
das, was er über den Beweis der Ehe der angeb¬ 
lichen Aeltern sage, könne der Beweis einer con- 
testiiten Legitimität erschöpft werden. Wie dage¬ 
gen der Beweis der contestirten Ehe der Aeltern 
zu führen sey, diess zu bestimmen, sey sein eigent¬ 
licher Gegenstand gewesen, und er löse diese Auf¬ 
gabe, indem er in dem eigentlich dispositiven Theile 
seines Inhalts die Kinder von der Production der 
Heyrathsurkunde befreye, sobald die Aeltern als 
Mann und Frau öffentlich gelebt hätten, auch beyde 
verstorben wären. Die Nichtigkeitsgründe sind 
1) relative und 2) absolute. In Beziehung auf letz¬ 
tere untersucht, der Vf., 1) wer kann sie geltend 
machen? b) Welches sind die gesetzlich bestimm¬ 
ten? c) In welchen Fällen können sie Ausnahms¬ 
weise entweder gar nicht oder docli nicht von al¬ 
len Berechtigten geltend gemacht werden? d) Von 
welchen Eheverboten ist es zweifelhaft, ob das Ge¬ 
setz aus ihrer Vernaclilässigung Nullität entsprin¬ 
gen lasse und welche? Die Verbote der Art. 548. 
296. 298. 228. 296. und 297. werden für absolute 
Ehehindernisse geachtet, doch ist der Verf. der 
Meinung, dass die Fälle der drey letztem Artikel 
von dem kaiserlichen Procurator und von den Ge¬ 
richten mehr nach dem Art. 191. (le mariage peut 
etre attaque) als nach dem Art. 191. (/e procureur 
imperial peut et doit demander la nullite du ma¬ 
riage) beurtheilt werden müssten. Die Lehre vom 
matrimonio putalivo macht den Schluss. (Rec. er¬ 
laubt sich hier nur eine Frage, die: Warum S.5i? 
bloss den Kindern, welche im Falle einer Bigamie 
aus der frühem Ehe vorhanden seyn können, das 
Recht gegeben werde, die folgende Elle ihres Va¬ 
ters oder ihrer Mutter anzufechten? Sind diese 
Kinder vielleicht nur Beyspielsweise genannt? Oder 
ist der Verf. wirklich überzeugt, dass, ausser dem 
Falle der Bigamie, den Kindern früherer Ehen je¬ 
nes Recht nicht gebühre? Dann wäre der Art. 187. 
viel zu eng genommen!) Fünftes Capitel. S. 58i 
—125. Fon den Verbindlichkeiten, welche aus der 
Ehe entspringen. (Dass ein Recht auf Alimente 
schon dann eintrete, wenn die Einkünfte und der 
Erwerb des Berechtigten zur Bestreitung des Nolli- 

wendigen nicht hinreichen, und dass der Maasstab 
für die jenem Rechte entsprechende Verbindlich¬ 
keit ebenfalls nur von den Einkünften des Verbun¬ 
denen entlehnt, mithin in beyden Fällen nicht auf 
den Fonds des Vermögens gesehen werde, kaun 
man dem Verf. S. 4o5 ff. nicht zngeben, am wenig¬ 
sten , wenn man den Art, i558. kennt. Ueber ein 
einzelnes hier einschlagendes Verhältniss konnte der 
Art. 585. zu Ralhe gezogen seyn.) Sechstes Capi¬ 
tel. S. 426 — 557. Von den gegenseitigen Rechten 
und Pflichten der Ehegatten. Bey der Frage: Was 
die gerichtliche Autorisation der Frau wirke? macht 
der Verf. einen Unterschied, ob die Autorisation 
wider den Willen des Mannes oder unter Umstän¬ 
den, wo der Mann seine Einwilligung zu geben 
nicht vermochte, ertheilt worden sey? Im erstem 
Falle (S. 526 ff.) soll die Verbindlichkeit weder die 
Gemeinschaft, noch des Mannes eignes Vermögen 
treffen, im letztem Falle hingegen soll es so an¬ 
gesehen werden, als ob der Mann selbst eingewil¬ 
ligt .hätte. Hier, sagt der Verf., liege in der Au¬ 
torisation ein Handeln der Justiz für, nicht, wie 
dort, wider den Mann. Auch deute das Gesetz 
selbst auf den gemachten Unterschied, indem es in 
meinem Artikeln , z. B. im Art. i4i5. 1417. 1555. 
die Worte: au rejüs du mari, ausdrücklich ein¬ 
schalte. Der Art. 1427. stehe nicht entgegen. Die 
Schlussworte desselben: qu' apres y avoir ete auto- 
risee par justice, dürften nicht bloss auf den mit 
meine anhebenden Zwischensatz, sondern müssten 
auch auf den Hauptsatz: la femme ne peut söhli¬ 
ger ni engager les biens de la communaute, bezo¬ 
gen werden. So nun verstanden bilde der Art. 
1427. den Gegensatz vom Art. i426., und erläu¬ 
tere wiederum diesen dergestalt, dass er nur auf 
eine gegen den Willen des Mannes ertheilte Au¬ 
torisation beschränkt werden müsse. (Alles dieses 
hat Recensent nicht befriedigend gefunden. Das 
Gericht, indem es eine Frau autorisirt, handelt, 
im Wesentlichen und von der Form abgesehen, 
weder für noch wider den Mann, sondern es 
supplirt einen Act der ehemännlichen Gewalt, 
welchen der Ehemann selbst zu vollziehen sich 
weigert oder nicht im Stande ist. Die Folgen, 
welche das Gesetz für den Ehemann aus seiner 
freywilligen Genehmigung einer Handlung seiner 
Frau entstellen lässt, dürfen ohne gesetzliche Dis¬ 
position auf keine Gattung des supplirten Consen- 
ses ausgedehnt werden. Ganz allgemein sagt der 
Art. i42Ö : Les actes falls par la femme sans 
le eonsentement du mari et meine avec l'a.uto- 
risation de la justice n’engagent point les biens 
de la communaute! Dieser Artikel ist klar und 
mithin schon deshalb alle Interpretation unzulässig. 
Der Ausnahme, welche er selbst jener Vorschrift 
beyfügt, setzt der Art. 1427 noch zwey andere an 
die Seite. Diess war der Sinn, den Duveyrier als 
Berichterstatter im Tribunate (Motifs T. V. p. 345. 
ed. JDidot.) dem letztem Artikel heylegte. Wenn 
nun auch das Gesetz in einzelnen Artikeln des re- 
fus du mari erwähnt, so ist deswegen nicht auzu- 
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nehmen, dass er durch ausdrückliche Bezeichnung 
Eines Falles, wohl des gewöhnlichem, die übrigen 
Fälle, in welchen der Ehefrau gerichtliche Autori¬ 
sation nothwendig ist, habe ausschliessen und un¬ 
ter einen andern Gesichtspunct bringen wollen. Aus 
mehrern Artikeln erhellet das Gegentheil. Die Art. 
900 und 904 müssen, der Natur der Sache nach, 
die Fälle der Art. 221, 222 und 224 unter sich be¬ 
greifen, ob sie gleich bloss auf Art. 217 und 219 
zurück weisen. Auch lässt sich den Art. i4i5 und 
i4i7 der Art. 776 entgegenslellen, welcher eben so 
gut auf Art. 221, 222 und 224, als auf Art. 219 
sich beruft. Diejenigen Fälle, wo die Frau als Ver¬ 
walterin der Gemeinschaft wegen Verschollenheit 
des Mannes oder als dessen Vormünderin handelt, 
gehören gar nicht hierher, denn in ihnen ist die 
Frau mehr, als bloss femme autorisee par justice.) 
Siebentes und Achtes Capitel. S. 538 — 51. Von 
der Auflösung der Ehe und von weitern Ehen. Ein 
Commentar über Art. 227 und 228: der letztere Ar¬ 
tikel wird auch auf nichtige Ehen angewandt. 

Biographie, 

Lebert und Charakter Joh. Christoph Plothe’s, 
Predigers an der Oberkirche zu Frankfurt a, d. O. Nebst 

der am Sonntage nach seinem Tode gehaltenen 
Predigt von C. JV. Spieker, Prof, der Theol. und 

Pred. an der Oberkirche. Zum Besten der alten hülf- 
losen Mutter (des sei. Plothe.) Frankfurt a. d. O. 
1812. In Co mm. der akad. Buclih. 9 5 S. 8. 

Schon um des edeln Zwecks willen, der durch 
diese kleine Schrift befördert werden soll, verdient 
sie Empfehlung. Aber auch sowohl das Interesse, 
das der darin geschilderte edle Mann für jeden 
Freund des Guten haben muss, als auch die beleh¬ 
rende Darstellung, die der würdige Vf. seinem Ge¬ 
genstände zu geben wusste, werden sie dem Leser 
von Geist und Gemüth empfehlen. P. ward 1766 
von armen Eltern geboren, bis zu seinem 10. Jahre 
von einem wackern Landprediger besonders in al¬ 
ten Sprachen, in der Mathematik und andern Fä¬ 
chern unterrichtet, studivte trotz seines kränklichen 
Körpers, mit unermüdlichem Fleisse, unterrichtete 
unter andern die beyden berühmten Alexand. und 
Wilh. von Humboldt im fertigen Lateinsprechen, 
versah neben dem Conrectorate zu Frankfurt, noch 
eine Prediger stelle, letztre anfangs ohne Besoldung, 
ward endlich im Inspectorate Lölfler’s Nachfolger in 
Frankfurt, erwarb sich als Schulmann und als Pre¬ 
diger, aber auch als thätiger Beförderer mehrerer 
gemeinnütziger Anstalten — er führte 22 verschie¬ 
dene dahin einschlagende Rechnungen — grosse 
Verdienste; wusste selbst, während des unglückli¬ 
chen Krieges durch seine VerwTendung von den 
französischen Behörden ansehnliche Unterstützungen 
dem ihm sehr am Herzen liegenden Waisenhause 
zu verschaffen, und starb am 5. Decbr. 1811. Sein 
Einkommen war sehr spärlich; — daher er auch, 

um seine alte Mutter versorgen zu können, unver- 
heyrathet blieb. — Gleichwohl hielt er nie um Ge¬ 
haltserhöhung an. Der Magistrat von Frankfurt 
fühlte sich daher bewogen, diesem verdienstvollen 
Manne während seiner Krankheit eine Gratification 
von 100 Thlr. mit einem ehrenvollen Schreiben be¬ 
gleitet, zu libersenden. 

Geist- und Gemüth - ansprechend ist die ange¬ 
hängte Gedäclitnisspredigt über Matth. XXV, 21. 
Nachdem der Vf. S. 74 die Worte des Verstorbe¬ 
nen, mit welcher dieser ihm seine Mutter übergab, 
dass er künftig ihr Sohn seyn und sie in ihrem 
hülflosen Alter keine Noth leiden lassen sollte, an¬ 
geführt hat, fährt er fort: „Ja, ich nehme sie, 
Geist meines entschlafenen Bruders, ja ich nehme 
sie als das letzte Vermächtniss deiner Liebe an und 
werde sie wie meine Mutter ehren und lieben, so 
lange sie wandelt auf der mühseligen Erde.u Es 
wrar daher gewiss nichtNachlässigkeit, sondern wah¬ 
rer moralischer Zartsinn des würdigen Spiekers, 
wenn er auf den Titel den, von uns in der Paren¬ 
these beygefiiglen, Zusatz wegliess. 

Biblische Theologie, Das letzte Weihnachtsprogramm der 

Wittenb. Univ. hat Hrn. D. Schott, als Dechant der theol. 

Fac. zum Verf.: ln veram Apostoli Pauli sententiarn de 

communi moriendi ncctssitate ex Adarni peccato ori- 

unda e loco Epist, ad Rom. V, 12. i5. i4. recte eru- 

endam inquirilur. Wittenb. 1 8 1 1. b. Grassier. 27 S. 4. 

Die Verschiedenheit alt. und neuerer Ausleger jener Stelle 

und Theologen ist bekannt. Der Hr. Vf. dieser Abhandl. schickt 

eine genaue grammat. Erklärung dieser Stelle, wobey zugleich 

auch einige andere Stellen, wie i.Joh, 3, i4., behandelt werden, 

voraus. Er bemerkt, dass Paulus im 12. V. nicht bloss habe sa¬ 

gen wollen, dass alle Menschen nach yldam, wie er, sündigen, 

sondern dass in Adams Sünde die Ursache aller nachher began¬ 

genen Sünden liege, dass aber keine Spur der Lehre von Zurech¬ 

nung der Sünde Adams darin enthalten sey, und Paulus hier nicht 

gelehrt habe, was die spätem jüd. Lehrer darüber Vorbringen. 

Da man aber doch diese Lehre aus dem i3. u. 1 4. V. hat herlei¬ 

ten wollen, so geht Hr. D. S. auch diese Verse auf gleiche Weise, 

wie den 12., durch, u. verbreitet, sieh auch über die krit. Frage, 

die Lesart /ui} atu. im i4. V. betreffend, die er mit bekannten und 

guten Gründen vertheidigt. Er untersucht dabey vorzüglich, wor¬ 

in die Unähnlichkeit der Sünde Adams Und der Nachkommen des¬ 

selben vor dem mos. Gesetze bestanden habe, und wie Paulus 

sagen könne , dass diesen Nachkommen ihre Sünden nicht zuge¬ 

rechnet worden wären, weil sie kein solches positives Gesetz, wie 

Adam , gehabt hätten, und in wiefern Adam ein Bild Christi ge ¬ 

nannt werde. Sodann wird der Zusammenhang heyder Verse unter 

sich und mit V. 12. angegeben, woraus folgt, dass auch hier nicht 

von Imputation die Rede sey. Die Meinung des Apostels selbst 

(worüber mehrere andere Ansichten geprüft werden) deutet der 

Hr. V. dahin, dass die Hauptursache, warum auch die , welche 

vor dem mos. Gesetz, da die Sünde des Gesetzes wegen noch nicht 

zugerechnet werden konnte, sündigten, sterben mussten, in die 

durch Adam einmal eingeführte Verbindung zwischen Sündigen 

und Sterben gesetzt werde. Eine doppelte, lateinische und 

deutsche, Paraphrase der Stelle ist noch b^ygefügt. 
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Literatur-Zeitung. 

Am 11. des Februars 1812. 

D ie neuesten Bereicherungen 

der Archäologie. 

Unter den Werken, mit welchen seit kurzem diess 
Fach vorzüglich bereichert worden ist (s. No. 20.), 
verdient einen der ersten Plätze: 

Iconographie artcienne ou Recueil des portraits au- 

thentiques des Empereurs, Rois, et Hommes il- 

lustres de l’anliquite. 

Mit dem besondern Titel: 

Iconographie Grecque par E(nnio Q (uirino) Vis¬ 

conti t Chevalier de l’empire, membre de l’Institut de 

France, ä Paris de l’imprim. de Didot l’aine. 

MDCCCXI. Tome premier, 322 S. Tome se- 

cond, 674 S. Tome troisieme, 534 S. gr. 4. 

Dazu gehören: 

Planches de ITconographie Grecque par E. Q. Vis¬ 

conti. A Palis de Pirapr. de P. Didot Paine. 

MDCCCXI. 5y (oder eigentl. 58, da die N. 3g 

doppelt ist) Kupfertafeln im grösten Atlasformat. 

(Pr. zusammen 65 Tlilr.) 

Sowohl die Zusammenstellung so vieler zer- 
stveueten und unter so vei schiedenen Arten alter 
D< nkmäler aufzusucheuderi Bildnisse berühmter Grie¬ 
chen und Griechinnen jeder Art und jedes Alters, 
als die richtigere nach den Originalen genommene 
Abzeichnung mehrerer und die Bekanntmachung ei¬ 
niger bisher unbekannten oder noch nicht in Kup¬ 
fer gestochenen Antiken, gibt diesem Werke einen 
nicht gelingen Werth, und erhöhet wird er durch 
die kaum zu übertreffende Ausführung der Kupfer 
in den grossem Köpfen und Büsten und ihrem Cha¬ 
rakteristischen sowohl als in den kleinsten Münzen 
und Gemmen, und durch die mannigfaltigen und 
gelehrten Erläuterungen und Bemerkungen des Her¬ 
ausgebers ; Alles des erhabenen Regenten würdig, 
unter dessen Auspicien allein ein solches Werk ge¬ 
deihen konnte, dem der Gedanke selbst, die Bild¬ 
nisse der grossen Männer, seiner Vorgänger, zu 
sammlen angehörte, und dessen nach der bronze¬ 
nen Sta.lüe von Chaudet nachgeahmle Büste, auf 
einem Votiv-Schilde, wie die Allen sie in den Tem- 

ürster Bund. 

peln aufhingen, und zwar einem runden nach Art der 
maoedon. verzierten Schilde, aufgestellt, als Fron¬ 
tispiz des Titels zum Atlas die schöne Reihe an¬ 
fuhrt. Zur Seite steht darüber die Stelle des Pli- 
nius (Naturgesch. 35*2): Nullum est maius felici- 
tatis specimen, quam omnes semper scire cupere, 
qualis fuerit aliquis. Wenn man die ganze Exe- 
cution des Werkes betrachtet, so wird man über 
den Preis nicht erstaunen, aber freylich bedauern 
müssen, dass es eben deswegen nicht von Vielen 
wird benutzt werden können. Um desto mehr hal¬ 
ten wir es für Pflicht, den wesentlichen Inhalt ge¬ 
nauer anzugeben. Ein discours pri liminaire S. 1 
— 34 geht von einer Stelle des Polybius VI, 52 aus. 
Denn den dort aufgestellten Wunsch realisirt diese 
alte Ikonographie. Bildnisse von Personen sind früh¬ 
zeitig gefertigt worden in Schattenrissen und in ver¬ 
schiedenen Massen. Die Stelle des Plinius vom Ly- 
sistratus darf nicht so verstanden werden, als habe 
man vor dessen Zeitalter gar keine wahren Porträts 
gehabt, er erfand nur die Kunst, Gypsabdrücke zu 
nehmen und die Aehnlichkeit besser darzustellen. 
Schon im heroischen Zeitalter soll man Brustbilder 
von Lebenden und Verstorbenen gehabt haben. Sie 
wurden in Tempeln und in öffentl. Gebäuden auf¬ 
gestellt, auf Münzen ausgeprägt. Ausser diesen bey- 
den Classen gab es noch mehrere Bildnisse, die 
nach dem Gutdünken von Privatpersonen ausge- 
fülirt und aufgestellt wurden. Den Siegern in den 
Kampfspielen wurde bey den Griechen verstauet, 
ihre Statüen in die Vorhöfe der Tempel, bey wel¬ 
chen die Spiele gefeyert wurden, stellen zu lassen. 
Bey den Römern wurden Statuen berühmter Privat¬ 
personen in Provinz-Städten und Municipien, in deix- 
Stadt- und Landhäusern, in den Grabmälern, aufge- 
stellt. Die Wachsbilder der Römer sind liier nicht 
vergessen u. werden für Masken erklärt. In spätem 
Zeiten machten Porträts einen Theil der Verzierung 
verschiedener Gegenstände, der Ringe, silbernen 
Vasen, Mosaiken u. s. f. aus. In Pinakotheken und 
Bibliotheken wurden Bildnisse gesammelt. Varro 
gab die erste ikonographi .che Sammlung heraus, die 
in 100 Heften 700 Bildnisse, wahrschein]-ch auf 
Pergament gemahlt mit einer kurzen biographischen 
Notiz enthielt, und sie war die Quelle, aus welcher 
die Kalligraphen die Miniaturbildnisse einzelner 
Schriftsteller entlehnten, welche sie an die Spitze 
der Handschriften ihrer Werke stellten. Diese Ge¬ 
wohnheit, den Abschriften der Werke berühmter 
Männer ihre Abbildungen beyzufügen, war in den 
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Bibliotheken zu Alexandrien und Pergamum ent¬ 
standen, undPomponius Atticus hatte sie unter den 
Römern zuerst befolgt. Für uns haben sich die Por¬ 
träts der Alten erhalten in Statuen und Büsten von 
Marmor, welche letztere bey den Römern gewöhn¬ 
licher waren als bey den Griechen, in Bronze, in 
Votivschildern, Basreliefs, Mahlereyen, Mosaiken 
und Münzen, denen man auch die Deutung der mei¬ 
sten andern Bilder verdankt, da die unter densel¬ 
ben befindlich gewesenen Namens-Aufschriften meist 
verloren gegangen sind. Auch die Porträts, welche 
man nur auf den im Verfall der Künste, im 4. u. 
5. Jahrh. der ehr. Zeitr. geprägten numis contornia- 
tis antrifft, halt Hr. V. bis auf einen gewissen Grad 
für authentisch, da sie nach altern Originalen ge¬ 
nau copirt sind. Eben so schreibt er den Minia¬ 
turgemälden in alten Handschriften einen gewissen 
Grad von Echtheit zu. Denn sie sind nach den 
Abbildungen in den frühesten Handschriften meist 
gemacht, und man kann es leicht erkennen, ob ein 
altes Gemälde nur mit Zusätzen der mittlern Zeit 
ausgeschmückt worden, oder ob es von dem Ab¬ 
schreiber erdichtet worden ist. Nur wenige Porträts 
kann man aus den geschnittenen Steinen mit Si¬ 
cherheit nehmen, wenn sie entweder echte Namens- 
Aufschriften enthalten, oder ausgezeichnete Züge 
darstellen, die man nach den Münzen deuten kann. 
Nach der Wiederherstellung der Künste suchte man 
auch Bildnisse der Alten zu haben und viele wur¬ 
den erdichtet. Fulvio Orsini gab bekanntlich die 
erste Sammlung heraus (1669 und vermehrter 1570). 
Johann Faber aus Bamberg, Arzt zu Rom, lieferte 
(1698 Antw., und mit Erklärungen, ebend. 1606) 
eine neue Sammlung nach den Originalen, die Ur- 
sinus später gesammlet hatte, und andern (es sind 
aber auch manche erdichtete Stücke darunter). Dann 
lieferte Joh. Angelo Canini seine Ikonographie (Rom 
1669. f. Amst. 1751), J. P. Bellori die seinige (i685) 
und J. Gronov die grössere, aber sehr gemischte 
Sammlung im TJies. Antt. Gr. Darauf folgten die 
Sammlungen von Kaiser- und Königsmünzen , an¬ 
dern Alterthiimern, das Museum Capitolinum, die 
Antichitä di Ercolano, das M. Pio - Clementinum, 
Mongez Recueil d’Antiquites (Par. i8o4, welches 
zur Encyclopedie methodique gehört, und wovon 
der erste Theil die Ikonographie, der dritte die 
Ikonologie angeht, der zweyte, der das Costüme der 
verschiedenen Völker zum Gegenstand haben soll, 
ist noch nicht erschienen) wodurch die Masse der 
ikonograph. Kenntnisse nicht vermehrt worden ist. 
Ein vollständiges Werk über die alte Ikonographie 
hatte demungeachtet noch grosse Schwierigkeiten. 
Ein solches Werk forderte der französ, Kaüer, „ä 
qui rien de grand, de beau et d’utile ne peut echap- 
per“ und dem Vf. wurde dazu der Auftrag gege¬ 
ben. Er benutzte dazu nicht nur die vorhandenen, 
schon erwähnten Werke, sondern auch was ihm 
langes Studium der Antiken darbot, und folglich 
vieles Neue; er untersuchte die Echtheit genau und 
traf eine strenge Auswahl; er bestimmte genau die 
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in eine solche Sammlung aufzunehmenden Porträts, 
und die zu beobachtenden Grenzen (das Werk geht 
bis auf den Abgang der Familie Constantins des 
Grossen). Mit grosser Treue sind die Porträts ge¬ 
zeichnet, manche von zwey Seiten, und einige nach 
mehrern, und verschiedenen Monumenten;"so viel 
möglich wurde keine Zeichnung nach einer andern 
oder nach einem Kupferstich gemacht, und unter 
den 5oo Porträts dieser griech. Ikonographie wei¬ 
chen nicht 12 von dieser Regel ah. Wenn ein Mo¬ 
nument nicht in Paris war, so liess der Herausg. 
es von geschickten Künstlern an Ort und Stelle zeich¬ 
nen, und die Zeichnung von Andern mit der An¬ 
tike vergleichen; manche nicht ganz treue Abbil¬ 
dungen wurden von neuem gezeichnet. Jedem Por¬ 
trät ist eine historische Notiz beygefiigt, die, aus 
den alten Autoren und Monumenten selbst geschöpft, 
nach der Wichtigkeit der Personen bald länger bald 
kürzer ist und manche von andern begangene Irr- 
thümer berichtigt. Von der Geschichte jeder Per¬ 
son geht der Vf. zu der Untersuchung des Denk¬ 
mals über, welches ein Porträt darstellt. Er rühmt 
die Unterstützung des Hm. Dacier, der den Styl 
verbessert hat, und der Hrnn. Millin und Gosselin. 
Nur einen wichtigen Gegenstand vermissen wir in 
dieser Einleitung, nämlich die Unterscheidung der 
idealen Porträts (dergl. doch -die meisten aus dem 
frühem Altertliume gewiss sind), der idealisirten 
und der wirklichen, treüen, dergleichen vielleicht 
die wenigsten sind. 

Die Sammlung ist nach Classen abgetheilt, de¬ 
ren jede ihre Unterabtheilungeu hat, und in ihnen 
ist die chronologische Ordnung befolgt. Die erste 
Gasse oder der erste Theil (Tome I.) enthält die 
Hommes illustres. I. Cap. Dichter. Homer macht 
natürlich den Anfang. Die gewöhnlichen Sagen von 
dem Vater der gr. Poesie werden angeführt. Die 
schöne Rüste, ehemals im Capitolin. jetzt im Na- 
pol. Museum, von zwey Seiten abgebildet (T. I.); 
durch die Inschrift und Epigrammen an einer Her¬ 
me Homers wird erwiesen, dass sie ihm angehört. 
Noch andere Monumente des Homer werden ange¬ 
führt. Der Künstler, welcher das Ideal des Homer- 
Kopfes zuerst entwarf, musste ganz von seinem 
Gegenstände durchdrungen seyn; die Physiognomie 
erregt Bewunderung. Noch göttlicher erscheint 
diese Physiognomie auf einer Herme (N. 3. 4.), die 
ehemals im Museo Capit. Apollonius von Tyana 
hiess, ähnlich dem Bilde Homers auf den Münzen 
von Amastris, einer Kolonie von Smyrna. Eine 
solche Münze von Amastris ist (N. 5.) aus dem 
kais. Cabinet mitgetheilt. Auch Münzen von los 
stellen Homers Porträt, aber etwas anders, dar. 
Zwey Münzen von los und zwey Contorniaten mit 
Homers Kopfe sind noch mitgetheilt. Einiges über 
Christodorus und Cedrenus Nachrichten von einer 
Abbildung Homers in Bronze, in einer Note S.56. 
— 2, Archilochus. Dass seine Jamben wegen ihres 
heissenden Charakters verloren gegangen wären, 
wie Seviii behauptete, findet Hr. V. mit Recht un- 
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wahrscheinlich, ln einer Henne mit‘2 Gesichtern 
(T. 2. N. 5.), ehemals im Vatican, entdeckte Hr. V. 
den Homer und Archilochus. Denn gewöhnlich 
vereinigte man in Doppel - Hermen Männer, die 
ein gemeinschaftliches Vaterland, gleiche Talente 
und V erdienste hatten. Wer konnte aber mit Ho¬ 
mer besser verbunden werden, als Archilochus? 
Das Profil desselben auf der Herme kündigt Kühn¬ 
heit, fast etwas Unverschämtheit an. Theokrit hat 
ein Epigramm auf ein Bild des Dichters von Paros 
gemacht. 5. Tyrtäus. Er kann wohl von dori¬ 
scher Familie aber zu Athen wohnhaft gewesen 
seyn. Auf einer bisher unedirten Gemme in der 
Sammlung des Hrn. Vanhorn (T. III, 1.) fand ihn 
Hr. V. durch die Unterschrift Turtae (in der al¬ 
ten Sprache der Italioten, wie man auf vielen so¬ 
genannten etruskischen Monumenten antrifft). I11 
Calabrien und der Gegend von Tarent findet man 
häufig geschnittene Steine mit solchen Inschriften. 
— 4. Alcäus. Eine in ihrer Art einzige Münze von 
Mitylene im kais. Cabinet (ehemals dem Ursinus 
gehörend). Auf der Vorderseite der Kopf des Al- 
cäus, mit der Aufschrift, auf der Rückseite Pitta- 
bus, mit der Aufschrift $ittccxos. Die Echtheit 
der Münze wird in Schutz genommen. Das Origi¬ 
nal in der Sculplur, das der Künstler vor Augen 
hatte, musste in die schönste Zeit Griechenlands 
gehören. — 5. Sappho. Gegen die Sage von ihrem 
tragischen Ende werden mehrere Gründe angeführt. 
Hrn. Volger’s Abh. war dem Vf. noch nicht be¬ 
kannt. Auf einer bronz. Medaille von Mytilene 
(T. 5, 4. 5.) wird der weibliche Kopf als ihr Bild 
angenommen. Eine ihr zugeschriebene Büste im 
M. Capitol, gehört ihr nicht an; die Inschrift ist 
nicht alt. 6. Analreon. Eine Inschrift auf dem 
Bruchstück einer zu Tivoli gefundenen Herme be¬ 
stätigt es, dass er des Scythinus Sohn gewesen. 
Eine bronz. Münze von Teos (T. 5, 6.) stellt sein 
Bild dar, das man auch auf einer andern Münze 
bey Peilerin mit einer Inschrift findet. Die in an¬ 
dern Sammlungen befindlichen Münzen, wo auf der 
Kehrseite Bathyllus ist, werden für unecht oder 
doch zweifelhaft erklärt. 7. Stesicliorus. Eine bronz. 
Münze von Tliermä.-Himera bey dem verst. Prin¬ 
zen Torremuzza, der in dem vorgestellten Alten 
den Dichter von Himera erkannte, dem die Be¬ 
wohner jener Stadt auch eine Statue errichtet hat¬ 
ten. Cicero beschreibt sie gerade so, wie die Münze 
den Stesich. zeigt (T. 5, 7.). 8. Aeschylus. Die 
Sage, dass er von dem jüngern Sophokles besiegt 
Worden sey, nimmt Hr. V. gegen de Rochefort in 
Schutz, und behauptet auch, dass das Epitaphium 
seines Grabmals von ihm selbst verfasst sey. Die 
Paste des Stosvh, Cabinets, den Tod des Aeschyl. 
vorstellend, nach Winkelinann, (T. 3, 8.) gibt kein 
sicheres Bild von ihm. 9. Sophokles. Die kleine 
Büste von ihm, mit der Aufschrift seines Namens, 
zu Rom 1778 entdeckt, und genauer als sonst ab¬ 
gebildet ( r. IV, 1. 2.), und noch ein Bild dessel¬ 
ben (n. 5.) nach einem marmornen kleinen Medail¬ 

lon. den der Vf. ehemals zu Rom unter den Far- 
nesischen Alterthümern sah. 10. Euripides. Die 
schönste Büste von ihm, ehemals im Cabinet der 
Akademie zu Mantua, jetzt im Museum Napoleon 
(T. 5, 1.2.), mit einer pathetischen Physiognomie. 
Eine Herme mit der Aufschrift seines Namens, im 
kön. Museum zu Neapel, aufs neue, nach einem 
Abguss in Bronze, gezeichnet (n. 3.). Ein unedir- 
ter Camee des kais. Cabinets (n. 4.). Die Muse des 
Trauerspiels mit Euripides, die ihn auffordert, ei¬ 
nem andern Weibe, der personificirten Gymnastik, 
den Abschied zu geben. (Der Vater des Euripides 
hatte aus seinem Sohne einen Athleten machen 
wollen.) 11. Menander. Der Kopf von der schönen 
Statüe dieses Dichters im Mus. Napol. (T. 6, 1.2.), 
ähnlich der imago clypeata (n, 5.), welcher der 
Name Mevavdpog beygefügt ist. Hr. V. wiederholt 
seine frühere Behauptung, dass diese Statüe Me- 
nanders, wie die des Posidippus, irgend ein Mo¬ 
nument in Athen geziert habe. 12. Posidippus. 
Kopf von der Statüe, auf deren Untersatz dieser 
Name steht (T. 6, 4. 5. 6.). i5. Moschion, ein 
wenig bekannter tragischer und komischer Dich¬ 
ter, nach einer aufs neue treu abgezeichneten Sta¬ 
tüe (der farnes. Sammlung, jetzt zu Neapel,) mit 
der Namensunterschrift, und, dass cs der Dichter 
sey, zeigt der Epheukranz, den man bisher nicht 
daran bemerkt hatte. i4. Aralus, der astronom. 
Dichter. Sein Bildniss ist von einer Münze von 
Pompejopolis genommen (T. 7, 4.). Die beyden 
Köpfe dieser Münze des Hunter’schen Cabiuets 
müssen zvvey berühmten Pompcjopolitanern ange¬ 
hören, diese sind Aratus und Chrysippus. War¬ 
um Hesiodus, Pindarus, Aristoplianes, Bakchyli- 
des und andere Dichter, die man in andern Samm¬ 
lungen findet, weggeblieben sind, davon werden 
triftige Gründe S. 96 f. angeführt. — Cap. II. Ge¬ 
setzgeber und Weise. 1. Lykurgus von Sparta. 
Sein Kopf von einer Staliie im Mus. Pio-Clem. 
(T. 8, 1. 2.), ihm zugeschrieben, weil die Ver¬ 
schiedenbeit der Bildung des linken Auges vom 
rechten einen Mann, der des einen Auges beraubt 
ist, bezeichnet, was bey Lykurg der Fall war. 
Noch ein (unedirtes) Bildniss nach einem Marmor¬ 
kopfe in der farnes. Sammlung und dessen Abguss 
in Bronze zu Paris. Auch das Coslüme soll auf 
Sparta hinweisen. Sicher ist die Deutung doch 
nicht. Zwey bekannte Lacedäm. Münzen unter der 
röm. Plerrschaft geprägt, mit dem Kopfe und Na¬ 
men Lykurgs (VIII, 5 f.). 2. Periander, S. des 
Kypselus, Tyrann von Korinth. Hernie (T. IX, 
1. 2.) zuerst im Mus. Pio-Clem. T. VI. t. 22. u. 25. 
mit der (nicht bezweifelten) Inschrift: IlepiavSpog 
KvipeAov Kopivdios MeAery nav. 3. So/on. Eine 
in ihrer Art einzige Büste, aus der Galerie zu Flo¬ 
renz mit der (auch alten?) Aufschrift: CoAcov o 
rofioder^s, noch unedirt. Die, Ruhe und Stärke 
der Seele anküudigende, Physiognomie scheint von 
einer bronz. Statüe, welche die Athener dem Solon 
errichtet hatten, entlehnt zu seyn (T. IX, 5. 4)* 
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Bekanntlich hat man sonst ein römisches, von ei¬ 
nem Künstler Solou in Stein geschnittenes Porträt 
für des Gesetzgebers Bild gehalten. 4. Bias. Seine 
zu Tivoli, mit dem Periander gefundene Herme 
(T. X, i. 2. schon in Mus. P. CI. VI, 22. 23.) mit 
der Aufschrift seines Namens und seiner, nicht eben 
rühmlichen, Sentenz: 01 nXeictoi av&pco/ioi xaxoi. 
5. Thaies. Eine Herme mit 2 Köpfen, wovon der 
eine der Kopf des Bias (X, 3.) ist, und der andere, 
der natürlichen Verbindung wegen, dem Thaies zu¬ 
geschrieben wird (n. 4.). Ein anderes Bild des Tha¬ 
ies, von gegenwärtigem verschieden, ist zweifelhaf¬ 
ter (als das dafür von Hrn. V. ausgegebene?), da 
die Unterschrift falsch ist. Thaies wird gerühmt 
als der erste, welcher die Idee eines Föderativsy¬ 
stems gefasst habe. Eine andere zu Tivoli gefun¬ 
dene Herme mit Inschrift, die seinen Namen ent¬ 
hält, hat keinen Kopf. 6. Pittalus. Die Münze 
von ihm, die auf der andern Seite den Alcäus dar¬ 
stellt (XI, 1. 2.). Auch von ihm ist eine Herme 
ohne Kopf mit Aufschrift zu Tivoli entdeckt wor¬ 
den (Mus. P. CI. VI, 22.). Gelegentlich wird er- 
erinnert, dass der angebliche Phrynon in Winkel- 
manns Monum. ined. 116. (nach Caylus ein Fech¬ 
ter) ein Mirmillo sey, bedeckt mit dem Netze, das 
der retiarius ihm über den Kopf geworfen hat. 
7. Chilon. Ein Bruchstück eines Alosaiks zu Verona 
(XI, 5.) ist das einzige Denkmal von ihm, dessen 
Deutung die Sentenz yvcodi ceavrov an die Hand 
gab. 8. Aesopus. Seine Existenz überhaupt wird 
vertheidigt. Eine Herme auf halbe Figur in der 
villa Albani (XII, 1. 2. fälschlich im Katalog der 
Alterthümer dieser villa eine Büste genannt) scheint 
ein Bild Aesops zu seyn. Es stellt ihn wenigstens 
so ungestaltet vor, wie ihn Maximus Planudes schil¬ 
dert. Dabey die Bemerkung, dass man mit Unrecht 
aus dem Stillschweigen älterer Schriftsteller einen 
Grund zur Verwerfung eines spätem Zeugnisses 
hernehme. Für die Ungestaltheit Aesops sind auch 
frühere Spuren da. Auf einer Silbermünze von 
Lokri, wo man den Zaleukus zu sehen glaubte, 
fand V« den Zevs und die Münze verfälscht, und 
auf einer, die den Charondas vorstellen sollte, sah 
er einen Siienus- oder Pan-Kopf. Zwey gefun¬ 
dene Hermen des Kleobulus und des Pisistratus 
(wie man aus den Aufschriften sieht) haben die 
Köpfe verloren. Cap. III. Staats - und Kriegsmänner. 
1. Miltiades. Die Griechen besassen mehrere Abbil¬ 
dungen von ihm. Eine Büste von ihm (XIII, 1.) 
mit Aufschr. seines Namens, von Ursinus zuerst 
bekannt gemacht. Diese und eine zweyte bey Ur¬ 
sinus sind verschwunden, ohne dass man weiss wo¬ 
hin. Ein Kopf desselben im Mus. Napol. (XIII, 2. 
3.), dem vorigen ganz ähnlich. Büste eines Krie¬ 
gers (11. 4.) auf einem Carneol im Cabinet des Hrn. 
de la Turbie zu Turin, sie wiederholt das Bild der 
marmornen Büste. 2. Themistokles. Audi von ihm 
gab es im Alterthum mehrere Denkmäler. Ein ge¬ 
schnittener Stein mit den Buchstaben Oepig unter 

der Büste, ist mit Unrecht atif ihn bezogen wor¬ 
den, es ist ein römisches Porträt, aber auf 2 ge¬ 
schnittenen Steinen, die den Kopf eines Kriegers 
darstellen (XIV, 1. 2.), glaubte Hr. V. den The¬ 
mis! okles zu sehen. Der eine war schon von Ma- 
riette bekannt gemacht. Auch der noch nicht edirt© 
Kopf eines Kriegers im Vatican. Museum (XIV, 3. 
4.) hat Aehnliclikeit mit dem Kopfe des Themisto- 
kles auf jenen Steinen. Zwey Münzen von Byzanz 
mit dem Idealkopfe des Byzas sind beygefiigt, zu 
beweisen, dass man den Krieger auf den Karneolen 
mit Unrecht für Byzas gehalten hat. 5. Perikies. 
Die bekannte Herme mit der Aufschrift, hier (XV, 
1. 2 ) treuer als im Mus. P. CI. (VI, 29.) gezeich¬ 
net. Eine andere ist nach England gekommen 
(Stuart Autiq. of Ath. T. II. c. 5,). 4. Aspasia 
durfte freylich beym Perikies nicht fehlen. Die 
Herme mit ihrem Namen (Mus. P. CI. VI, 5o.) 
hier unter zwey Ansichten gezeichnet (XV, 3. 4.). 
Es ist äusserst selten, weibliche Porträts in Hermen 
zu sehen. Aspasia ist die erste Person ihres Ge¬ 
schlechts, deren Bild auf unsre Zeiten gekommen 
ist. 5. Alcibiades. Verschiedenheit seines Charak¬ 
ters von dem des Cäsar. Die bekannte Herme im 
Mus. P. CI. VI, 3i. mit den Anfangsbuchstaben 
seines Namens (T. XVI, j. 2.) nicht die Arbeit ei¬ 
nes grossen Künstlers, aber des Alcib. Physiognomie 
ist charakteristisch dargestellt (11. 3.). Ein Kopf nach 
einem Kupferstich von einem geschnilt. Steine bey 
Faber. Noch eine Herme im Mus. Napol. (n. 4. 5.). 
Verschiedene alte Denkmäler von ihm. Noch ei¬ 
nige krit. Bemerkungen über andere Porträts des 
Cimon und Aratus (von untergeschobenen Münzen), 
Cynägirus, Epaminondas, Phocion (nach einem von 
Aless. Cesari gearbeiteten Cameo — auch eine Sta- 
tüe im Mus. P. CI. II, 45. Mus. Napol. II, 55. ist 
nicht Phocion, sondern ein Hercules), Lysander. 
Von einigen anderen Bruchstucke mit Inschriften, 
wozu die Köpfe fehlen. Das vierte Cap stellt die 
Philosophen, nach den Schulen geordnet, auf; ita¬ 
lische Schule: 1. Pythagoras (mit einigen Bemer¬ 
kungen über seine Zeitrechnung gegen Lareber); 
eine Münze mit seinem Bilde; unedirte Gemme 
mit dem Namen des Steinschneiders Kömus aus der 
Sammlung des Marquis de Salines; unedirter Con- 
torniatus (XVII, 1. 2. 5.). 2. Apollonius von Tya- 
na; seltner Contorniatus mit seiner Büste (11. 4.). 
Eleat.ische Schule: 3. Zeno von Elea. Eine Büste 
zu Neapel mit seinem Namen (XVII, 5. 6.), di© 
Neapolit. Antiquarier schreiben sie dem Epikureer 
Zeno zu. Jonische Schule: 4. Sokrates (der aber 
nicht zu den Joniern gehört). Bilder von ihm sind 
häufig. In der farnes. Sammlung sah der Vf. eine 
Herme mit Aufschrift einer Sentenz des Sokr. aus 
Platons Kriton. Abgebildet ist (XVIII, 1. 2.) die 
Büste im Museum Napoleon. 

(Per Beschluss folgt.) 
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Am 12. des Februars 37« 1S12. 

Beschluss 

der Anzeige von krisconii Iconographie Greccpie. 

Wir können nur kürzer den noch übrigen Theil 

des Werkes durchlaufen. Unter den .Philosophen 

(C. IV. Th. I. S. 169) folgen die Akademiker: Pla¬ 
ton (die einzige authentische Büste mit dem Namen 
aus der Floreutin. Gallerie XVIII, 2. 3. Die Münze, 
die Patin besass, mit Platons Kopfe und Namen, 
ist in keinem bekannten Cabinet zu finden; andere 
angebliche Abbildungen desselben stellen den indi¬ 
schen Bakchus dar.) Carneacles (schöne Büste der 
Farnes. Sammlung, mit Aufschrift, XIX, 1. 2. Eine 
andere Herme mit seinem Namen, hat einen an¬ 
dern Kopf bekommen). Theon von Smyrna (eine 
von Spon bekannt gemachte Büste, jetzt im Mus. 
Nap. mit Aufschrift, n. 3. 4.). Peripatetiker: Ari¬ 
stoteles (über sein Testament bey Diog. Laert. wird 
erinnert, dass man £coa falsch übersetzt hat, am- 
malia, statt statuae. Auf einer Statiie im Pallast 
Spada entdeckte V. die Buchstaben Api~ und die 
grösste Aehnlichkeit mit den sonst schon bekannten 
Zügen des Ar. Der Kopf derselben und noch an¬ 
dere Bilder des Arist. T. XX, auch eine kleine 
marmorne Figur der villa Mattei, die man fälsch¬ 
lich für einen röm. Consul ausgegeben hat). Theo- 
phrast (^eiue einzige authentische Herme, mit Na¬ 
men XXI.); Aristomachus (ein wenig bekannter Pe¬ 
ripatetiker, der nach Plin. und Colum. sich mit 
den Bienen viel beschäftigte, angeblich auf einem 
Carneol XXI, 3.). Cyniker: Antistheries (ein Bild 
von ihm XXII. 1. 2. schon im Mus. P. CI., ähnlich 
einem andern mit seinem Namen), Diogenes (so un¬ 
endlich sind doch die Streitigkeiten einiger deut¬ 
schen Gelehrten über dessen Aufenthalt in einem 
Fasse nicht gewesen , wie Hr. V. glaubt. Er selbst 
ist überzeugt, er habe sich bisweilen in ein dolium 
retirirt. Kleine Statue von ihm aus der villa Albani 
XXII, 5. treuer als bey Winkelm. gezeichnet). Stoi¬ 
ker: Zenon (Herme aus dem Mus. P. CI., XXIII, 
x. 2. im Mus. P. CI. VI, 32.), Chrysippus (seinBild 
von einer Münze von Pompejopolis und einer Her¬ 
me no. 5 — 5.), Posidonius (schöne Büste der Far¬ 
nes. Sammlung mit dem Namen, wo statt ei nur 1 
steht, XXIV, 1. 2. und ein unedirter Carneol 3.). 
Epikureer: Epikur (kleine bronz. Büste aus dem 
Herculan, XXV, 1. in der Grösse des Originals, 
mit dem Namen); Metrodorus (Herme mit 2 Ge¬ 
sichtern im Mus. Nap. ähnlich der im Mus. Cap. 

Erster Land. 

wo die Namen Epikurs und Metrodors keinen Zwei¬ 
fel lassen); Hermarchus (bronz. Büste im Hercu¬ 
lan., mit Namen XXY7I, 1. 2. von einer zu Tivoli 
gefundenen hat sich nur der untere Theil erhalten). 
Megariker: Euklides (Münze, hier zum erstenmal 
ganz abgezeichnet, die von Spon bekannt gemachte 
konnte Hr. V. nicht wieder finden. Die aus kriti¬ 
schen Gründen übergangnen Abbildungen anderer 
Philosophen S. 220 f. — Cap. V. Geschichtschrei¬ 
ber,, Herodotus (XXVII, 1 u. 7. Herme mit zwey 
Gesichtern, Herodotus und Tlmcydides, aus der 
Farnes. Sammlung; uned. Münze von Halicarnass 
mit dem Kopf des Herod. 3. 6.); Thucydides (nach 
der Farnes. Herme — über einige Ste len in Mar- 
cellini Vita Thucyd. kritische Bemerkungen S. 200.); 
Theopharies von Mitylene (sein Bild von einer Münze 
von Mitylene aus dem Cabinet Tiepolo zu Venedig, 
früher hatte es schon Neumann zu Wien auf einer 
andern Münze entdeckt). Eine angebliche Büste des 
Xenophon hatte Hr. V. schon früher für einen Her¬ 
cules erklärt. C. VI. Redner und Lehrer der Bered¬ 
samkeit. Lysias (sein Kopf in der Farnes. Samml. 
XXVIII, 1. 2. hier genauer als in andern Werken 
gezeichnet); Isokrates (das erste echte Bild nach ei¬ 
ner Büste der villa Albani, mit der Aufschrift Ei- 
coygar^q XXVIII, 3. 4. Ein paar widersprechende 
Stellen in Plut. vit. Isocr. sucht V. zu vereinigen); 
Demosthenes (die Abbildungen von ihm sind wahr¬ 
scheinlich nach des Polyeuctus Statüe desselben ge¬ 
macht. im Hercul. wurde eine Büste mit seinem Na¬ 
men gefunden, darnach hat man andere Köpfe ohne 
Namen gedeutet, wie den im Mus Nap. (XXIX, 1. 
2.). Noch ein Bild desselben (XXX, 1.) von einem 
Amethyst mit Dioscorides Namen, wo man es bis¬ 
her nicht anerkannt hat, ein anderes von einem 
marmornen Medaillon mit fehlerhafter Aufschrift 
N. 2., die bronzene Büste im Herkulan, genauer 
N. 3. gezeichnet); Aeschines (das erste echte Bild 
desselben von einer Plerme XXIX, 3. 4. schon im 
Mus. P- CL. VI, 36. noch ein marmorner, uned. 
Medaillon, mit seinem Bilde XXX, 4. aber ohne 
Namensunterschrift); Leodamas (eine längst ver¬ 
schwundene Herme, hier XXX, 5. copirt nach dem 
Kupfer in der ersten Ausgabe des Ursinus); Met- 
tius Epaphroditus (sein Kopf von einer sitzenden 
Statüe mit latein. Inschrift im Pallast Altieri XXXI, 
1—3. Einiges über diesen Grammatiker und über 
den Beynamen der gens Mettia, Modestus); Aelius 
Aristides, der Sophist (der Kopf desselben XXX, 
4 — 6. von der bekannten sitzenden Statüe; gegen 
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die Aufschrift ApiSiSrjg Epvgvsog sind ihrer Feh¬ 
ler wegen Zweifel erhoben worden; nach Joseph 
Bavtoli beseit igt). Eine Herme mit der Namensaul¬ 
schrift des Andocides bey Ursinus hat einen falschen 
Kopf. In der Aufschrift unter einer Vorstellung 
des Hyperides (villa Mattei) liest Hr. V. S. 27^ 
Ze v^ictdrjs i/ioiei statt Tevciatyg. — Cap. 7. Aerzte 
und Physiker: Hippolrates (ausgewählteBemerkun¬ 
gen über die Kopfbedeckung der Aerzte auf alten 
Denkmälern. Sein Bild von einer Münze XXXII, 
1. Man hat auch andere Münzen mit seinem Bild- 
niss. Eine Herme im Mus. Nap. 2. 5. hier ist der 
Kopf unbedeckt), As k lepiades (Büste mit seinem 
Namen, neu gezeichnet nach dem Original im Mus. 
Cap., N. 4. 5.). Xenophön von Kos (bey Ta it. er¬ 
wähnt unter Claudius, den er zum Tode beförderte; 
Münze von Kos mit seinem Namen. XXXllI, 1.). M. 
Moduls Asiaticusy Methodiker, (schöne manu. Büste 
mit seinem Namen und einem griech. Distichon, 
dessen zweytem Hexameter ein Fuss fehlt XXXIII, 
2. 3. schon bey Caylus T. 6. Da bey die Bemer- 
kung, dass die Griechen sich solcher unvollendeter 
\eise oft, aucn in Inschr. bedient haben, und dass 
Vhgil diess nachgeahmt habe. Ein paar Bey.qüele 
der Gewohnheit, Büsten der Verstorbenen auf ihre 
Giaber zu setzen, mit zwey unedirten Inschriften 
S* 286). Claudius Agathenierus (aus einem Se— 
pulcial- Relief zu Oxford, mit gr. Epigramm, das 
seinen Namen enthält, XXXIII, 3. — S. 289. Me¬ 
diziner und Botaniker, deren (i4) Bilder aus den 
Munatmgemälden der Handschrift des Dioskorides 
zu Wien genommen sind, mit mehrern Bemerkun¬ 
gen darüber: Chiron, Sextius Niger, Heraklides 
von Tai ent, Mctntias, Xenokrates aus Aphrodisium, 
Pamphilus, Machaon, Galenits, Dioskorides, Ni- 
kandei , Riifus , Andreas aus Karystos, Apollonius 
aus Memphis, Kratevas, genauer nach den Origi¬ 

nalen abgezeichnet, XXXIV. XXXV. Die Zahl 7 
auf jedem der beyden Gemälde stimmt mit den 7 
Aerzten auf dem Mosaik in der villa Albani über¬ 
ein. Sextus Empirieus. Münze von Mityleue XXXII, 
1. auf der er Heros heisst, die Flavia Nikomachis 
«mf (16iselben soll seine Göttin s^ynj nocJi zwey 

Münzen von Mitylene, zur Ehre von Weihern. 3. 4. 
C. 8. Bei ünmte Weiber: Lais (Münze mit ih¬ 

rem Bilde N. 2), Eucharis, Actrice in Rom (die 
Sepulcral - Inschrift nebst Epigramm wird nach ei¬ 
ner genauem Lesart, als in Burmanns Authol. Lat 
mitgetheilt) S. 3iy ihr Bild mit griech. Namen, nach 
Ursinus. 

. Uevzweyte Theil macht den Anfang der Kö¬ 
nigs-Reihe. Hier helfen vorzüglich die Münzen aus. 
Die geogr. und chronol. Ordnung ist zugleich be¬ 
obachtet. Könige von Sicilien: Theron von Agri- 
gent, Gelon, Hieran I. (nicht der II., nach dem Vf.), 
Hieronymus, Philistis (nach dem Vf. Tochter des 
Gelon und kön. Prinzessin, aber wohl nicht Köni¬ 
gin) 1. 00. Ausgesuchte Bemerkungen über diese 
Regenten, ihre Münzen und andere Denkmäler an¬ 
derer Könige von Sicilien. Cap. 2. Könige von Ma- 
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cedomen. Alexander der Grosse (schöne Herme im 
Mus. Nap. nüt Aufschrift, 1779 gefunden, schlecht 
in Guattani Notizie 1784, hier XXXIX, 1. 2. ricli- 
tiger gezeichnet; sie ist von pentelischem Marmor, 
marmo cipolla, aber nicht cipollino; ein Camee aus 
dem Gab. der Kais. Josephine mit Alexanders Kopf 
11. o., Büste einer kleinen statua equestris Alexau- 
deis aus dem HercuJanum n. 4. IVIehrere treffliche 
Bemerkungen über diese Denkmäler und Alexan¬ 
ders Physiognomie. Ob sein Kopf bey seinem Le¬ 
ben auf Münzen geprägt worden, wird S. 43 unter¬ 
sucht. Der Verf. erkennt in einigen Münzen Ale¬ 
xanders Bild (XXXIX. bis) und zwar aus verschie¬ 
denem Zeilalter. Eckhel und andere NumEmati- 
ker werden berichtigt. (Dieser ganze Abschnitt ist 
überaus reich an neuen Bemerkungen.) Demetrius 
Poliorcetes (nach uned. Münzen XL, 1. 2. und ei¬ 
ner neu abgezeichneten bronz. Slatiie des Herculans, 
die man für Seleucus Nieator hielt (n. 5.4.), PhD 
Upp >■ Cassaiiders Sohn (Münze XL,. 5., gewöhnlich 
von Philipp Arrhidäus erklärt, und noch eine sil¬ 
berne 6.), Alexander Cassanders S. (7.), Philipp, 
S. des Demetrius, oder Philipp V., Perseus, An- 
driskus oder Pseudophilippus (denn diesem wrird 
mit einem Venet. Numismatiker eine Münze zuge¬ 
schrieben), Eurydice (die maeed. Geschichte stellt 
füllt Prinzessinnen dieses Namens auf; eine Münze 
von Eurydicea, einer unbekannten Stadt XL, 12.). 
Münzen der Könige Maced. vor Alexander nimmt 
V. nicht an. C. 5. Könige von Epirus: Pyrrhus 
(die angebliche Colossalstatiie von ilim im Mus. Cap. 
ist längst als eine Kt ieger - Statüe anerkannt. Mün¬ 
zen Von ihm XLI.), Phthia, Mutter des Pyrrhus, 
Alexander, sein Sohn (auch auf Münzen). C. 4. 
Könige von Sparta: Kleomenes III. (auf einer Sil¬ 
bermünze glaubt ihn V. zu erkennen). C. 5. Kö¬ 
nige von Thracien : Lysimaehus (drey Silbermün¬ 
zen XLT, 4 ff. und eine bronzene, nach welcher 
auch ein Kopf auf einem Camee ihm beygeiegt 
wird), Seuthes IV., Kön. der Odryser, Cotys und 
Sadales, Rhömetalces I., Cotys X. und Rhescupo- 
ris , Mostis (in der Geschichte ganz unbekannt). 
C. 6. Könige von Illyrien: Gentius, Patraus (auf 
2 Münzen, son.t unbekannt). C. 7. Könige von 
Pontus und dem Kimmer. Bosporus (auf Münzen 
T. X.LIL): Pdrisades II., Kön. vom Bo.sp. (nicht 
der I. nach .V’s chronol. Bemerkung — die Namen 
Pärisades , Spartacus oder Spartocus, Gorgippus, 
kommen unter diesen Königen oft vor), Mithrüla- 
tes III., Kön. von Pontus (der Name bedeutet: von 
Mithras geschenkt, so viel als das griech. Heliodo- 
rus), Pharnaces I., Mithridates V. Evergetes, Mi- 
thridatesYI., Eupator oder der Grosse (die Dauer 
seiner Kriege mit den Römern kann höchstens auf 
52 Jahre gesetzt werden, und höhere Zahlen sind 
fehlerhaft); Pharnaces II., Kön. von Bosp., As an¬ 
der (der ihn getödtet h tte. Gelegentlich wird 
S. i45 eine vom Hi 11. von Köhler bekannt gemachte 
Inschrift in s. I !iss. sur le monument de la reine 
Comosarye ergänzt und berichtigt, aber sollte wrohl 
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eine Königin Atvagig geheissen haben?), Pole- 
mo/i I. und II.. Sauromcites I., Rhescuporis 1. (un¬ 
ter Tiber und Caligula König), Mithridates, Kön. 
vom Bosporus, Cotys I., Rhescuporis II., Sour Orna¬ 
tes IL, Cotys II. (unter Hadrian), R/wmetalces , 
Eupator, Sauromates III., Rhescuporis III., Co¬ 
tys IE-, Sauromates IV., Cotys IV., Ininthimevus, 
Rhescuporis IV., Sauromates V-, Peiranes, Pho- 
thorses, Rhescuporis V. (unter Konstantin dem Gr.) 
sämmtlich Könige von Bosp. Noch einige wichtige 
Bemerkungen über Münzen unbekannter Könige vom 
Bosp. und ihre Monogrammen. C. 8. Könige von 
Bithynien (T. 43. auch nach Münzen): Nihomecles, 
Prusias I., der Lahme, Prusias IL, der Jäger, 
(Münzen bestätigen die Existenz zweyer Prusias, 
ohne Zweifel), JVikomedes II. und BI., Orodaltis, 
Königin von ßitli., Musa Orsoharis, Königin von 
Bith. (sonst wenig bekannte Damen: Debrosses Dar¬ 
stellung der Gesell. Bitliyniens in den letzten Zei¬ 
ten berichtigt Hr. V.). C. 9. Könige von Perga- 
muin (noch T. 43.): Philetärus. Seine bekannten 
Nachfolger können doch auf den Münzen nicht 
immer ganz sicher unterschieden werden; doch be¬ 
stimmt Hr. V. mit Gründen einige Münzen für 
Attalus I., Eumenes II. und AttalusW. C. io. Für¬ 
sten, die Städte in Klein-Asien gestiftet oder ei¬ 
nige Provinzen dieses Landes beherrscht haben 
(T„ 43.), Adramyttus (Stifter von Adramyttium), 
Tius (St. von Tios in Paphiagonien), Docimus (St. 
von Docimeum, in Phrygien — es gab zwey Ma- 
cedonier dieses Namens, nach Alexander dem Gr.), 
JSficias, Tyrann von Kos C. n. Könige von Kap- 
padocien (T. 44.): Ariarathes IV* (denn ihm, nicht 
dem IH., wird eine Münze beygelegt), der V. Eu- 
sebes, der VI. Philopator, der VIL Epiplianes (die 
Zeit seiner Regierung wird nach Münzen berich¬ 
tigt S. 225 f. 229.), der VIII. Philometor, Ariobar- 
zanes I. Philoromäus, der II. Philopator, der III. 
Eusebes, Ariarathes X. Philadelphus, Archelaus. 
(Ueber die Chronologie dieser Könige, und über 
die Prinzen des Stamms vom Ariarathes, die noch 
vorhanden waren, als mit Ariobarzanes ein neuer 
Stamm zu regieren anfing, manche neue Bemer¬ 
kungen.) C. 12. Könige von Armenien und eini¬ 
gen angränzenden Ländern (T. 45.): Arsames, Sa- 
mes, Xerxes, Ahdisscir (über die Endung dieses Na¬ 
mens, die auch in andern morgenl. Namen ver¬ 
kömmt), Mithridates, Fürst von Klein - Armenien, 
Tigranes (der berühmteste),' Artcivasdus; Antio¬ 
chus II., Kön. von Kommagene, Parthamasiris, 
Ouscis Pitiaxes, Fürst von Iberien. C. iS. Kö¬ 
nige von Syrien, Seleukiiten (T. 46. und 47.): Se- 

leukus I. Nikator (Neixarrop auf einigen Münzen), 
Antiochus I. Soter, Antiochus II- deog, Seleulcus II, 
Kallinikos, Antiochus Hierax, syr. Prinz, Seleu- 
hus III. Kerauuos, Antiochus III. der Grosse, Se- 

leukus IV. Philopafor, Antiochus IV. Epiphanes. 
Antiochus V. Eupator, Demetrius ]. Soter, Ale¬ 
xander \ (Bala), Demetriuk II. Nikator, Antiochus 

VI. Dionysus, Tryphon, Autiochus \ II. Evergetes 

oder Sidetes, Alexander II. (Zebina), Kleopatra, 
Königin von Syrien , Antiochus VIII. Epiphanes 
(Grypus), der JX. Philopator (Cyzicenus), Seleu- 
kus VI. Epiphanes, Antiochus X. Eusebes, Arilio- 
chus XI. Philadelphus, Philippus < hiladelphus, De¬ 
metrius III. Philopator, Antiochus XII. Dionysus 
Kallinikus, Antiochus XIII. Kallinikus (Asiaticus). 
Je mehr hier vorgearbeitet war, desto mehr gab es 
zu ergänzen, Frölichs unerwiesene Meinungen zu 
berichtigen , Eckhel’s Skepticismus zu bestreiten. 
Es kann auch hier nicht am Widerspruche fehlen. 

Der dritte Theil fängt im i4. Cap. mit den 
Regenten der Staaten des Orients, die sich seit dem 
Verfall des seleucid. Reichs bildeten, an. (T. 48.) 
Fürsten von Cilicien: Parkondimotus I., Polemon, 
Fürst von Olba, Ajax, Priester und Regent von 
Olba. Könige von Kommagene und einem Theil 
Ciliciens: Antiochus IV. Epiphanes (unter Caligula), 
Jotape, Königin von Komm., Epiphanes und Xal- 
linikus, Söhne Antiochus IV. — Könige einiger 
Städte Syriens: Aretas, Kön. von Damaskus (der 
I., mit dem Beynamen Philellen), Dionysius, Ty¬ 
rann von Tripolis, Zenodorus, Tyrann von Panias 
(auf einer Münze fehlerhaft Apgifpevggenannt). Kö¬ 
nige von Judäa; (S. 27) Merodes Agrippa (Enkel He- 
rocles des Gr.), mit dem Beynamen <hiXoxX<xv6io$ , 
Herocles, Kön. von Chalcis. — Könige von Os- 
rhoene, die den Namen Ahgarus und Mannus ge¬ 
führthaben (S. 32): Mannus (unter Hadrian), drey 
Ahgarus (unter Marc Aurel, L. Vei-us, und Com- 
modus), Mannus (unter Septimius Sev.), Ahgarus 
(unter Gordian). C. i5. Könige der Parther, oder 
Arsaciden ( T. 49. und 5o. S. 43 —137. Den be¬ 
rühmten Vorgängern folgend, aber unterstützt durch 
mehrere ihnen unbekannte Münzen und Monumente, 
hat Hr. V. mehr Ordnung und Licht in ihre Ge¬ 
schichte gebracht): Arsaces II. Piridates, Arsa- 
cesV. Phraates I., Arsaces X I. Mithridates I., Ar¬ 
saces VW. PJirciates II., Arsaces VIII. Artabanus II., 
Arsaces IX. Mithridates II., Arsaces XI. Sana- 
treces, Arsaces XII. Phraates III., Arsaces XIV . 
Orodes, Arsaces XV. Phraates IV., Arsaces XV Bl. 
Vonones (von ihm wird zum erstenmal eine Sil¬ 
bermünze bekannt gemacht), Arsaces XIX- Arta- 
hanus III., Arsaces XX. Bardanes (uned. Münze), 
Arsaces XXI. Gotarzes, Melierdatus, Ars. XX111. 
Vologesus I., Arsaces XXV. Pakorus, Arsaces 
XXVI. Chosroes , Arsaces XX VII. h ologes II., 
Arsaces XXVIII., Vologes BL, Ars. XXIX., Volo- 
ges IV., Arsaces XXX, Vologes V. (In der Be¬ 
rechnung der Aere der Seleuciden folgt Hr. X. dem 
P. Harduin, nicht Freret, S. 135 fl.) — C. 16. Kö¬ 
nige von Persien aus der Dynastie der Sassaniden 
(T. 5i. Hier Hielt sich Hr. V. vorzüglich an Sil- 
ester de Sacy): Artaxerxes I. (Ardschir Babekan), 

Sapores I. (Sehapur Tirdebil), Hormisdas I. (Hor¬ 
muz al Horri), Varareines I. (Bahram Schaliin- 
deh), Varar an es 11. (Bahram Khaleff) mit seinen 
beyden Söhnen Vararanes III. (Bahram Segansea) 
und Narses (Narsi Nakdschirkan), Sapores II. 
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(Scliapur Dliu’ lactaf). — Auch auf einem geschn. 
Steine erkannte Hr. V. den Namen Babek oder 
Papakhi. (Es sind also hier auch Fürsten aufge- 
nomtnen, auf deren Münzen persische Inschriften 
Vorkommen.) — C. 17. Könige von Baktriana, 
Characene, und Babylonien (T. 5i.). Kön. von 
Baktr.: jEuthydemus, .Eukratidas, Heliohles (der 
sonst in der baktr. Geschichte nicht erwähnt wird. 
— Ilr. V. setzt ihn zwischen Menander und Eu¬ 
kratidas I. S. 178), mit dem Bpynamen, der (ge¬ 
rechte, Kön. von Characene: 'Piräus (zum ersten¬ 
mal erscheint eine Münze von ihm), Adinnigaus 
(auch nur aus einer Münze des kaiserl. Cabinets 
bekannt, um 21 J. Chr.), Monneses, Artabanus. 
Kon. von Babylonien: Timarchus (unter Antio- 
clms IV. und Demetrius I., Königen von Syrien; 
uned. Münze). Die Fürsten von Palmyra werden 
in der röm. Ikonographie folgen. C. 18. Könige 
von Aegypten (T. 52. 55, 54. S. 191—266): Pto¬ 
lemäus Y. Soter, Berenice seine Gemahn, Magas, 
S. der Berenice aus der ersten Ehe, Stiefsohn des 
Ptolemäus (von einem Amethyst' mit Namensun¬ 
terschrift), Ptolemäus II. Philadelphus (nach Mün¬ 
zen und Cameen), Arsinoe seine Gemahn und 
Schwester, Ptolemäus III. Evergetes, Berenice Euer- 
getis, einzige Tochter des Magas, Ptolemäus IV. 
Philopator, Arsinoe Philopator, seine Schwester 
und Frau, Ptolemäus V. Epiphanes (bey dem die 
inscriptio trilinguis von Rosette nicht vergessen 
wird) , Ptolemäus VI. Philometor , Ptolemäus VII. 
Evergetes II- (Physkon), Kleopatra, Tochter des 
Philometor und Gern, des Physkon, PtolemäusVIII. 
Soter II. (Lathyrus), Kleopatra Selene, zweyte Ge- 
malin des letztem, Ptolemäus IX., Alexander I., 
Ptolemäus XI. veog Aiovvcog (Auletes), Ptolemäus 
XII. Dionysius, Kleopatra, Tochter des Auletes 
(den Ptolemäus XT1T. findet Hr. V. auf Münzen 
nicht — über die letzten Ptolemäer wird man über¬ 
haupt hier wenig Aufschluss finden). C. 19. Afri¬ 
kanische Fürsten (T. 55. u. 56.): Juba, Kön. von 
Numidien, Juba II., Kön. von Mauritanien, Ptole¬ 
raäus , Kön. von Maurit.; Hannibal (der wohl eher 
unter die Feldherren gehörte; sein Kopf von einem 
in Kalabrien i8o5 gefundenen Carneol, und einer 
Bronze im Hercul.), Sophonisbe und Masinissa 
(nach einem bisher noch nicht bekannt gemachten 
Gemälde im Herculanum. — Diese 19 Capitel des 
2. und 3. B. haben ein doppeltes wichtiges Inter¬ 
esse für den Historiker (da viele Puncte der alten 
Völker - und Königsgeschichte hier zuerst aufge¬ 
klärt sind) und für den Numismatiker (indem Hr. 
V., der in der Numismatik eben so tiefe Kennt¬ 
nisse besitzt als in andern Thellen der Altertlmms- 
kunde, mehrere neue allgemeine und specielle Be¬ 
merkungen aus der Münzkunde beybringt). Das 
letzte 20. Capitel enthält ein Supplement zur grie¬ 
chischen Ikonögr., wozu T. 5y. gehört. Hier sind 
aufgestellt: Aratus der Dichter (besser gezeichnet 
nach der Münze im kaiserl. Cabinet), Herallitus 
aus Enliesus (nach Münzen), Hipparchus der Astro¬ 

nom (nach einer unlängst erst ins kaiserl. Cabinet 
gekommenen Münze), Hippolrates (genauere Zeich¬ 
nung der Münze von ihm, und Miniaturgemälde 
aus einer Handschrift des i4. Jahrhund.), Rhöme- 
talces 11., Sohn des Rhe^cuporis, Kön. von Thra- 
cien (nach einer unedirten Münze), Polemon II., 
Kön. von Pontus und Klein - Armenien, Rhescu- 
poris II., Kön. von Bosporus, Tigranes der jüngere 
und Erato, armenische Prinzen (Erato war Schwe¬ 
ster und Gattin dieses Tigranes — von einer bron¬ 
zenen Münze), Antiochus IV., Kön. von Syrien 
(hier wird der Grund angegeben, warum die Se- 
leukiden auf Münzen bald mit bald ohne Bart Vor¬ 
kommen; im erstem Falle wollten sie in der Ge¬ 
stalt von Göttern erscheinen, wie A. IV. auf einer 
hier gestochenen xMüuze als Jupiter), Antiochus IX. 
Philopator (Cyzicenus), Seleulus VI. Epiphanes, 
Alexander, Kön. eines Theils von Cilicien und Jo- 
tape, T. Antiochus des IV., Kön. von Kommagene, 
Aristobulus, Kön. von Klein - Armenien und Sa¬ 
lome, Tochter der Herodias, seine Gemalin, Mnas- 
ly res, Kön. oder Satrap von Apolloniatis (nach 
einer unedirten Münze), Kleopatra, letzte Kön. von 
Aegypten, Ptolemäus Apion, Kön. von Cyrene. 
In einer Note S. 617—322 sind noch einige Nach¬ 
träge zu gegebenen Erläuterungen über verschie¬ 
dene Porträts und Münzen mitgetheilt. Das Regi¬ 
ster gibt nur die Namen der Personen an, deren 
Bildnisse hier Vorkommen (020 an der Zahl, von 
denen wir einige, von dem Revers der Münzen 
initgetheilte, nicht erwähnt haben, wie Pepepyris, 
Gemalin des Königs Sauromates I. T. 42, 12.); 
wohl wünschten wir, dass es sich auch über die 
Anmerkungen und Erklärungen erstreckte, in de¬ 
nen so manches gesagt ist, was man nicht sogleich 
wieder finden kann. Möge uns nun bald auch die 
römische Ikonographie zu Tlieil werden. Es sind 
uns noch über die Kupfer einige Bemerkungen übrig. 
Dass man nach der Versicherung des Herausg. die 
grösste Sorgfalt auf Treue und Genauigkeit der 
Zeichnung gewrandt habe, ist schon bemerkt worden, 
und wir haben keinen Grund daran zu zweifeln5 
aber ob auch nicht der Stich bisweilen etwas ver¬ 
schönert hat, daran zu zweifeln hat uns das, an 
sich vortrefliclie, Kupfer des superben Cameo's in 
der Samml. der Kais. Josephine, eines oriental. Sar- 
donyx, die Brustbilder des Ptolem. und der Arsi¬ 
noe darstellend (LIII, 3.), veranlasst , obgleich das 
Original eines der schönsten Werke der Litho- 
glyptik genannt wird. Uebrigens sind überall, auch 
selbst bey den kleinen Münzen, die charakterist. 
Züge sehr bestigxmt hei vorgehoben und ausgedrüekt, 
die grossem Antiken, Büsten und Hermen, sind von 
vorn und von der Seite abgebildet, das Abgebro¬ 
chene oder Ergänzte ist selten auf dem Kupfer an¬ 
gedeutet, doch im Commentar bemerkt. Die vor¬ 
züglichsten Künstler nicht nur in Paris, sondern 
auch in Rom, Palermo u. a. O. haben die Kupfer 

bearbeitet, und auch von Seiten ihrer Kunst bleibt 

I das Werk classisch. 
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V erskunst» 

JLinige Worte über deutsche reimfreye Versinnst, 

und ihren eigenthümlichen Charakter, nebst einer 
noch unbekannten Aeusserung Klopstocks darüber, 

bey Gelegenheit der Schrift: 

Ueber ein Wort Friedrich's II. von deutscher Tr-ers- 

kunst. Eine Vorlesung von Fr. Aug. Wolf, 

ordentl. Mitglied der Königl. Akademien der Wissenschaften 

zu Berlin und zu München. Berlin, bey Dunter und 

Humblot. 1811. VI u. 64 S. 8. (io Gr.) 

Es ist sehr woldthuend, wenn sieh zur Ver¬ 
teidigung irgend einer guten Sache unter den An- 
wälden und Zeugen für dieselbe Männer von Ruhm 
und Ansehen zusammen finden, deren Namen schon 
allein in die Wagscliaale gelegt einen Ausschlag 
gibt, wenn sie sich gleich diesen Namen in den 
verschiedensten menschlichen Verhältnissen erwar¬ 
ben, und man gerade um dieser verschiedenen Ver¬ 
hältnisse und Ansichten willen kein günstiges Zeug- 
niss in dieser Angelegenheit erwarten möchte. Wen 
muss es nicht angenehm überraschen, aber doch 
überraschen , Friedrich den II., der nur einen aus¬ 
serhalb seines Vaterlandes liegenden Parnass ken¬ 
nen und würdigen wollte, und Friedrich August 
Wolf, dem man eine ausschliessliche Voxliebe für 
den Rhythmentanz seiner Griechen wohl Zutrauen, 
und um seines in die Tiefen des Alterthums drin¬ 
genden Auges willen, wohl vergeben könnte, diese 
beyden Namen unter den Vertheidigern der deut¬ 
schen poetischen Sy Ibenmessung zu erblicken ? Ge¬ 
wiss ein neuer Beweis, dass, je mehr sich auf ho¬ 
hen Standpuncten des Geistes ein Blick erweitert, 
und je gründlicher er eindringt, desto leichter Par- 
teylichkeit und beschränkte Voruitlieile sich besie¬ 
gen lassen. Die erste Hälfte der anzuzeigenden 
Schrift diente als Vorlesung in einer vorjährigen 
öffentlichen Versammlung der Berliner Akademie, 
zur Gedächtnissfeyer Friedrichs II. Wiewohl, nach 
Aussage des Vfs. (S. 5 u. 4s), die 1711 unter Leib- 
nilzens Mitwirkung gestiftete, unter Friedrichs II. 
Regierung aber 1714 neu organisirte Berliner Aka¬ 
demie inx Sinne dieser letztem, zweyten Stiltung 
mehr eine ausländische, als eine vaterländische seyn 
mochte, ungeachtet deshalb der König wegen sei¬ 
ner Vorliebe fürs Ausland in der Literatur Stoff zu 

jErster Band. 

manchen scheinbar wohl nicht ungerechten Klagen 
geben musste, so ist doch eben diese Akademie, 
nach Wolfs Worten, neuerlich eine deutsche ge¬ 
worden, so dass, bey Versammlung ihrer Mitglie¬ 
der, sogar zu Friedrichs Gedächtnissfeyer, ein von 
diesem grossen Monarchen selbst herrührendes Wort 
zu Gunsten unsrer Sprache an einem in dem alten 
Griechenland gebildeten Manne einen Commenta- 
tor finden konnte. Es war nämlich dem Könige 
ein elegisches Gedicht des von Ramler der Feile 
gewürdigten Dichters Götz bekannt worden. Von 
diesem Gedicht schreibt er in der 1780 erschiene¬ 
nen und fieylich vielfach von unsera Patrioten be- 
seufzeten Schrift: de la Literature allemande, des 
defauts, qu'on peut lui reprocher, qu’ eiles en sont 
les causes, et par quels moyens on peut les corri- 
ger, folgendes Urtlieil nieder, das lange unbemerkt 
und nur neuerlich liervoi’gezogen worden ist, das 
nach Woll S. 7 „wie die Stimme eines Sehers, Auf¬ 
merksamkeit gebieten würde, wenn es nicht, als 
ein günstiger Ausspruch des unbestoclieuen Rich¬ 
ters für unsere Sprache, jedem Freunde derselben 
Werth seyn müsste.“ Ich habe, sagt Friedrich, ei¬ 
nes Ungenannten reimlose Verse gesehen, deren 
Cadenz und Harmonie aus einer Mischung von 
Daktylen und Spondeen entsprang; selbst voll gu¬ 
tes Sinnes, schmeichelten sie meinem Ohre sehr 
angenehm durch ihre wohlklingenden Töne, deren 
icix unsre Sprache nicht empfänglich geglaubt halle. 
Ich wage die Meinung auszusprechen, dass diese 
Art von Versification vielleicht diejenige ist, wel¬ 
che unserm Idiom am meisten entspricht, und dass 
sie der gereimten weit vorzuziehen. Es ist wahr¬ 
scheinlich, dass man glückliche Fortschritte machen 
wurde,.wenn man sich die Mülie gäbe, sie zu ver¬ 
vollkommnen. — Von diesem denkwürdigen Aus¬ 
spruche nimmt nun Hr. Wolf Gelegenheit, eine 
kurze gediegene Schutzschrift der deutschen Proso¬ 
die und reimlosen Metrik zu entwerfen, welche 
Dinge enthält, die zwar dem in diesen Gegenstän¬ 
den eingeweihten, unmöglich fremd seyn können, 
dennoch gerade aus diesem Munde erfreulich klin¬ 
gen, weil sie so wenig Vorurtheil für die alten 
Sprachen zeigen , w ie es den Philologen unserer 
und aller Zeit gewöhnlich anzukleben pflegt Zu¬ 
erst bestreitet er die noch liier und da geltende vor¬ 
gefasste Meinung, dass unsre Sprache keine wah¬ 
ren natürlichen Längen oder Kürzen habe, und 
behauptet S. 11, wie schon voll manchem Schrift¬ 
steller in diesem Fache behauptet worden, dass man 
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oft beträchtliche Abweichungen unserer Sprache 
von dem Alterthume sehe, welche entweder gar 
nicht, oder doch nicht in dem Grade vorhanden 
seyen, als man annehme. Es scheine, man wolle 
dabey nur an die Sylben denken, die bey geschärf¬ 
ten doppelten Consonanten verlängert werden, wolle 
unsre Sprache durchaus nach den Grundsätzen der 
Alten prüfen, und ihr desswegen den Process ma¬ 
chen , dass ihr die Regel der Position fremd sey. 
Irrig sey (S. i3) die Behauptung, dass Wörter, 
wie Endender, nur bittweise gewonnene Daktylen 
wären. Wie habe man aber meinen können, dass 
selbst die Alten, weil eine Länge ihnen in der Me¬ 
trik für zwey Kürzen galt, im Vortrage ihrer 
Verse jede Art lange Sylben mit der seelenlosen 
Gleichheit einer Taktuhr abgemessen hätten? Wie 
schon Klopstock in seinen metrischen Abhandlun¬ 
gen behauptete, gesteht auch Wolf S. i4, dass wohl 
niemand im Ernste die alte Position und die Mu¬ 
sik des alterthümliehen Accents für uns zurück¬ 
wünschen durfte. Was wir aber bey uns Accent 
nennen , ist nicht etwa eine Ursache von Verlän¬ 
gerung. Er ist vielmehr eine Begleitung der na¬ 
türlichen Länge, je nachdem eine lange Sylbe ge¬ 
dehnt, geschleift, oder geschärft, gehoben wird. 
Es hebe zwar der Accent bey uns in gewissen Fäl¬ 
len auch kurze Sylben bisweilen zur Scheinlänge. 
Doch Hesse sich auch eine gewisse Accentuation 
bey uns hin und wieder mit der alten vergleichen. 
Uebrigens hätte man bedenken sollen, wie oft die 
Alten (S. 17), vornehmlich die Lateiner, von ih¬ 
rer Position Ausnahmen machten, die in der Aus¬ 
sprache sogar die eigentliche Regel bildeten. Die 
Kürze des Vocals wird gar oft bey den Römern ge¬ 
gen die verlängernde Buchstabenhäufung geltend 
gemacht, wie jeder weiss, der die Aussprache des 
römischen feinen Umganges .aus den Komikern 
kennt, denen hanc, isLe, u. s. w. wegen der Natur¬ 
kürze des Vocals kurz war. — Wer gibt uns fer¬ 
ner, fährt der Verf. S. 20 fort, das Recht, unsere 
Sprache nach der griechischen und lateinischen zu 
beurtheilen? Beynahe lässt sich hohen, fügt er, mit 
einer Art ähnlichen Divinationsgabe, wie Friedrich, 
hinzu, dass einmal jemand auf dem bequemen Wege 
neues zu erfinden, die Sache gerade unikehre, und 
die Alten über ihre prosodische Materialität vor ein 
strenges Gericht ziehe. In der That sey nicht zu 
läugnen, dass sehr viel Materielles und Mechani¬ 
sches in ihrer gepriesenen Sylbenmessung liege. Sey 
die alle Sprache immerhin musikalischer, als die 
unsrige, so sey diese geistiger und mehr rhetorisch. 
Man habe auch Unrecht, wenn man die beyden ge¬ 
lehrten Sprachen des Alterthums zusammenstelle 
und die verschiedenen Gattungen der Schreibart und 
Zeitalter nicht unterscheide. 

Die lateinische Sprache hatte in Accentuation 
und Quantität manches Eigene, wodurch sie der 
unsrigen näher trat. Dieses scheinbar moderne Ei¬ 
gene war vielleicht mehr als antik, gerade das al¬ 

lerälteste Griechisch von dem äolischen Sprachstam- 

me abzuleiten, denn eben in solchen feinem Orga¬ 
nisationen der Sprachen erhält sich, wie in den 
zartesten I heilen deß thierischen Körperbaues, der 
ursprüngliche Anhauch der Natur oft Jahrtausende 
hindurch (s. S. 21) des Untersuchers spottend, der 
ihre tief liegenden Ursachen auf andern Wegen 
ausspäht. Mag übrigens im Deutschen der Ac¬ 
cent , dessen "wahre Bedeutung bey den deutschen 
Grammatikern noch nicht einmal ausgemacht ist 
(S. 22), die Längen, wie einige wollen, bewirken, 
oder besser nur in den sinnvollsten Hauptsylben 
allemal begleiten, so ist er doch, — und das ist 
eine wahre Haupteigenschaft unserer Sprache, nie¬ 
mals der Bedeutung der Sylben entgegen. Im Grie¬ 
chischen war diess Verhältniss sehr verschieden. 
Dort, wo der Accent wie von luftiger Natur ist, 
flattert er neben der Hauptsylbe unstät umher. Auch 
bey dieseniGegensatze der zwey verglichenen Sprachen 
redet unser Vf. ohne Parteyliclikeit eher der va¬ 
terländischen als der griechischen das Wort. Eine 
Sprache dürfe (S. 25) doch nicht durchaus musika¬ 
lisch seyn, rhetorische Vollkommenheit und Ver- 
nunftmässigkeit sey ihre erste Bestimmung, und 
diese rhetorische Vollkommenheit könne sie dessen¬ 
ungeachtet nicht für ein kunstmässiges Sylbenmaass 
ganz ungeschickt machen. Uebrigens bestimmt end¬ 
lich Herr Wolf, um den Unterschied unserer und 
der alten Sprachen von dieser Seite ganz zu erfas¬ 
sen, den Charakter der poetischen Recitation bey 
den Alten, wie folget: „Noch ohne Begleitung der 
eigentlichen Musik hatte sie hauptsächlich vier Ge¬ 
setze, wovon derjenige nicht einmal ein Gefühl er¬ 
regt, der mit einer oft detonirenden Stimme Verse 
höchstens als edle Prosa vorträgt, oder scandirend, 
nach Vorschrift der Schule. Vorausgesetzt zuerst, 
dass in dem classischen Zeitalter die Töne der Stim¬ 
me den Umfang einer Quinte nicht überstiegen, fo- 
derten die einzelnen Sylben ihre langen oder kur¬ 
zen Quantitäten, demnächst jedes Wort auf einer, 
zuweilen auf zwey Sylben die Auszeichnung des 
grammatischen Accents, bald als Dehnung, bald als 
leichte Intension, daun verlangte der Vers, um sich 
als ein rhythmisches Ganzes darzuslellen am häu¬ 
figsten in seiner Mitte eine Hebung, die für die 
Metrik eben das war, was der Sy Ibenaccent für die 
Giammatik, endlich machte Gedanke, Empfindung 
und Leidenschaft noch Ansprüche auf besondern 
Nachdruck in kurzen, Redesätzen und Worten, oh¬ 
ne welchen das Ganze blos eine künstliche Mecha¬ 
nik der Sprache seyn würde. Auf solchen gram¬ 
matischen, rhetorischen, musikalischen Bedingungen 
beruhte das Ideal der poetischen Technik, eine Ftar- 
monie von widerstrebenden Bestandtheilen, die aber 
ihre Missklänge unter der Herrschaft des allgewal¬ 
tigen Rhythmus immer aufzulösen und sich herzu¬ 
stellen suchte. Indess dürften leicht (diess scheint 
das Resultat der Wölfischen Vergleichung) die al¬ 
ten Sprachen von dieser zwieträchtigen Eintracht 
etwas zu viel haben, die unsrigen aber etwas zu 

wenig. — S. 28. Zwar fehlt ihr jener griechische 
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häufig 

Reichthum an rhythmischer Bewegung, mithin die 
Leichtigkeit, durch Auflösung der Sy Iben die man- 
nicitfaltigem griech. Versmaasse nachzubilden. Da¬ 
gegen zeigt sicJi in ihr weit seltener der Fall, wo 
der grammatische Accent hier mit der Quantität der 
Sylben, da mit der Hebung des Verses, dort mit 
dem rhetorischen Nachdrucke in einen Widerstreit 
geräth, der in der Versification der Griechen so 

eintrilt.“ 
Zum Schlüsse folgt der fromme Wunsch, dass 

doch in unsern Schulen immer mehr darauf gese¬ 
hen würde, (S. 09) für den rhythmischen Zauber der 
vaterländischen Sprache, die S. 4i der Pharus der 
Getrennten genannt wird, und ihrer Dichtkunst Le¬ 
ser und hörende Ohren zu bilden, weswegen auch 
die Verbindung des Gesanges mit dem ersten Un¬ 
terrichte der Jugend (die aber, wir wissen nicht 
Warum, ein ausschliesslicher Gedanke neuer be¬ 
rühmter Erzieher genannt ist) S. 56 billig gerühmt 
wird. Auch andre neuere Sprachen werden hin 
und wieder rhythmisch gewürdiget. Von der Ac- 
centuation der Englischen wird S. 4o nach Monbod- 
do behauptet, dass sie diejenige einer durch den 
Schlägel regierten Trommel sey. 

So wreit diese Abhandlung , der wohl noch mehr 
als die Festlichkeit und Lebhaftigkeit des Gedän- 

in den einleitenden Worten be- 
Farbe einer Rede mittheilte. 
S. 42 einige gelegentliche Be¬ 

merkungen literarischer und kritischer Art, bekannte 
und unbekannte Citaten und Anekdoten, unter de¬ 
nen die von Ruhnkenius und Christoph Saxe, den 
zwey gelehrten in Holland gealterten Deutschen, die, 
wie Friedrich II., ihr Deutsch völlig zu würdigen 
vergessen hatten, eine der anziehendesten seyn 
dürfte. 

Diese Anzeige, die dem Schulmann, Philologen 
und Aesthetiker zeigen soll, wie gehaltvoll und wich¬ 
tig für sie diese in wenige Seiten zusammengedrängte 
Schrift sey, hat auch desswegen vieles bereits bekannte 
berührt, weil es immer merkw ürdig und erfreulich für 
manche Gelehrte seyn muss, wrie cs fiirdenRec. auch 
war, einen Wolf dasselbe parteylos behaupten zu 
hören, was sie bis jetzt, vielleicht oft desswegen ver¬ 
ketzert , gegen die alten Sprachen behaupteten. Ob 
nun aber doch aus gegenwärtiger Schrift dieses gro- 
sen Kenners des griechischen Alterthums bey alle 
dem nicht noch hin und wieder einige Paiteylich- 
keit für die griech. Metrik, wenigstens eine nicht 
völlige Würdigung der deutschen Art und Kunst 
hervorleuchte, möchten wir dessenungeachtet noch 
der Frage werth halten. Herr Wolf nennt die 1780 
erschienenen Worte Friedrich II. S. 8 eine Divi- 
nation. Gleichwohl war die wahre 

kens, wie ihr Verf. 
scheiden sagt, die 
Hierauf folgen von 

eine 
Revolution ge¬ 

gen die Alleinherrschaft des Reims und die Ein¬ 
führung der griech. Sylbenmaasse schon längst durch 
Klopstock, Ramler und Hölty u. s. w. glücklich 
vollendet, und man möchte eher gegenwärtig eine 
iOeir uer ixeaction zum Besten des Reimes anneli- 
meu. friedlich II. war also wolil in dieser Hin¬ 

sicht, (wenn auch nicht in jeder andern nicht lite¬ 
rarischen) — ein rückwärts gekehrter Prophet. Der 
königliche Greis hatte sein Janusgesicht immer noch 
in die Zeiten seiner Jugend, und auf die auch Vol- 
tairen rühmlich bekannten Zeiten Gottscheds gerich¬ 
tet. 80 konnte für ihn manche Begebenheit der 
deutschen Literatur noch im Spiegel der Zukunft 
aufdämmern, welche für alle Deutsche schon Ge¬ 
genwart war. Gleichwohl scheint Hrn. Wolf selbst 
die Aeusserung Friedrichs noch Divination, weil es 
früherhin Geleinte, wie Lessing gab, welche die 
Möglichkeit der freyen Sylbenmaasse nach Zacha¬ 
rias krüppelhaften Hexametern beurtheilten. Les¬ 
sing war dem Stoffe der Mess lade zu wenig hold, 
um ihr metrisches Verdienst und die grossen geist¬ 
lichen Dithyramben Klopstocks gehörig würdigen 
zu können. Diess aber hinderte doch nicht, dass 
dieses Verdienst da war, und dass Herr Wolf' we¬ 
nigstens die Ausbildung der deutschen freyen Syl¬ 
benmaasse nicht als eine erst zukünftige oder mit 
Vossens neuesten Uebersetzungen beginnende Periode 
ansehen musste. S. 20 erwähnt nun zwar Hr. Wolf 
Klopstocks mit gebührendem Lobe, als eines Dich¬ 
ters von fast griechischein Ohr, wenn gleich seine 
Verskunst hinter der griechischen weit zurück¬ 
bleibe, und glaubt ihn sogar dadurch auszuzeichnen, 
dass er ihn — Vossens einzigen Vorgänger nennt. 
Allein in allen diesen Urtheilen scheint er doch sei¬ 
nen in der Schrift unparteyiseh aufgestellten Grund¬ 
sätzen von der Selbstständigkeit der deutschen Vers¬ 
kunst ihrem von dem Griechischen ganz verschie¬ 
denen Charakter u. s. wr. zu widersprechen. 

Auf diese Selbstständigkeit arbeitete Klopstocks 
Genius hin, und wenn man die Versmaasse freve- 
rer Art in dem zwanzigsten Gesänge der Messiade, 
seine Psalmen, Oden, Bardenchöre mit deutschem 
Ohr und Gefühl auffasst, so wird man zwar keine 
Griechheit, welche schon Herder darin mit Recht 
vermisst, aber eine Deutschheit und der römischen 
Kraft in der beeten Periode gleiche Gediegenheit 
finden, die kein anderer vor ihm und nach ihm er¬ 
reichen konnte. Er handhabt die Sprache Thuis- 
kons, wie ein Schwert, und gibt ihr sonach ihren 
eigenthiimlichen Charakter, der ein inneres mit ge- 
messner, gehaltener Kraft sich entwickelndes Leben, 
als Bürge wahrer Nationalität in uns ausdrückt, 
passt ihr höchstens zuweilen ein römisches Gewand 
an, welches nach Hrn. Wolfs eigener scharfsinni¬ 
gen Bemerkung ihr besser, als das griechische stehn 
muss, — kann in dieser Hinsicht sich über und 
neben die Griechen stellen, fragen, ob sie wie 
er entflammen den Gesang, und kühn behaup¬ 
ten, dass er den lyrischen Zauberstab der versmes- 
senden Muse am hellsten blitzen sah. Klopstock in 
diesem Sinne Vossens Vorgänger und Vorläufer zu 
nennen, ist wohl immer ein Verstoss gegen die wrahre 
Deutschheit der Poesie, und eben so unbillig, als 
wenn man Wolf den Vorläufer von Villoison oder 
umgekehrt letztem den Vorläufer von ersterm nen¬ 
nen wollte. Unsere Literatur muss untergeben, 
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wenn wir nicht gerecht genug sind, und immer in j 
unsern Urtheilen modisciien Urtheilen folgen. M.it 
aller Ehrerbietung gegen Vossens unübertrefliches 
Talent, die griechischen Sprach - und Verwendun¬ 
gen im Deutschen darzustellen, hat man es ihm 
doch oft genug vorwerfen müssen, dass er die freye 
Sprache der Deutschen in griechisches Joch spannte, 
und wenn mit / oss das goldene Ajeitaltei dei dt.ut- 
sehen freyen Verskunst, wie Hm. Wolf dünkt, be¬ 
ginnen soll, das vielleicht in Klopslock allein blühte, 
so wird der deutschen Sprache eine griechische Ma¬ 
nier aufgedrungen. Selbst der volltönende Vossi- 
sclie echt griechische Hexameter hat eine ganz an¬ 
dre Richtung, als der deutsche, freyere, lyrische, 
der nicht so musikalisch peinlich nach der Taktuhr 
cremessen, aber für Leidenschaft und Empfindung 
weit empfänglicher, beweglicher ist. Klopstock sagt 
j,Wohllaut gefällt, Bewegung noch mehr. Zur Ge¬ 
spielin gab dem Herzen ich sie- Bildern folgt lei¬ 
sen Trittes von ferne sie nur“ — Und hat hier zu 
gleicher Zeit den wahren Unterschied zwischen dem 
Vossischen, episch darstellenden und seinem eignen 
mehr lyrischen Hexameter angegeben. Der Verf. 
gegenwärtiger Anzeige kann nicht umhin hier zur 
Erläuterung des eben Gesagten mit einer Stelle aus 
einem Briefe Klopstocks zu schliessen, den der Dich¬ 
ter einige Jahre vor seinem Tode an den Recensenten 
schrieb. Diese Stelle enthält eine wohl noch unbe¬ 
kannte, vielleicht blos augenblickliche und nicht ganz 
durchgreifende Bemerkung des grossen Deutschen. 
Aber sie zeigt deutlich, wie Klopstock über den 
deutschen, nicht griechischen Hexameter dachte, 
und über das eigenthümliche Lyrisch-leidenschaft¬ 
liche der deutschen Versmessung. Auch liefert die 
Stelle einen Commentar zu dem, was Herr Wo 11 
von dem zu vermeidenden Mechanischen in der grie¬ 
chisch seyn sollenden Taktuhr so wahr bemerkt. 

„Man kann, schreibt Klopstock, mich däucht, 
unter andern auch deswegen mit dem deutschen 
Hexameter zufrieden seyn, weil er oft lyrische Verse 
der Alten als Theile aufnimmt. Denn was diesen, 
als ein Ganzes schön vorkam, dürfte als Theil doch 
wohl nicht verwerflich sevn. Man könnte sogar 
sagen, dass das als Theil Aufgenommene dural 
Vergleichung mit dem andern (schliess enden) Theile 

noch gewönne. 

Cur neque militaris 

Schwingt sie den leichten Flügel. 

Audax: omnia perpeti 

Wenn mit furchtbarem Ungestüm 

Quae caret ora cruore nostro 

Aenderten also des Heeres Ordnung. 

Cras Ingens iterabimus aequor 

Nun ausrief mit der schreckenden Stimme 

(Weiblicher Nachabschnitt). 

Dem Sappbisclien Verse fehlt nur der Ausgang zum 
deutschen Hexameter. 

Nube candentes humeros amiclus 

Wenn mit Wutausruf in der Schlacht die Krieger 

Wrenn man aus folgendem Verse: Nunc et in um- 
brosis Faurio clecet immolare lucis — das letzte 
Wort weglässt, so hat man einen deutschen Hexa¬ 
meter mit dem trochäischen Ausgange. „Schallet in 
Tempes Hain umher das Geräusch der Bäche.“ — 
Wem es einfiele im Pindar Verse aufzusuchen, von 
denen der eine den ersten Theil des deutschen He¬ 
xameters ausmachte, und der andere den zweyten 
Theil, der würde, denk ich, in kurzer Zeit einige 
Hexameter zusammensetzen können.“ — 

Kurze Anzeige. 

Italienische Sprachlehre. Kurze Italien. Sprach¬ 

lehre für Anfänger, nach dem Muster der Fer- 

now’schen frey bearbeitet; nebst einigen Uebungs- 

sliicken zum Schreiben und Sprechen und einem 

kleinen Italien. Lesebuclie von M. Gerh. Heinr. 

Jalobjan Stöckhar dt, Pastor, secund. an der Haupt¬ 

kirche zu St. Petri in Bautzen. Leipzig bey Köhler, 

1811. XIV. 5-22 u. CXXiV S. in 8. 

Der Herr Verf. hat seine gründlichen Kennt¬ 
nisse der ital. Sprache schon durch mehrere Schrif¬ 
ten bewährt. Frühzeitig fühlte er das Bedürfnis» 
einer kurzen, lichtvollen und leichten Anweisung 
zur ital. Sprache, und fühlte es noch lebhafter als 
die grossen Werke von Fernow und andern erschie¬ 
nen, deren Gebrauch für Anfänger durchaus nicht 
bestimmt seyn kann. Für diese entschloss er sich 
den gegenwärtigen Leitfaden auszuarbeiten, der zu¬ 
gleich als Vorbereitung zu dem Fernow’schen Werke 
dienen soll. Es ist kein blosser Auszug aus dem¬ 
selben , sondern nach eignet* Grundsätzen und ei¬ 
nem früher angelegten Plane entworfen, und mit 
Benutzung der vorzüglichsten italien. Grammatiker 
einsichtsvoll bearbeitet. Das Theoretische und Prak¬ 
tische ist vereinigt. Einige Leinen, z. B. von der 
Orthographie, den Eigenthümlichkeiten der verschie¬ 
denen italien. Style und der Prosodie mussten, um 
das Buch nicht zu vergrössern, wegbleiben. Im Le¬ 
sebuche ist vom Leichtern zum Schwerem fortge¬ 

gangen und ein Wörterbuch beygefügt. 

jBey Breitkopf und Ilarfel in Leipzig, den Verlegern dieser Lit. Zeitung, sind auch die darin ange¬ 

zeigten Bücher immer zu haben. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 14. cles Februars. 1812* 

Intelligenz - Blatt. 

Chronik der Universität Wittenberg. 

Beschluss vom Jahre 1811. 

Durch allerhöchstes Rescript vom 16. Oct. ist der 

Universität Wittenberg, aus der Hülfscasse, zur Ent¬ 
schädigung für die zu militärischen Zwecken einge- 
räumten Universitätsgebäude, eine anderweitige Unter¬ 
stützungssumme von 25oo Rthlr. angewiesen, und zu¬ 
gleich bestimmt worden, zuvörderst von dieser Summe 
dem fisco fundationis die zur Wiederherstellung 
besagter Gebäude gemachten Vorschüsse zurück zu 
erstatten. 

Durch höchstes Rescript vom 18. Oct. haben die 
fünf ordentlichen Nominalprofessuren der Rechte auf 
hiesiger Universität folgende veränderte Benennungen 
erhalten: die Professur des geistlichen Rechts (beklei¬ 
det Hr. AppellR. D. Wiesand); die Professur des va¬ 
terländischen Rechts (bekleidet Hr, HGR. D. Klügelf, 
die Professur des peinlichen Rechts (^bekleidet Hr. 
Hofr. D. Stübel); die Professur der praktischen Rechts¬ 
gelehrsamkeit (bekleidet Hr. HGR. D. Pfotenhauer); 
die Professur des römischen Rechts (bekleidet Hr. 
HGR. D. Klien'). 

Ein höchstes Rescript vom 21. Oct. enthalt fol¬ 
gende Bestimmung: „Es ist zu bemerken gewesen, 
dass die meisten Studirenden auf unsern beyden Uni¬ 
versitäten den Umkreis dessen, womit sie sich bey ih¬ 
ren wissenschaftlichen Studien bekannt machen, sehr 
enge zusammenziehen, und sich lediglich auf das 

Unentbehrlichste bey der Hauptwissenschaft, welcher 
sie sich widmen, einschränken, die Hülfswissenschaf- 
ten hingegen vernachlässigen. Da wir aber einer sol¬ 
chen nachtheiligen Vernachlässigung der Hilfswissen¬ 

schaften tliunliclist vorgebeugt wissen wollen ; so er¬ 
achten wir für gut, dass den juristischen und medici- 
nischen Facultälen zur Pflicht gemacht werde, bey 
den von ihnen anzustellenden Prüfungen nicht blos 
auf die Hauptwissenschaft des Examinandi sich ein¬ 
zuschränken, sondern auch, ob er sich»« den mit ihr 
verwandten Wissenschaften Kenntnisse erworben habe, 
zu untersuchen.“ 

Durch höchstes Rescript vom 23. Oct. ward dem 
Herrn Prof. Steinhäuser, wegen eines abgeschlagenen 
Rufes nach Charkow, eine jährliche Pension von 100 

Kr st er Hand. 

Rtlilr. — von Michaelis 1811 an —> aus der Procura- 
tur Meissen ertheilt. 

D urch höchstes Rescript vom 23. Oct. erhielt der 
substituirte Prof, der Therapie und Klinik, Herr D. 
Schreger, wegen eiues nach Giessen abgelehnten Ru¬ 
fes, eine jährliche Pension vonl 100 Rthlr. — von Mi¬ 
chaelis 1811 an — aus der Procuratur Meissen. 

Am 3i. Oct. hielt der Cand. der Tlieol., Hr. M. 
Am Ende, aus Bitterfeld, die Weihrauchiscke Stif¬ 
tungsrede: de commodis praecipuis, quae egregium 
emendatorum sacrorum consilium libertatis in rebus ad 
reiigionem pertinentibus sentiendi instaurandae, peperit. 

Zu dieser Feyerlichkeit lud Hr. Prof. Henrici durch 
ein Programm ein: de militum romanorum in proe- 
lio occisorum sepultura. Comment. VII. 8 S. 4. 

Durch höchstes Rescript vom 1. Nov. ward dem 
Prof, der Moral und Politik, dem Hrn. Prof. Winzer, 
eine ausserordentliche Professur der Theologie con- 
ferirt. 

Durch höchstes Rescript vom 22. Nov. ward der 
Universität verstattet, den Studiosus August Wilhelm 
Fuchs als Universitätsmechanicus anzunehmen. 

Am 25. Nov. vertheidigte, unter dem Vorsitze des 
Hrn. Prof. D. Kletten, der Candidat der Medicin, Hr. 
Christian Gottlieb Dix, aus Vetschau in der Lausitz, 
seine Inauguraldisputation: de motu et exercitatione 
corporis, eximio sanitatis praesidio. Vit. lit. Graess- 
leri, 18 S. 4. und erhielt darauf die Doctorwiirde in 
der Medicin und Chirurgie. — Herr D. Dix ward 

am 9- Jan, 1783 zu Vetschau geboren. Nach erhal¬ 
tenem Unterrichte in seiner Geburtsstadt ward er in 
das Collegium medico-cliirurgicum in Dresden ange¬ 
nommen. Im Jahr 1801 ward er im Regimente Prinz 
Maximilian Chirurgus. Seit 1808 studirte er zu Leipzig. 
Im Jahre 1810 kam er nach Wittenberg, Nach übc-r- 
standenem Candidatenexamen übte er sich zu Berlin 
unter Horn und Kohlrausch in der Klinik und Ent¬ 

bindungskunst. 
Zu dieser Feyerlichkeit lud der medieinische Ex- 

decan, der Herr Prof. D. Schreger, durch ein Pro¬ 
gramm ein: de cura valetudinis, in artis chemicae 
exercitio quam maxime necessaria. 18 S. 4. 

Durch höchstes Rescript vom 27. Nov. erhielt der 
Herr Prof. Raabe eine Gratification von 100 Rthlr. 

aus dem Piortaiscken Reluitionszinsenfonds. 
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Durch höchstes Rescript vom n. Dec. ward dem 

Baccal. der Theologie und Adjuncte der pliilos. Facul¬ 
tät, Herrn M. Heubner, eine ausserordentliche Pro¬ 

fessur der Theologie ertheilt. 

Die nächste Magisterpromotion kündigte der Decan 
der philosophischen Facultät, Herr Prof. Anton, ver¬ 
mittelst eines Programms an: de indolis genuinae re- 
liquiis in lingua Melitensium, vel post magnam inter- 
polationem conspicuis et antiquiorem, quam Carthagi- 
niensium dialectus prodit, originem vindicantibus. Vit. 
lit. Seiht. 33 S. 8. , . 

Zur Feyer des Weihnachtsfestes lud der theolo¬ 
gische Decan, Hr. Prof. D. Schott, durch ein Pro¬ 
gramm ein, das überschrieben ist: in veram Apostoli 
Pauli sententiam de communi moriendi necessitate ex 
Adami peccato oriunda e loco epistolae ad Romanos c. 
V. v. 12 — i4 recte eruendam inquiritur. Vit. lit. 
Graessleri, 27 S. 8. 

Am 3o. Dec. vertheidigte, unter dem Vorsitze des 
Reet. magn. des Hrn. Prof. D. Seiler, der Candidat 
der Medicin, Hr. Christian Ludwig Pistorius , aus 
Zerbst, seine Inauguraldisputation: de artis obstetri- 
ciae studio, medicis quam maxime necessario. Vit. 
lit. Graessleri, 22 S. 4. und erhielt darauf die Doctor- 

wilrde in der Medicin und Chirurgie. — Herr D. 
Pistorius ward am 24. Jan. 1790 zu Zerbst geboren. 
Nach erhaltenem Haus- u. öffentl. Unterrichte auf den 
Lyceen seiner Vaterstadt, kam er i. J. 1807 nach Wittenb. 
Am 11. April 1811 bestand er das Candidatenexamen, 
worauf er in Berlin Eutbindungskunde bey Mursinna 

hörte, und sich in der medicinischen Praxis unter 
demselben und unter Hufeland und Horn übte. 

Zu dieser Fcyerlichkeit lud der medicinische De¬ 
can, der Hr. Prol. D. Kletten, durch ein Programm 
ein: de constitutione morborum nervosa. Comment. I. 
16 S. 4. 

„ Am 6. Jan. 1812 erschienen, wie gewöhnlich: 
fnelytae Vitebergensis Academiae monumenta publica ; 

sive conspectus Dissertationum, Programmatum, A. R. 
S. 1811 in tabulis publicis Academiae Vitebergensis 
propositorum. Accesserunt nomina Doctorum, Licen- 
tiatorum et Magistrorum eodem anno ibi renuntiato- 
rum; opera et cura Ermelii et Poccari, Acad. Viteb. 
Min. publ. congesta. Vit. lit. Graessleri, Bogen. 4. 

Die Universität bestand am Schlüsse des Jahres 
1811 aus 4 ordentlichen Professoren der Theologie: 

D- Weber; Generalsup. D. Nitzsch; Propst D. Schleus- 

ner; D. Schott'; 5 ordentlichen Professoren der Rech- 

te: Appellationsrath, Ordinarius der Juristenfacultät, 
Director des Consistoriums und Hofgerichtsrath D. 
JViesand, Professor des geistlichen Rechts; Hofge¬ 
richtsrath D. Klügel, Prof, des sächsischen Rechts; 
Hofrath D. Stübel, Prof, des Kriminalrechts; Hofge- 
richtsrath D. Pfotenhauer, Prof, der practischen Ju¬ 
risprudenz; Ilofgerichtsrath D. Klien, Prof, des römi¬ 
schen Rechts ; 4 ordentlichen Professoren der Medi¬ 

cin, Hofrath und Leibarzt D. Leonhardi (in Dres¬ 
den); D. Kletten, Prof, der Chirurgie und Entbin¬ 
dungskunde; D. Seiler, Prof, der Anatomie und Phy¬ 

siologie; D. S ehr eger, Prof, der Pathologie und The¬ 
rapie (Vicarius des Hofraths Leonhardi); 11 ordentl. 
Professoren der Philosophie: Prof. Anton (Orienta- 
lium); Prof. Assmann (Cameralium); Prof. Henrici 

(Eloquentiae et Poeseos); Prof. D. Langguth (Physi- 
ces); Prof. Klotzsch (Logices et Metaphysices); Prof. 
Raabe (linguae graecae); Prof. Steinhäuser (Mathema- 

; Prof. Pölitz (Historiarum); prof. Winzer (Mo- 
ralium et Civilium); Prof. Gruber (disciplinarum lii— 
storiae Studium adiuvantium); Prof. Lobeck (Antiqui- 
tatum). 

Ephoren der königlichen Stipendiaten sind die 
Professoren: D. Weber; D. Schott; Prof. Anton. In¬ 
spector des Convictoriums ist Prof. Anton. Director 
der akademischen Bibliothek ist Prof. Raabe. Dire¬ 
ctor des akademischen Seminariums und Redacteur des 
Wittenbergischen Wochenblattes ist Prof. Pölitz. In¬ 
spector des anatomischen Museums ist Prof. D. Seiler. 

Inspector des Naturaliencabinets, des botanischen Gar¬ 
tens und Prosector des anatomischen Theaters ist Prof. 
D. Nitzsch. Protonotarius der Universität ist Lechel. 

Universitätsverwalter ist Kunze. 

In der theologischen Facultät sind zwey ausser¬ 

ordentliche Professoren: Prof. Winzer, Prof. Lleub- 

ner. Privatlehrer die Baccalaurei der Theologie: M. 
Wunder (zugleich Adjunct der phil. Facultat) und 
Cand. Weber. 

Zur juristischen Facultät gehören zwey ausseror¬ 

dentliche Professoren: D. Schumann; D. Andrea. — 
Privatlehrer d. Rechte sind: D. Grundier; D. Schmidt; 

Adv. Schmidt; Cand. Tzschirner. 

In der Juristenfacultät, als Spruchcollegium, sind, 
ausser den fünf ordentlichen Professoren der Rechte, 
zwey ordentliche Beysitzer: Bürgermeister D. Francke 

und P. E. D. Andreä; — und zwey ausserordentli¬ 

che Beysitzer: P. E. D. Schumann und D. Grundier. 

Zur medicinischen Facultät gehört der ausseror¬ 
dentliche Professor der Naturgeschichte und Botanik, 
D. Nitzsch. — Privatlehrer sind Senator D. Schwei¬ 

ch ert und D. Hennig. 

Zur philosophischen Facultät gehören drey Ad- 

juncle: Adjunct Wunder (zugleich Diac. II. an der 
Stadtkirche); Adj. Heubner (zugleich P. E. der Theo¬ 
logie und Diac. III. an der Stadtkirche); Adj. Mössler 

(Bibliothekar der Universitätsbibliothek); — und die 
Privatlehrer der Philosophie: M. Scheu (Custos der 
Universitätsbibliothek); M. Weichert (zugleich Rector 
des Lyceums); M. Nitzsch (zugleich Diac. Pestilent.); 
M. Gerlach. 

Ausser diesen leben in Wittenberg 10 JDoctcren 

der Rechte: Hennig (Proton, des Consistoriums), Men- 
ken, Chladni (jetzt auf Reisen), Oberkampf, Glück, 
Jungwirth (Syndicus des Magistrats), Müller, Tre- 

scher (Senator), Pfotenhauer, Schmidt (Hofgerichtsfis- 
cal); — 3 Doctoren der Medicin: Georgi, Schwei- 

ckert (Senator), und Hennig; — 1 Licentiat der Rechte: 
Schlockwerder (Senator), und mehrere Advocaten und 

Candidaten. 
Im- Reiten gibt der Stall-und Postmeister Starke, 

in den neuen Sprachen der Lector Beck, im Fechten 
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der Fechtmeister Döring , im Zeichnen der Zeichen¬ 
meister Mosebach, und im Tanzen der Tanzmeister 

Simoni Unterricht. 
Tn der theologischen Facultät war l Disputation. 

Der Stud. M. Weichert disputirte unter Prof. D. Schotts 

Vorsitze aus dessen Privatgesellschaft. 
In der Juristischen Facultät disputirten zwey Can¬ 

ti idaten, Carl Friedrich Eduard Schmidt, und Fried¬ 

rich Gotthelf Schmidt, sine praeside, und erhielten 
die Doctorwürde. 20 Juristen disputirten über The- 
ses: 4 unter dem Vorsitze des HGR. D. Kliigel, 2 

unter Hofr. D. Stichel, 3 unter HUR. D. Pfotenhauer, 

2 unter HGR. D. Klien, 4 unter P. E. D. Andrea, 

3 unter P. E. D. Schumann, 4 unter D. Grundier. 

Die medicinische Facultät* ertheilte 10 Candidaten 
die Doctorwürde: Brandt, Weber, Dix, Riedel, 

Meissner, Fiedler, Clauss, Theer, Ficker, Pistorius. 

In der philosophischen Facultät habililirte sich 
durch Disputation sine praeside als Magister legens: 

M. Gerlach. 
Die philosophische Facultät creirte 42 Gelehrte 

zu Doctoren der Philosophie und Magistern der freyen 

Künste: 26 unter dem Decanate des Prof. Pölitz, (wel¬ 
cher auch den Stadtpfarrer zu Dresden, M. Winkler, 

als Jubelmagister fenunciirte), und 3.6 unter dem De¬ 
canate des Prof. Winzer. 

Programmata erschienen : l v. Generalsup. D. 
Nitzsch; 2 v. Propste D. Schleusner; l v. Prof. D. 
Schott; 2 v. Hofrathe D. Stübel; i v. Prof. D. Klet¬ 

ten; 3 v. Prof. D. Seiler; 6 v. Prof. D. Schreger; l 
v. Prof. Anton; 3 v. Prof. Henrici; l v. Prof. Stein¬ 

häuser; l v. Prof. Winzer; i v. Prof. Gruber. Aus¬ 
serdem 3 Schediasmata v. M. Cramer; M. Lindemann 

(beyde im Namen des akademischen Seminariums), und 

v. M. Stein. 

Neue Entdeckungen. 

Zwey dänische Philologen, Bronstedt und Ko es, 

(welcher letzterer auf der Insel Zante an einem bös¬ 
artigen Fieber gestorben ist), Hr. von Stackeiberg aus 
Lief Land, und zwey Deutsche Hr. von Haller und Hr. 
Linkh waren im Jahr 1810 von Rom nach Griechen¬ 
land gereiset, um die dasigen Alterthümer zu besehen. 
Von Athen aus machten die beyden letztem im Früh¬ 
jahr 1811 mit zwey Engländern Cockwell und Foster 

dem jiingern eine Nebenreise nach Aegina, um die da¬ 
sigen schönen Ueberreste des dorischen Tempels des 
Jupiter Panhellenius zu besehen. Noch itzt ist er, wie 
zu des Pausanias (Corinth. c. 29. 3o.) Zeit, das Merk¬ 
würdigste des Hügels, auf dessen waldigem Gipfel er 
der Stadt der Minerva gegen über liegt. Sie liessen 
hier Nachgrabungen anst.ellen und fanden unter dem 
östlichen und westlichen Giebel 17 Statuen aus pari- 
schem Marmor, meist von Lebensgrösse, worunter 
vornemlieh eine Statue der ganz gerüsteten Minerva mit 
der Aegide auf der Brust. Um sie herum Körper und 
Glieder von 8 männlichen Bildsäulen, die als Kämpfer 
aufgestellt zu seyn schienen, und unter denen sie den 

Ulysses und Paris zu entdecken glaubten. Zur Com- 

position des Giebels gehörten noch drey niedergefallene 
Figuren. Unter dem gegenüberstehenden östlichen Giebel, 
nach Sunium zu, fand man Torse und Glieder von 6 
Statuen (ein Alter wurde Priamus, und ein Bogen¬ 
schütze Philoktetes genannt). Ein weiblicher Kopf 
(ohne Körper) mit reichem Haarputz und einfachem 
Diadem erinnerte an Helena, ein andrer, mit dem 
Helm, gehört der Minerva, noch mehrere Mannsköpfe. 
Ueberhaupt wurden 17 Statuen gefunden, 9 unter chm 
westlichen, 6 unter dem gegeniiberstehenden Giebel, 
und 2 kleinere. Die Arbeit gehört zu der vollendet¬ 
sten. Alle Figuren, ob sie gleich gegen das Giebel¬ 
feld zu standen und von unten gesehen wurden, sind 
mit gleicher Sorgfalt und Einsicht ausgefiihrt. Nur 
die Köpfe stechen dagegen ab, haben wenig Ausdruck, 
und in ihren Zügen herrscht eine gewisse Harte. Auch 
mehrere Vasen mit und ohne Figuren sind gefunden, 
darunter eine Schale, auf der man inwendig die Eu¬ 
ropa auf einem schwarzen Stein, und auf der andern 
Seite mehrere geflügelte Genien, die in der Luft flie¬ 
gen und auf Leyern spielen, sieht. Das merkwürdig¬ 
ste Stück ist ein grosses 3^ Zoll langes elfenbeinernes 
Auge , an dem man noch die Spuren der Einsetzung 
sieht, die Statue, wozu es gehörte, musste 20 — 25 
Fuss hoch seyn. Man kann daraus söhen 1. dass meh- 
l’ere verschiedne Stoffe zu einer Statue genommen wur¬ 
den (denn der Augapfel ist von einem farbigen Steine) 
2. dass Statuen von bedeutender Grösse gemacht 
wurden. Noch hat man ein Bruchstück einer Inschrift 
gefunden, die vermuthlich ein Inventarium der Tem¬ 
pelschätze enthielt. Alle diese Stücke sind jetzt in 
Zante in einem Zimmer des britt. Gesandten bey den 
Jonischen Inseln Hm. Foresti, aufgestellt, und sollen 
verkauft werden. Man kann deswegen mit Ilrn. Gro- 
pius, Grossbrit. Consul in Thessalien unter der Adresse : 
a Mr. le Vice-Consul de S. Maj. Brit. en Tliessalie, 
l'esident ä Trichery sur le Golf de Volo in Unter¬ 
handlung treten. Das niedrigste Gebot, was man an¬ 
nimmt, sind 10000 Venet. Zechinen, und der Käufer 
muss jedem der vier Miteigentliiimer binnen einem 
Jahre, nachdem er sie an den Ort ihrer Bestimmung 
abgeführt haben wird, ein vollständiges Exemplar der 
17 Statuen in Gypsabgüssen geben. Auch die ganze 
Anordnung der Statuen hat man entdeckt. Minerva 
hatte gerade in der Mitte des Giebelfeldes gestanden. 
Von dem Tempel zu Aegina, einem der schönsten und 
merkwürdigsten der dorischen Bauart, von dem noch 
23 oder 24 Säulen aufrecht stehen, werden die Rei¬ 
senden uns mehrere Nachrichten geben. Aus dem 

Morgenblatte St. i3. und i4. 1812. 

Gelehrte Ges eilschaf teil. 

Herr Prof. Bouterweek in Göttingen hat in der 
dasigen Societät der Wissenschaften am 7. Dec. vor. 
J. eine Abhandlung vorgelesen: de primis philosopho- 
rum Graccorum decretis physicis, woraus die Götting, 
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geh Auz. St. li. d. J. einen Auszug mifgetheilt haben. 
Die Verbindung der ältesten gr. Philosophie mit der 
Mythologie wird dargetlian und manches aufgeklärt. 

In derselben Versammlung legte Hr. Prof. D. Stro- 
meyer die Analyse eines am Meisner vorkommendcn 
dichten Bitterkalks vor. s. ebend. Anz. St 3. 

Neue Musikalien, 

welche im Verlage 

der Breithopf - und Härtelschen Musihhandlung 

in Leipzig erschienen sind. 

Beethoven, L. v. Oratorium: Christus am Oelberge. 
Partitur. 5 Rtlilr. 

*— — dasselbe Werk im Klavier-Ausz. iRthlr. i2Gr. 
<— — 3 Gesänge von Göthe mit Begleitung des Pia¬ 

noforte. Op. 83. 12 Gr. 
-Entr5 actes a grand Orchestre. Op. 84. 2 Rthlr. 

Campagnoli, B. Plllusion de la Viole d’ampur, So¬ 
nate notturne p. le Violon. Op. 16. 12 Gr. 

Carulli, vollständige Guitarreschule. iRthlr. 

-Sammlung vermischter Stücke (Sonaten, Rondos, 
Variationen etc.) für Guitarre. .Op. 4o. 12Gr. 

Ehell, H. C. 3 Quatuors p. 2 Violons, Viola et Vio- 
loncelle. Op. 2. iRthlr. 16 Gr. 

Elsner , J. Ouvertüre fürs ganze Orchester aus der 
Oper: Leszek der Weise, oder die Zauberin auf dem 
kahlen Berg. 1 Rthlr. 

Kunstmann. 6 Quadrillen für 2 Violinen, Flöte, Oc- 
tav-Flöte, Clarinette, 2, Hörner, Fagott, Posaune 
u. Bass. 12 Gr, 

Neukomm , S. Fantaisie ä grd. Orch. Op. 11. (Cmoll) 
2 Rthlr, 

Pär, Ferd, Ouvertüre ä grd. Orchestre de Diana et 
Endymion. 1 Rthlr. 

Polledro, J. P. Trio p. 2 Violons etBasse, Op, 2. 12 Gr. 
— — Variations sur l’air: Nel cor piü non mi sen- 

to etc. p. le Violon princip. av. acc. de grand Orch. 

Op. 3. 16 Gr. 
--Trio brillant p. 2 Violons et Basse. Op. 4. 18 Gr. 
-Variations p. le Violon av. acc. de grand Orch. 

Op. 5. 1 Rthlr. 8 Gr. 
-Concerto p. le Violon. Op. 6. (G dur) 1 Rthlr. 12 Gr. 
-Concerto p. le Violon, Op. 7. (E moll) 1 Rthlr. 12 Gr. 
*-Variations p. le Violon av. acc. de POr.ch. Op. 8. 

16 Gr. 
-Trio brillant p. 2 Violons et Basse. Op. 9. 16 Gr. 
-Concerto p. le Violon av. acc. de grand Orch. 

Op. 10. (Dmoll) 2 Rthlr. 
Reymann, P. C. Tlieme varie p. la Harpe ä cro- 

chets. 6 Gr. 
Rode, P. Concerto de Violon av. accomp. de grand 

Orch. No. 10. (Hmoll) iRthlr. 12 Gr. 
Schneider, G. A. 3 Duos p. 2 Violons. Op. 54. 

1 Rthlr, 8 Gr. 

Dressier, R. Quatuor pour Flute, Violon, Viola et 
Violoncelle. Op. 10. 16 Gr. 

Variations p. Flute av. 2 Violons, 2 Hautbois, 
2 Bassons, 2 Cors, Viole et Basse. Op. 11. 16 Gr. 

-6 Variations p. la Flute seule (Caffe) 4 Gr. 
Variations sur une romance de l’Op. Cendril- 

lon p. la Flute seule. Op. 12. 6 Gr. 

Schneider, G. A. Concerto p. Flute av. acc. de l’Orch. 
Op. 53. (Amoll) iRthlr. 12Gr. 

Seydler, P. 24 grands caprices p. une Flute, avec 3 
tables indiquant les trilles. 1 Rthlr. 8 Gr. 

Aheille, E. Der Jüngling am Bache, von Schiller, mit 
Pianofortebegleit. 6 Gr. 

Blangini, Duett a. d. Op.: Abrahams Opfer, Clavier- 
Auszug. • 6 Gr. 

Cr eile, A. L. Sehnsucht, von Schiller, mit Beglei¬ 
tung des Pianoforte. 8 Gr. 

Crescentini, J. Uebungen für die Singstimme, ohne 
Worte, mit einer Vorerinnerung und dem Portrait 
des Verfassers, (franz. u. deutsch.) iRthlr. 12G1'. 

Dumonchaü, Ch. Grande Sonate p. Pianoforte av. acc. 
de Violon et Basse ad libit. Op. -34. 1 Rthlr. 

-2me Concerto p. le Pianof. av. acc. de l’Orch. 
ad libitum. Op. 35. (E moll) 2 Rthlr. 

Dussek, J. L. Sonate ä 4 mains p. le Pianoforte. 
Op. 74. (Bdur) iRthlr. 

Fink, G. TV. 6 Lieder mit Pianofortebegleit. 16 Gr. 
Gelinek, A. Variations p. le Pianoforte sur l’air de 

l’Op.: die Schweizerfamilie; Wer hörte wohl je¬ 
mals mich klagen. GGr. 

Harder, A. Gesänge m. Begleit, d. Guitarre. Op. 42. 12 Gr. 
Moritz, C. T. Sonate p. le Pianof. av. acc. de Flute 

ou Violon oblige. Op. 2. iRthlr. 
<— — Sonate etc. Op. 4. iRthlr. 
Neukomm, S. 6 Gesänge m. Pianofortebegl. Op. 10. 18 Gr, 
-Fantaisie p. le Pianof. av. acc. de Flute. Op. 12. 

(Dmoll) 16 Gr. 
-12 Walzes p. le Pianof. 8 Gr. 
Pär, Ferd. Diana und Endymion, Cantate mit Pia¬ 

nofortebegleit. (ital. u. deutsch.) 1 Rthlr. 8 Gr. 
-Ouv. a. Diana u. Endymion f. Pforte. 4 Gr. 
Reichardt, J. F. gr. Sonate p. Pianoforte. 16 Gr. 
Riem, TV. F. 12 Angloisen und 12 Ländler f. das 

Pianoforte. 16 Gr. 
Schicht, /, S. Grundregeln der Harmonie, nach dem 

Verwechslungssystem, m. Beyspielen erläut. 2Rthlr. 
Schlett. Arietta mit Begleit, des Pianoforte, Gia la notte, 

(Eingehüllt im Sternenhimmel etc.) 8 Gr. 
— —’ 3 Canzonette etc. 8 Gr. 
Sterke/. Doppelgesang; der Graf und die Bäuerin, in. 

Begleit, des Pianof. 8 Gr. 

-Doppelgesang: die Gräfin u. d. Hirt etc. 8 
TVinter. Ouvertüre de l’Op. Colmal p. Pforte. 8 Gr. 

Portrait von Corelli. 8 Gr. 
— — von Crescentini. 8 Gr. 
— — von J. P. Polledro. 8 Gr. 
— — von Jos. Schuster. 8 Gr. 
— — von Viotti. 8 Gr. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 15. des Februars. 40. 1 31 2. 

Intelligenz - Blatt. 

Ueber die Recension der Schrift: 

Untersuchungen über das Wesen und Wirlcen der 

menschlichen Seele, in No. 17. dieser Literatur- 

Zeitung, 1812. 

Ob gleich Unterzeichneter Ursache hat, dem Recensen- 

ten seiner Schrift für die derselben geschenkte Auf¬ 
merksamkeit allen Dank zu sagen; so glaubt er doch, 
den ihm gegen einige Puncte seiner Ansicht gemach¬ 
ten Einwendungen hinlänglich begegnen zu können. 
I11 dem, was der Rec. S. i32 sagt, hat er den Sinn 
der angeführten Behauptungen im Zusammenhänge un¬ 
streitig misverstanden. Andere Bemerkungen des Rec., 

S. i3o und i3i, sind zwar zum Theil durch die noch 
mangelhaft gebliebene Darstellung in der beurtheilten 
Schrift selbst veranlasst worden; zum Theil aber be¬ 
ruhen sie auch wohl darauf, dass die von der Natur 
des geistigen Lebens im Menschen gegebene Ansicht 
neu ist, und daher, wie jedes Neue der Art, wahr 
oder unwahr, gegen manche gangbare Vorstellungen eine 
Zeit lang zu kämpfen hat. In beyden Rücksichten hält 
Unterz, es für seine Pflicht, die bisher von dem Rec. sowohl 
als von Andern in Anspruch genommenen Puncte noch 
einmal, so klar als ihm möglich seyn wird, auseinan¬ 
der zu setzen. Er wird diess thun in einer bereits 
unter der Presse befindlichen Schrift: von dem leben¬ 

digen Gott, und wie der Mensch zu ihm gelange, 
welche zunächst durch F. G. Jacobi’s Buch von den 
göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung veranlasst 
worden ist — Vorläufig nur eine Bemerkung. Der 
Untei’z. glaubt allerdings durch seine bisherigen psy¬ 
chologischen Untersuchungen den Punct gewonnen zu 
haben , von welchem axis nicht allein die Seelenlehre 

zu dem Range einer achten Naturwissenschaft erhoben, 
sondern auch die Philosophie wahrhaft begründet, und 
jedes System derselben erschöpfend beurtheilt werden 
könne. Allein sofern er diess von seiner Psychologie 
erwartet, in sofern beruht die Wahrheit seiner gege¬ 
benen Theorie des Geistes keiuesweges, wie der Rec. 
meinet, auf der Lehre von den Elementen desselben, 
sondern vielmehr auf der Lehre von dem Verhältnisse 
der einzelnen Seelen vermögen zu einander, nament¬ 
lich von dem Verhältnisse der Vernunft zu der Ein¬ 
bildungskraft, der Denkkraft und dem Gefühle. Der 

Erster Band. 

Unterz, bedauert in dieser Rücksicht, dass es seine» 
Recc. bisher nicht gefallen hat, den zweyten und drit¬ 
ten Abschnitt seiner Schrift einer ähnlichen Prüfung 
zu würdigen, wie den ersten, aus welchem allein die 
gemachten Einwendungen hergenommen sind. 

Naumburg, am 3l, Januar 1812. 

Christian Weiss. 

Antwort des Recensenten. 

Rec. sieht der von Hrn. W. hier angekündigten 
Schrift und den darin versprochenen anderweiten Be¬ 
lehrungen über seine psychologische Theorie mit Ver¬ 
gnügen entgegen, kann aber vor der Hand keine der 
dagegen gemachten Bemerkungen zurücknehmen. Auch 
sieht Rec. nicht ein, wie Hr. W. sagen könne, dass 
die Wahrheit seiner Theorie nicht auf der Lehre von 
den psychischen Elementen beruhe. Hr. W. con- 
struirt ja in der recensirten Schrift alle einzelne See¬ 

lenvermögen aus jenen Elementen. Also muss ja auch 
die Lehre von dem Verhältnisse dieser Vermögen auf 
der Lehre von den Elementen derselben beruhen, wenn 
anders diese Lehre selbst gegründet und wahr ist. 
Warum hätte denn sonst Hr. W. die Lehre von den 
Elementen der Lehre von den einzelnen Vermögen 
und deren Verhältnisse vorausgeschickt? 

Der Recensent' 

Preisaufgabe. 

Die Akademie des Departements du Gard hat auf 
das Jahr 1813 einen Preis für das beste Gedicht über 
die Erfindung der Buchdruckeikunst ausgesetzt, das 

nicht über 4oo und nicht unter 200 Verse enthalten 

soll. 

Preis ertheilu ng. 

Der Kaiser von Frankreich hatte am 4. Jun. 1807 
im Hauptquartier zu Finkenstein eine Preisaulgabe über 

die Natur und Heilung der unter dem Namen der hau- 
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tigen Bräune (Croup) bekannten Kinderkrankheit aus¬ 
gesetzt. Eine Commission von 12 der vornehmsten 
Aerzte und Naturforscher war zur Prüfung der einge¬ 
gangenen Schriften niedergesetzt. 83 dieser Schriften 
konnten zur Concurrenz gelassen werden. Den Be¬ 
richt über den Erfolg der Prüfung legte der Minister 
des Innern am 20. Nov. 1811 dem Kaiser vor. Zwey 
von den eingegangenen Schriften zeichnen sich vor 
allen übrigen durch interessante Untersuchungen, zahl¬ 
reiche Beobachtungen und zweckmässige Vorschläge zur 
Behandlung der Krankheit so gleichmässig und vortheil- 
liaft aus, dass auf eine Thoilung des Preises von 12000 
Fr. angetragen wurde. Ihre Verfasser sind Hr. Jurine, 
Ex - Chirurgien en Chef bey dem allgemeinen Hospital zu 
Genf, Professor der Anatomie, Chirurgie und Hebam- 
menkunst u. s. f., und Hr. D. der Med. und Cliir. 
Johann Abraham Albers zu Bremen. Drey andere 
Schriften, der Herren G. Vieusseux , D. der Med. zu 
Genf, Mitgl. der köiiigl. Gesellschaft der Arzneyk. zu 
Edimburg, J. M. Caillau, D. der Med. zu Bourcleaux, 
nud D. Double zu Paris, wurden ehrenvoll erwähnt; 
•eine sechste Schrift aber, die mit den vorhergehenden 
übrigens nicht zu vergleichen schien, deswegen ge¬ 
nannt, weil sie ein neues specifisches und Verwah¬ 
rungsmittel gegen die häutige Bräune und den Keuch¬ 
husten angibt, die alkalische Schwefelleber oder Schwe¬ 
fel von frischbereiteter und bräunlicher Pottasche. Diese 
soll man mit Honig misthen und Morgens und Abends 
dem Kinde, die Dosis zu 6—10 Gran, vom Ausbruch 
des Croup bis zu seiner sichtbaren Verminderung rei¬ 
chen, so wie die Krankheit abnimmt, soll auch die 
Dosis immer mehr vermindert werden. Die Mischung 
dieser Schwefelleber mit Honig soll erst in dem Au¬ 
genblicke gemacht werden, wo die Arzney genommen 
•wird. Man kann sie auch in einem Löffel mit Milch 
oder durch Wasser verdünntem Syrop oder in Bissen 
geben. Schon vom ersten oder zweyten Tage des Ge¬ 
brauchs zeigt sich Linderung, am häufigsten erfolgt auf 
die ersten Gaben das Ausbrechen einer schleimigen 
Materie. Wenn das Kind noch an der Brust der Mut¬ 
ter ist, soll es der Muttermilch während der ganzen 
Cur gemessen, andern Kranken werden nur Flüssig¬ 
keiten oder leichte Nahrungsmittel verstattet. Die Com¬ 
mission fordert die Aerzte aller Länder auf, diess Mit¬ 
tel beym Croup, Lungenkatarrhen und ähnlichen Krank¬ 
heiten zu versuchen, und einen Auszug ihrer täglichen 
Beobachtungen darüber dem kais. französ. Minister des 
Innern, Grafen Montalivet, einzusenden. 

Todesfälle 1811. 

Am i5. Dec. starb zu Berlin der kon. Hofpredi¬ 
ger und Pastor an der Domkirche, C. F. Conrad, im. 

69. J, d. Alt. 
Am 21. Nov. tödtete der Dichter Heinrich von 

Kleist, Verf. des Kathchen von Heilbronn etc. am hei¬ 
ligen See zwischen Berlin und Potsdam erst seine Ge¬ 
liebte, Madame Adolphine Vogel, dann sich selbst, 
durch Pistolenschüsse. Die Rechtfertigung oder Ent¬ 

schuldigung dieser Handlung von einem Freunde des¬ 
selben in der Berl. Zeit, hat gerechten Unwillen er- 
regt, der am stärksten in einer der letzten Nmnern 
des Morgenblatts vom J. 1811 ausgesprochen ist. 

Zu erwartende Werke. 

Von des Firn. Alex, von Humboldt Werken, wel¬ 
che die Früchte seiner Reise enthalten, soll, weil die 
Pariser Quart- und Octav -Ausgaben für das deutsche 
Publikum zu theuer sind, eine deutsche wohlfeilere 
Ausgabe, mit wenigen, aber vorzüglich wichtigen Ku¬ 
pfern, dem Texte nach vollständig, mit Einwilligung 
des Verfassers unter dem Haupttitel: Reise nach den 
Tropenländern des neuen Continents von Alex. von 

Humboldt in 12 bis 16 Banden in gr. 8. erscheinen. 
Die einzelnen Tlieile werden unter folgenden Titeln 
besonders zu kaufen seyn: 

1. Versuch über den polit. Zustand des Königr. Neu¬ 
spanien, heraus^, von Rehfues, 4 Bände (wovon 
schon 2 fertig, die 2 andern aber in diesem Jalire 
herauskommen.) 

2. Ueber die Monumente der Urvölker von Ame¬ 
rica, nebst pittoresken Ansichten, 2 Bde. 

3. Physikalisch-gcognostisches Nivellement der An¬ 
deskette nebst den Resultaten astronom. Beobach¬ 
tungen. 

4. Beobachtungen aus der Zoologie und vergleichen¬ 
den Anatomie. 

5. Geographie der Pflanzen. 

6. Die historischen Reisen, etwa 4 Bände. 

kVenn diese Handausgabe zu Stande kömmt, so 
sollen noch in 2 bis 3 Bänden Resultate der Beobach¬ 
tungen aus dem Pflanzenreiche, als Auszug aus den 
Plantes equinoxiales, und, geognostische Pasigi’aphie 
und magnetische Beobachtungen folgen. 

Herr Hofrath Julius von Klaproth, Mitglied der 
Akad. d. Wiss. zu St. Petersburg, wird seine 

Reise in den Kaukasus und nach Georgien, unter¬ 
nommen auf Veranstaltung der kais. Akad. d. "Wiss. 
zu St. Petersburg, enthaltend eine vollständige Be¬ 
schreibung der kaukasischen Länder und ihrer Be- 
woliner in 2 Bänden mit 3 Karten 

nächstens herausgeben. Von ihr kann sieh die Länder¬ 
und Völkerkunde und die Geschieht e sehr viel neues Licht 
versprechen, wie inan schon aus einem ausgegebenen Pro- 
speetüs nebst dem Inhalt der Einleitung und der ersten 22 
Capitel schliessen kann. Giildenstädts Reise, des Aben- 
theurers Reineggs (wie ihn der Verl, nennt) und andere 
Nachrichten werden hier berichtigt werden. Bis zum 1. 
May nimmt die Hallische Waisenhausbuchh. 5 Thlr. 

Pr. Cour. Pränumeration au. 

In Paris werden bey Didot dem altem gedruckt: 
Monuments anciens et modernes de l’ Hindos tan en 

cent cinquante IJlanches, decrits avec des Reclierches sur 
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l’epoque de leur fondation, une notice geographique, et 

iine notice historique de cettc contree, par X. Eangles, 

Membre de l’Institut. — Das Werk wird aus i5o 

Kupfert., einer Landkarte in 2 Blättern (fonnat co- 

lonibier) und 64o S. Text in 3 gr. Quartbände getheilt, 

in ‘25 Lieferungen ersclieinen und jede Lieferung auf 

feinem Papier, denen, welche darauf subscribiren, l5 
Tlilr. kosten. Die Karten wird Hr. Lapie besorgen, 

die Kupfer die ausgezeichnetsten Künstler bearbeiten, 

und die Aufsicht über Zeichnung und Stich Hr. A. 

Rondeville führen. Der Plan des Werks ist ganz ver¬ 

schieden von dem Werke des Hrn. Solvyns. Denn 

dieser stellt nur die Hindus der verschiedenen Lasten 

und Gewerbe, ihre Sitten u. s. f., treu dar. Hier aber 

werden die Denkmäler der Bau- und Bildhauerkunst, 

die von Hindus, Moslcmern und Europäern von den älte¬ 

sten bis auf die neuern Zeiten aufgeführt worden , darge¬ 

stellt, und Hr. Langles wird viele neue Erläuterungen 

aus morgenländischen Quellen geben, auch eine geogr. 

und liistor. Notiz von Hindostan vorausgehen lassen. 

Von des berühmten C F. D. Schubert Schriften 
wird eine von seinem Sohn, Ludwig Schubart, be¬ 
sorgte Auswahl in kurzem erscheinen. Aus seiner Va¬ 
terlands-Chronik (1783 — gi) sollen solche Stücke 
ausgewählt werden, die noch jetzt Interesse haben. 

Ilr. G. P. X. Siegers zu Braunschweig gibt: 

Schauspieler - Studien , ein unentbehrliches Handbuch 

für öffentliche und Privat-Schauspieler, so wie für 

sämtliche Kunst-Freunde (auf Pränumeration von 1 

Thlr. bis Ostern) heraus, als Vorläufer eines grossem 

Werks über die Schauspielerkunst. 
Von der Histoire de France sous l’empire de Na¬ 

poleon le Grand, ornee de figures par David, Graveur 

de l’histoire, in 4., wird nächstens der dritte Band, 

enthaltend die Begebenheiten vom Januar 1806 bis zum 

Friedensschluss mit Russland und Preusscn 12 July 

1807 herauskommen. Der Preis jeden Bandes beträgt 

4o Fr. Die Liste der Subscribenten, die Ur. David 

in einem Prospecius bekannt gemacht hat, ist sehr an¬ 

sehnlich. 

Hr. X X. Delaistre, Ingenieur pensionne et an- 

cien Professeur ä l’ecole militaire ä Paris hat eine En- 

cyclopedie de l’Ingenieur ou Dictionnaire des Ponts et 

Chaussces angekündigt, in 3 Octavbänden mit einem 

B. Kupfer in 4. von 5o Tafeln und einer Navigations- 

Karte von Frankr. Der Subscriptionspreis ist 4o Fr. 

Eine Gesellschaft von Aerzten, unter denen Alard, 

Alibert, Barbier, Bayle, ßiett, Boy er, Cadet-Gassicourt, 

Cayol, Clianmcton, Cuvier, Gail, Larrey, Pinel, Vi- 

rey und mehrere andre genannt sind, hat ein Diction¬ 

naire des Sciences medicales in 12 gr. Octavbänden mit 

Kupfern auf Subser. angekündigt, der erste Band soll 

den i5. Febr. erscheinen, und die folgenden von Monat 

zu Monat. Bey Firn. Aug. Leroux, Buchh. in Mainz, 

kann man auf diese und andre Werke unterzeichnen. 

Iriter arisch e Nachrichten. 

Als Probe seines grossen Werkes über die Lite- 

rargeschiclite Italiens hat Hr. Joh. Caspar von Orchi 

eine nach den Rosmini bearbeitete kleine Schrift, Fit¬ 

torino von Feltre, oder die Annäherung zur idealen 

Pädagogik im i5. Jahrh. Nebst Nachrichten über die 

Methoden Gnarino’s und Filelfo’s, herausgegeben. Vit- 

torino’s Pädagogium, unter dem Namen la Giojosa, am 

Plofe Gonzaga’s zn Mantua für die Erziehung der 

Prinzen und Sohne aus hohem Ständen wird vornehm¬ 

lich geschildert. — Das ABC Buch und der Donat des 

Prinzen Maximilian Sforza wurden schon mit Figuren 

versehen. 

Nachdem Didot die Stereotyp - Ausgabe der frauz. 

Classiker vom ersten Bange beendigt, hat er auf die¬ 

selbe Weise Oeuvres choisies de differents Auteurs dra- 

matiques, dont les pieces 011t etc representecs depuis 

Rotrou jusqu’ a nos jours angefangen. Es sind schon 

32 Bände (jeder zu 1 Fr.) erschienen, und jedem 

Schriftsteller ist eine kurze Lebensnachricht heygel'ügt. 

Nach einer von Hm. von Ramdohr (Beyträge zur 

Kenntniss der jetzt in Deutschland vorhandenen Kunst¬ 

sammlungen und Künstler, Morgenblalt N. i5. S. 5g) 

gegebnen Nachricht soll die Gräll. Wallmoden’sche Samm¬ 

lung von antiken Statuen und von Gemälden aus der ital. 

Schule zu Hannover, und die Gräll. Brabecksche Gemäl¬ 

desammlung zu Söder, im Ganzen verkauft werden. 

D ic Herren Hofrätlie Storch und Adelung haben 

eine systematische Uebersicht der russ. Literatur wäh¬ 

rend des fünfjälir. Zeitraums von 1801 —5 herauszu¬ 

geben angelangen. 

A n z e i g e* 

Leipzig bey J. A. Barth and P. G. Kummer 

Friedrich August Carus nachgelassene 

PF er he. Erster und zweyter Theil, Psycholo¬ 

gie, gr. 8. 1808. 4 Rthlr. — Dritter Theil, Ge¬ 

schichte der Psychologie, 180g. 2 Rthlr. 16 Gr. 

Vierter Theil, Ideen zur Geschichte der Phi¬ 

losophie, 1809. 2 Rthlr. 16 Gr. — Fünfter Theil, 

Psychologie der Hebräer , 180g. 1 Rthlr. 16 Gr. 

Sechster Theil, Ideen zur Geschichte d. Mensch¬ 

heit, 1810. 1 Rthlr. 16 Gr. — Siebenter Theil, 

Moral und Beiigio/ispliilosophie, 1810. 1 Rthlr. 

16 Gr. 

Nicht blos die zahlreichen Schüler des verewigten 

Carus,' von welchen der bessere Theil nicht durch 

die Auctorität des Rufs, sondern insbesondere durch 

den lebendigen anziehenden Vorfrag und insbesondere 

durch eifrige Hinführung der Wissenschaft auf das 

Leben und die Erhebung der lebendigen Erfahrung 

zur Wissenschaft, mit wohl wollendem Vertrauen zu 

seinen, hier grösstentheils mit möglichster Vollständig¬ 

keit abgedruckten Vorlesungen hingezogen wurde; auch 

jene Gelehrte, welche persönlich ihn nicht kannten, 

aber mit ihm die weikthätige Wissenschaft einer sy¬ 

stematischen Wort- und Namenserklärung vorziehen5 
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so aucli diejenigen, welche zu dem Studium der liö- 

liern Philosophie sich vorbereitend, in Gefahr gera- 

then, im kühnen Auffluge zur Speculation, die vor 

unsern Augen liegenden fest begründeten Zeichen des 

Absoluten und Höchsten in den wiederkehrenden Er¬ 

scheinungen des Menschenlebens zu vergessen; ja selbst, 

viele, welche schon eine höhere systematische Ansicht 

gefasst haben, werden sich von dieser nun geschlosse¬ 

nen Sammlung der nachgelassenen Carussischen Schrif¬ 

ten mannichfaltig angeregt und angezogen linden, de¬ 

ren Inhalt folgender ist: 

Der erste und zweyte Band enthält die Psycho¬ 

logie, das erste und letzte Ziel, welches der Verf. 

seinem wissenschaftlichen Streben vorsetzte, zugleich 

daher auch das vollständigste Werk, welches in neue¬ 

rer Zeit in dieser Wissenschaft erschienen; ein Werk, 

in welchem sich des Verf. unermüdeter und durch le¬ 

bendiges Interesse an seiner Wissenschaft angeregter 

Sanunlerfleiss auf jeder Seite ti’eflich offenbart, und 

welches, wenn auch nicht in der Ausführung jeden 

Tlieils der Psychologie, doch sicher wegen des überall 

durchleuchtenden Forschungs- und Beobachtungsgeistes, 

und wegen des reichen Vorraths von Materialien den 

Bearbeitern und Freunden der Psychologie, ausgezeich¬ 

net und auf lange Zeit unentbehrlich seyn wird. Das¬ 

selbe gilt von 

der Geschichte der Psychologie, welche im drit¬ 

ten Bande gegeben worden ist, und von welcher ein 

Kenner in der Jenaischeu Liter. Zeit. 1810 No. 236 fl. 

das vorteilhafteste Urtheil gefällt hat, indem er sie 

den ersten Versuch dieser Alt nennt, weil sie die 

Bahn gebrochen und die weitere Ausführung und Ver¬ 

vollkommnung unendlich durch sie erleichtert worden 

sey, und von ihr sagt, dass sie einen grossen Reich¬ 

thum an Stoff aus den nächsten und entfernten Quel¬ 

len viele trefliche Combinationen und Ansichten ent¬ 

halte, ferner den Weg zeige, den man vorwärts und 

rückwärts getlian hat, um eine Erfalirungsseelcnlehre 

zu Stande zu bringen; richtige Grundsätze zur Beur- 

theilung dessen, was schon geschehen und was noch 

zu leisten übrig, aufstelle, und zugleich eine vollstän¬ 

dige Literatur der Psychologie in sich fasse. Darauf 

folgen 

im vierten Bande die Ideen zur Geschichte der 

Philosophie, welche als Beyträge eines selbstdenken¬ 

den und der alten Quellen vollkommen kundigen Man¬ 

nes zur Bearbeitung eines so umfassenden Feldes der 

Wissenschaft einen nicht unbedeutenden Werth haben. 

Der fünfte Band, welcher die Psychologie der 

Hebräer enthält, ist wegen der Anwendung der eigen- 

thümlichen psychologischen Grundsätze und Ansichten 

des Verf. auf die Bibel und 'ihre Erklärung, welche 

sich mit feiner Spraclikenntniss verbunden zeigt, vor¬ 

züglich interessant. Darauf folgen 

im sechsten Bande die Ideen zur Geschichte der 

Menschheit, deren hauptsächlichsten Werth wir in den 

mannichfaltigen aus der Geschichte abstraliirtcn Be¬ 

merkungen über Cultur und ihre Perioden setzen zu 

müssen glauben. 
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Der siebente Band beschliessfc diese Sammlung 

mit den Vorlesungen des Verf. über Moral und Re¬ 

ligionsphilosophie, in welcher man die Spuren dessen, 

was der Verf. diesen Wissenschaften noch geleistet 

haben würde, wenn ihn nicht ein zu früher Tod er¬ 

eilt hätte, mit Wehmutli bemerket. Diesem Bande ist 

auch eine von dein Herausgeber verfertigte biographi¬ 

sche Charakteristik des Vzrf. beygefiigt word^u. 

Jeder Band dieser schätzbaren Sammlung wird 

auch einzeln unter seinen besondern Titeln von den 

Verlegei'n für die oben bemerkten Preise besonder« 

verkauft. 

Anzeige. 

Die bisher mit Beyfall aufgenommene mediciniscli- 

chirurgische Zeitschrift 

jäskläpieion, 

worin sich ein hohes wissenschaftliches Streben auf 

einer gründlich festen Bahn offenbart hat, wird auch 

in dem gegenwärtigen Jahre, und zwar im Verlag der 

Unterzeichneten Buchhandlung, mit erneutem Eifer 

fortgesetzt werden. Jedoch hat der Herausgeber dem 

Wunsche auswärtiger Theilnehmer gemäss die wegen 

der bedeutenden Original-Abhandlungen erspriessliche 

Aenderung getroffen, dass statt der wöchentlichen Bo¬ 

gen nun in jedem Monate ein Heft von ungefähr 6 

bis 8 Bogen auf einmal ercheinen soll, deren drey ei¬ 

nen Band ausmachen, so dass jährlich 4 Bände lieraus- 

kommen werden; wie denn auch schon der vorige 

Jahrgang noch eine hiermit übereinstimmende Einrich¬ 

tung erhalten hat. Mag dieser erste Jahrgang für die 

Fortsetzung sprechen — nicht leicht wird wohl eine 

Zeitschrift mit gleicher Sorgfalt und gleichem Eifer 

sowohl der Mannickfaltigkeit als dem innern Gehalte 

nach bearbeitet. Ganz vorzüglich will nun der Heraus¬ 

geber neben der Bearbeitung im ganzen Felde der Heil¬ 

kunde (wozu demselben neue wichtige Unterstützung 

geworden) den Mesmerismus oder Lebensniagnetismus 

zum Gegenstände der Untersuchungen und praktischen 

Mittheilungen machen. Man darf hierbey hoffen, dass 

auch solche Aerzte, welche unbekannt diese Kunst im 

Stillen üben, gern ihre Ansichten und Erfahrungen in 

dieser sich eines ausgebildetcn Kreises von Lesern er¬ 

freuenden Zeitschrift uiederzulegen sich beeifern wer¬ 

den , in welcher sodann ein Centralpunkt für diese 

Sache entstehen kann, wovon so vieles sonst unbenutzt 

verloren geht. Dergleichen (aber ganz authentische) 

Beyträge, wozu die Redaelion ganz besonders dringend 

aulfordert, werden ihr besonders willkommen seyn. 

Der Preis des ganzen Jahrgangs ist nach wie vor 8 

Thaler, wofür er durch jede Buchhandlung zu haben 

seyn wird. Im Laufe des ^kommenden Monats wird 

der Januar und Februar zusammen, dann aber regel¬ 

mässig am Schlüsse jedes Monats Ein Heft erscheinen. 

Halle, im Januar 1812. 

Buchhandl. des Hallischen Ifraisenhauses. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 17. des Februars 41 1812. 

Philosophie. 

Die TV issen schaftslehre, in ihrem allgemei¬ 

nen Umrisse dargestellt von J. G. Fichte. Ber¬ 

lin, bey J. E. Hitzig. 1810. 46 S. kl. 8. (8 Gr.) 

Tn dem Vorberichte zu der zweyten unveränder- 
derten Auflage der Wissenschaftslehre vom J. 1802 
kündigt Hr. Eichte eine neue Darstellung derselben 
au, in welcher er eine mehr auf Fasslichkeit be¬ 
rechnete Methode beobachten werde, und mit wel¬ 
cher er bereits beschäftiget sey. Diese neue Dar¬ 
stellung ist hernach, (man sehe die Vorr. zu seiner 
Anweisung zum sei. Leben vom J. 1806) nur theil- 
weise in drey einander damals schnell folgenden 
Werken erschienen, von welchen die erwähnten 
Vorlesungen über die Religionslehre den Gipfel und 
hellesten Liclilpunct bildeten, so dass nach ihnen 
der Geist der daselbst populär dargestellten Wis¬ 
seuschaltslehre wohl am sichersten erkannt und be— 
urtlieilt werden konnte. Nun ist dieser Anweisung 
zum seligen Leben von mehreren Seiten her der 
Vorwurf gemacht worden, dass in ihr platonische 
Lehren und Ansichten mit dem eigenthümlichen 
Geiste der Wissenschaftslehre auf unpassende Weise 
und dergestalt amaJgamirt seyen, dass der letztere 
darüber mehr oder weniger verschwinde ; und man 
hat daher geglaubt, Hr. f. habe seine eigenen Grund— 
ansichten in wesentlichen Puncten, jedoch vielleicht 
ihm selbst unbewusster Weise, geändert. Veran¬ 
lasst war diese Meinung ohne Zweifel durch die 
Ausdrücke: Gott, Leben, Liebe und andre, welche 
alleidings, besonders der letztere, mit Vorstelhui^s— 
arten Zusammenhängen, welche in einer wissen- 
schaftlicheiiDarslellung der Wissenschaflslehre nicht 
schienen Platz linden zu können, ln wiefern Herr 
F. sich bey populärem Vor trage solcher Wendun¬ 
gen und Formen bedienen durfte, ohne-seinem Sy¬ 
steme Emtiag zu thun, haben wir jetzt nicht zu 
untersuchen. So viel aber kann die jetzt zu beur- 
theilende Schrift Jeden lehren, der vielleicht auch 
die Meinung gehegt hat , die Wissenschaftslehre 
sey mit der Zeit wesentlich eine andre geworden, 
dass diess kemesweges der Fall ist. Hr. F. bedient 
sicli zwar m diesem allgemeinen Umrisse, anstatt 

, Ausdru.cke: remes Ich, Setzen, Anstoss, Stre¬ 
ben u. a., der verständlicher scheinenden: Gott, Le¬ 
ben, Vermögen, Anschauung, Trieb u. s. w. al¬ 
lein unsre Leser werden sehen, dass mit diesen al¬ 
len nichts anderes gemeint ist, als was die Wis- 

Erster ßc/id. 

| senschaftslelire in ihrer ersten Gestalt schon gelehrt 
hat. Ja -wir glauben für diese vorläufige Behaup¬ 
tung auch den Umstand, wenigstens für manche Le¬ 
ser, als beweisend anführen zu dürfen, dass Sätze 
wie folgende: „Leben ist Liebe, Gott liebt sich 
selbst“ und dergl., hier weiter nicht gef unden wer¬ 
den. Es scheint also, Hr. F. habe wenigstens diese 
Vorstellungen für blos populär, mithin für gänzlich 
unfähig gehalten, in die wissenschaftliche Darstel¬ 
lung seines Systems aufgenommen zu werden. 

Folgendes ist der Hauptinhalt der vorliegenden 
Schrift. „Die Wissenschaftslehre wird liervorge- 
braclit durch freyes, schöpferisches Denken. Die¬ 
ses hebt damit an, dass es von jedem besondern 
und bestimmten Wissen absieht, und von dem 
Wissen schlechtweg, in seiner Einheit, ausgeht. 
Dieses Wissen ist. Die Wissenschaftslehre fragt 
nun: wie vermag das Wissen zu seyn? Diese Frage 
kann nur mittelst Darlegung des innern und einfa¬ 
chen Wesens des Wissens beantwortet werden.“ 

„Gewiss ist, kraft jenes Wissens, folgendes. 
Nur Eines ist schlechthin durch sich selbstß Gott'- 
und Gott ist lauter Leben; er kann sich auch nicht 
m sich selbst verändern,. es kann weder in ihm 
noch ausser ihm ein wesentlich neues Seyn entste¬ 
hen. Dennoch ist aucli das Wissen, und dieses ist 
nicht Gott selbst. Mithin liegt in Gott die Noth- 
wendigkeit, dass eine Aeussei'ung seines Wesens, 
ein Bild oder Schema desselben, hervorgehe. Die¬ 
ses Hervorgehen aber ist keine Wirkung, kein Act 
Gottes, sondern blos unmittelbare Folge seines Sey ns 
gleich ewig, gleich nothwendig, gleich frey mit ihm 
selbst. —- Da aber doch dieses Seyn ausser Gott 
niciit aur sich, .selbst beruhen kann, denn nur Gott 
beruhet auf sich selbst, so darf es nicht als ein für 
sich fertiges Seyn, sondern nur als ein reines Ver¬ 
mögen (Gottes) gedacht werden, denn das formale 
Schema des Lebens ist nichts anders als eben ein 
Vermögen zu Etwas. Dieses Vermögen aber hat 
keine andre Bestimmung als die, dass es dadurch 
zu einem Wissen komme; und nur wiefern es zu 
einem Wissen kommen soll, (es soll diess aber of¬ 
fenbar, denn das Wissen ist,) nur in sofern kann 
von jenem Vermögen in Gott und einer Bestimmung 
desselben die Rede seyn. Da nun das Wissen theifi 
als Eines, theils als ein Mannigfaltiges erscheinet 
so muss die Wiss.lehre den Grund für das Eine 
sowohl als für das mannigfaltige Wissen aus dem 
innern Wesen desselben darlegen.“' 

„Diess thut sie folgendergestalt. Zuerst muss 
das absolute Vermögen sich vollziehen. Diess ge- 
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scliieht, indem das Schema entworfen wird schlecht- j 
weg, und ohne noch als blosses Schema erkannt zu i 
werden. Hierin würde eine völlige Entäusserung 
Gottes und ein Widerspruch zwischen dem Wis¬ 
sen des Einen und des Mannigfaltigen liegen, wenn 
das Schema aus irgend einem andern Grunde ent¬ 
worfen würde, als aus dem, dass es dadurch zu 
dem reinen Wissen, d. h. zu dem Sichselbst-sehen 
des Vermögens in seiner Ganzheit, komme. Das 
entworfene Schema aber erscheint nur dem gemeinen 
Wissen als selbstständig, als Object; es ist in dieser 
Qualität Auschauuüg der unbegrenzten materiellen 
Welt im Raume. Hierzu kömmt aber sogleich 
und gleich nothwendiger Weise die, wiewohl jetzt 
auch nur schematische, Anschauung des Vermöge/is 
hinzu; das Vermögen (Gottes) erscheint sich als 
[Trieb, als empirisches Ich, steht in unmittelbarer 
Beziehung mit der materiellen Welt, muss selbst 
einen Körper haben, und bestimmt sich in diesem 
Verhältnisse selbst in der unendlichen Zeit zu der 
theilweise, aber eben darum nie ganz, zu vollen¬ 
denden Erfüllung seiner selbst, als des reinen Ver¬ 
mögens. Es ist klar, dass in dieser Wirksamkeit 
das wirkliche Leben als das Reelle erscheinen müs¬ 
se, aber auch eben so klar, dass es dies eigentlich 
nicht sey; es ist nur die factische Bedingung des 
wirklich göttlichen Lebens, und muss von diesem 
auch, wenn es einmal erwacht ist, in seiner abso¬ 
luten Nichtigkeit, und dass es blos Bedeutung habe 
für jenes, erkannt werden.“ 

„Zu diesem Erwachen aber soll es kommen. 
Im reinen Vermögen liegt die Bestimmung, «ich zu 
erheben zum Ersehen des Soll. Diese Erhebung 
geschieht wirklich, indem das reine Vermögen sicli 
von dem Triebe losreisst, und ihn, sofern er blos 
im Schematismen befangen ist, (d. h. sofern er auf 
das Sinnliche gehet,) vernichtet. Dadurch hört das 
Wissen zunächst auf, ein mannigfaltiges Wissen zu 
^eyn; es wird Eines, und heisst nicht Anschauung 
mehr, sondern reines Denken oder Intelligiren. Von 
diesem Puncte aus erhält auch die Vorsiellung des 
Ich, welche durch die Selbsianschauung entstanden 
war, eine höhere Bestimmung; es bleibt kein iso- 
lirtes, einzelnes' Ich mehr, sondern erkennt die 
Gleichheit aller Iche mit ihm, mithin auch die Noth- 
wendigkeit an, die Sinnenwelt sich so zu schemati- 
siren, dass kein anderes Ich durch dieses sein Ver¬ 
fahren gefährdet werde: (das Recht.) Unter dieser 
Bedingung der Ueberein.stimmbarkeit von Seiten al¬ 
ler Iche ist denn auch die von einem jeden Ich sche- 
matisirte Sinnenwelt (versteht sich, für den Stand- 
punct der Anschauung,) die wahre zu nennen.“ 

„Hiermit ist nun zwar das Ersehen des Soll 
noch nicht vollendet, aber es liegt auch nicht mehr 
fern. Das zum reinen Denken gelangte Vermögen 
sieht doch nun ein, dass das Wissen allein Sein ma 
des göttlichen Lebens seyn kann. Es darf sich nun 
nur besinnen. Sich nur besinnen darf es, dass das 
Wissen Ausdruck Gottes-ist, und dass das Vermö¬ 
gen eben dazu da ist, damit das göttliche Leben 
sich selbst als solches ersehe; so erkennt es auch 

das Soll, d. i. die practische Nothwendigkeit dieses 
Ersehens. Das Vermögen richtet sich nun, nach 
Ertödtung des blinden Triebes, mit der ihm durch 
das Erkennen des Soll gewordenen hohem Kraft, ge¬ 
gen die als unendlich gegebene Kraft der Sinnen¬ 
welt, und hndet in ihr die unendliche Aufgabe, an¬ 
schaubar in der Sinnenwelt zu machen, was es in 
der übersinnlichen Welt des Einen Wissens als sein 
wahres Wesen kennen gelernt hat, nämlich das Le¬ 
ben Gottes in seiner Aeusserung als solcher. In 
dieser Richtung wird das Vermögen zum absolut 
einfachen Willen, welcher das eben so einfache 
Soll zum treibenden Principe der Kraft erhebt, und 
durch welchen das ursprüngliche Vermögen selbst 
vollständig erschöpft, das Schema des göttlichen Le¬ 
bens vollständig verwirklicht wird. Da der Wille 
frey ist, so kann die Wissenschaftslehre, welche 
nur die Vollziehung des absoluten Vermögens zu 
intelligiren nachzuweisen hat, für ihn nicht mehr 
thun, als den Rath geben, in dem wirklichen Leben 
nicht der Nichtigkeit des blinden Triebes zu folgen, 
sondern, der in ihr erlangten Erkenntniss gemäss, 
das göttliche Leben sichtbar werden zu lassen. Und 
so endet die Wissenschaftslehre als Weisheitslehre.“ 

So schwierig es auch seyn mag , einen Auszug im 
Auszuge wiederzugeben, so glauben wir doch, dass 
schon diese kurze Inhaltsanzeige darthun könne, dass 
das System des Hin. F. von der Consequenz nicht das 
mindeste verloren habe, welche in demselben schon 
lange anerkannt worden ist. Auch die Tendenz des¬ 
selben, Handeln im Geiste Gottes zu lehren, ist edel 
und rein, und der Philosophie würdig. Der Vf. ver¬ 
dient daher Achtung, wenn auch Andre noch so ver¬ 
schieden von ihm denken, und die Grundlage sei¬ 
nes Systems für haaren Missgriff erklären sollten. 
Wir fällen dieses Urtheil selbst über ihn; allein wir 
halten uns, um unser Urtheil zu begründen, auch 
ausdrücklich nur an die Grundlage des Ganzen. Denn 
der Weg, welchen Hr. F. von ihr aus wandelt, ist 
nicht nur für seinen Standpunet vollkommen richtig, 
sondern auch der einzig mögliche für speculative Phi¬ 
losophie überhaupt. Die Wissenschaftslehre, in ihrer 
gegenwärtigen so wie in ihrer frühem Gestalt, hat 
keinen andern Zweck als diesen, den nothwendigen 
Zusammenhang darzustellen, in welchem das Endli¬ 
che mit dem Unendlichen , die gemeine Wirklichkeit 
mit der Idee, das gewöhnliche Leben mit der obersten 
Aufgabe alles Lebens und Daseyns stehe. Sie ver¬ 
fährt, um diesen Zusammenhang zu zeigen, synthe¬ 
tisch, und geht daher von dem obersten Principe al¬ 
les Seyns und Lebens, als dem Realgrunde der Idee, 
aus. Gegen diess alles ist nichts einzuwenden. Die 
Frage kann nur seyn, wie ist das oberstePrincip al¬ 
les Lebens und Seyns in ihr aufgefasst ? und, aus 
welchem Grunde so und nicht anders? Die zweyte 
Frage kann Hr. F., da sie nur den subjectiven Grund 
seiner besondern Auffassungsweise angeht, so wenig 
abweisen, als die erste; und über diese haben wir 
noch unsern Lesern unsre Ansicht zu eröffnen.^ 

Es ist eitel nutzlos und fördert die Wahrheit unj 
keinen Schritt, dass die vorliegende Wissenschaltslehre 
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anstatt Ich oder absolutes Subject Gott nennt, anstatt 
reine Thätigkeit Leben, anstatt objectsetzende Thä- 
tigkeit Vermögen, u. s. w. Ihr Princip bleibt, aller 
dieser Wendungen ungeachtet, todt in sich selbst, 
und ohne Freiheit, und ohne Vernunft. Es bleibt 
todt; denn durch das Seyn Gottes ist schon alles Seyn 
gegeben (S. 8), es wird nichts wahrhaft durch ihn, 
keine Wirkung geht von ihm aus, er duldet nur, was 
er weder hervorbringen noch ändern kann, die noth- 
wendigen Folgen (S. 9) seines in sich thatlosen Seyus. 
Das Princip ist ohne Freiheit, ob es gleich frey ge¬ 
nannt wird; denn die AeusserungGottes kann, so ge¬ 
wiss Er ist, nicht nicht seyn (S. 9), und die Gesetze, 
an welche das Vermögen zum reinen Wissen gebun¬ 
den ist, beruhen lediglich in der von Gott selbst 
unabhängigen Ur-NothWendigkeit, dass es zu einem 
Wissen der Art komme (S. 11 u. 16.) (Die von Hrn. 
F. mehrmals genannte absolute Freyheit des Ver¬ 
mögens ist offenbar nur eine Freyheit von äusse¬ 
rem Zwange, keinesweges aber von innerem; und 
wie innerer Zwang und Freyheit eins und dasselbe 
seyn könne, hat weder diese noch die frühere Wis¬ 
senschaftslehre gezeigt.) Das Princip ist endlich 
ohne Vernunft; welches Wort überhaupt in der 
vorliegenden Schrift gar nicht gebraucht ist. Denn 
wras aus Gott hervorgeht, geht ohne allen bestim¬ 
menden Grund hervor; es soll zwar, heisst es, zu 
einer Aeusserung des göttlichen Lebens kommen, 
aber dieses Soll stammt nicht aus Gott selbst, son¬ 
dern es liegt in ihm ohne sein Zuthun, (S. 10 und 
öfter.) Daher wäre es aucli ganz gleichgültig, (S. 
3e fg.) auf welche W^eise das Schema Gottes in der 
Sinnenwelt entworfen würde, wenn nicht das mit 
Gott gleich nothwendige Vermögen eine besondre 
Vollziehung desselben, (nämlich diejenige, bey wel¬ 
cher die Gleichheit der Iche bestehen kann,) aus¬ 
schliesslich sanctionirte. — Hätten wir, anstatt ei¬ 
nes allgemeinen Umrisses der Wissenschaftslehre, 
diese selbst in ihrem ganzen Umfange vor uns, so 
würden wir unsre Behauptungen durch ungleich 
mehr ausdrückliche Erklärungen derselben erhärten 

können. 
Welches mag nun aber der Grund davon seyn, 

dass die Wissenschaftslehre ihr oberstes Princip, in 
welchem doch das Unendliche, das Ideale, die ab¬ 
solute Einheit so unverkennbar ausgedrückt ist, so 
ohne eignes, wahres, vernunftgemässes Leben auf¬ 
gefasst hat? Wir suchen davon den Grund nicht, 
mit einem andern Beurtheiler der vorliegenden 
Schrift, in dem Wortgebrauche, dessen sich der 
Vf. bedient, oder in dem Mangel an logischer Be¬ 
richtigung gewisser Grundbegriffe von Einheit und 
Zusammenhang, Grund und Folge und andern. 
Denn woher müsste die Berichtigung dieses Wort- 
und Sprachgebrauches genommen werden? Doch 
ohne Zweifel nur aus der Natur des berichtigenden 
Geistes selbst! Wir suchen den Grund vielmehr dar¬ 
in, dass Hr. F. den Geist, dessen nothwendiges Ver¬ 
fahren, um zum göttlichen Leben zu kommen, er 
schildert, selbst nicht rein, nicht vollständig er¬ 
kannt hat. Sehr wahr und trellich sagt er von sei- 
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ner Wissenschaftslehre, (S. 186 derselben) „sie solle 
„seyn eine pragmatische Geschichte des menschl. 
”Geistes.“ So wie sie vor uns liegt, erscheint sie 
uns nur als eine Geschichte der nothwendigen Ent¬ 
wickelung des reinen Denkens. Für Hrn. F. näm¬ 
lich löset sich alles, was er in sich wahrnimmt oder 
als Thatsache des Bewusstseyns anerkennt, in die 
Eine Form des Wissens auf. (Ist der Grund hier¬ 
von der, dass doch jede Thatsache des Bewusstseyns 

eben nur durch dieses Wissen von ihr als solche 
erkannt werde;" so können wir diesen Grund inso¬ 
fern nicht gelten lassen, als hier das Unwesentliche, 
die vorübergehende Form des reflectirtenErkennens, 

für das Wesentliche und Bleibende, nämlich für 
die verschiedenen Formen der Geisteshandlungen 
selbst, genommen wird.) Diese, für Hrn. F. sub- 
jeetiv nothwendige, Auflösung aller Thatsachen des 
Bewusstseyns in die Eine Form des Wissens macht 
es nun möglich, mit dem reinen, abstracten Wissen 
anzufangen, in der Meinung, das Wesen der gei¬ 
stigen Thätigkeit damit erschöpfend bezeichnet zu 
haben. Dieselbe macht es möglich, die rein logi¬ 
sche Einheit, welche sich als theoretische Grund¬ 
form allerdings über alles erstrecket, für das We¬ 
sen des Wirklichen selbst zu halten, und sie dort 
reines Ich, hier sogar Gott zu nennen. Alles übri¬ 
ge foM hieraus von selbst. Aber eben darin liegt, 
unsrer Ansicht zufolge, der Missgriff, dass Hr. F. die 
ursprungl. Grundformen der I hätigkeit des menschl. 
Geistes verkennt, und namentlich diejenige zu hoch 
anschlägt, welche an der Vernunft nur einen sehr 
unterzuordnenden Antheil hat. Wäre dei Ohaiuk— 
fer unsers geistigen Phuns, allem odei zu oberst, 
das Wissen, so wäre die Wissenschaftslehre durch 
und durch wahr. Diess ist unser Urtheil. Ein je¬ 
der fälle das Seinige über dieses als höchst scharf¬ 
sinnig anerkannte Werk auf seine Weise; die Wahr¬ 
heit wird dadurch in etwas immer gefördert werden. 

Pteligionslehrbüclier. 

Kurzer Inbegriff der Haupt-Wahrheiten des Chi i- 
stenthums. Ein Lehrbuch für Katechumenen und 

Confirmanden, so wie für den Religionsunter¬ 

richt in Bürgerschulen. Von D. C. II. Spi eher, 
Prof, der Theol. und Pred. an der Oberldrehe zu Frankl, 

a. d. OT Berlin, in der Nauckschen Buchhandl. 

1811. VIII u. 107 S. 8. 

Bey der, in Absicht auf Princip, Ansicht und 
Darstellung der Religionswahrheilen Statt findenden 
Verschiedenheit des einen von dem andern der, be¬ 
reits in grosser Zahl vorhandenen, chnstl. Keii- 
gionslehrbücher lassen sich kaum gewisse allgemeine 
Gesichtspuncte auffinden, nach welchen sich der 
Geist eines jeden derselben mit wenig Worten dar¬ 
stellen und sogleich bestimmen liesse, wes Geistes 
Kind jedes neu hinzugekommene sey. Materie und 
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Form sind bey den Gegenständen , Welche in einem 
Fuclie der Art Vorkommen, zum Theil so nah mit 
einander verwaudt und oft so innig in einander 
verschmolzen, dass die anderwärts leitende Rück¬ 
sicht auf Materie und Form hier wenigstens nicht 
füglich zu einem festen Maasstabe bey der Charak¬ 
teristik dienen kann. Wer vermag z. ß. in dem, 
was man biblischen Geist nennt, Materie und Form 
genau von einander zu scheiden? Alle christliche 
Lehrbücher wollen in diesem Geiste geschrieben 
seyn, den aber in einem oder dem andern nicht 
jeder so findet, wie er ihn suchte. Wollte man 
die gesammten Religionslehrbücher in rationalisti¬ 
sche und supernaturalistische theilen : so dürfte man 
auch mit dieser Eintheilung nicht zu dem gesuch¬ 
ten Bestimmungspunct gelangen; denn kein einzi¬ 
ges von allen vorhandenen christl. Lehrbüchern ist 
rein-rationalistisch, sondern mehr oder weniger 
mit supernaturalistischen Ideen ausgestattet, so wie 
auch kaum ein einziges, dem man seinen Platz in 
die andre Classe anweisen wollte, mit vollem Rechte 
rein-supernaturalistisch genannt zu werden ver¬ 
dienen dürfte. Und gesetzt, man wollte, gestützt 
auf die Maxime: a potiori fit denominatio, nach 
diesem Eintheilungsgrund classificiren: auf welch 
eine oft sehr wesentliche Verschiedenheit, die so¬ 
wohl bey Schriften dieses als jenes Systems ange¬ 
lrollen wird, stösst man hier nicht wieder! Wenn 
in dem einen Lehrbuche der ersten Gattung mehr 
die Resultate und Ansichten einer kalten Vernunft 
aufgestellt sind: so findet man in dem andern mehr 
die Ansichten einer vom Gefühl, oder von der 
Einbildungskraft geleiteten, Vernunft. In den su¬ 
pernaturalistischen verhält es sich eben so. Hier 
mehr alt - und neutestamen tische Bibellehre und 
Bibeisprache zugleich; dort mehr Berücksichtigung 
der letztem; hier verwebt mit Formen des kirch¬ 
lichen Lehrbegriffs: dort ein gänzliches Vermeiden 
derselben! Wie schwer, ja wie unmöglich ist daher 
bey dieser Verschiedenheit, die richtige Subsumtion 
unter eine bestimmte Classe! Anstatt also dem vor¬ 
liegenden Lehrbuche seinen Platz in eine oder die 
andre dieser angedeuteten Classen anzuweisen, will 
Rec. lieber über den Inhalt und die Form dessel¬ 
ben kurz Rechenschaft geben. Dadurch wird sich 
der Geist desselben am besten selbst aussprechen. 
Da dem würdigen Verf. laut der Vorr,, manche 
der bisherigen Lehrbücher darum nicht genügten, 
weil tlieils der innere Zusammenhang der Reli¬ 
gionswahrheiten ihm nicht einfach, natürlich und 
festbegründet, theils die Einkleidung nicht einleuch¬ 
tend, ansprechend und herzlich genug schien: so 
ging sein Bestreben dahin, die Wahrheiten nicht 
nur in einem festbegründeteren Zusammenhänge, 
sondern auch in einer klaren und herzlichen Spra¬ 
che darzustellen. Das letzte ist ihm nach unserm 
Dafürhalten sehr glücklich gelungen. Was die Stel¬ 
lung der Materialien anlangt, so schickt Hx*- Sp. eine 
in Bibelsprache vorgetragpne, kirjze bibl. Geschichte 
und die nöthige Belehrung über die heil. Schrift selbst 
voraus, lässt dann die Glaubenslehre, (in den Ab- 

schn.: von Gott, von dem Sohne Gottes, von Un¬ 
sterblichkeit und Vergeltung und von den Engeln,) 
darauf die Sittenlehre, die mit den Pflichten gegen 
Goll beginnt, folgen, und beschliesst mit den Anstal¬ 
ten des christl. Gottesdienstes u. den heil. Gebräuchen 
der Kirche. Angehängt ist noch Luther's kl. Katechis¬ 
mus. Da ferner manche Lehrbücher wegen ihrer 
kurzen u. einseitigen Abfertigung des Dogmatischen, 
oder wegen der darin herrschenden trocknen System— 
spräche des kirchl. Lehrbegriffs den Vf. nicht befrie- 
digten: so suchte er beyde Klippen zu vermeiden. 
An der letztem ist er nicht gescheitert. Nur S. g3, wo 
von der Absolution gesprochen wird, gebraucht er 
den Ausdruck: dreyeirnger Gott. Was aber die mehr 
oder weniger ausführl. Behandlung des Dogmatischen 
betrifft, so wird das Urtheil hierüber immer subjectiv 
bleiben. In einem oder dem andern Bibelausdruck, in 
welchem der Line eine buchstäbl. zu nehmende Leln*e 
der Schrift findet (wie Matth. 25, 5i. 02.), wird ein 
Andrei* vielleicht nur ein Bildzui* Versinnlichung ei¬ 
ne*' Vernunftwahrheit finden. In solchen Fällen pflegt 
der Vf., was durchaus nicht gemissbilligt wei'den kann, 
die Worte der Bibel anzuführen, ohne in eine nähei’e 
Erklärung derselben einzugehen. Auch lässt er es 
nicht an warnenden Winken voi* etwanigen Missdeu¬ 
tungen dieser oder jener Lehre, als der Versöhnungs¬ 
lehre, derLefwe von den Engeln u. s. w. fehlen. Da 
endlich, nach unserm Vf., in manchen Lehrbb-, der 
Offenbarung das ihr gebührende Recht nicht geschah, 
und in ändernder bibl. Geist fehlte: so lässt sich schon 
vermuthen, dass der Vf. in der Lehre des Christenth« 
eine Offenbarung erkenne, und dass man den bibl. 
Geist in seinem Buche nicht vermissen werde. Dem 
Rec. hat in diesem, mit vielem Fleisse gearbeiteten, 
Büchelchen besonders die christl. Sittenlehre sehr wohl 
gefallen, wreil der Vf. die Kunst vei'steht, ohne Weit¬ 
schweifigkeit ins Detail zu gehen, und dadurch nicht 
nur in diese Wissenschaft selbst Leben bringt, son- 
dern auch ihre Anwendung aufs Leben zeigt. Auch 
die Behandl. der Glaubenslehre zeigt von einem ge- s 
wandten Geiste und frommen Gemüth. Hie und da 
würde Rec. vielleicht eine andre Stellung, z. B. be}' 
den Eigenschaften Gottes, vorgezogen, und z. B. die 
Güte erst nach der Heiligkeit u. Gerechtigkeit gestellt, 
oder anderwärts einen andern Ausdruck gewählt ha- 
haben. So dünkt uns in der sonst gelungenen Schilde¬ 
rung der Sündhaftigkeit des Menschen, die S. 54 ge¬ 
nommene Wendung: Gott wird in seinem innersten 
TVesen gekränkt und beleidigt, eine etwas zu starke 
Anthropomoi-phose zu seyn, welche wir etwa durch 
den Ausdruck: Gott der Heilige muss an der Sünde 
das gerechteste Missfallen haben, gemildert haben 
wüi’den. Auch scheint uns S. 5o dieErhebung Jesu auf 
den Thron Gottes in einem Lehrb. nicht so zulässig zu 
seyn, wie in einer Kanzelrede. Wenigsten» hallen wir 
in einem Lehrb. für die Jugend eine hinzugefügte kurze 
Erläuterung für nöthig. Doch das sind unbedeutende 
Kleinigkeiten, die kaum einer Erwähnung bedürfen. 
Uebrigens herrscht in dieser ganzen erapfehlungswer- 
then Schrift nicht nur ein christl. frommer Geist, son¬ 
dern auch eine licht- u. würdevolle, herzliche Sprache. 
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Aus meinem Leben. Dichtung und TVahrheit. 

Von Göthe. Erster Theil. 'O /utj Sapelg cev- 

dpco/zog ov ftuiSeverai. Tübingen, in der Cot- 

tai,sehen Buchhandl, 1811. 35 Bog. (3 Thlr.) 

Einer der grossem, Originellesten Geister des Jahr¬ 
hunderts, der, in mehr als einer Hinsicht, so viel 
boygetragen, diesem selbst seinen Charakter und 
seine Farbe zu geben; der mehr als die Hälfte, 
und bey weitem die wichtigste, dieses Jahrhunderts 
theilnehmend, und das Zeitalter der Poesie und 
hohem, selbstständigen Geistesbildung der Deut¬ 
schen schaffend, fördernd, bildend durchlebt; stets 
in bedeutenden, meist in edeln, oft in grossen Ver¬ 
hältnissen und Verbindungen gestanden; und vom 
günstigen Geschick iiberdiess den seltenen Vorzug 
erhalten hat, noch jetzt in voller Kraft auf der 
lichten Höhe seiner Bahn gleichsam Station zu ma¬ 
chen, und die zurückgelegten Strecken vollständig, 
hell und ruhig zu überschauen: dieser Geist begin¬ 
net in dem genannten Bande , den Zeitgenossen 
mitzutheilen, wie er sich selbst, in seinem iunern 
Wesen und Seyn sowohl, als in seinem vielseiti¬ 
gen Leisten und Wirken sein ganzes Leben hin¬ 
durch, erblickt. Seit dieses sein Vorhaben bekannt 
worden, war die allgemeine Aufmerksamkeit dar¬ 
auf gespannt. Wie nun aber wenig Menschen recht 
zu geben wissen, so wissen auch nicht eben viele 
recht zu emplangen. Bey weitem die meisten kön¬ 
nen nichts ohne Beymischung ihrer eigenen Indi¬ 
vidualität, und wohl auch ihrer Persönlichkeit — 
von Gott und Menschen — erwarten; bey weitem 
die meisten bleiben nicht dabey stehen: ihr werdet 
gewiss etwas Gutes, und das erhalten, was der Ge¬ 
ber als das Beste kennt! sie fordern entweder — 
von Gott und Menschen — was ihnen in getroster 
Beschränktheit und in der Stimmung des Augen¬ 
blicks eben am meisten beliebt, oderauch, sie hof¬ 
fen in träumerischer Unbestimmtheit, es solle ih¬ 
nen zu Theil werden, sie wissen selbst nicht was, 
und darum lieber gleich alles im Himmel und auf 
Erden. So stehen nun auch jetzt manche mit die- 
ser Gabe des Verfs. da, und machen verdutzte Ge¬ 
sichter oder scheele Whrte, indess die versländi- 

'11 ’ Gemüth vollem und Wohlgesinnten das Ge¬ 
schenk mit hoher Achtung empfangen , es mit schö¬ 
nem Genuss sich zu eigen gemacht, gar manches 

Erster liand. 

auch zu ihrer Belehrung gefunden haben, und nun 
in der Stille dem Geber von Herzen danken, der 
Folge mit Liebe und Freude entgegen sehen. 

Nicht um mehr Aufmerksamkeit auf das Werk 
zu erregen : das ist nicht nöthig; nicht um im All¬ 
gemeinen zu lobpreisen oder an Einzelnem zu mä¬ 
keln: das ist unwürdig; nur, wie Seneca irgendwo 
spricht : non ut aliquid dicatur, sed ne taceatur 
— sey liier in der Kürze, und so bestimmt, als 
beym Anfang eines ausführlichen Werks möglich, 
einfache, bescheidene und Wahrheilliebende Re¬ 
chenschaft von dem Bande abgelegt, wobey wir uns 
ausdrücklich Vorbehalten, über das Ganze ausführ¬ 
lich und tiefer eingehend zu sprechen, wenn dies« 
erst vor aller Augen aufgestellt seyn wird. — 

Was der Verf. gibt, ist recht eigentlich sein 
Leben: aber nicht nur, wie es war, sondern auch, 
wie es ward; nicht nur, wie er's führte, sondern 
auch, wie er’s lebte; mithin, sein Leben mit allen 
den Umgebungen, allen den Verhältnissen, der 
Zeit, des Orts, der Menschen etc., welche einen, 
ihm selbst bemerkbaren Einfluss auf ihn hatten, 
sein Wesen und sein Geschick, sein Leisten und 
sein Gemessen, sein Inneres und Aeusseres ent¬ 
wickeln, leiten, fördern, bestimmen halfen; und 
wo nun, im Verlauf gewisser Jahre, etwas bestimmt 
Anzugebendes, etwas vom Ganzen in der Betrach¬ 
tung zu Sonderndes wirklich, wo eine sichere Stufe 
des Seyns, der Bildung, des Wirkens erreicht wor¬ 
den : da wird diess, nicht durch wörtliche Schilde¬ 
rung — was weder genugsam anschaulich, noch 
belebend, und den Leser bereichernd ausgefallen 
wäre — sondern durch ausführliche Darlegung, 
entweder eines eigenen Erzeugnisses aus jener Zeit, 
(wie des Knabenmärchens,) oder dessen selbst, was 
die Epoche entschied, und worin sich nun das Be¬ 
wirkte von selbst spiegelt, (wie des Abrisses der 
Urgeschichte des Menschengeschlechts, der Krönung 
Josephs des zweyten in Frankfurt,) vor das Auge 
ge füll rt. 

Nun wollte aber das Glück, dass diese Umge¬ 
bungen ohne Ausnahme auch schon an und für 
sich interessant, m istens eigenthümlich und wür¬ 
dig, zuin Theil sogar sehr wichtig, und aucli lehr¬ 
reich seyn sollten: diess gibt nun dieser Schrift für 
den Achtsamen und Empfänglichen noch eine be¬ 
sondere Fülle und Anmulh. Das ganze Wesen, 
Thun und Treiben einer, damals wirklich noch 
selbstständigen, reichsfreyen, dabey einer, Kunst 
und Wissenschaft begünsligendeu, Handels - und 
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Gewerbsthätigen, blühenden,Stadt; nicht wenige ih¬ 

rer vorzüglichsten Männer, ihre aus A!t und Neu 

wunderlich gemischten Eigenthumhchkeiteu ; die 

Wirkungen des siebenjährigen Krieges aul die Stadt 

überhaupt und auf die Hauptpersonen der Erzäh¬ 

lung insbesondere; die schon erwähnte, feyerliche 

Krönungsgeschichte, welche schon jetzt, nach einem 

halben Jahrhundert, dem Leser wie aus einem 

«Tanzen, verschwundenen Jahrtausend hervorgelangt 

erscheint: wer, selbst wenn er an dem Vf. seihst 

keinen Antheil nähme — gab’ es anders in Deutsch¬ 

land einen solchen — würde niclit diess alles schon 

an und für sich, von einer Meisterhand dargestellt, 

mit grossem Interesse lesen ? — 

Wie nun aber der Verf. diess alles in dem 
Werke selbst behandelt hat, das lässt sich, scheint 
es uns, kurz und genügend in der Ansicht zusam¬ 
menfassen: gerade so, wie ein grosser Mann, eben 
seiner Art, in einem geachteten, gebildeten Cirkel 
wohlwollend Theilnehmender sich darüber bespre¬ 
chen würde. AVas sich aus dieser humanen, unbe¬ 
fangen zutraulichen und naiven AVei.se von selbst 
Würdiges, Anziehendes, Lehrreiches und Erfreuli¬ 
ches ergibt, liegt zu nahe, als dass wir nöthig hät¬ 
ten. es anzuführen: aber, bis auf einen gewissen 
Grad, unvermeidlich war dabey auch, dass der Vf. 
manches erzählend beybringt, was für das Ganze 
(so weit man dies schon jetzt abzusehen veimag) 
vielleicht nicht eben nothwendig seyn mag; dass er 
bey anderm länger und umständlicher verweilt, als 
es, an und für sich, oder in seinen Beziehungen 
auf die Folgen, (ebenfalls, so weit man diese bis 

jetzt schon übersehen kann,) geschehen musste; dass 
er sich bey Ausführung wahrhaft wichtiger, anzie¬ 
hender Scenen, die aber nur im Ganzen und Gros¬ 
sen auf ihn wirken, mithin allenfalls auch nur im 
Ganzen und Grossen gezeichnet werden konnten, 
heiter schildernd und künstlerisch charakterisirend 
gehen lässt; und endlich, dass auch der Styl, eben 
durch seine Leichtigkeit, Anspruchslosigkeit, und 
Bequemlichkeit — wenn es erlaubt ist, dies Wort 
so zu gebrauchen, wie es der Vf. gern, und im¬ 
mer schön bezeichnend gebraucht •— eine gewisse 
Ausführlichkeit erhalten musste, welche, um ganz 
genossen zu werden, zu verlangen scheint, dass man 
in die von uns gegebne Ansicht eingehe. Dass aber 
eben bey dieser Behandlung die Schilderung ausser¬ 
dem, wie ohne AVissen und Willen des Urhebers, 
auf ganz besondere Weise ihn selbst schildert — 
der Spiegel, mit den in ihm repräsentirten Bil¬ 
dern, in dem zweyten gegenüber — das gibt ihr für 
diejenigen, welche nähern Antheil an ihm nehmen, 
noch ein ganz eigenes, wirklich liebevolles und un- 
gemein erfreuliches Interesse. — 

Der Arerf. führt uns in diesem Bande bis in 
seine Jünglingsjahre. Er hat, nach dem etwas wun¬ 
derlichen , hier aber durch den Erfolg gerechtfer¬ 
tigten Plane seines Vaters, zum Bewundesn viel 
und vielerley gelernt; sein Sinn fui bildende Kunst 
ist schon geweckt und aufgenährt, seine Geschick¬ 

lichkeit dafür bis auf einen gewissen Grad geübt; 
(bedeutendes Talent dafür spricht er sich mit einer 
Strenge ab, welche Andere, die z. B. seine Zeich¬ 
nungen aus späterer Zeit kennen, schwerlich gegen 
ihn ausgeübt haben würden;) mehrere Eigenheiten 
seiner Individualität lassen sich schon erkennen, und 
fangen an, sich zu befestigen: die Grundbestim¬ 
mung seines Wesens für Poesie ist schon sehr früh, 
fast ohne sein Wissen, und wider Willen Anderer, 
hervorgetreten, ist bald auch schon zur Ausprache 
gekommen, und endlich, in einer Art Fabrik von 
Gelegenheitsgedichten, wie durch das dichterische 
Nachsingen dessen, was ihn menschlich zunächst 
intcressirte, (wie der Geschichte Josephs im Moses,) 
geübt und zugerichtet worden; das Leben hat. durch 
bedeutende, zum Theil sehr besondere Menschen, 
durch günstige, grossentheils wuchtige Ereignisse, 
schon stark und männichfaltig auf ihn gewirkt; er 
selbst hat sich, in Hinsicht auf thätiges Eingreifen 
in dasselbe, schon ziemlich manurpittirt; und die 
erste innige Jugendfreundschaft, selbst die erste un- 
schuldvolle Liebe, haben schon ihre entscheidende 
Alaclit an seinem jungen Herzen erprobt. 

Diess sehen wir nun durch fünf Hauptperioden, 
in eben so viele Bücher vertheilt, allmählig werden. 
Jedes dieser Bücher ist gewissei maassen als ein Act 
eines Drama anzusehn: jedes hat seine äussere Haupt- 
liandlung und fördert zugleich innerlich den Helden 
eine bedeutende Stufe weiter, ja, fast jedes hat auch, 
wie eben ein gut organisirter dramatischer Act, sein 
beträchtliches, wirksames Finale. Die Hauptscene 
des ersten ist, wie bey uns allen, der engere Kreis 
der Familie, und dessen, was zunächst bewegend 
mit ihr verkehrt; die des zweyten, erweitert sich 
schon auf entferntere Einflüsse, durch Bücher, (vor¬ 
nämlich auch den, als Conlrebande eingeschwärzten 
Klopstock’schen Messias,) durch erste Wissenschaft!. 
Bildung, durch Anregung und Uebung von aller 
Art. So gibt es ein zwrar etwas zerstreuetes , doch 
aber nicht unangenehmes Bild einer belebten, tüch¬ 
tigen Knabenwirthschaft. Ueber das dritte entschei¬ 
det die Geschichte des siebenjährigen Krieges, in 
wiefern er Frankfurt trifft ; wro denn die Scenen im 
väterlichen Hause, wüe die Darstellungen des man- 
nichfaltigen Einflusses der Begebenheiten auf die 
Gemüther überhaupt, ungemein anziehend vorge¬ 
tragen sind. Mit diesen mischen sich aber die er¬ 
sten Gelegenheiten, mit Kunst und Künstlern sich 
näher zu befreunden, recht bunt und vortheilhaft. 
Im vierten, dem reifen Knabenalter, wo man alles 
lernt, und eifrig jedes ergreift, emsig jedes treibt, 
was Einem nur nicht ganz widrig gemacht wird, 
ja, allenfalls auch dies gleichsam hinunlerwürgt — 
da wird nun gewaltig viel beobachtet, gelernet, ge¬ 
übt, getrieben, und zwar in einer Breite, von der 
hebräischen Grammatik (wie es scheint, des krau¬ 
sen, feisten Da.,zins) bis zum E os, von diesem 
bis zu Juwelierarbeiten, Fechten u. s. w.; und ein, 
schon oben erwähnter; geist- und sinnvoller, in 
manchen Ansichten durchaus neuer Excursus, über 
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die Urgeschichte des Menschengeschlechts, wie sie 
sich der bibelbefreundete Knabe nach dem Moses 
zusamrnenselzte — wie sie wohl aber nur weit spä¬ 
ter der Mann in dieser Zusammenstellung zu las¬ 
sen, zu würdigen und anzuwenden vermochte, — 
gibt diesem Buche einen trefflichen Halt, für ernste 
Leser auch noch ein besonderes, wahrhaft hohes, 
allgemeineres"* Interesse. Das herrliche fünfte Buch 
endlich verbreitet sich vornehmlich über die, eben¬ 
falls schon angeführte, Krönungsgeschichte Josephs, 
und über die ersten Jünglingsfreuden und Leiden, 
die erste selbsstandige Jugendfreundschaft, die erste 
innige Jugendliebe. Jene reiche, echt-deutsche Feier¬ 
lichkeit wird mit einer Frischheit und einem Leben 
vor den Augen des Lesers hin geführt, wie das viel¬ 
leicht nur noch einmal, an einem, gewissermaassen 
ähnlichen, echtitalienischen Gegenstände mit noch 
mehr Glück geleistet worden ist — in der Schilde¬ 
rung des römischen Carnevals, und in dem einfa¬ 
chen, lieblichen, unschuldig sich hingehenden und 
doch selbstständigen Gretchen wird jeder leicht, 
wenn auch nicht das Urbild, das nur in der Tiefe 
des Gemüths geboren werden konnte, doch gewiss 
den ersten Stoff und die zarte Vorliebe zu Bildun¬ 
gen, wie Fausts Gretchen und Egmonts Klärchen, 
entdecken. — Zum erstenmal greift nun hier das 
bürgerliche und conventioneile Leben entscheidend, 
und zwar ziemlich rauh, in des Jünglings bis dahin 
mehr oder weniger poetisches, und immer freyes 
Daseyu: er muss in mehrern seiner Vertrauten bür¬ 
gerlich straffällige Menschen erkennen; das Band 
der Liebe, das ihn und Gretchen umschlingt, wird 
plötzlich und auf immer zerrissen; und er, er selbst, 
kann eben sowenig sich freysprechen, dass er bey- 
de Katastrophen, schwach und übertäubt, aber doch 
wissentlich, zum Theil lierbeygeführt habe, als er, 
wie gewaltsam er auch ringe, den Freunden und 
der Geliebten helfen kann. — Mit dem Eindruck 
davon auf sein junges Gemüth und seine aufgereizte 
Phantasie; mit der Schilderung seiner Selbstqual 
über alle den Jammer, wobev man gar nicht um¬ 
hin kann, zugleich herzliches Mitleid zu fühlen und 
zu lächeln ~ damit entlässt uns der Verf. amjEnde 
dieses Bandes. — 

Hiermit glauben wir unser Versprechen, kurze 
Rechenschaft von dem Buche zu geben, erfüllt zu 
haben: es sey uns aber erlaubt, von dem vielen, 
was wir für uns selbst über Einzelnes in demselben 
bemerkt haben, ein Weniges noch anzuführen. 

Der Verf. liebt, fast wie die spätem römischen 
Historiker, namentlich Justinus, ausgemalte Scenen 
mit einer daraus abgezogenen allgemeinem Refle¬ 
xion k mit einer Finalsentenz, zu beschliessen, die 
bey ihm aber nicht, wie bey jenen Schriftstellern 
fast durchgängig, pathetisch, sich selbst vornehm 
ankündigend auftiitt, sondern immer einfach, na¬ 
türlich, und oft heiter, nicht unähnlich der sinnen- 
deu Lautenspielerin auf mehrern Bildwerken der 
Alien, sich an den Zug anschliesst. Ei iiesse sich 
schon aus diesem Baude ein artiges (wie aus den 

viel- und oft so thöricht beschwatzten TVahlver- 
wancltseliaften ein überreiches) Florilegium solcher 
Sprüche sammlen, wenn man dies mechanische Ge¬ 
schält, das jeder verrichten kann, nicht ebendarum 
lieber jedem überliesse, der es verrichten mag. iNur 
um desAfs. Weise bemerk lieber zu machen, stehe 
eine einzige solche Stelle hier. Er hat, S. 178 fg., 
erzählt, wie seine und der Schwester Bekanntschaft 
mit Klopstock dem abgünstigen Vater dadurch be¬ 
kannt wurde, dass bey de Kinder, vornehmlich in 
den flnchreichen Dialog Satans mit Adrameleeh ver¬ 
liebt, einst bey der Recitation desselben sich bis 
zum lauten Herausbrechen erhitzten. Die Scene ist 
wirklich komisch, und wird nun mit den Worten 
beschlossen: So pflegen Kinder, und Volk, das 
Grosse, das Erhabene, in ein Spiel, ja in eine Posse 
zu verwandeln; und wie sollten sie auch sonst im 
Stande seyn, es auszuhalten und za ertragen 1 — 

Viele achtsame Eltern und Erzieher haben ge- 
v> iss an Kindern von lebhafter Phantasie und schnel¬ 
ler Reizbarkeit einen gewissen Hang, nicht eigent¬ 
lich zum Lügen, sondern nur, sogar bey zarter 
Wahrheitsliebe, zu Erfindung aus der Luft gegrif¬ 
fener Geschichten, Wind beut eleyen und Aufschnei- 
dereyen bemerkt, die aber einen Schein von Lüge 
dadurch erhalten, dass die Kinder jene Geschichten 
selbst erfahren, jene Windbeuteleyen selbst verübt 
haben wollen, und die Erzählung an die nächsten 
Umgebungen knüpfen. Wir wissen aus eigener Er¬ 
fahrung, wie sehr diese Beobachtung oft unerfahr¬ 
ne, engbrüstige Erzieher ängstiget, zu welchen ver¬ 
kehrten , oft für das ganze Lehen bedeutend naeh- 
theiligen Maasregelu sie dieselben treibt, indem sie, 
was jenen Schein von Lüge betrifft, nicht beden¬ 
ken, dass das Kind von äusserm Stoft ja noch nichts 
kennt, als eben die nächsten Umgebungen, und zu 
dem klaren Eewusstseyn, das, auch phantastisch 
erhitzt, sein Ich von dem fremden, in welches es 
sich eben hineindenkt, hineinphantasirt, ‘hineinem¬ 
pfindet, deutlich unterscheidet, noch gar nicht ge¬ 
langt seyn kann. (Spielt doch dies Bewusstseyn 
vielleicht solchen Erziehern selbst noch hin und wie¬ 
der einen, im Wesentlichen von jenem gar nicht 
verschiedenen Possen!) Ueber diesen Hang nun, 
und wohin er sich wenden kann, (unter andern Be¬ 
dingungen verliert er sich von selbst,) wird S. 102 
folg., freylich nicht in so trockener Auseinander¬ 
setzung, wie liier, sondern in einem belebten Bilde, 
vortrefflich, beruhigend, befriedigend gesprochen. 

Eine eben so treffende, pädagogische Bemer¬ 
kung, über das Missverhältnis der gewöhnlichen 
Behandlung der Knaben gebildeter Familien zu 
Hause und in Schulen oder überhaupt in Gesell¬ 
schaft mit ihres Gleichen, findet man S. i46 folg. 
Viel gerathen, diesem Missverhältnis, rmd den, 
zum Glück mehr unangenehmen, als im Ganzen 
nachtheiligen Folgen zu begegnen, wird eben nicht; 
aber es lässt sich da auch nicht viel rathen, und 
würde es, es wäre nicht gut. wenn man, über ei¬ 
nen gewissen Grad hinaus, lolgte. Dies Missver- 
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hältniss des frühem männlichen Lebens ist und bleibt 
ein Grundriss uud die erste, aufgedrungene Vorbe- 
reitung zum spätem, innerhalb des Hauses und 
draussen in der Welt: es soll das seyn, uud mag 
es immer bleiben; denn da Keiner dies immer nach 
Wunsch und zum Besten wenden kann, so ist es 
gewiss im Ganzen besser, dass auch jenes nicht im- 
iner also zu wenden steht. Der Mann muss sich 
hier wer und wie und in welchen Verhältnissen er 
auch sey, eben helfen lernen, und er wird es leich¬ 
ter , wenn er’s dort schon im Kleinen versucht und 

geübt hat. — 
Wie viele hätten den eigentlichen Zweck ihres 

Lebens, ihre wahre Bestimmung, und folglich ihr 
Glück, nicht verfehlt, wenn ihre Äeltern und Er¬ 
zieher klar vor Augen gehabt und klüglich benutzt 
hätten, was S. i54 folg, so einfach und schön gesagt 
wird, dass wir uns nicht enthalten können, die 
Stelle abzusehreiben: „Wer wäre im Stande, von 
der Fülle der Kindheit würdig zu sprechen 1 Wir 
können die kleinen Geschöpfe, die vor uns herum 
wandeln, nicht anders, als mit Vergnügen, ja mit 
Bewunderung anselien: denn meist versprechen sie 
mehr, als sie halten, und es scheint, als wenn die 
Natur, unter andern schelmischen Streichen, die 
sie uns spielt, auch hier sich ganz besonders vori¬ 
ges etzt , uns zum Besten zu haben. Die ersten Or¬ 
gane , die sie Kindern mit auf die Welt gibt, sind 
dem nächsten, unmittelbaren Zustande des Ge¬ 
schöpfs gemäss; es bedient sich derselben kunst- 
und anspruchslos, auf die geschickteste Weise, zu 
den nächsten Zwecken. Das Kind, an und für sich 
betrachtet, mit seines Gleichen, und in Beziehun¬ 
gen, die seinen Kräften angemessen sind, scheint 
so verständig, so vernünftig, dass nichts darüber 
ouht, und zugleich so bequem, heiter und gewandt, 
dass man keine weitere Bildung für dasselbe wün¬ 
schen möchte. Wüchsen die Kinder in der Art 
fort, wie sie sich andeuten, so hätten wir lauter 
Genies. Aber das Wachsthum ist nicht blos Ent¬ 
wickelung; die verschiednen organischen Systeme, 
die den Einen Menschen ausmachen, entspringen 
aus einander, folgen einander, verwandeln sich in 
einander, verdrängen einander, ja zehren einander 
auf, so dass von manchen Fähigkeiten, von man¬ 
chen Kraftäusserungen, nach einer gewissen Zeit, 
kaum eine Spur mehr zu finden ist. Wenn auch 
die menschlichen Anlagen im Ganzen eine entschie¬ 
dene Richtung haben, so wird es doch dem gröss¬ 
ten und erfahrensten Kenner schwer seyn, sie mit 
Zuverlässigkeit voraus zu verkünden; doch kann 
man hinterdrein wohl bemerken, was auf ein Künf¬ 
tiges hingedeutet hat.“ -— 

Es ist bekannt, wie die blutigen Opfer der mo¬ 

saischen Religion, und was damit zunächst zusam¬ 
menhing, bisher, historisch, psychologisch und mo¬ 
ralisch, abgeleitet und gewendet worden sind; was 
man folgernd, oder doch ausspinnend, von diesen 
Ideen vornehmlich auch für einen entscheidenden 
Gebrauch in einer der Hauptlehren des Christen¬ 
thums (besonders nach der Darstellung des Paulus, 
und, vor allem, des Briefs an die Hebräer,) ge¬ 
macht hat; wie aber auch, wer mit unbefangenem 
Forschergeiste und consequentem Denken das Sy¬ 
stem von jeher prüfte, eben hier keinen genügen¬ 
den Zusammenhang, weder für sein Denken, noch 
für sein Empfinden und Wollen gefunden hat — 
weshalb denn eben von da aus, durch alle Jahr¬ 
hunderte der christlichen Religionsgeschichte, so 
viele Gegner sich gebildet haben, oder so wider¬ 
strebende, zum Theil empörende Theorien ergrü- 
belt, uud wohl auch dem Gewissen aufgedrungen 
worden sind. Man fasse aber — was man eben in 
diesem Buche wohl am wenigsten erwartete — man 
fasse die, in dem mehrmals erwähnten Abriss der 
Urgeschichte des Menschengeschlechts nach Moses, 
so klar und ohne alles Aufheben vorgetragene, ori- 
ginellej höchst einfache, Instorische Ansicht, wel¬ 
cher auch nicht Eine Stelle der heiligen Schriften 
w iderspricht, mache davon in strenger Consequenz 
die Anwendung auf alles, was damit in der Lehre 
Moses und der Apostel zusammenhängt: und — so 
findet Ref. es wenigstens — alles hängt zusammen, 
alles wird Licht; selbst die düstern Bilder und 
künstlichen Anspielungen jenes genannten Briefs 
werden es. -— Luther sagt einmal, gerade im um¬ 
gekehrten Verhältnis mit dem Verf., wo er über 
Kirchengemälde spricht: Möchten etliche meinen, 
solches sey nicht meines Ambts, sintemal ich ein 
geistlicher Doctor bin, auch hier nicht Orts, ehr¬ 
lich drein zu greifen. Gegen die halt’ ich : wer 
Eines Dings Herr und Meister ist kräftiglieh, der 
kann mit GotVauch in andern hass Rath stellen 
und predigen, verstehet auch wohl, wo Redens 
mannhaft stehet, und lässet euch fein den Block 
liegen, so ihm die Fäuste nicht darnach gewachsen 
sind/4 —1■ 

Indem wrir aber über ein so gefälliges, heileres 
Buch so ernst geworden, ja sogar in die gelehrte 
Speculation und räthliche Behutsamkeit der Theo¬ 
logen gerathen sind, fühlen wir, es sey Zeit, ab¬ 
zubrechen. Und das geschehe denn auch, uud eben 
so, vrie wir angefangen haben: mit hoher Achtung 
gegen den Verf., mit Dank für den Genuss und 
die Belehrung, die er uns auch in diesem-Werke 
geschenkt, und mit freudigem Erwarten baldiger 
Fortsetzung, 

Hey Breitkopf und Härtel in Leipzig, den Kerlegern dieser Lit. Zeitung, sind auch die darin ange¬ 

zeigten Bücher immer zu, haben. 
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lieber eine besondere Art des übermässigen Mo¬ 

natsflusses. Ein Beytrag zur Diätetik und Me- 

dicin für Aerzte, Mütter und Erzieherinnen von 

D. Carl Hohnbaum etc. Erlangen, bey C. G. 

Fr. Breuning. 1811. 8. XII u. 87 S. 

Wenn es wahr ist, dass ein richtiger und ratio¬ 
neller Heilplan einzig und allein auf genaue und 
gründliche Diagnose, durch tiefe Aetiologie erör¬ 
tert, beruhe, so verdienen wohl die Aerzte allen 
Dank und alle Aufmerksamkeit , welche dieselbe 
von einer gegebenen Kranklieitsform durch Aufsu¬ 
chung und Aufzählung der mannigfachen, sie be¬ 
gründenden Ursachen zu erhellen und zu berichti¬ 
gen, und darnach an der Hand der Erfahrung ei¬ 
nen rationellen Heil plan zu entwerfen suchen. Diess 
reine Streben nach Wahrheit und Licht fördert, 
erweitert und vervollkommnet unsre Kunst mehr, 
denn jene leere phantastische Speculation, in wel¬ 
cher unberufne Jünger in den letzten Decennien 
sich so sehr gefielen. Es ist daher sehr lobens- 
werth, und für unsre Kunst, als praktische Kunst, 
von sehr erspriesslichen und heilsamen Folgen, 
wenn Männer, denen die Ausbildung unserer Kunst 
eben so sehr am Herzen liegt, als das Wohl der 
Menschheit, unter den unzähligen Kraukheitsfor- 
men , welche sich ihrem Wirkungskreise darbieten, 
eine besonders aus wählen, sie von allen Seiten be¬ 
trachten , ihr Wesen erspüren, die mancherley 
Quellen, aus welchen sie entspringt, aufsuchen, 
sie durch vernünftige diätetische Vorschriften für 
Mütter und Erzieherinnen zu verhüten, und die 
schon ausgebildete an der Hand der Erfahrung 
durch passenden Heil plan zu entfernen sich be¬ 
mühen. 

Von diesem angegebenen Gesichtspunct aus be¬ 
trachtete der würdige Verf. eine specielle Anoma¬ 
lie des monatlichen Blutflusses in diätetischer und 
therapeutischer Hinsicht. Und er verdient durch 
diese wohlgelungene Arbeit unsre Aufmerksamkeit 
um so mehr, je mehr er sich hat angelegen seyn 
lassen, die Aetiologie dieser Krankkeitsform genau 
zu erörtern, und die Diagnose zu berichtigen, und 
unsern Dank, je lebhafter er Aerzte, Mütter und 
Erzieherinnen zur Verhütung dieser Krankheit, zu 
Welcher schon in frühem Jahren der erste Grund 
gelegt wird, auf bessere physische und moralische 

Erster Band. 

Erziehung aufmerksam macht, und je mehr er sich 
durch die gegebenen diätetischen Vorschriften, und 
den entworfenen Heilplan als einen denkenden und 
prüfenden Arzt beurkundet. Er beschränkt sich 
bloss auf eine Art des übermässigen Monatsflusses, 
sucht und findet den Grund desselben in gesunke¬ 
ner Reproduction und gesteigerter Sensibilität durch 
fehlerhafte Erziehung und andere schädliche Ein¬ 
flüsse herbeygeführt, und bestimmt so sein Buch 
theils für Aerzte, theils für Mütter und Erziehe¬ 
rinnen. Die erstem werden darin manches Gute, 
Wahre und Brauchbare, und in Hinsicht der Cur 
ein sehr rationelles Heilverfahren finden; die letz¬ 
tem aber, fürchtet Rec, werden es, die diätetischen 
Vorschriften abgerechnet, ohne .grosses Interesse 
durchblättern, und es wegen der für sie unverständ¬ 
lichen Sprache mit Kopfschülteln weglegen. 

Nachdem der Verf. in den 6 ersten §§. den 
monatlichen Blutfluss in physiologischer Hinsicht, 
wo wir aber nichts Neues und Besonderes gefun¬ 
den haben, betrachtet, sagt er, dass es Individuen 
gebe, welche schon in den ersten Jahren nach dem 
Hervortritt dieser Absonderung an heftigem Blut— 
fluss oder an längerer Dauer desselben ohne wei¬ 
tere Beschwerden und ohne weitere unmittelbare 
Folgen für die Gesundheit litten. Aber nach eini¬ 
gen Jahren, oder bald nachdem sie verlieyrathet, 
stellten sich mancherley Folgen und Störungen ein, 
die mit jenem Blutfluss bald in näherer bald in 
entfernterer Verbindung ständen, und oft gar nicht, 
oft nur mit grosser Mühe beseitigt werden könn¬ 
ten. Mit Recht sucht der Vf. den ersten Grund 
und die vorzüglichste Veranlassung dazu in frühen 
Jahren, und zwar in fehleihafter mütterlicher Er¬ 
ziehung und falscher Richtung der Geisteskräfte, 
wo auf Kosten des irritabeln und reproductiven Sy¬ 
stems das sensible gesteigert und zu einer abnor¬ 
men Höhe gebracht werde. Möchten diess doch 
Mütter und Erzieherinnen und namentlich die Be¬ 
wohner der grossem Städte, die ihre Kindei den 
Kinderjahren und den kindlichen Beschäftigungen 
nicht früh genug entreissen, und sie in die gesell¬ 
schaftlichen Zirkel, um den sogenannten guten 1 on 
zu lernen, nicht frühzeitig genug einfuhren kön¬ 
nen, beherzigen! Bewahrten diese ihre Kinder soig- 
fältiger vor unzeitiger Lectüre schlüpfriger Ro¬ 
mane, und vor zu frühem Besuchen des Ihealers, 
das sie oft an Geist und Herz verdirbt, und wen¬ 
deten diese bey ihrer Kindererziehung ihr Augen¬ 
merk mehr auf Ausbildung des Körpers, und vve- 
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niger auf zu frühe Entwickelung dev Geisteskräfte, 
so würden sie sich gesundere Kinder, und dem 
Staate brauchbarere Bürger erziehen und erhalten. 
Daher bemerken wir diess Leiden des weiblichen 
Geschlechts mehr in grossen Städten unter der ge¬ 
bildeten Classe, die in der physischen Erziehung 
der Kinder so manchen Fehlgriff thut, und weni¬ 
ger auf dem Lande, wo in der Regel mehr der 
Körper als der Geist ausgebildet wird. 

Dergleichen Geschöpfe, sagt der Verf.,, haben 
gewöhnlich ein kränkliches und schwächliches An¬ 
sehen, ihren Gliedmassen fehlt die ihrem Geschlecht© 
in diesen Jahren eigene Rundung und Fettanlage, 
ihrem Auge Glanz und Lebhaftigkeit. Um dasselbe 
sind bläuliche Ringe gezogen. Die Farbe der Haut 
ist bleich, und ins Gelbe schielend, die Haut selbst 
schlapp und runzlicht; den Lippen und Wangen 
fehlt die frische Rothe, und der Busen bleibt in 
seiner Ausbildung zurück. Mehr oder weniger lei¬ 
den sie an Verdaumigsbeschwerden, Verstopfung 
oder Diarrhöe; einige sind mit Würmern geplagt; 
Hände und Fiisse sind oft kalt. Dabey ist" eine 
mehr oder weniger an Melancholie gränzende Gei¬ 
stesstimmung die herrschende; und das in diesen 
Jahren erwachende Verlangen nach dem zweyfen 
Geschlechte äussert sich nicht durch eine mufflige 
Annäherung an dieses, oder durch das ßestteben, 
es durch Erhöhung und Entfaltung seiner Reize 
zu gewinnen, sondern durch veiborgen© Seufzer 
und durch geheime Wünsche und Bilder, die oft 
nur poetische Erzeugnisse der Phantasie sind.- Mit 
dieser ernstem Seelenstimmung ist denn auch eine 
leichtere Beweglichkeit des Nervensystems durch 
jeden unangenehmen Eindruck auf dasselbe verbun¬ 
den, und Herzklopfen, Zittern, Abgeschlagenheit 
in allen Gliedern sind die gewöhnlichen Folgen 
aller unangenehmen Gemüthsbewegungen. Diess 
das Bild der Anlage zu einer Krankheit, welche 
nun erst im Verlaufe des Lebens ihre Erweiterung 
erhält. — 

Auf diese Anlage, in welcher wir das wahre 
Bild erhöhter Sensibilität und deprimirter Irritabi¬ 
lität durch zweckwidrige körperliche und geistige 
Ausbildung herbeygefiihrt erblicken, folgt aber nicht 
bey allen Individuen eine zu starke monatliche Rei- 
nigung, eben so wenig als auf phthisische Anlage 
nicht immer Phthisis erfolgt. Leben solche Mäd¬ 
chen unter sonst günstigen Verhältnissen, so blei¬ 
ben sie in jungfräulichem Zustande oft ganz oder 
noch wenigstens eine geraume Zeit laug von diesem 
Leiden verschont. Allein kaum haben sie diesen 
mit dem ehelichen vertauscht, und kommen dazu 
in der Folge noch andre schädliche Einflüsse, die 
jener \ erein auf Geist und Körper oft mit sich 
führt, so zeigt sich gar bald und gar leicht eine zu 
starke monatliche Reinigung, bald mit, bald ohne 
besondere Störungen und Beschwerden für ihre 
ubiige Gesundheit; so dass diese Krankheitsform 
fast unter die chronischen Leiden des zweyten Ge- 
''chlechts gerechnet werden kann. Vorzüglich wird 
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diess Uebel befördert, und in der Ehe besonders 
her bey gern feil durch die Verbindung mit einem, 

dem Weibe an physischer Kraft überlegenen Manne, 
durch öftere Schwangerschaften, durch schnell auf 
einander folgende \Vochenbetten, durch schwere 
Arbeiten, schlechte Kost, vielen Aerger, starke Be¬ 
wegungen, durch geistige Getränke, warme feuchte 
Luft, Sorge, Kummer und andere deprimirende 
Leidenschaften, und wir fügen noch hinzu, durch 
den zweckwidrigen Gebrauch der Kohlentöpfe in 
der niederrc Classe. Auf diese und andere schädli¬ 
che Einwirkungen nach Beschaffenheit des Subjects 
bald in stärkerm, bald in geriugerm Grade folgt 
denn bald früher , bald später jener krankhafte Zu¬ 
stand des zu häufigen oder zu lang dauernden Mo¬ 
na tsflusses baid mit schnellem, bald mit langsa¬ 
mem Übeln Folgen für den ganzen Organismus. 
Gewöhnlich leidet dabey oder dadurch die Repro- 
duction wie das ganze irritable System. Daher 
mangelnder Appetit, Uebelseyn, Magenbeschwer¬ 
den , Diarrhöe, Mattigkeit, Zerschlagenheit in al¬ 
len Gliedern, allmälige Abnahme an Körpermasse. 
Die Haut wird bleich oder schwarzgelb.- Die Kran¬ 
ken magern immer mehr ab, und alle Functionen 
gehen träge und langsam von statten. Die Sensi¬ 
bilität steigt dabey immer höher. Daher sind diese 
Personen sehr verdrüsslich, mürrisch, mit sich 
selbst unzufrieden und über alles empfindlich. Der 
kleinste Umstand kann sie ausser Fassung und zu 
Tb ränen bringen, sie leiden öfters an Zittern, Flerz- 
klopfen, Beängstigung, Kopfweh, Schwäche des Ge¬ 
sichts, Kälte der Gliedmassen:, haben keinen rulii- 
gen und erquickenden Schlaf und schwere Träume. 
Diese Erscheinungen, die sämmtlich auf erhöhter 
Sensibilität, und deprimirter Irritabilität beruhen, 
finden bald m stärkerm bald in geringerm Grade, 
bald nach kürzern bald nach langem Zeiträumen 
Statt, und lichten sich alle nach Beschaffenheit des 
Subjects, wie nach der Dauer des Blutflusses und 
der Mynge des secernirten Blutes. Bey einigen 
zeigt sich der Blutflnss aller 8 oder i4 Tage, bey 
andern aller 4 Wochen, bey einigen geht das Blut 
Tropfen- bey andern Unzenweise ab. Einige ve- 
getiren ohne weitere gefährliche Folgen leidlich 
dabey fort, und erholen sich darnach etwas, an¬ 
dere kränkeln immerwährend fort, und leiden un¬ 
aufhörlich an den angezeigten Beschwerden. Die 
gewöhnlichste Folge davon ist , Unfruchtbarkeit, 
oder doch leicht entstehende abortus. Dauern un¬ 
ter Einwirkung schädlicher Einflüsse, die oft nicht 
entfernt wTerden können, diese Störungen in den 
zur Zeugung bestimmten Organen fort, und wird 
die gewöhnliche Absonderung der Gebärmutter zu 
einer krankhaften umgestimrnt, so werden noch an¬ 
dere Organe in Mitleidenschaft gezogen, und der 
ganze Organismus rückt seinem Verfall allmälig 
immer näher. Und diess geschieht, wie der Verf. 
erinnert, gewöhnlich auf zweyerley Wegen: Ent-* 
weder sinken die Omane der Reproduktion so tief 
unter den Normalgrad herab, dass die ganze Ma- 
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schine nicht mehr bestehen kann. Daher leuko- 
phlegmatiseher Zustand, oder Abzehrung biswei¬ 
len mit Uungensucht. Oder die Sensibilität steigt 
so weit hinauf, dass gänzliche oder partielle Un- 
thätigkeit der sensoriellen Organe eintritt; daher 
Apoplexie, partielle Lähmung, und das ganze Heer 
von Nerven- und krampfhaften Zufällen, von wel- 
clien das weibliche Geschlecht so sehr heimgesucht 
wird. Letzteres sucht der Verf. durch eine sehr 
interessante Krankengeschichte, aus seinem Wir¬ 
kungskreise liergenommen, zu erläutern. 

Die nächste Ursache der übermässigen monat¬ 
lichen Reinigung getraut sich der Verf. bey dem 
gegenwärtigen Zustande unsers Wissens nicht zu 
bestimmen; als nähere Ursache nimmt er aber im 
i4ten §. eine den Normalgrad überschreitende zu 
grosse Ahsonderungsthäfigkeit (actio secretoria) der 
Gebärmutfergefässe an, welche wiederum von un¬ 
gleicher Vertheilung oder von nicht normaler Er¬ 
höhung des Sensibilitäts -P'rincips, durch schädliche 
Einflüsse auf dieses, oder durch verminderte Assi¬ 
milation und Reproduetion herbeygeführt, bedingt 
ist. Und so ist nach ihm die übermässige monat¬ 
liche Reinigung Folge einer krankhaften Absonde¬ 
rung der Gelasse* der Gebärmutter. 

Nachdem der Verf. den Einfluss des Nervensystems 
auf das Geschäft der Secretionen; und namentl. auf 
die Absonderung des monatl. Blutflusses durch sehr 
interessante Erscheinungen aus der Physiologie und 
Pathologie dargethan, und ein ähnliches Weehsel- 
verhällniss zwischen den Systemen der Sensibilität 
auf einer, der Assimilation und Reproduetion auf 
der andern Seite, wodurch die eine Function, durch 
die andere bedingt, erhalten, erhöht und vermin¬ 
dert wird, in gehöriges Licht gesetzt hat, sucht er 
die Entstehung der in Rede stehenden Krankheits¬ 
form aus diesem Wechselverhältniss abzuleiten, in¬ 
dem der Grund des Missverhältnisses jener Systeme 
in einer angebornen, oder durch fehlerhafte Er¬ 
ziehung erworbenen Anlage dazu liegt. Schon bey 
Kindern, sagt der Verf., sehen wir die Sensibilität 
über die Irritabilität und Reproduetion oft so vor¬ 
waltend, dass sie durch die grösste Aufmerksam¬ 
keit von Seilen des Arztes und der Eltern nicht 
umgeändert werden kann. Kommt dazu noch feh¬ 
lerhafte physische Erziehung und eine dem zarten 
Kindesaller nicht entsprechende Alimentation und 
in spätem Jahren eine solche moralische Erziehung, 
Welche den aufkeimenden Geist verkrüppelt und 
erdrückt, so ist der künftigen Entwickelung der 
Krankheit Thor und Thür geöffnet. Die höhern 
und niedeni organischen Gebilde, welche bloss in 
harmonischer Verbindung Gesundheit geben und 
erhalten können, trennen sich immer mehr von 
einander. Gesellen sich in der Folge noch andere 
schädliche Einflüsse, die die Ehe und das Lehen 

in geselligem Verein oft mit sich bringt, dazu, so 
Wird die Trennung jener noch mehr befördert und 
unterstützt, und tritt endlich als Krankheit hervor. 
Die Actiou des sensibein Systems bekommt eine ! 

falsche Richtung, die Assimilation gellt nicht gehö¬ 
rig von statten, beyde können einander nicht mehr 
gehörig unterstützen, und auf einander einwirken, 
und die Natur, welche in den Jahren der Puber¬ 
tät nur bey vollkommner Integrität und Zusammen¬ 
stimmung dieser verschiedenen Systeme, zur Fort¬ 
pflanzung der Gattung hinwirken kann, verschwen¬ 
det ihre Kräfte in normwidrigen und krankhaften 

Secretionen. — 
Der Prognose hat der Vf. keiner Erwähnung 

gethan, was Rec. um so mehr wundert, da die 
Diagnose und Aetiologie so genau und gründlich 
erörtert, und die.ganze Schrift vorzüglich für jün¬ 
gere Aerzte zu einem Leitfaden bestimmt zu seyn 

scheint. 
Durch das empfohlene therapeutische Heilver¬ 

fahren, das wir eben so rationell als praktisch be¬ 
währt gefunden, zeigt sich der Vf. als einen den¬ 
kenden und prüfenden Arzt. Er gründet solches 
auf die eben angegebene Ansicht, und sucht das 
Missverhältnis» der verschiedenen organischen Ge¬ 
bilde, auf welchem jene Krankheitsform beruht, 
theils durch gegebeue diätetische Vorschriften, theils 

durch bewährte Heilmittel, bey deren Wahl und 
Gabe er dem jüngern Arzte manche trefliche Regel 
gibt, zu lieben und zu entfernen. Er fängt zuvör¬ 
derst bey der ersten Entstehung dieses Lehels an, 
und empfiehlt nicht allgemeine und verjährte diä¬ 
tetische Erziehungs-Regeln, sondern solche, wel¬ 
che der angebornen und erworbenen Disposition, der 
Constitution , und der Temperatur der kindlichen 
Functionen in moralischer und physischer Hinsicht 

entsprechen. 
Bemerkt man bey Kindern schon von der Gehurt 

an in dem Geschäfte der Assimilation mancherley 
Störungen und dabey eine leichte Beweglichkeit des 
Nervensystems auf äussere Einflüsse oder eine er- 
höhete Thätigkeit der Seelenverrichtungen überhaupt, 
so sey man streng und aufmerksam bey der "Ward, 
wie der Quantität der Nahrungsmittel. Vertragen 
solche Kinder die Muttermilch nicht, oder wirken 
Während des Stillens auf die Mutter Leidenschaf¬ 
ten , so gebe man diesen eine gesunde Amine. 
Manche von ihnen vertragen durchaus weder lhie 
rische Milch noch Suppe von weisser Brodrinde, 
wohl aber eine verdünnte Bouillon mit oder ohne 
Eygelb, oder die von Hildebrandt, empfohlene Bier¬ 
suppe. Nächstdem gönne man ihnen freye Bewe¬ 
gung im Bette oder auf einem Teppiche, wie den 
Zutritt und Genuss einer frischen reinen Luft. 
Von physischer Seile schütze man sie vor allem, 
was nachlheilig auf die noch schlummernden und 
nach und nach ej wachenden Seelenfähigkeiten wir¬ 
ken kann. In spätem Jahren entziehe man ihnen 
keineswegs den Umgang mit ihres Gleichen, und 
überlasse sie mit einander den kindlichen Spielen, 
und solchen Beschäftigungen, die der stufenweise 
geschehenden Entwickelung sowohl der geistigen 

als der körperlichen Kräfte angemessen sind. Kin¬ 
der, die mit Erwachsenen zu olt und zu viel zu- 
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samraen sind, und sich in ihren Zirkeln aufhalten, 
werden zu früh ernst, und kränkeln in der Folge 
gar leicht, an Geist und Körper. Vorzüglich aber 
suche man in den Jahren der Fubertäts-Entwicke¬ 
lung den jugendlichen Frohsinn durch geselligen 
Umgang mit jungen Leuten zu unterhalten, lund 
zwänge das zarte Gemüth nicht zu früh in das steife 
Gewand der Etikette, und des sogenannten guten 
Tons, Man bewahre sie sorgfältig vor der unzei¬ 
tigen Lectiire schlüpfriger Romane, vor zu frühem 
Besuchen des Theaters, und vermeide in ihrer Ge¬ 
genwart alle Gespcäche, die auf Liebesgeschichten, 
Ehe oder auf das gegenseitige Verhältnis beyder 
Geschlechter zu einander Bezug haben. Nichts wirkt 
nachtheiliger auf sie als zu früh erweckter Ge- 
sclilechtstrieb; mail bewahre sie vor Einsamkeit, 
vor vielem und langem Tanzen, und erlaube ihnen 
solche Bewegungen, die Geist und Körper gleich¬ 
zeitig ausbilden. 

Findet der Arzt krankhafte und veränderte Ac¬ 
tion des Nervensystems und der geistigen Functio¬ 
nen , als Folge gestörter Assimilation, so suche er 
dieser durch zweckmässige diätetische und therapeu¬ 
tische Vorschriften aufzuhelfen. Zeigen sich gastri¬ 
sche Symptome, Verschleimungen und Hinderun¬ 
gen des freyen Blutumlaufs, durch das venöse Sy- 
slem des Unterleibs, so fördere und unterstütze er 
das Assimilationsgeschäft nicht durch stärkende Mit¬ 
tel und nährende Diät, welche da mehr schaden als 
nutzen würde, sondern durch Entfernung derjeni¬ 
gen Stoffe, welche als örtliche Schädlichkeiten oder 
als Producte krankhafter Secretion der assimilativen 
Organe das Geschäft der Verdauung beschränken. 
Unter diesen Umständen gehe er ausleerende Mit¬ 
tel , oder verbinde diese mit stärkenden. Unter die¬ 
sen zeigt sich das Rheum entweder als blosser wäss¬ 
riger Aufguss oder als tinctura Rhei aquosa, nach 
Befinden der Umstände bisweilen mit Mittelsalzen 
verbunden, sehr heilsam. Sind auf diese Art jene 
Hindernisse in den ersten Wegen beseitigt, sogehe 
man sodann zu solchen Mitteln über, welche den 
Ansatz der organischen Masse noch ferner beför¬ 
dern. Hierher gehört die Chinarinde, bittere Ex- 
tracte, die Quassia und selbst die Martialia. Wird 
dadurch das Geschäft der Assimilation befördert und 
unterstützt, so schwinden dann die Symptome einer 
erhöheten Nerventhätigkeit von selbst. Wo nicht, 
so verordne man warme Bäder, welche die Sensi¬ 
bilität im ganzen Körper gleichmässig herabstim- 
men, seltner und nur mit grosser Vorsicht wende 
man Narcotiea an, weil diese das Sensibilitätsprin- 
cip an seiner Quelle, dem Sensorium, selbst an¬ 
greifen , und leicht andere und noch schwerere Ue- 
bel erregen. 

( Der Beschluss folgt.)' 

Kurze Anzeigen. 

Pädagogik- Okservationes in paedagogioes recen- 

tioris vim atque ejßcaciam, in usum iuventutis 

studiosae. Scripsit ad summos in philosophia ho- 

uores obtinendos Jo» ylndr• Godofr. S16 uh 6, scho— 

lae Stolberg. Rector. Nordhausen, bey Nitzsch, 1811. 
88 S. in ß. 

Die Wittenbergeriphilos. Facullät hat dem Hrn. 
Verf. (der 1786 geboren, seit 1808 das Schulamt 
bekleidet) die Doctorwürde ertheilt, und diess ver¬ 
anlagte ihn diese Schrift auszuarbeiten, in welcher 
er sich zuerst über manche Vorzüge und Fehler 
unsers Zeitalters verbreitet; er kömmt sodann S. 
26 ff. auf manche Vorschläge der neuern Pädagogik, 
besonders Fichte’s Empfehlung einer Nationalerzie- 
hung, Pestalozzi* s viel besprochene Methode, auf 
andere neue Methoden der Erziehung sowohl als 
der Unterweisung, und macht gelegentlich mehrere 
gute Bemerkungen. Wir wünschten nur, dass eine 
strengere Ordnung in ihnen herrschte und auf den. 
ganzen Vortrag mehr Sorgfalt gewandt wäre. Zu¬ 
letzt schlägt der Vf. noch ein jährlich zu haltendes 
Sittengericht und in jeder Provinz anzustellende Cen- 
soren vor. Nihil magis, sagt er, ad summam sin- 
gulorum commoditatem atque jn’osperitatem factum 
quivis intelligit, quam ut iudicium anniversarium 
de hominum vita ac moribus sit promtum et grave. 
Doch sollen die Censoren nicht bis in die Küche ei¬ 
nes Jeden gucken dürfen. Noch ein Vorschlag ist c 
zu den Ständen und Classen der Bürger soll noch 
eine Ehrenclasse hinzugefügt werden, in der jeder 
um den Staat vorzüglich verdienter Bürger seinen. 
Platz erhält. Am Schlüsse hat der Vf. seinen kur¬ 
zen Lebenslauf angehängt. 

Sphragis tik. Dissertation sur un sceau d’ Alaric, 

Roi des Goths, par A. L. Millin — 8 S. 8. 

Aus dem Mag. encyclop. abgedruckt. Nicht 
Schönheit der Arbeit, sondern Seltenheit geschnit¬ 
tener Steine aus dem Mittelalter macht diesen lntaglio 
wichtig, auf welchem ein jugendliches Brustbild 
mit der Umschrift Alaricus Rex Gothorum steht. 
Ist es Alarich I., so ist der Stein mehr als 100 Jahre 
älter als der Siegelring Childerichs von Gold, den 
man für den ältesten hält. Der gegenwärtige ist 
ein harter Slein. Gehört er Alarich II. an, wie es 
allerdings wahrscheinlicher Ist, wie kam er auf das 
Schloss zu Ambras in Tyrol, wo ihn schon Ke^ss— 
ler sah? Vermutlilich war es durch Kauf dass er 
dorthin gelangte. Jetzt muss er sich in Wien be¬ 
finden. Die Zeichnung ist nach einem Abdrucke 
gemacht, den Madame de Mello besitzt und Hrn. 
Millin mittheilte. 

Bey Breitkopf und Härtel in Leipzig, den Perlegern dieser Lit. Zeitung, 
zeigten Bücher immer zu haben. 

sind auch die darin ange- 



345 346 

Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 20. des Februars 44. 1812. 

Beschluss 

der Anzeige über eine besondere Art des über¬ 

mässigen Monatsßusses. 

Entwickelt sich das Uebel noch später mit den 
wachsenden Jahren, oder durch die drückenden Ver¬ 
hältnisse der Ehe., so muss auch darnach der Arzt 
sein Heilverfahren zu modifieiren suchen. Man 
lasse solche Individuen, bey welchen jene Disposi¬ 
tion Statt findet, nicht zu frühe, solche aber, bey 
denen .es schon wirklich zugegen ist, nicht früher 
als nach der Beseitigung desselben, heyrathen. 
Frauen, die daran leiden, müssen bis zu ihrer völ¬ 
ligen Genesung sich des Beyschlafs gänzlich enthal¬ 
ten; weil sonst alle Mühe und alle Mittel vergebens 
sind. Selbstbefleckung befördert und unterhält das 
Uebel, daher richte auch darauf der Arzt seine 
Aulmerksamkeit. Frauen, welche ehedem dieser 
Krankheit unterworfen waren, dürfen iine Kinder 
gar nicht oder doch nicht lange stillen, denn oft 
ersch' int während des Stillens zu ihrem und ihres 
Kindes grössten NaehthejJ. die monatliche Reinigung; 
sie müssen sich ferner aller schweren Arbeiten, des 
vielen lanzens, und aller zu starken körperlichen 
Bewegungen gänzlich enthalten. Unterhalten unbe¬ 
friedigte Liebe, Sorge, Kummet und andere depri- 
mirende Leidenschallen das Uebel, so suche man 
diese, so weit es möglich ist, zu beseitigen. Eine 
Reise, der Aufenthalt auf dem Lande. Entfernung 
des Orts und der Person thut in solchen Fällen oft 
Wunder. Die Diät erfordert nach den verschiede¬ 
nen Stadien der Krankheit eigne Rücksicht und be¬ 
sondere Modification. Ausser jener Periode em¬ 
pfehle man solchen Kranken animalische Kost, gut 
ausgegolirnes Bier, guten alten Wein. Während 
der Periode untersage man ihnen alie geistige Ge¬ 
tränke, weil diese die Thätigkeit der Gefässe noch 
mehr beschleunigen, und die Action des Nervensy¬ 
stems noch mehr in Aufruhr bringen würden, da¬ 
gegen erlaube man ihnen vegetabilische Kost, und 
besonders säuerliche Früchte. Zu allen Zeiten ist 
ihnen aber der Genuss der Hülsenfrüchle, und an¬ 
derer schwer verdaulicher Mehlspeisen nicht zu ge¬ 
statten. — Auch die Wahl und Gabe der Heil¬ 
mittel richtet sich nach den verschiedenen Stadien. 
Ausser der Menstruations-Periode muss de« Arztes 
Aufmerksamkeit auf die Grundursache, d. i. auf 
das Statt findende Missverhältnis zwischen der Re- 
produclion und Sensibilität gerichtet seyn. Zeigt 

Enter Band. 

sich das Darniederliegen der Assimilations - Organe 
in sogenannten gastrischen Symptomen, so begegne 
man diesen auf die oben angegebene Wehe. Liegt 
wirkliche Alonie in diesen Organen zu Grunde, so 
kann man grosse Vortheile von dem Gebrauch der 
China, der bitlern Extracle, der Quassia und der 
Eisenmittel erwarten. Die Marlialia wende man 
mit Vorsicht und Einschränkung an, und wähle sol¬ 
che Präparate, welche mit flüchtigen Substanzen 
verbunden sind. Von diesen verdienen vorzüglich 
die Eisennaphte, und die Bestucheffische Nerven- 
tinctur genannt zu werden. Gegen die sich zeigen¬ 
de erhöhete Sensibilität warnt der Verf. mit Recht 
vor unzweckmässigem Gebrauch der narkotischen 
Mittel, und namentlich dem des Opiums; indem 
solches bey einer bloss vorübergehenden, nicht aber 
beharrlichen Erhöhung des Sensibilitäts-Princips in- 
dicirt sey. Rec. findet eben dies durch eigne Er¬ 
füllung am Krankenbette bestätigt. So nützlich und 
heilsam der Mohnsaft sich auch bey erhöheter Sen¬ 
sibilität in acuten Fiebern, wie z. B. im Synochus 
systematis irritabilis, im Typhus versatilis und 
rheumatischen Fieber zeigt, so schädlich und zweck¬ 
widrig ist er in der, die wrir mit dem Verf. eine 
beharrliche nennen. Statt dieses heftig wiikenden 
Mittels verordne man lieber die gelinder wirkenden, 
wie die Radix Ipecac. in refracta dosi, auch wohl 
das Extr. JFyoscyami, das nicht so stark w'ie 
das Opium auf das Gefässystem wirkt. Nächstdem 
empfiehlt der Verf. noch die China, Quassia, die 
Extr. amara, und vorzüglich die Zimmt - und Cas- 
sienrinde. Letztere sollen nach der Ansicht des Vfs, 
vorzüglich die Sensibilität des Gefasstem« ohne 
schädliche Nebenwirkungen aul das Nervensystem 
zu äussern, vortheilhaft herabstimmen. 

Ungeachtet der vermehrten Menstrual-Secretion 
während der Periode ihrer Erscheinung dieselbe 
Ursache zu Grunde liegt, so muss der Arzt sein 
Heilverfahren , weil ausser jenen Systemen auch das 
System der Blutgefässe mehr oder weniger Antheil 
nimmt, elwras zu modifieiren suchen; indem die 
dort empfohlenen Mittel nicht in allen Fällen und 
nicht in der Gabe anwendbar sind. Der Verf. em¬ 
pfiehlt bey zu starker monatlicher Reinigung das 
Nilrum, das Kali tartaricum, und die Tamarinden, 
und bey hoher Stimmung des sensibeln Systems die 
Verbindung dieser Mittel mit der Radix Ipecac., 
Extr. Hyoscyam, auch wohl nach Befinden der Um¬ 
stände mit Opium. Von der Digitalis hat er noch 
keine Erfahrung; bey dem Gebrauche der vorzüg- 
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licli in neuern Zeiten empfohlenen*sogenannten Ad- 
stringentium, als der Phosphor- und Schwefel- u. 
der Hallerischen Säure empfiehlt er wohl mit Recht 
grosse Vorsicht und Behutsamkeit, weil sie zu den 
Mitteln gehörten, die die organischen Flüssigkeiten 
in Anspruch nähmen, und dadurch, dass sie den Fa¬ 
serstoff des Biuts zur Gerinnung brächten, jene Se- 
cretionen beschränkten. Daher erfolgen auf den 
zu starken und zu häufigen Gebrauch dieser Mittel 
oft chronische Uebel, Kachexie, Wassersucht, Zehr¬ 
fieber und dergl. Aderlass und den Gebrauch der 
Kälte verwirft der Verf. ganz, trockne Schröpfkö¬ 
pfe auf die Brüste rathet er mit vieler Vorsicht, 
verordnet dagegen das Eintauchen der Hände in 
warmen Wein oder Wasser, oder auch warme Fo- 
mentationen auf die Brüste. 

Ungeachtet der Verf. die Therapevtik mit vie¬ 
ler Genauigkeit, Gründlichkeit und fleissiger Um¬ 
sicht auf alles behandelt, so finden wir doch einige 
Mittel gar nicht in Erwähnung gezogen, welche 
Aerzte älterer und neuerer Zeit theils als palliati¬ 
ve, um die augenblickliche Lebensgefahr zu entfer¬ 
nen, theils als gründliche, um das Ut bei bey sei¬ 
ner Wurzel anzugreifen, empfehlen. Zu den letz¬ 
tem gehören die künstlichen Bäder von aromati¬ 
schen Kräutern, oder Stahlkugeln, welche bey er- 
höheter Sensibilität und gesunkener Reproduction 
sich oft sehr wirksam beweisen, ferner die natür¬ 
lichen warmen und kalten Bäder, wir meinen nach 
Befinden der Umstände das Karls- Eger- Dribilr- 
ger- und Pyrmonter - Bad. Personen, die von zu 
starker monatlicher Reinigung sehr erschöpft sind, 
können sehr gute Wirkungen von dem im Früh¬ 
jahre Statt findenden Gebrauche der Kuh- Esels- u. 
Ziegenmilch erwarten; man verordne auch diesen 
schleimige Mittel, arabisches Gummi, Salep, S go. 
Isländisches Moos, Eyermilch, Fleischbrühe und 
Hirschhorn-Gallert. Man verstatte solchen Kran¬ 
ken den Schlaf, und fördere ihn, denn nichts scheint 
die erliöhete Sensibilität besser und gleichmässiger 
herabzustimmen als ein ruhiger und gesunder Schlaf. 
Von den blutstillenden Mitteln, welche bey zu star¬ 
ker monatlicher Reinigung, die dem Leben Gefahr 
droht, angewendet werden müssen, hat der Verf. 
viele gar nicht erwähnt. Sie werden innerlich oder 

. äusserlich angewendet, und scheinen theils speci- 
fisch theils durch Revulsion zu wirken. Zu den 
letztem gehören kleine Aderlässe am Arm; Rec. 
halte vor einigen Jahren eine junge Dame zu be¬ 
handeln. die in verheyrathetem Zustande bey erhö- 
heter Sensibilität an öfterer und häufiger monatli¬ 
cher Reinigung litt, die durch nichts in Ordnung 
gebracht und erhalten werden konnte. Oeftei e und 
leicht entstellende Abortus im 2ten und 3ten Monate 
waren die gewöhnlichste Folge davon. Im vorigen 
Jahre wurde sie wdeder schwanger. Rec. empfahl 
ihr während der Schwangerschaft öftere kleine Ader¬ 
lässe am Arme, welche so viel leisteten, dass das 
Kind gehörig zur Reife und zur Welt gelnacht 
wurde. Kochsalz und Salpeter in starker Gabe 

scheinen durch Revulsion sich ebenfalls heilsam zu 
zeigen. Sie reizen den Magen und leiten dadurch 
ab. Pouteau empfiehlt Ventosen und Blasenpflaster 
auf die Brust, JLeake kalte Fussbäder bis an die 
Knöchel, Chauffier lässt die Füsse in Tücher wi¬ 
ckeln, die in das kälteste Wasser eingetaucht sind. 

Als blutstillende Mittel hat man ausser den mi¬ 
neralischen Säuren, noch die japanische Erde, das 
Drachenblut, und das Gummi Kino empfohlen, 
Ferriar gedenkt mit vielem Lobe des Fingerhuts, 
Starke des Zimmtpulvers mit Blutstein, und Bishop¬ 
rick zu kork eines Mittels aus gebranntem Kupfer¬ 
vitriol, Drachenblut und rectificirtern Weingeist, 
und endlich Melitsch des rohen Alauns als sehr 
wirksamer Mittel bey zu starker monatlicher Rei¬ 
nigung, welche dem Leben Gefahr droht. Als äus¬ 
sere Mittel hat man auch Räucherungen der Ge- 
burtstheile mit Tacamahac und Schwefelblumen, 
Gürtel von Eichenrinde, Galläpfeln und China um 
die Unterleibsgegenden, ferner die schon den Al¬ 
ten bekannten Mutterzapfen, das Binden der Schen¬ 
kel und Arme, das Zusammendrücken der Gebär¬ 
mutter durch eine Bandage, das Ansprützen mit 
kaltem Wasser, das Zustopfen der Mutterscheide 
durch Tampons, Klystiere von Opium, Alaun und 
dergl. gerühmt und empfohlen. 

Philosophie. 

Versuche für die Vervollkommnung der Philoso¬ 

phie. Erster, zweyter und dritter Versuch, die 

Metaphysik, Poesie und Mathematik betreffend. 

Von Karl Ludew. Vo r pah 13 Pred. zu Tzschetzsch- 

now bey Frankf. a. d. O. Berlin, bey Friedr. Mau¬ 

rer, 1811. i4o S. 8. (i2 Gr.) 

Man muss dieses Buch von hinten lesen, wrenn 
man es aus dem rechten Gesichtspuncte ansehen 
will. Es hat nämlich dem Verf. gefallen , seinem 
Buche statt der Vorrede eine Nachschrift mitzuge¬ 
ben, welche sich auf der letzten Seite mit einer 
förmlichen Dedication an die Herren Knapp und 
Diek schliesst, nachdem schun S. n4 eine Art von 
poetischer Dedication an die Fürstin von Neuwied 
eingewebt war. In jener Nachschrift erklärt nun 
der bescheidne Veif., dass er diese Versuche mehr 
zu seiner eignen Belehrung, als zur Belehrung des 
Publicums geschrieben habe. Er wünsche nämlich 
dadurch zu erfahren, was an den Ansichten, die 
er sich seit etwa acht Jahren, insbesondre aber seit 
dem Anfänge des für sein Vateiland unglücklichen 
Krieges gesammelt habe, wohl seyn möge, und was 
Andre das über urtbeilen. ,,Man braucht“ •— setzt 
er mit Recht hinzu — ,.nicht einmal die Geschichte 
„der Philosophie und Religion, sondern nur sich 
„selbst zu kennen, um in Ansehung dieser Wissen¬ 
schaften gegen nichts so misstrauisch zu seyn, als 
„gegen seine eigne Einbildungskraft; und zwar um 
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,desto mehr, je lebhafter sie ist. Es wird mir dess- 
„lialb jede gründliche Beurtheilung dieser Versuche, 
”besonders des ersten, sehr angenehm seyn.“ — 
Da wir nun diese Erklärung für ernstlich halten, 
und überhaupt in dem Vf. einen denkenden Mann 
zu erkennen glauben, dem es nicht darum zu thun 
ist, sich durch irgend einen paradoxen Einfall, 
dergleichen man zu Dutzenden haben kann, wenn 
man seiner Phantasie den Zügel schiessen lässt, ei¬ 
nen Namen zu machen, sondern der vielmehr der 
Wissenschaft, die noch weit vom Ziele ist, einen 
wesentlichen Dienst leisten will: so halten wir es 
auch für Pflicht, ihm und dem Publicum unser 
Urtheil über gegenwärtige Schrift offen und rück¬ 
sichtlos vorzulegen. Wir werden uns aber dabey 
bloss auf den ersten Versuch einlassen, theils weil 
der Verf. selbst darauf den meisten Werth zu le¬ 
gen scheint, theils weil er auch in den übrigen 
Versuchen überall von denselben Ansichten und 
Grundsätzen ausgeht. 

„Die Philosophie“ — hebt der Verf. seine 
Schrift an — „ging bey ihren Untersuchungen bis¬ 
cher immer vom Seyn aus, d. h. ein jedes philo¬ 
sophisches System legte irgend etwas als seyend 
„zum Grunde , oder nahm etwas als seyend an, 
worauf es dann als auf einer sichern Grundlage 

„sein Gebäude errichtete.“ — Diess war aber nach 
der Meinung des Verfs. ein verkehrter Weg; man 
muss vielmehr beym Philosophiren vom IVer den 
anfangen und aus diesem das Seyn erst ableiten. 
Denn4, „aus dem Seyn das Werden bestimmt abzu- 
„leiten und zu erklären, ist sehr schwer: ja, wenn 
„man es genau nimmt, sogar unmöglich, weil in 
„dem reinen Begriffe des Seyns kein fVerden ent¬ 
halten ist, und auch keins nothwendig daraus 

folgt. Aus dem Werden hingegen das Seyn be¬ 
stimmt herzuleiten und zu erklären, ist sehr wohl 
,möglich, weil, wenn man das vollständige Wer- 

”,den eines Etwas anzugeben vermag, auch das Seyn 
„desselben bestimmt angegeben ist; denn jedes ge¬ 
wordene Etwas muss das seyn, was es geworden 

„ist.“ 
Diess sind die Hauptgedanken des Verfs., wo¬ 

durch er der Philosophie eine neue Grundlage zu 
aeben sucht. Wir wollen jetzt sehen, ob das Neue 
auch wahr sey. Nun kann man dem Verf. wohl 
zugeben, dass alle bisherige Philosophie von einem 
Seyn ausging oder es wenigstens stillschweigerd 
voraussetzte. Jenes Seyn war nämlich entweder ein 
bestimmtes, als das Seyn der Welt, wenigstens des 
Weltstoffs, der Gottheit, des Ichs, des Bewusst- 
seyns, oder ein unbestimmtes, das Seyn des Abso¬ 
luten , das mit dem Erkennen eins und dasselbe 
seyn soll, nach dem absoluten Identitätssysteme. 
Allen diesen Systemen aber lag der schon im Al- 
terthume berühmte und allgemein als gültig aner¬ 
kannte Satz zum Grunde: Aus Nichts wird Nichts £ 
d. h. man konnte sich kein fVerden denken ohne 
ein seyendes; man dachte sich also das Werden 
als eine blosse Bestimmung des Seyenden oder als 

einen Wechsel von Bestimmungen an dem, was 
schon war und durch das 'Werden nur ein Andres 
wurde. Wollte nun Hr. V. den entgegengesetzten 
Weg ei lisch lagen, so musste er vor allen Dingen 
jenen Satz umstossen : Aus Nichts wird Nichts. 
Denn so lange die Philosophie diesen Satz noch als 
gültig anerkennt — und sie wird ihn wohl ewig 
als solchen anerkennen müssen, da das absolute 
Nichts, aus welchem doch Etwas hervorgehen soll, 
ein wahrer Abgrund ist, der die Vernunlt selbst 
mit allen ihren Ideen verschlingt — so lange kann 
sie auch nicht mit dem blossen Werden anfangen, 
sondern sie muss immerfort ein Seyn, wenigstens 
stillschweigend, voraussetzen. Eben diess thut denn 
auch unser Verf. Denn als er (S. 9) auf die be¬ 
denkliche Frage kommt: Wodurch wird das ff er¬ 
den selbst? — gibt er sich selbst die Antwort: „Es 
„bann nur werden durch Bewegung.“ Nun ist es 
aber unmöglich, Bewegung ohne ein Bewegliches, 
mithin ohne ein Seyendes, das da bewegt wird, 
zu denken. Also geht der Verf. im Grunde doch 
vom Seyn, und nicht vom blossen Werden aus. 
Wollte der Verf. dagegen etwa sagen, dass er zur 
Bewegung nichts weiter als einen Punct brauche, 
ein blosser Punct aber nichts Wirkliches (kein 
Seyendes) sey, so antworten wir, dass man zwar 
mit einem blossen (d. h. mathematischen) Puncte. 
wenn man sich denselben als bewegt vorstellt, eine 
Menge von Linien, und mit diesen wieder eine 
Menge von Bildern (Schematen oder Figuren , als 
Dreyecke, Vierecke, Kreise, Pyramiden, Würfel, 
Kugeln u. s. w.) construiren könne; aber nimmer 
wird daraus etwas Wirkliches oder wahrhaft Seyen¬ 
des hervorgehen. Wenn nun der Verf. S. 10 selbst 
eingesteht, dass er in Ansehung des Werdens über 
die Bewegung nicht hinaus könne, und dass die¬ 
selbe „durch sich selbst, d. h. durch ihr eignes 
„Seyrt“ auch werde, so legt er ja in der Tliat sei¬ 
ner Philosophie das Seyn ebenfalls zum Grunde. 
Denn er sagt: Das Werden wird durch Bewegung 
und die Bewegung wird durch ihr eignes Seyn. 
Diess heisst doch wohl nichts anders als: Das Seyn 
der Bewegung ist zugleich Grund der Bewegung, 
und diese ist wieder Grund des Werdens. Ree. 
wenigstens gesteht, keinen andern Sinn in jenen 
Worten finden zu können, und zweifelt, dass ir¬ 
gend ein unbefangener Leser einen andern darin 
finden werde. In dem Satze aber, den der Verf. 
S. 22 aufstellt, dass die Bewegung eigentlich allein 
das Wirkliche, und dass sie daher alles , was 
wirklich ist, und ausser ihr nichts sey, kann Rec. 
gar keinen Sinn finden. Eine auffallende Erschei¬ 
nung ist es jedoch, dass, während andre Philoso¬ 
phen die Wirklichkeit aller Bewegung läugneten, 
unser Verf. der Bewegung allein die Wirklichkeit 
zuschreibt. 

Nach diesen Bemerkungen über die Hauptsätze 
des Verfs. wird es nicht nöthig seyn, den Inhalt 
dieser Schrift im Einzelnen genauer darzulegen. 
Wir fügen also nur noch hinzu, dass der Verf. ein 
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dreifaches TV er den unterscheidet; nämlich erstens 
ein Werden zum Seyn, d. li. ein Werden, wo¬ 
durch irgend ein Seyn selbst wird; zweytens ein 
Werden vom Seyn, d. h. ein Werden, welches 
aus oder von einem Seyn Statt findet; drittens end¬ 
lich eine Art des Werdens, wo dasselbe ein Wer¬ 
den zum Seyn und ein Werden vom Seyn zugleich 
ist oder doch in dieser doppelten Beziehung be¬ 
trachtet wird. Hieraus und aus dem Begriffe der 
Bewegung, die entweder Entfernung oder Annähe¬ 
rung oder heydes zugleich seyn könne, werden das 
Selbstbewusstseyn, die Sonne, die Planeten, die 
Kometen, die Gottheit und alles Seyende überhaupt 
de du eilt, nicht ohne manuichfaltige Beweise von 
Scharfsinn und Deukkraft, aber doch — wie es 
uns scheint — ohne wesentlichen Gewinn für die 
Vervollkommnung der Philosophie. Denn solche 
oder ähnliche Deductionen hat die neueste Philoso¬ 
phie, die jedoch nun auch schon zu veralten .an¬ 
fängt, in Menge gegeben. 

Kurze Anzeige. 

Neuere Geschichte. Parallelen von C. D. 

Voss. (Mit dem besondern Titel): Frankreichs zwey 

Jahrhunderte, von C. D, Voss. Erster Theil. 

Amsterdam, im Kunst- und Industrie - Comptoir. 

448 S. kl. 8- l Thlr. 16 Gr. Vweyter Theil. 

1811, 472 S. 

Der Zweck dieser Parallelen ist weder, Resul¬ 
tate neuer Forschungen über die Geschichte noch 
alles umfassende Erzählungen der Begebenheiten 
eines Zeitraums, noch auch kürzere oder längere 
politische Darstellungen zu geben, sondern gleich¬ 
artige Zeitalter und vorzüglich interessante Gegen¬ 
stände der neuern und neuesten Geschichte, zur 
vergleichenden Uebersicht und Contemplalion auf¬ 
zustellen, und dadurch denkenden und mit der Ge¬ 
schichte nicht unbekannten Lesern eine lehrreiche 
Unterhaltung und Stoff zum Nachdenken zu ge¬ 
währen. Es kann dabey die Erzählung sich auch 
über das verbreiten, wo keine oder nur geringe 
Aehnlichkejt, kein auffallender Contrast Statt fin¬ 
det, oder nur beschränken auf das, wo durchge- 
hends eine Vergleichung angestellt werden kann; 
es kann diese Vergleichung nur angedeutet und den 
Lesern die weitere Betrachtung überlassen werden, 
oder man kann diese Vergleichung mit den dar¬ 
über erforderlichen Bemerkungen selbst hinsetzen. 
Der Hr. Verf. hat überall die erstere Methode vor¬ 
gezogen. Von seiner Geschichtskenntniss, seinem 
richtigen Blicke, seiner Gabe der Darstellung, 
durch so viele Schriften schon längst bewährte 

Eigenschaften, war es zu erwarten, dass er diess 
aut eine dem Leser eben so angenehme als nütz¬ 
liche Art thun würde; und bey kleinern Gegen¬ 
ständen wird er künftig auch mehrere Kürze an¬ 
wenden können. Denn'die beyden Zeitalter Frank¬ 
reichs , das Zeitalter Ludwigs XIV. und Napoleons 
mussten, auch wenn sie nur ihren Hauptmomenten 
nach (wie die innere Ueberschrift besagt) geschil¬ 
dert werden sollten, jedes seinen Band füllen. Aber 
obgleich diese Darstellungen nur in Umrissen ge¬ 
geben werden konnten, so war der Verf. doch be¬ 
müht, den eigenthümliehen Geist und Charakter 
des Dargestellten bemerkbar zu machen, und durch - 
das Leben der Gegenstände selbst auch ihre Schil¬ 
derung lebendig zu machen. Das Jahrhundert (Zeit¬ 
alter) Ludwigs XIV. fängt der Verf. mit einer Ein¬ 
leitung an, welche die Lage Europa’s beym An¬ 
fänge desselben, mit treffenden Bemerkungen dar¬ 
über, besonders über Deutschland, entwickelt, und 
eine Uebersicht der nächsten Vorzeit Frankreichs 
gibt, worin gleich zu Anfang über Richelieu an¬ 
ders als gewöhnlich geurtheilt wird. Die Geschichte 
Ludwigs ist in 5 Hauptmomente getheilt, welche 
Mazarins Administration, Ludwigs Selbstregierung 
in ihrer kräftigsten und glänzendsten Epoche, seine 
Grösse und Macht im Sinken, während der letzten 
Periode seines Lebens, darbieten; jeder ist in mehrere 
Capitel getheilt, und nicht nur die Regierungs¬ 
und Kriegs - Angelegenheiten, sondern auch der Zu¬ 
stand des Hofes wird geschildert, und selbst auf 
die Ereignisse in andern Staaten (wie S. 556 ff.) ein 
Blick gethan, der viel bedeutende Züge auf fasst. 
Ueberhaupt fehlt es nicht an vielen interessanten 
Beobachtungen (wie S. 176 über die auswandernden 
französischen Generale.) Vorzüglich beharrlich aber 
sind die Bemerkungen die über Ludwig selbst, über 
die Nachahmung seines Hofs und seiner Lebens¬ 
weise bey andern Fürsten, über Maitressen-Einfluss 
u. s. f. gemacht, und mit Kraft und Würde ausge¬ 
drückt werden. Durch sie lernt man auch falschen 
Schimmer von wahrer Grösse unterscheiden. Man¬ 
che neuere oberflächliche Entschuldigungen Ludwigs 
werden _ abgewiesen. — Auch Napoleons, schon 
jetzt weit grösseres und Folgenreicheres Jahrhun¬ 
dert eröffnet eine Einleitung über Europens La°e 
(wo der Verf. vornehmlich bey Preussen verweilt) 
über die nächste Vorzeit Frankreichs (wobey ei¬ 
nige der vornehmsten Revolutionsmänner kräftig 
geschildert werden), und über Napoleon Bonaparle 
vor seiner Gelangung zur Regierung. Diese letz¬ 
tere bot zwey Hauptmomente dar, des Consulats 
und des Kaiserthums, aber nur der erste ist aus¬ 
führlich und nach allen Seiten und Wirkungen 
entwickelt, der letzte, kaum berührt (S. 454 ff.), 
erwartet einst die umständlichere Beschreibung. An¬ 
führung der Quellen konnte man in diesen Paral¬ 
lelen nicht fordern, aber wohl überall Angabe 
der Jahre und Tage grosser Begebenheiten. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 21. des Februars 1812. 

Die neuesten Bereicherungen der Ge- 

schichtskunde. Alte Geschichte. 

Wir fahren fort, die wichtigen Werke anzuzei¬ 
gen, durch welche seit anderthalb Jahren die Ge¬ 
schichtskunde bereichert worden ist (s. ‘N. i.). Wir 
räumen unter denen, welche die alte Geschichte an- 
gehen, folgendem Werke den ersten Platz eins 

1,’ lialici avcinti il clominio dei Romani, Tomo I. 

Firenze presso G\igl. Piatti MDCCCX. 248 S. 

gr. 8. Tomo II. 259 S. Tomo III. 539 S. Tomo 

IV. 069 s. 

Antichi Monumenti per servire all’ opera intitolata 

L’Italia avanti il dominio dei Romani. Firenze 

MDCCCX. eine Charte und 60 Kupfertafeln in 

Folio. (Zusammen 20 Tlilr.) 

dessen Verfasser unter der sehr kurzen Vorrede 
sich unterzeichnet hat Giuseppe Micalinicht weil 
wir glaubten, dass durch dasselbe die ältere Gesch. 
Italiens und seiner Bewohner, soweit es jetzt mög¬ 
lich ist, ganz aufgeklärt, dass überall die erfor¬ 
derliche Kritik angewandt worden, oder alle Vor¬ 
arbeiten gehörig benutzt worden wären, sondern, 
weil der Verf. sehr viele und brauchbare Materia¬ 
lien zusammengestellt, über manche Hypothesen 
richtig geurtheilt und überhaupt mit mehrerer Um¬ 
sicht und schärferer Prüfung, als seine meisten 
Landsleute bisher, über Völker, Cultur', Denkmäler 
des alten Italiens Untersuchungen angestellt, viele 
Monumente zuerst ans Licht gezogen hat. Seine 
Absicht war, den Ursprung der Civilisation Italiens 
aufzusuchen, die Reihe der Staatsveränderungen 
vor Rom aufzustellen, die grossen Ereignisse der 
ital. Völker während ihrer Vertheidigung zu erzäh¬ 
len, die Ursachen anzugeben, welche neue Sitten 
einführten und nachher jede Spur von Freylieit in 
Augusts Zeitalter verwischten; er hat viele Jahre 
auf diese Arbeit gewandt, und ist immer bemüht 
gewesen, seine Nachrichten nur aus sichern und 
zuverlässigen Quellen zu schöpfen. Der erste Theil 
desselben geht in den beyden ersten Bänden das 
alte Italien vor Roms Stiftung au. Im 1. Cap. 
wird der Zustand der ersten Bewohner Italiens ge¬ 
schildert. Grosse physische Revolutionen müssen 
in den ältesten Zeiten in diesem Lande vorgefallen 

Erster Bend. 

seyn durch Vulcane und Ueberschwemmungen. Ein 
Durchbruch des Meers trennte Italien und Sicilien. 
Am Ende gewöhnten sich die Menschen an diese 
Naturerscheinungen, ohne sie sehr zu fürchten. 
Die Fruchtbarkeit des Landes zog mehrere dahin 
und beförderte die Cultur. Mit Fabeln ist der Ur¬ 
sprung der Bevölkerung des Landes vermischt. Die 
ersten Einwohner hiessen Aborigenes, d. i. indige- 
nae. Auf die Erläuterung der Mythen von ihnen 
lässt Hr. M. sich hier nicht ein. Er geht im 2. C. 
fort zu den natürlichen Ursachen und Fortschrit¬ 
ten der Civilisation überhaupt, und gibt im 5. eine 
Ansicht von der politischen Structur Italiens, und 
den Revolutionen der ersten Völker. Im 4. wer¬ 
den die in die italien. Geschichte aufgenommenen 
Fabeln betrachtet. Die Verbindung der Griechen 
mit Unter-Italien verbreitete unter ihnen die er¬ 
sten mangelhaften Kenntnisse der Völker Italiens. 
Vornehmlich untersuchten die Schriftsteller Siciliens 
und, Grossgriechenl. den Ursprung, die Sitten und 
Schicksale der Völker im mittlern Ital. Theagenes 
vonRhegium, Hippys ebendaher, Autioehus von Sy- 
racus, sind die ältesten dieser Schriftsteller, denen 
mehrere folgten. Sie haben aber die gewöhnlichen 
Sagen nicht mit gehöriger Prüfung untersucht , son¬ 
dern vielmehr wunderbare Fabeln den Griechen 
zu gefallen eingeführt. Prosa und Geschichte war 
ohnehin von der Poesie anfangs nur dadurch un¬ 
terschieden, dass sie sich nicht an ein Versmaas 
band. Da es nun an echten Erzählungen vou Ita¬ 
liens Völkern fehlte, so erhielten die fabelhaften 
Erzählungen der Griechen im Alterthum das Ue- 
bergewicht. Bey den Etruskern, welche in Italien 
die meiste wissenschaftl. Cultur hatten, gab es wohl 
geschriebene Monumente, aber die Römer, die je¬ 
nes Volk unterdrückten, achteten entweder jene 
Denkmäler nicht, oder sie gingen mit der Sprache 
des Volks unter. Die römischen Schriftsteller folg¬ 
ten lieber den Griechen, schrieben ganz den griech. 
Chronographien ähnlich, und selbst in griech. Spra¬ 
che, nahmen die griech. Sagen und Fabeln aus den 
griech. Schriftst. auf. Eitle Ruhmsucht veranlasste 
die Römer, ihre Geschlechtsregister zu verfälschen 
und vou trojanischen oder griech. Heroen die Ge¬ 
schlechter herzuleiten. Spätere und bessere Schrift¬ 
steller waren genöl lugt, Prätensionen, welche Roms 
Glück ehrwürdig machte, und Irrthümer, welche 
die Politik sanctionirte, zu achten und beyzube- 
halten; auch konnte die ursprüngliche Geschichte 
von den mythologischen Fictionen schwer gesdiie- 
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den werden. Dem Beyspiel der herrschenden Rö¬ 
mer folgten andere Völker Italiens, and entlehn¬ 
ten, da ihre einheimischen Nachrichten verloren 
gegangen waren, alles von den Griechen , selbst 
Etymologien der Namen. In diesen Bemerkungen 
ist sehr viel Wahres, aber theils sind sie nicht 
ausgeführt genug, mit Unterscheidung der verschie¬ 
denen Gattungen von Nachrichten und Schriftstel¬ 
lern, theils bedürfen einige noch einer weitern Prü¬ 
fung. Unstreitig gab es, wie überall, auch in Ita¬ 
lien, einheimische und alte Mythen. Sollten die 
Griechen davon gar nichts aufbehalten haben? Im 
5. Cap. wird vom alten Italien und dessen verschie¬ 
denen Benennungen einige Nachricht gegeben. Die 
Schicksale der Sikuler, ihre Niederlassung in Sici- 
lien, die Kriege und der Verfall der Umbrer machen 
den Gegenstand des 6. Cap. aus. Die Umbrer ge¬ 
ben keinem andern Volke Italiens an Alterthum 
und Macht etwas nach. Sie hatten sich vreit ver¬ 
breitet, bekamen aber an den Etruskern Nebenbuh¬ 
ler, sie wurden von diesen immer mehr zurückge¬ 
drängt und sogar abhängig. Im 7. Cap. werden die 
Streifzüge der Pelasger behandelt. Von dem Ur¬ 
sprünge dieses Volks werden verschiedene Meinun¬ 
gen und Schriftsteller angeführt, nur Levesque und 
Cie vier iiicht. Die gewöhnlichen Nachrichten von 
ihren Einwanderungen beruhen, wie auch Hr. M. 
bemerkt, auf mythischen Ueberlieferungen. Er 
glaubt nicht, dass sie lange in Italien haben blei¬ 
ben können. Der neuern Meynung des Herrn 
Petit - Radel, der in den Cyklopischen Mauern 
militärische Denkmäler der Pelasger sah, fehle es 
an Beweisen und Uebereinstimmung. Im 8ten Ca¬ 
pital geht der Verfasser zu der alten Conföderation 
und den abwechselnden Schicksalen der Ligurier 
über. Denn diese Conföderation der Ligurier ge¬ 
hörte gewiss zu den ersten und ältesten in Italien. 
Unter den Griechen hatte aber freylich der Name 
Ligurier eine sehr wreite Bedeutung. Sie machten 
sie namentlich zu den ersten Einwohnern eines sehr 
grossen Theils von Italien. Gewiss war ein beträcht¬ 
licher Theil des obern Italiens in den ältesten Zei¬ 
ten Sumpfland, überschwemmt durch eine Menge 
Flüsse, die durch nichts beschränkt wurden. Es 
lassen sich daher auch die Gränzen der Ligurier 
nicht ganz sicher bestimmen. Aber nach den Zeug¬ 
nissen der besten Schriftsteller hatten sie die Län- ! 
der zwischen den Alpen, dem Meere und dem Arno 
inne. Sie theilten sich in mehrere Zweige. (In Polyb. 
JI, 16 wird Schweighäusers, der hier Schweihaseur 
heisst, Verbesserung gebilligt.) Die Etrusker griffen 
auch das Gebiet der Ligurier an, eben so beschwerlich 
waren ihnen die Gallier und diej Griechen von Mar¬ 
seille. Die Ligurier hielten sehr fest an ihren al¬ 
ten Gebräuchen. Das 9. Cap. handelt von den Oro- 
biern, Luganeern und Venetern. Die erstem wer¬ 
den nur vom Plinius angeführt. Das 10. C. stellt 
die Grösse und den Verfall der Etrusker dar. Der 
Ursprung dieses Volkes war schon bey den Alten 
in Dunkelheit eingehüllt, und ist von den Neuern 

vielfältig untersucht worden. Fast verweilt der Vf. 
zu lange bey längst widerlegten Hypothesen. Er 
folgt Heyne’n, hält sie für ein Volk des Landes, 
Rasenen oder Trasenen, gibt ihre ursprünglichen 
Gränzen und die Erweiterung derselben durch Krie¬ 
ge an, wodurch die Umbrer, die allen Osker und 
andere Völker beschränkt wurden. Aber auch diese, 
Jahrhunderte hindurch gestiftete und immer ver- 
grösserte, Macht sank. Sie waren nicht nur zu Lan¬ 
de, sondern auch zur See mächtig und beherrschten 
mehrere Inseln. Dabey erlangten sie auch durch 
Handel, Gewerbe und Künste eine Superiorität über 
die andern Völker Italiens, und ihre innere Macht 
war nicht geringer als ihre äussere. Das mittlere 
Etrurien hatte 12 conföderirte Hauptstädte; ausser 
ihnen werden noch mehrere andere angeführt. Als 
ihre Landmacht zugleich von Römern, Galliern u. 
Sammlern, ihre Seemacht von Karthagern, Syra- 
cusanern und Italien. Griechen angegriffen wurde, 
musste ihre Herrschaft dem Schicksal aller mensch¬ 
lichen Dinge unterliegen. Hierauf geht der Vf. im 
11. Cap. zum sittlichen und bürgerlichen Zustand 
der Sabiner über, die im Mittelpunct von Italien 
lebten. Ihre ursprünglichen Sitze waren in den ho¬ 
hen Bergen von Ober-Abruzzo. Sie scheinen auch 
lange in den Gebii gslandern geblieben zu seyn, und 
vor Roms Zeitalter nicht viele Revolutionen erfah¬ 
ren zu haben. Gerühmt werden sie von den Alten 
wegen mehrerer Tugenden. Eine Kolonie von ih¬ 
nen waren die Picener, von deneu der Vf. auch 
Nachricht gibt. Im 12. Cap. folgt Latium und des¬ 
sen Völker, dieLatini, Rutuli, Aequi, Hernici und 
Volsci. Die ersten Einwohner waren die Sikuler 
gewesen, ein einheimischer Stamm; das Land hatte 
viele Sümpfe, Waldungen und in den angränzen- 
den Gebirgen Vulcane, Religion, Schreibkunst, 
Künste, Civilisation überhaupt in diesem Lande war 
ein Geschenk der Griechen. Die Volsker waren 
ein zahlreiches, starkes uud in den Waffen geboi’- 
nes Volk. Das i5. Cap. führt zu den Oskern. Sie 
hatten das Schicksal mehrerer Völker, auf welche 
die Griechen und Römer wenige Aufmerksamkeit 
gerichtet haben, weil sie zu ihrer Zeit aus der Rei¬ 
he der Nationen fast ausgeschlossen waren. Sie 
müssen in den ältern Zeiten manche Revolutionen 
erfahren haben. In ihrem Lande erschienen andere 
Völker. Die Jlurunci. C. i4. V^estiner, Marruci- 
ner, Mörser und Peligner. Einfluss ihrer physi¬ 
schen Lage auf ihren Charakter. Die Marser wa¬ 
ren am berühmtesten und sehr kriegerisch. Ihr wal¬ 
diges, höhlenreiches Land gewährte vielen Schlan¬ 
gen Aufenthalt, gegen die sie kämpfen mussten. Im 
i5. Cap. wird von der allgemeinen Conföderation 
der Samniter gehandelt, die eigentlich Sabelli Mes¬ 
sen, ein Name, der nachher nur in der Poesie 
blieb. Im 16. C. sind die Veränderungen der Völ¬ 
ker Campaniens anfgefiihrt. Denn das schöne Kli¬ 
ma und die Fruchtbarkeit des Landes war der Grund 
häufiger Staatsveräuderungen daselbst. C. 17. Oe- 
noti er, Chonier (Chone war eine alte Niederlassung 
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am FUis.se Siris und dann ein District in Oenotrien) 
und Lucanier. Das alte Japygien ist der Gegen¬ 
stand des 18. Cap Ursprünglich führte diesen Na¬ 
men der östliche Theil Italiens von Frentone bis 
zum Vorgebirge von Leuka. Ungeachtet der Vf. 
bey allen diesen Völkern auf die physische Beschaf¬ 
fenheit des Landes und deren Einfluss Rücksicht 
nimmt, so hat er docli unterlassen daraus zu schlies- 
sen, ob die Völker ursprünglich ein nomadisches 
oder Harten- oder Jäger-Leben führen mussten. 
C. 19. Ankunft der Griechen in Italien (und meh¬ 
rere Niederlassungen derselben; von einigen neuen 
Denkmälern, wie zvvey uned. Münzen von Mesma, 
die aus des Verfs. Sammlung in die des Lord Nor- 
wich gekommen sind). C. 20. Grossgriechenland. 
Die Münzen desselben drücken die herrschenden 
Gesinnungen, Beschäftigungen und den Wohlstand 
des Volks aus. Auch nach den vielen Untersu¬ 
chungen über Grossgriech. findet man hier man¬ 
ches Nene. Pästum liiess ursprünglich Phistu (auf 
Münzen Phistulis, Psistelia), woraus Paistu gemacht 
worden ist. Acht Hauptlandschaften und mehr als 
3o Städte Grossgriechenlands lernt man aus Schrift¬ 
stellern und Münzen kennen. 

Der zweyte Band beschäftigt sich ganz mit dem 
ältesten Zustande des Landes, aber wir können nur 
den Inhalt der Cap. angeben mit wenigen Bemer¬ 
kungen: C. 21. Regierung und bürgerliche Gesetze 
der alten Italiener. Auch die vorkommenden Na¬ 
men einiger obrigkeitl. Personen werden erklärt, 
wie Medix Tuticus bey den Volskern und andern. 
C- 22. Religion. Am meisten kennt man noch die 
Götter Latiums und Etruriens. Von ihnen ist das 
meiste hier gesainmlet, aber nicht gehörig classifi- 
cirt. Haruspicina und andere Arten der Wahrsage¬ 
kunst. C. 23. Gewohnheiten und Gebräuche. Cap. 
24. Ackerbau und Bevölkerung. Die physische Be¬ 
schaffenheit Italiens machte den ersten Bewohnern 
den Ackerbau zum nothwendigsten Geschäfte (doch 
wohl nicht überall ?) Beispiele eines hohen Lebens¬ 
alters das man dort erreichte. C. 2,3. Kriegskunst 
(Waffen, Gattungen der Soldaten, Befestigung der 
Oj ■te u. s. f.) C. 26. Schiffahrt, Handel, Münze. 
(Auch bey den alten Italern war Seeräuberey die 
erste Schule der Schifffahrt.) C. 27. Schöne Kün¬ 
ste, Toscanische Schule und ihre Ausbreitung im 
übrigen Italien. In Ansehung der etruskischen Kunst 
und ihrer Ueberreste sind doch die verschiedenen 
Perioden nicht genau unterschieden, wie es bey 
uns schon längst geschehen ist. Leber einige etrusk. 
Antiken werden Erläuterungen gegeben, auch man¬ 
che neu aufgefundene angeführt. C. 28. Geheimes 
System des Unterrichts. Philosophie der Etrusker, 
Wissenschaften und Literatur. Sonderbar war die 
Meinung einiger alten Sehriftst., dass Pythagoras 
ein Etrurier gewesen sey. Das lelzte oder 29. Cap. 
handelt von der alten Sprache Italiens und ihren 
verschiedenen Dialekten. Nicht bloss Zusammen¬ 
stellung der bisherigen Forschungen, sondern auch 

Resultat eigener Untersuchung; was dahin geht, 

O r l . 
Oüö 

dass die Italiener in den frühesten Zeiten nur eine 
gemeinschaftliche Sprache gehabt haben, die in ver¬ 
schiedene Mundarten getheilt war, wovon die bey- 
den vornehmsten Zweige das Oskische und das 
Etruskische sind, dass auch die Art zu schreiben 
gleichförmig gewesen, und dass aus dieser Urspra¬ 
che das alle Lateinische entstanden ist. 

Der 5te und 4te Theil enthalten die zweyte Ab¬ 
theilung, oder die Geschichte Italiens von der Grün¬ 
dung Roms bis zur gänzlichen Unterwerfung der 
ital. Völker zu Augusts Zeit. III. Th. Cap. 1. Sitt¬ 
licher und polit. Zustand Italiens zur Zeit der Stif¬ 
tung Roms. Die Völker Italiens waren gleich ent¬ 
fernt von Barbarey und hoher Cultur. C. 2. Grün¬ 
dung Roms (Romulus wird als Anführer einer Hor¬ 
de Hirten und flüchtiger Sclaven, die sich auf dem 
palatin. Berge niederliessen, betrachtet.) Erste Krie¬ 
ge der Sabiner und anderer benachbarten Völker. 
C. 5. Veränderungen der äussern Verhältnisse der 
Lateiner, Etrusker und Sabiner gegen Rom bis zur 
Vertreibung der Könige. C. 4. Ursachen des Ein¬ 
falls der Gallier in Italien: erste Auswanderung des 
Bellovesus aus der Galiia Celtica : die Cenomani, 
Salluvii, Anani, Boii, Lingones, Senones: welche 
Veränderungen ihre Niederlassung in Italien her- 
vorbrachte (auch einige Namen werden aus der cel- 
tischen Sprache erklärt). C. 5. Versuche der Etrus¬ 
ker, Sabiner und Lateiner zum Vortheil der Tar- 
quinier; Angriff des Porsena (einiges über die My¬ 
then davon); Schlacht am Regillischen Sre; Grund 
des ius Latinum. Angriff der Volsker unter Corio- 
lan (er muss mit dem Senat im Ein\ erstandnisse 
gewesen seyn). C. 6. ßündniss derHerniker; hart- 
näckige Kriege der Aequier und Volsker; Gemälde 
der Angelegenheiten Hetruriens; Belagerung von 
Veji; Vernichtung der Etrur. Herrsch ft in Cam- 
panien; Errichtung der neuen Republik der Sam- 
niter-Capuaner. Eroberung Roms durch den Bren- 
nus (Brennin bedeutet in der celt. Sprache den Kö¬ 
nig oder Anführer.) C. 7. Fortgang der Kriege der 
Aequier, Volsker und Etrusker; Capua ergibt sich 
den Römern auf V eranlassung der Sidiciner (und 
behält seine alte aristokrat. Form); Anfang des sam- 
nit. Kriegs; Aufstand der lateinischen Völker; gänz¬ 
liche Unterwerfung Campaniens. (In Rom war Ein¬ 
heit der Regierung, bey den Lateinern und den 
übrigen Völkern Föderativsystem, daher Mangel an 
Uebereinstimmung und Langsamkeit der Operatio¬ 
nen.) C. 8. Revolutionen von Grossgriechenland 
seit dem .ersten Jahrhunderte Roms bis aut Alexan¬ 
der, König der Molosser. Pythagorisclies Institut 
und Lehre. Neue politische Verbindung der Brut¬ 
tier. (Bey Kroton dem Sitze des Pythagoras, ver¬ 
weilt der Verf. am längsten. Von der gewaltsamen 
Vernichtung des pythagor. Bundes leitet der Vf. die 
Zerrüttung von Grossgriechenlind her, und die 
Schrecken der Anarchie in die es verfallen sey. 
Auch die Kriege der Tyrannen von Syrakus, der 
Dioiryse, werden ausführlich erzählt.) C 9. Zu¬ 
stand der Philosophie, Literatur und Künste in 
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Grossgriechenland. (Sehr interessant und reichhalt ig.) 
C. io. Begebenheiten in Beziehung auf den samnit. 
Krieg im .Laufe von 22 Jahren; Begebenheit bey 
den Caudinischen Pässen: Untergang der Ausoner; 
Erneuerung des toscanischen Kriegs; Unterwerfung 
der Herniker und Aeqnier. (Die Meinung des Fr. 
Daniele, dass dieFauces Caudinae im Thal von Ar- 
paja lagen, bestätigt der Vf. aus eigner Ansicht der 

Gegend). 
Im 4. Th. C. 1. Unruhen in Grossgriechenland 

durch Agathokles, Tyrann von Syrakus, veranlasst. 
Feldzug des Kleonymus aus Sparta. Fortgang des 
samnit. Kriegs. Bewegungen der Lucanier. Ver¬ 
bindung der Samniter, Etrusker, Umbrer und Gal¬ 
lier gegen Rom. Vierter samnit. Friede. Gänzliche 
Unterjochung der Sabiner, Toscaner und Umbrer. 
Cap. 2. Zustand von Tarent. Krieg des Pyrrlius. 
Gänzliche Unterjochung der Samniter, Lucaner und 

anderer Völker Unteritaliens. C. i5. Betrachtungen 
über die Ursachen der Grösse Roms. Politischer 
Zustand und Bedrückungen Italiens am Ende des 
öten Jahrh. Socii Latini und Italici. Zustand der 
Kolonien, Municipien und civitatum foederatarum. 
C. i4. Italiens Lage während des ersten punischen 
Kriegs. Unterwerfung Siciliens, Sardiniens und 
Corsica’s. Erste Bewegungen in Ligurien. Erobe¬ 
rung des Cisalpin. Galliens. Unterwerfung der Ve¬ 
neter. C. 15. Zweyter punischer Krieg. Staatsver¬ 
änderungen des untern Italiens. Schicksale Capua's. 
Polit. Veränderungen in einigen Provinzen. C. 16. 
Neue Unruhen im cisalpin. Gallien. Eroberung Li¬ 
guriens und Erweiterung des röm. Gebiets bis an 
die Alpen. C. 17. Aeussere Ursachen und Wirkun¬ 
gen der Neuerungen in Sitten, Religion und Lite¬ 
ratur der alten Italiener vom 5. bis 7. Jahrhunderte. 
(Wieder einer der vorzüglichem Abschnitte; denn 
in den übrigen musste viel Bekanntes wiederholt 
werden, und nicht einmal alle neuerlich gegebene 
Aufklärungen waren dem Vf. bekannt geworden.) 
C. 18. Unterdrückung der ital. Völker; Biindniss 
derselben; Bundesgenossen-Krieg. Ereignisse, durch 
welche ganz Italien das röm. Bürgerrecht erhielt. 
C. 19. Folgen, welche aus dem Bundesgenossen - und 
den biirgerl. Kriegen entstanden. Gänzliche Unter¬ 
werfung der Alpenvölker unter Augusts Herrschaft. 
Damit schliesst das lesenswerthe Werk, dem am 
Rande auf jeder Seite die Zeitrechnung, und zu¬ 
letzt ein vollständiges Register beygefügt ist. Wir 
können nur noch einige Merkwürdigkeiten des durch 
Auswahl der vorzüglichsten Monumente aus den 
verschiedenen Museen Italiens, grösstentheils neuer, 
bisher noch nicht in Kupfer gestochener, zur Er¬ 
läuterung der Geschichte, der Künste und Gebräu¬ 
che der Völker Italiens, so wichtigen Atlas auszeich¬ 
nen. Die grosse Charte ist die Danvillische vom 
alten Italien, mit dem physischen Theil neu gezeich¬ 

net von Poirson. Dann folgen neu gezeichnete to- 
pogr. Plane vorn alten und neuen Volferra, Popu- 
lonia, Rosselle, Cossa, Fiesoie, Corlona (1 — 6), 
Thore und Mauern einiger Städte (7 fg.), einige Sta- 
tüen, Aren, Urnen mit Reliefs, von verschiedener 

, Grösse und verschiedenem Styl; vornehmlich gross 
ist die Zahl der Urnen (T. 19 und 22—4p.), die 
Gruppe des Ackermanns von Bronze im Mus. Rom., 
wo man die wahre Form des etrusk. Pflugs sieht 
T. 5o. — Begräbniss von Tarquinia (gewöhnlich 
Cornetanische Grotten genannt) und einige Gemäl¬ 
de, die sich noch erhalten haben (5i — 55.) Eini¬ 
ge Gemmen mit etrusk. Schrift, die meistens der 
Verf. besitzt, darunter auch eine neue mit dem Ty- 
deus (54, 55). Noch einige kleine Statüen, zum 
Theil aus des Verf. Sammlung (56 f.) merkwürdig 
durch ihre Stellungen. Die letzten drey Tafeln 
(58 — 60) enthalten Münzen, zum Theil solche, die 
der Verf. selbst besitzt oder die noch nicht bekannt 
gemacht waren. Alle Denkmäler sind nur in Um¬ 
rissen dargestellt, aber, wie es scheint, mit Ge¬ 
nauigkeit. Die Erklärung ist kurz. Unter dersel¬ 
ben stellt als Vignette ein Agatonyx in Form eines 
Scarabäus, von gutem Stil, den Hercules vorstehend, 
wie er (in der Höhle des Pliolus) aus einem grossen 
Gefässe Wein schöpft. Hr. Onofrio Boni in Flo¬ 
renz besitzt diese Gemme. Die zuerst erwähnten 
topographischen Plane einiger alten Städte sind be¬ 
sonders für die neuern Untersuchungen über die 
Ueberreste alter Mauern, die Hr. Petit-Radel cy- 
klopische oder pelasgisclie genannt hat, merkwür¬ 
dig. Es ist nämlich auf ihnen angedeutet, was 
noch von solchem Mauerwerke steht, was verwü¬ 
stet ist, und es wird in der Erklärung angegeben, 
aus welchem Zeitalter es zu seyn scheine. Da die 
Mauer von Cossa das einzige Beyspiel in Toscana 
von einer aus grossen Steinen von vieleckiger irre¬ 
gulärer Gestalt, ohne Mörtel, ist, so macht Hr. M. 
darüber einige Bemerkungen mit Rücksicht auf den 
vorhin erwähnten französischen Archäologen, und 

I bestreitet die Meinung von dem hohen Alterthume 
dieser Mauern und den daraus gezogenen Schluss 
von dem Aufenthalte der Pelasger in diesen Ge¬ 
genden , indem Cossa nicht zu den ältesten und be¬ 
rühmtesten Städten gehörte, und in dem ganzen Di- 
fjlrict zwischen der Tiber und dem Arno, wp doch 
die Pelasger vorzüglich ansässig gewesen seyn sol¬ 
len , sich kein anderes Beyspiel einer ähnlichen 
Conslruction finde, während die Mauern aller al¬ 
ten etruskischen Städte aus sehr grossen, glatten, 
meist parallelogrammen und horizontal gelegten 
Steinen aufgeführt sind. Wir hoffen, die weitern 
Untersuchungen , die erst neuerlich über diese Con- 
structionen angestellt sind, w erden endlich zur 
wahrscheinlichen Entscheidung des Streits fuhren. 

Bey Breithopf und TIärtel in Leipzig, den Verlegern dieser Lit. Zeitung, sind auch die darin ange¬ 
zeigten Bücher immer zu haben. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 22. des Februars, 1812» 

Intelligenz - Blatt. 

Chronik der Universitäten. 

Berlin. Wir entlehnen die Chronik dieser Universi¬ 

tät vom Jahr 1811 aus dem sehr zweckmässig ein¬ 

gerichteten und viel enthaltenden Berliner Univer¬ 

sitäts-Kalender auf das Schaltjahr 1812. Mit höhe¬ 

rer Genehmigung aus officiellen Quellen herausgege¬ 

ben von Julius Eduard Hitzig. Berlin # in der 

Buchhandl. des Herausg. 3o S. 16. 

Die Eröffnung der durch eine Cabinets - Ordre vom 
16. Aug. 1809 gestifteten Universität erfolgte durch 
den ersten Lelircursus am 15. Oct. 1810. Zum ersten 
Rector bis 1. Sept. 1811 war durch eine Cabinets- 
Ox*dre vom 28. Sept. 1810 ernannt Hr. Geh. Justizr. 
und Prof. D. Theodor Schmalz, Die ersten Decane 
waren fiir dieselbe Zeit in der theol. Facultät Hr. D. 
und Prof. Schleiermacher, in der Jurist. Hr. D. und 
Pi’of. Biener, in der medicin. Hr. Staatsr. D. Hufe¬ 

land, in der philosoph. Hr. Prof. Fichte. Im gegen¬ 
wärtigen J. verwalten das Reetorat Hr. Prof. Fichte, die 
Decanate in der theol. Fac. Hr. D. und Prof. Marhei- 

neke, in der Jurist. Fac. Hr. D. und Prof. Eichhorn, 

in der medie. Hr. Ober-Bergrath D. Reil, in der 
philos. Hr. Prof. Weiss. 

Iunnatriculirt wurden im ersten Semester: 

Inländer. A usländer. Zusammen- 
Theologen 23 5 28 
Juristen 4o 11 5l 
Mediciner 49 61 110 v 
Philosophen 4o 12 52 

24l 

Im zweyten Halbjahr; 

Theologen 53 iG 61 
Juristen 35 8 43 
Mediciner 24 4i 65 
Philosophen i4 1. -21 

190 

In beyden Halbjahren zusammen 431. 

Die philos. Facultät hat zu Doctoren der Philos. 
aus ihren Mitgliedern ernannt: 

Erster Band. 

Am 2. Febr. 1811 Hrn. Biblioth. Prof. Buttmann' 
Hrn, Prof. Erman, Firn. Ho fr. Hirt, Hrn. Geh. 
SLaatsralh Niehuhr, Hrn. Prof. Trolles. 

Am 16. F'ebr. 1811 Hrn. Director Bernhardi, 

Hrn. Geh. Oberbaurath Eytelwein, Hrn. Geh. Rath 
Hermbstädt, Hrn. Geh. Kriegsrath Hinily, Hrn. Prof. 
D. Lichtenstein. 

Am 4. May 1811 Hrn. Prof. D. Willdenow. 

In der Jurist. Facultät wurde am 26. Sept. 1811 
Doctor Hr. Joh. Friedr. Ludwig Göschen aus Königs¬ 
berg in Preussen. Diss. inaug. Observationes iuris Ro¬ 
mani, bey Mylius 108. S. 8. 

I11 der medicinischen Facultät promovirten: 
Am 11. Apr. 1811 Hr. Joh. Gottfr. Theiner, aus 

Pless in Schlesien ; Diss. Casus epilepsiae per terebra- 
tioncm cranii feliciter sauatus (unter Hrn. D. und 
Prof. Rudolphi’s Vorsitz) Berlin b. Starke. 56 S. 8. 

Am i5. May 181 i Hr. Christ. Friedr. Heinr. Busse 

aus Berlin. Diss. de rhoe toxicodeudro et radicante, 
b. Starke. 48 S. 8. 

Am 18. May 1811 Hr. Heinr. Wilh. Aug. Ferd. 

Walde aus Grüneberg in Schlesien. Diss. Pericula 
noimulla circa exponcndain inllammationis naturam, b. 

Starke. 34 S. 8. 
Am 25. May 1811 Hr. Aug. Rud. Ludw. Bothe, 

aus Landsberg an der Wartha: Theses nonnullae va- 
rii argumenti, Diss. inangurali de graviditate extra- 
uterina praemissae, b. Starke. 45 S. in 4. 

Am l4 Aug. 1811 Hr. Carl Ludw. Donner aus 
Meissen, Dr. der Philosophie (in Jena prom.) Diss. 
de arsenico febrifugo, cetcris quidem febrifugis cer- 
tiore, sed omniiun minime securo, b. Stai'ke. 29 S. 8. 

Am 28. Aug. 1811 PIi\ Friedr. Wilh. Brey er aus 
Hirschberg in Schlesien. Diss. Observationes academi- 

«J 

cae circa fabricam ranae pipae (unter Hrn. Prof. Ru¬ 
dolphi’s Vorsitz). 22 S. mit 2 Kupfert. 4. Berlin, b. 
Maurer. 

Am 9. Sept. 1811 Hr. Carl Jul. Jac. Mebes aus 
der Mittelmark Diss. de abortu, b. Starke. 36 S. 8. 

Am 8. Oct. 1811 Hr. Hirsch Mendel Japha aus 
Königsb in Preussen. Diss. de febre puerperali, b. 
Starke. 3o S. 8. 

Die erste akadem. Feyerlichkeit fand am Geburts¬ 
tage des Königs d. 3 Aug. 1811 Statt. Dazu lud im 
Namen der Univ. Hr. Prof, ßpckh mit einem Programm 
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ein: de simultate quam Plato cuin Xenophonte exer- 
cuisse fertur, gedr. b. Unger, im Verl, der Realschul- 
buchhandl. 3g S. in 4. Die „Rede, als am Geburtstage 
des Königs 3. Aug. 1811 die kön. Universität zu Ber¬ 
lin sich zum erstenmal öffentlich versammelte, gespro¬ 
chen von Theodor Schmalz, D. als Rector der Uni¬ 
versität u ist gedruckt worden (33 S. 8.) und wird in 
Commission bey Hitzig zum Besten einer milden Stif¬ 
tung verkauft. 

An Lehrern hat die Universität seit Publication 
des ersten Lectionsverzeichnisses gewönnen: In der 
jurist. Facultät Hrn. D. und Prof. Eichhorn, als Prof, 
ord. von Frankfurt an der Oder dahin versetzt, mit¬ 
telst Cabinets - Ordre d. 4. Marz 1811, die Hrn. DD. 
Göschen, promov. in Berlin, Mehring, promov. zu 
Göttingen, Reinike, promov. zu Frankfurt, als Pri- 
vatdocenten. — In der medicin. Facultät: die Hrn. 
DD. Richter, prom. zu Göftingen, und Rosenthal, 

prom. zu Jena, als Privatdoc. — In der. philos. Fa¬ 
cultät: Hrn. Staatsr. Hoff mann, bisher Prof extraord. 
zum Prof. ord. ernannt, mittelst Cab. O. d. 4. Oct. 
1810. Hrn. Prof. D. Lichtenstein, vorher Privatdoc. 
zum Prof. ordin. ernannt, durch Cab. O. d. 6. März 
1811; Hrn. Prof. Solger, als Prof. ord. von Frankfurt 
an der Oder nach Berlin versetzt, durch Cab. O. d. 
’22. Aug. 1811 und Hrn. D. Rothe prom. zu Halle, 
als Privatdocenten. Abgegangen sind, in der philos. 
Fac.: Hr. P. O. Heindorf als Prof, ordin. und Hr. P. 
E. von der Hagen als Bibliothekar und Prof, extraord. 
nach Breslau. Von den Vortragenden Mitgliedern d. 
kön. Akad. d. Wiss. ist Hr. Prof. Spalding d. 7. Jun. 
1811 gestorben. 

Die Zahl der lehrenden Mitglieder der Universi¬ 
tät ist 58. 

Nemlich in der theol. Facultät: Professores ordd. 
die Hrn. DD. Marlieinecke, Schleiermacher und de 

Wette, und als Privatdocent Hr. D. Bellermann, Di- 
rector des Bell. Gymnasiums. 

In der juristischen, Prof. Ordd. die Hrn. DD. 
Eichhorn, Biener, von Savigny, Schmalz (geh. Ju¬ 
stizrath und Praeses perpetuus der jur. Fac.) Staatsrath 
Schmelling, Privatdocenten die Hrn. D. Göschen, D. 
Mehring, D. Reinicke. 

In der medie. Facultät: Professoren die Herren 
Oberbergrath D. Reil, Hofr. D. Gräfe, Horkel, LIu- 

feland, Knape, Rudölphi, Reich. Privatdocenten: die 
Ifrn. DD. Bernstein, Flemming, Friedländer, Kohl- 
rausch (Geh. Rath), Recklehen, Richter, Rosenthal, 
Sigwart, Wolfart. 

In der philos. Facultät. ProfF. ordin.: die Hrn. 
Heiss (Decan), Böckh, Erman, Fichte (Rector), 
Hofrath Hirt, Staatsrath Hoffinann, Obermedicinalrath 
Klaproth, Licht enstein, Rühs, Solger, Tr alles, Will- 

äetiow. ProfF. extraordinarii: die Hrn. Geh. Oberbau- 
1 ath Eytelwein, Fischer, Geh. Rath Herrnbstädt, Staatsr. 
Thcter, Zeune (Vorsteher der Blinden-Anstalt). Leh¬ 
rende Mitglieder der kön. Akad. der Wissenschaften: 
die Hin. 1 rof. Burja, Bibliotli. und Prof. Buttmcinn, 

Piol. Griison, Geh. Staatsr. Niehuhr, Geh. Rath Wolf. 

11 v atdoccn ten : die Herren Bernhardt (Dn cctor des 

Friedrich Wilhelms Gymnas.), D. Bothe, Gell. Kriegsr. 
Tlimly, Prof Stein, Dt und Prof. Tourte, Oberland¬ 
forstmeister und S taatsr. Hurtig, Hofr. Horn (Dire- 
ctor des klinischen Cursus im Charite-Krankenhause) 
Prof. Illiger, Aufseher des zoolog. Museums im Univ. 
Gebäude. 

Hr. D. Grdshojf, Vorsteher der Taubstummen- 
Anstalt, lehrt die engl, und italiän. Sprache, Hr. Fel- 

my die Fechtkunst. 
Universitäts - Syndikus ist Hr. Camm. Ger. Rath. 

Eichhorn, Universitäts-Secretär und Quästor Hr. Seni¬ 

ler, Logis - Commissar Hr. Geh. Seer. Lange und Ca- 
stellan im Univ. Gebäude Hr. Heumann. 

Die Vorlesungen, welche in beyden Semestern 
wirklich gehalten worden, sind eben sowohl als die 
von den Lehrern herausgegebenen grossem und klei¬ 
nern Schriften in dem Univ. Kalender angeführt. Un¬ 
ter den kleinern Schriften verdienen noch hier er¬ 

wähnt zu werden: 

Des Hrn. Staatsr. D. Hufeland Ankündigung des kön. 
Poliklinischen Instituts auf der Univ. zu Berlin, nebst 
den Gesetzen desselben. Berlin in Comrn. der Real- 

schulb. 1810. 56 S. 8. 

Ebendess. Erster Jahrbericht des kön. poliklinischen 
Instituts der Univ. zu Berlin. 1811. 8. 96 S. und 

4 Tab. In Comm. der Realschulb. 

Herr D. Wolfart hat bey Eröffnung der Univ. eine 
Einladungsschrift zu seinen Wintervorlesungen: über 
die Bedeutung der Zeichenlelire in der Heilkunde 
herausgegeben, 1810. bey Salield. 3^ S. kl. 8. 

Von Hrn. Geh. Rath Wolf ist 1811 bey Nauck lieraus- 
gekommen : Zu Platons Phädon, nebst einei’ Anzeige 
seiner Vorlesungen, 44 S. kl. 4. 

Durch eine Cabinets-Ordre vom 25. Jul. 1811 ist 
der Anfang der Wintervorlesungen auf den nächsten 
Montag nach dem i4. Oct., der Schluss auf den näch¬ 
sten Sonnabend nach dem 20. Marz, der Anfang der 
Sommervorlesungen auf den ersten Montag nach dem 

8. April, der Schluss auf den nächsten Sonnabend 

nach dem 17. Aug. bestimmt. 
Hr. Prof. Böckh hat anfangs in Verbindung mit 

Hrn. Prof. Heindorf, nach dessen Abgänge aber allein, 
wöchentlich zweymal Versammlungen einer philolo¬ 
gischen Gesellschaft gehalten, in welchen sich 9 
Mitglieder theils im Erklären alter Schriftsteller üben, 
theils Abhandlungen über philul. Gegenstände zur Prü¬ 

fung vortrugen. 
Zur Belohnung für Studirende, die durch Fleiss 

ausgezeichnet aber dürftig .sind, hat das Departement 
für den öffentlichen Unterricht 5oo Tlilr. als Unter¬ 
stützung angewiesen, welche in der Mitte Apxils unter 
6 Inländer und 4 Ausländer, namentlich x Theologen, 
2 Juristen, 3 Mediciner und 4 Philosophen vertheilt 
sind. , . 

Die Königliche Bibliothek wird alle Tage von 9 

—12 und 2—4 Uhr geöffnet. 
Vom Hrn. Buchh. Hitzig ist am i5. Oct. 1810 

ein Lesezimmer für die Universität eröffnet worden. 
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das man täglich (mit Ausschluss des Sonntags) von 
Morgens 9 Uhr bis es dunkel wird, besuchen kann, 
und wo man alle wissenschaftliche Neuigkeiten nach 
den Facultäten geordnet findet. Die Hrn. Professoren 
bezahlen Vierteljahr. 3 Tlilr., die Studirenden 1 Thlr. 
12 Gr. praenum., aber die darüber ausgestellten Quit¬ 
tungen werden als baare Zahlung für alle Bücher, wel¬ 
che in Hrn. Hitzigs Handlung gekauft werden, ange¬ 
nommen, und wer über diese rcsp. 12 oder 6 Fhlr. 
Bücher kauft, geniesst von dem, was er mehr nimmt, 
bey baarer• Zahlung 10 Proc. Rabat. Mit dem Lese¬ 
zimmer ist eine Journalgesellschaft verbunden, in der 
man die neuesten gelehrten Zeitungen und wissensch. 
Journale findet. Für die Tlieilnahme wird jährlich nur 
1 Thlr. Cour, praemuner. bezahlt. Im ersten Jahre 
hat diess Institut über i5o Theilnelnner gehabt. 

Die Sternwarte, der botanische Garten, das ana¬ 
tomisch -zootomische und zoologische Museum, das Mi- 
ncralienkabinet, die Sammlung von Gypsabgiissen, wer¬ 
den zum Theil bey Vorlesungen benutzt, oder können 

von Studirenden, die sich gehörigen Orts melden, be¬ 

sucht werden. 

Norwegische Universität. 

Der Besitzer eines Eisenbergwerks zu Eidswold, 
Carsten Anker, hat Öffentl. Nachrichten zufolge, einen 
Brief an die Direction der Gesellschaft für Noiwegens 
Wolil erlassen, der den Eifer der Norweger für die 
Dotation ihrer Universität beweiset. Er verspricht 
darin, in der Voraussetzung dass die Universität zu 
Kongsberg oder Drontheim errichtet und die Candida- 
ten in Norwegen examinirt werden, jahrl. 1600 Thlr. 
zur Dotation beyzutragen und diese Summe bis auf 2000 
Thlr. zu vermehren. Sollte aber diese Univ. ausser¬ 
halb Norwegens verlegt werden, so fällt die Schen¬ 

kung sogleich weg. 

Beförderungen und Ehrenbezeigungen. 

Hr. Propst Haustein zu Berlin hat den rothen 
Adlerorden dritter Classe erhalten. 

Hr. Hofrath von Hammer in Wien, und Hr. 
Artaud, Director des Conservatoriums der Künste zu 
Lyon sind von der dritten Classe des kais. französ. 
Instituts zu Paris zu correspondirenden Mitgliedern er¬ 
nannt worden. 

Die durch des Prof. Brehm Tod erledigte Colle- 
giatur im grossen Fürstencollegium zu Leipzig hat der 
ausserord. Prof, der arabischen Sprache auf hiesiger 
Universität Hr. M. Rosenmüller, nachdem er seine 
bisherige Collegiatur im kleinen Fürstencollegium re- 
signirt hat, erhalten. 

Dein Ilm. D. und Prof. extr. Heinroth allhier, 
ist schon im vor. Jahre die ausserordentl. Professur 

der psychischen Heilkunde ertheilt worden. 

Neue Erfindungen. 

Ein Hr. Bertin zu Paris hat lackirte Bücherein¬ 
bände erfunden, die an Eleganz und Pracht alle an¬ 
dern übertreffen. Er beschäftigt sich aber auch damit, 

wohlfeilere Einbände ähnlicher Art zu machen. 

Literarische Nachrichten. 

In Holland werden noch immer sehr viele Ueber- 
setzungen aus dem Französischen und .Deutschen ge¬ 
druckt. Eins der besten neuen Originalwerke ist Haf¬ 

ners Fussreise durch die Insel Ceylon. 
Von dem verstorb. Chardon de la Bochette sind 

Melanges de criticjue et de philologie in drey Octav- 
bänden gedruckt worden. Sie enthalten Auszüge aus 
den griecli. Romanen des Antonius Diogenes und des 
Jamblichus, Abhandlungen über die griech. Romane, 
die auf unsere Zeit gekommen sind, Nachricht von den 
Scholien zum Platon, eine kurze Lebensbeschreibung 
des sei. de Villoison, eine Notice de Lobineau sur _ 
Aristopliane, Briefe von verschiedenen Philologen 

u. s-. f. . 1 
Von dem schon alternden Dichter Delille Wird 

nächstens ein neues Gedicht, La conversation, eischei¬ 

nen. 
Jlfic/iaud schreibt eine Geschichte der Kreuzzuge. 

(Ob sie wohl eher vollendet werden wird, als die 
meisten bisherigen in Deutschland und Frankreich ? ) ^ 

Beauchamp gibt eine Geschichte von Brasilien in 

3 Octavbanden heraus. 
Die neu entdeckten angeblichen Fabeln des Pha- 

drus sind in einer dritten Ausgabe herausgekommen 
Julii Pliaedri fabulae ineditae XXXII. quas in codice 

Perottino Bibi. Reg. Neap. primus invenit, descii- 
psit, edidit Jo. Antonius Cassitus. Neapoli 1811. 

Ex officina Monitoris utr. Siciliae. kl. 8. 
Dieser Ausgabe ist eine Mantissa beygefiigt, worin 

unter andern Emendationes novissimae in Pliae- 
druiii Cassifiapum; Vindiciae priores Pliaedri Cassi- 
tiani, Scholia parva, Urtheile verschiedener GeleLi- 
ten, unter andern Ileyne’s, der diese neuen Fabeln 
für das Machwerk eines treuen Nachahmers vom Plia- 
drus halt, womit aber Hr. C. sehr unzufrieden ist. 
Die Cottaische Buchh. zu Tübingen wird einen Ab¬ 

druck derselben nächstens liefern. 
Gegen Chateayibriands Reise nach Jerusalem ist 

eine satvrische Parodie erschienen, die Aufsehen er¬ 
regt: Itineraire de Pantin au mont Valerien, traduit 
du bas breton sur la dixieme edition par Chateauterne. 

Hr. Prof. Schreiber in Heidelberg hat unlängst 
eine kurze Lebensbeschreibung und Schilderung des 
letzt verstorbenen ersten Grossherzogs (vorher Maik- 
grafen) dann Churfürsten von Baden herausgegeben 
Wir haben aber in einigen Jahren (spätstens 1814) 
vom Hrn. Oberhofrichler Drais zu Mannheim ein grös¬ 
seres Werk mit Urkunden: die Geschichte der Staats¬ 
verwaltung und der Landcscultur unter Carl Fried¬ 

rich ; zu erwarten. 
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Endlich ist auch cfes Le Beau Geschichte des 
griechischen Kaiserthums mit dem aasten Bande been¬ 
digt worden. Er führt den Titel: Histoire du Bas- 
Empire, en coinmencant k Constantin le Grand, par 
Le Beau, secretaire de l’Acad. des inscr. et belles- 
lettres, continuee par H. P. Ameilhon, ci-devant de 
la meine Academie, maintenant de l’Institut imperial 
de France etc. Tome XXVII. et dernier, divise en 
deux volumes in 12. a Paris phez Caille et Ravier. 
Dieser Tlieil enthält das 118. und 119. Buch, und 
umfasst einen Zeitraum von i3 Jahren, von der Re¬ 
gierung des Johannes Paläologus an i44o bis zur Er¬ 
oberung Coiistantinopels durch die Ottomanen i453. 
Noch ist ein sehr vollständiger Abriss der Eroberun¬ 
gen der Türken nach der Einnahme von Constantino— 
pel in Griechenland und einiger Länder, die sonst 
zum östlichen Reiche gehörten, bevgefugt. In einer 
fortgehenden Uebersicht bis 1736 sind aber auch die 
andern Begebenheiten aufgefuhrt, welche die Vergrös- 
serung und den Verfall des Oltoman. Reichs bewirk¬ 
ten. Der Friedensschluss zu Belgrad, der diese Ge¬ 
schichte endigt, ist zugleich der Anfang des Ueberge- 
wichts von Russland. Am Schlüsse des Bandes hat 
Ur. Barbie du Bocage, ein Gemälde der gegenwärtigen 
Besitzungen der Fürkey in Europa, Asien und Afrika 
geliefert. 

Die schon durch andre Mittheilungen aus arme¬ 
nischen Handschriften bekannten Herren Martin und 
Schahan von Cirbied haben einen neuen Beytrag zur 
Geschichte des frühesten Kreuzzugs nach Palästina (im 
io. Jahrh.) aus einer solchen Quelle geliefert: Details 
liistoricjues de la premiere expedition des Cliretiens 
dans la Palestine sous 1 empöre ur Zimisces, tiree d’un 
Manuscrit Armenien, inedit de la bibliotheque impe¬ 
riale, compose dans le douzieme siede, par Matthieu 

d’Edesse, traduits en francais par F. Martin, colla- 
tionnes sur le Texte original et accompagnes de Notes, 
par M. Chahan de Cirbied, professeür de Langue Ar- 
menienne a l’Ecole speciale des Langues orientales, 
etablie pres la bibl. imperiale; pour servil’ de Supple¬ 
ment a l’liistoire du Bas-Empire, a Paris, chez Le- 
miarchand, in 8. 1811. 2 Fr. 

I111 Dec, des vor. Jahres sollte in Paris die Bi¬ 
bliothek eines wohlhabenden und einsichtsvollen Freun¬ 
des der Literatur ^verkauft werden, der, da er an den 
Gränzen Deutschlands gewohnt hatte, die Gelegenheit 
benutzte, um sich über den Rhein her die seltensten 
Werke zu verschaffen. Das Verzeichn iss derselben 
bleibt immer wichtig: Catalogue des Livres rares, pre- 
cieux et bien conditionnes du Cabinet de M*** par 
J. Ch. Brauet, lils. a Paris, chez Brunet, libr. in 8. 
3 Fr. Die ältesten Ausgaben der gr. und lat. Classi- 
ker aus dem i5. Jahrh., die Ausgaben der Amours de 
Daphnis et Chloe von 1^18 mit der Originalzeichnung 
des Kupfers der petits pieds, und einer Note des Her¬ 
zog-Regenten Duc d’Orleans, befinden sich darin. 

Ein für die Numismatik nicht unwichtiges Ver¬ 
zeichniss ist: Catalogue d’une Collection de 728 Me- 
dailles consulaires et de 3fii6 Medailles imperiales en 
arg ent j suivi d’une notice du prix de chacpie Medaille 
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imperiale, a Paris, chez Mongie 1811.' Die Sammlung 
gehört dem Hrn. Rollin, der sie seit einigen Jahren 
zu Paris mit vieler Sorgfalt und nicht geringen Kosten 
angelegt hat. Es befinden sich darin die Sammlungen 
des Abt Leblond, des Abt de Tersan, der einen Theil 
der schönsten Münzen von d’Ennery gekauft hatte, uncl 
mehrere, neuerlich aus Italien und Constantiuopel ge- 
braente Münzen. Die Sammlung soll im Ganzen ver¬ 
kauft werden. 

P r ä n u in e r a t i o 11 s - A11 z e i g e.’ 

Reise 
in den 

K aufcasus und nach Georgien 
unternommen 

auf V e ranstaltung 
der 

Kaiserl. Akad. der Wissenschaften zu St. Petersburg 
enthaltend 

eine vollständige Beschreibung 
der 

Kaukasischen Länder und ihrer Bewohner, 

von 
Julius von Klap roth, 

Kaiserl. Russischem Hofrathe und Mitgliede der Akademie 

der Wissenschaften zu St. Petersburg. 

Der Verfasser dieser interessanten Reise, welcher 
sich in den Jahren 1807 und 1808 im und am Kau¬ 
kasus und in Georgien aufgehalten, hat uns den Ver¬ 
lag derselben übertragen. Sie erscheint in zwey Bän¬ 
den mit drey Charten, und um das Publikum vorläufig 
so viel als möglich mit derselben bekannt zu machen, 
haben wir einen ausführlichen Prospectus drucken las- 
len, welcher zugleich den Inhalt der 22 ersten Capi- 
tel angibt, und der bey uns gratis ausgegeben wird. 
Der Pränumerationspreis ist 5 Tblr., und für Exem¬ 
plare auf feinem Schreibpapier 6 Thlr. 12 Gr. Der 
nachherige Ladenpreis der ordinairen Ausgabe dürfte 
8 Thlr. und der auf Schreibpapier 10 Thlr. seyn. 
Wer auf fünf Exemplare prämimerirt und sich direkt 
an uns wendet, erhält das sechste Exemplar frey. Der 
Pränumerationstermin bleibt bis Ende May offen. 

Halle und Berlin, im Februar 1812. 

Buchhandlungen 
des H all i sehen PK cii senil aus es. 

In der Stiller s dien Buchhandlung in 

Rostock sind erschienen: 

Link, Dr. H. F., Natur und Philosophie. Ein Ver¬ 
such. 8. 1811. 1 Rthlr. 8 Gr. 

Luther, Charlotte, Briefe über die Erziehung junger 
Töchter aus den gebildeten Ständen. 2 Thei’-n 8. 
1811. 2 Rthlr. 

Z immer mann, Cammerrath, einige Bemerkungen und 
Nachträge zu dem ‘ohnmassgeblichen Bedenken über 
die Wechselwirtlischaft. gr. 8. 1811. 10 Gr. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 24. des Februars. 1812. 

Philosophie. 

Iai Begriff ein Werk anzuzeigen, welches die Phi¬ 
losophie und, durch diese, alle übrigen Wissen¬ 
schaften mit einer neuen Umwälzung bedroht, sehn 
wir uns veranlasst, einige allgemeine Bemerkungen 

TJeber wissenschaftliche Revolutionen 

vorauszuschicken. Denn obgleich die politische Re- 
volutionswuth unter den Völkern sich so ziemlich 
gelegt hat, so scheint doch die literarische unter 
den Gelehrten noch nicht ausgestorben zu seyn, son¬ 
dern in manchem ausgezeichneten Kopfe immer noch 
fort zu spuken. Wir glauben daher ein Wort zu 
seiner Zeit zu reden, wenn wir diesen Gegenstand 
zur Sprache bringen und die Frage aufwerfen, ob 
Revolutionen auf dem Gebiete der Wissenschaften 
wohl ein echtes Beförderungsmittel der geistigen 
Cultur des Menschengeschlechtes seyen. Denn dass 
der echte Gelehrte einzig und allein diesen Zweck 
— die Beförderung der geistigen Cultur überhaupt 
— nicht aber sein besondres Interesse — die Be¬ 
rühmtheit seines Namens und den vielleicht damit 
verknüpften leidigen Gewinn — vor Augen haben 
solle, brauchen wir wohl nicht erst zu beweisen. 

Werfen wir einen Blick auf die Geschichte der 
Wissenschaften, so ist offenbar, dass, wie die Na¬ 
tur das Grösste und Herrlichste nur im Verborgenen 
und allmälig hervorbringt, so auch der menschliche 
Geist in seiner eignen Entwicklung und Ausbildung 
an jenen Gang der Natur gebunden ist. Nicht auf 
einmal trat die Wissenschaft aus ihm hervor, wie 
nach der Fabel die völlig erwachsne und gerüstete 
Minerva aus Jupiter's Haupte; sondern erst nach¬ 
dem das Menschengeschlecht lange mit der Natur 
gekämpft hatte, um ihr ein behagliches Daseyn ab¬ 
zugewinnen, nachdem eine Menge von ErFahrungen 
durch eine lange Reihe unvollständiger Beobachtun¬ 
gen und roher Versuche gemacht war, zeigten sich 
die ersten Anfänge einer wissenschaftlichen oder ge¬ 
lehrten Bildung d. h. eines Strebens nach gründli¬ 
cher, umfassender und wohlgeordneter Erkenntniss. 
Dieses Streben, Jahrtausende lang fortgesetzt, von 
einem Volke zum andern sich verbreitend , durch 
äussere Umstände bald begünstigt bald gehemmt, 
schuf und gestaltete nach und nach alle die einzel¬ 
nen Zweige der menschlichen Erkenntniss, die wir 
jelzt mit den Namen der Philosophie, Mathematik, 
Physik, Geschichte u. s. w. bezeichnen. 

Erster Sand. 

Nun standen zwar von Zeit zu Zeit einzelne 
Männer auf, die, mit hoher Geisteskraft begabt und 
mit dieser Kraft auf ihr Zeitalter wirkend, neue 
Bahnen auf dem Gebiet der Erkenntniss brachen 
und mächtige Fortschritte in der wissenschaftlichen 
Cultur theils selbst machten, theils veranlassten. 
Aber merkwürdig ist es, dass gerade diejenigen un¬ 
ter jenen Männern, welche als wissenschaftliche 
Heroen die grössten Verdienste in dieser Hinsicht 
erwarben, am wenigsten die Absicht hatten, eine 
wissenschaftliche Revolution hervorzubringen, und 
genau zu reden, auch keine hervorbrachten. VVer 
könnte z. B. behaupten oder, wenn er es w'ollte, 
beweisen, dass Plato und Aristoteles — unstreitig 
die grössten und verdientesten Philosophen des grie¬ 
chischen Alterthums — wissenschaftliche Revolu¬ 
tionärs waren? Zwar tadelten und verwarfen sie 
Manches, was ihre Vorgänger als wahr oder wahr¬ 
scheinlich aufgeslellt hatten; zwar stifteten sie Schu¬ 
len, die ihre Lehre und Methode fortpflanzten. 
Aber sie warfen nicht alles über den Haufen, was 
sie schon aufgebaut fanden, um einen ganz neuen 
Bau von vorn anzufangen: sondern sie suchten das 
Vorgefundne nur mehr zu begründen, zu berichti¬ 
gen, zu erweitern und auszuschmücken. Sie er-r 
kannten daher dankbar an, was Andre schon ge¬ 
leistethatten, und benutzten es, so gut sie konnten. 
Auch die Schulen, die sie stifteten, machten sich 
wie von selbst, indem wissbegierige Jünglinge und 
junge Männer sich zu ihnen drängten, um aus ih¬ 
rem Munde zu vernehmen, was man damals noch 
nicht so leicht in Büchern lesen konnte; da hinge¬ 
gen (nach JDiog. Laert. II, 109) ein gewisser Ale- 
xinus, der als ein rüstiger Streiter (tpiAoveotoTaTOs) 
alle andre Philosophen vernichten wollte und aus¬ 
drücklich in der Absicht nach Olympia ging, um 
dort eine neue Secte zu stiften, nicht nur 
der Wissenschaft nichts genützt, sondern auch Statt 
eines in der Geschichte berühmten Namens nur ei¬ 
nen von der historischen Anekdotenkräinerey auf¬ 
bewahrten Spottnamen (JEAeygivog) errungen hat. 
Eben so wenig kann man sagen, dass Leibnitz — 
unstreitig einer von den wenigen Männern neuerer 
Zeit, die sich den vorhin genannten beyden Philo¬ 
sophen des Alterthums zur Seite stellen dürfen — 
eine Revolution auf dem Gebiete der Wissenschaf¬ 
ten, namentlich der Philosophie und Mathematik, 
beabsichtet oder bewirkt habe. Denn er suchte so 
wenig als jene mit stürmender Hand niederzuslür- 
zen, was Andre vor ihm erbaut hatten, um auf 
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einmal den Wissenschaften eine neue Gestalt zu 
geben; sondern fer lieferte nur aus der Fülle seines 
Geistes einen reichen Beytrag zu den bis dahin ge¬ 
sammelten Schätzen der Weisheit und uberliess es 
ruhig der Mit- und Nachwelt, welchen Gebrauch 
sie davon machen wollte, um in der wissenschaft¬ 
lichen Gultur weiter fortzuschreiten. 

Vielleicht beruft man sich auf Kant als einen 
nicht minder grossen Mann, der denn doch wirk¬ 
lich eine Revolution auf dem Gebiet der Wissen¬ 
schaften durch seine Vernunftkritik zu Stande ge¬ 
bracht und, wie aus manchen seiner Äeusseiungen 
erhelle, auch beabsichtet habe. Wir sind nicht ge¬ 
meint, diess zu läugnen. Allein man muss beden¬ 
ken, dass K. mit seiner Kritik in einem Zeitalter 
auftrat, das schon überhaupt revolutionär gestimmt 
oder zu einer grossen Umwälzung im literarischen 
sowohl als politischen Zustande der Dinge geneigt 
war, dass daher die wissenschaftliche Revolution, 
welche man gewöhnlich auf K’s. Rechnung setzt, 
weit mehr ein Erzeuguiss des Zeitgeistes überhaupt, 
als des kantischen Geistes war, der vielmehr selbst 
unter dem Einflüsse jenes Geistes stand, wie aus 
K’s. Urtheilen über die Ereignisse seiner Zeit und 
deren wahrscheinliche Folgen für den aufmerksa¬ 
men Leser seiner eignen Schriften sowohl, als der 
nach seinem Tode herausgekommenen Lebensbe¬ 
schreibungen und Charakterschilderungen von dem 
grossen Manne, klar hervorgeht. Die tiefer liegen¬ 
den Gründe dieser Erscheinung, nämlich der revo¬ 
lutionären Stimmung des Zeitalters, aufzusuchen, 
ist hier der Ort nicht. Eine nothwendige Folge 
davon aber war, dass die zunächst von K. ausge¬ 
hende Revolution auf dem Gebiet der Wissenschaf¬ 
ten und insonderheit der Philosophie, durch welche 
als Herrscherin sich eben die Erschütterung allen 
übrigen Wissenschaften mittheilte, nicht bey dem 
von K. vorgesteckten Ziele stehen bleiben konnte. 
Daher trat ein System der Philosophie nach dem 
andern auf, um eine neue Revolution zu beginnen, 
so dass diese Systeme einander fast auf gleiche 
Weise vernichteten, wie jene gewaffneten Männer, 
die aus den Zähnen des von Cadmus erschlagnen 
Drachen hervorgingen. Was haben nun wohi die 
Wissenschaften, was hat die geistige Bildung des 
Menschengeschlechts aus dieser fortgesetzten Revo¬ 
lution und dem dadurch entstandnen Kampfe lite¬ 
rarischer Parteyen für Gewinn gezogen? Es wäre 
ungereimt, Zusagen: Gar keinen. Denn selbst aus 
dem Bösen weiss die über alles waltende Fürsehung 
Gutes zu schaffen. Aber fragen dürfen wir wohl, 
ob jener Gewinn nicht bedeutender, umfassender, 
dauerhafter gew sen wäre, wenn man Statt des re¬ 
volutionären Sturmschritts den bedächtigem Gang 
allmäliger Reform gegangen wäre. Aber auch zu¬ 
gegeben, dass eine solche wissenschaftliche Revolu¬ 
tion gerade in solcher Zeit nötliig war, um die 
Geister aus dem gemächlichen Schlummer zu we¬ 
cken, dem sich die meisten Bearbeiter der Wissen¬ 
schaften, besonders der Philosophie, in die Arme j 
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geworfen hatten; soll denn der Taumel des Revo- 
lutionirens gar nicht aufhören? Soll nicht Beson¬ 
nenheit und Nüchternheit — man erlaube uns im¬ 
mer dieses Wort, das in jetziger Zeit fast verrufen 
ist, gleichsam als wenn ein Philosoph betrunken 
seyn müsste, um Sprüche der Weisheit orakelmäs- 
sig von sich zu geben! — soll nicht prüfende Sich¬ 
tung und sorgfältige Benutzung des Wahren und 
Guten, was sich doch unter so vielen von den Re¬ 

volutionsstürmen zusammengewehten Spreuhaufen, 
wohl finden muss, endlich einmal wieder auf dem 
Gebiete der Philosophie und aller mit ihr in naher 
oder ferner Verbindung stehenden Wissenschaften 
Platz finden? Wir unsers Orts halten diess jetzt in 
der That für weit verdienstlicher, als das Unter¬ 
nehmen, welches sich uns in folgendem Werke zur 
nähern Erwägung darbietet: 

Mathematische Philosophie von Joh. Jak oh Wag¬ 

ner. Erlangen, bey Joh. Jak. Palm. i8n. XII 

u. 338 S. 8. (i Thlr. 16 Gr.) 

Herr W. War bekanntlich sonst ein erklärter 
Anhängei der Schellingsclien Philosophie. Als ihm 
in dieser etwas unheimlich zu Mul he wurde, schrieb 
er eine Idealphilosophie, in welcher (S. IX d. Vorr.) 
er jene Philosophie für „ein unseliges Gespenst, dem 
vweder die Erde noch der Himmel vergönnt ist,1,4 
erklärte, wiewohl dieses Gespenst in der Idealphi¬ 
losophie noch stark umging. Jetzt tritt in dem vor¬ 
liegenden Werke ein neues Gespenst auf, angethan 
mit einem von der Mathematik erborgten Panzer 
und Rüstzeug, womit es auf dem Gebiete der Phi¬ 
losophie ein gewaltiges Gerassel macht. Hr. W. er¬ 
klärt nämlich in der Vorr. S. IX. unverholen, er 
glaube allerdings von dem vorliegenden Werke, 
„dass es auf dem Gebiete der Erkenntniss eine Re¬ 
solution bewirken werde, bey welcher die gegen¬ 
wärtige Gestalt der Wissenschaften nicht mehr be¬ 
stehen kann.“ Diese grosse Revolution, welche 
Hr. W. für nothwendig hält, weil „die alten wis¬ 
senschaftlichen Formen eben so reif zur Zertrüm- 
„merung sind, als es die politischen waren,“ will 
er dadurch zu Stande bringen, dass er zuerst die 
Philosophie in Mathematik auflöst, und dann die 
Mathematik selbst in Sprache verwandelt. „Daher 
„hat“ — nach S. VI der Vorr. — „das vorliegende 
„Buch eigentlich zwey Theile, deren erster, wenn 
„man will, eine pythagorische Mathematik enthält, 
„der zweyte aber, Organon überschrieben, die Ma- 
, lliematik in Sprache verwandelt. Jener erstere 
„Theil hebt demnach das, was jetzt noch für Ma¬ 
thematik geachtet wird, auf; der zweyte dagegen 
„begründet eine Zukunft, in welcher die Sprache 
„seihst Mathematik und überhaupt Alles seyn wird.“ 
Und eben darum heisst es S. X: „Künftig muss es 
„keine andre Wissenschaft geben als Sprache.“ — 
Quid dignum tanto jer et hic promissor hiatu? 
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Wer auf dem Gebiet der Wissenschaften als 
Urheber einer neuen Schöpfung, wodurch die Ge¬ 
stalt aller Wissenschaften umgeändert werden soll, 
auftrilt, von dem kann man doch wohl mit Recht 
verlangen, dass er die ewigen Gesetze des Denkens 
kenne und achte, dass er sich also wenigstens nicht 
selbst geradezu widerspreche. Wenn man nun aber 
§. 207 liest, dass die Linie die Form sey, in wel¬ 
cher der Punct in die räumliche Reflexion eingehe 
— §. 210, dass das Verhältniss des Punctes zu dem 
Kreise, wie das der Eins zu der Null, an sich kein 
Verhältniss, sondern Identität sey, dass daher Punct 
und Kreis gänzlich in einander, und jeder Punct 
zugleich Kreis und umgekehrt sey — §. 211, dass 
der Punct im Kreise Miltejpunct werde — §. 2i4, 
dass zwischen Punct und Kreis das Unendliche lie¬ 
ge — §. 207, dass der Kreis keine Linie sey, eben 
so wenig als der Punct — §. 247, dass es doch auch 
ki ’umme Linien gebe — §. 25o, dass die krumme 
Linie ein Umweg zwischen zwey Puncten sey — 
§. 265, dass der Kreis eine Linie sey, welche vier 
rechte um Einen Punct gelegte Winkel eines gleich¬ 
armigen Kreuzes umschliesst — §. 607, dass der 
Ki eis weder Linie noch Figur sey — §. 58i, dass 
der Figuren viere seyen, erstens der Kreis, der 
kerne Figur und keine Linie sey u. s. w. — wenn 
man, sag’ ich, alles dieses liest und mit einander 
vergleicht: so weiss man in Wahrheit nicht, ob ei¬ 
nem nicht allerley durch einander schreyende Stim¬ 
men aus irgend einem literarischen Bedlam entge¬ 
genschallen. 

Will jemand ferner die Philosophie durch Ma¬ 
thematik umschmelzen, oder, wie Hr. W. sagt, in 
Mathematik auflösen, und dann beyde zusammen 
in Sprache verwandeln, so kann man doch wohl 
ferner von einem solchen mit Recht fordern, dass 
er von Philosophie, Mathematik und Sprache und 
ihrem gegenseitigen Verhältnisse nicht nur selbst 
deutliche und bestimmte Begriffe habe, sondern sie 
auch dem Leser gehörig darstelle, damit sich die¬ 
ser von dem Unternehmen des Vfs. eine deutliche 
und bestimmte Vorstellung machen könne. Leider 
aber findet sich der Leser in dieser Hinsicht gar 
sehr betrogen. Zwar erklärt sich Hr. W. über 
jene Begriffe, aber auf eine solche Art, dass kein 
denkender Leser sich dadurch befriedigt finden 
kann. So wird §. 5oi die Mathematik erklärt als 
„die Wissenschaft der zeitlichen und räumlichen 
„Dinge.“ — Nun handeln doch bekanntlich Ge¬ 
schichte, Geographie, Statistik, Physik, Chemie, 
Naturbeschreibung u. s. w. auch von zeitlichen und 
räumlichen Dingen. Es fragt sich also: Schliesst 
die Mathematik alle diese Wissenschaften in sich 
oder nicht? und wenn nicht,, wodurch unterschei¬ 
det sie sich von ihnen? Was ist es eigentlich, was 
die Mathematik au den zeitlichen und räumlichen 
Hingen zu erforschen sucht ? Hierüber altuni sileu- 
tiuml Statt einer Antwort auf diese Fragen, die 
sich jedem nicht durchaus gedankenlosen Leser auf¬ 
dringen, wird bloss hinzugesetzt: „Mathematik aber 

,,ist Buchstabe.“ — Unmittelbar darauf geht der 
Vf. zum Begriffe der Philosophie über, und er¬ 
klärt diese für „eine willkürliche Vermischung des 
„Geistes mit dem Buchstaben.“ — Diese Erklä¬ 
rung passt vortrefflich auf die Philosophie des Vfs.; 
sonst aber möchte sie wohl von jedem andern Phi¬ 
losophen perhorrescirt werden. — Aus diesen bey- 
den Erklärungen, dass die Mathematik, als Wis¬ 
senschaft der zeitlichen und räumlichen Dinge, 
Buchstabe, und die Philosophie eine willkürliche 
Vermischung des Geistes mit dem Buchstaben sey, 
construirt nun Hr. W. ferner seinen Begriff von 
einer mathematischen Philosophie §. 602. auf fol¬ 
gende Weise: „Der Buchslabe wird aber nicht er- 
„kannt und vollendet durcli sich selbst, sondern 
„durch den Geist, der über ihm ist. Darum muss 
„dieser sich in den todten Buchstaben herablassen 
„und ihn gänzlich beseelen, bis er vollendet ist. 
„Diese Beseelung heisst philosophische Mathematik 
„oder mathematische Philosophie.“ — Also phi¬ 
losophische Mathematik und mathematische Phi¬ 
losophie sind völlig einerley? und eine solche Wis¬ 
senschaft entsteht, wenn sich der Geist in den 
Buchstaben herablässt und ihn bis zur Vollendung 
beseelt? Dann wäre ja aber jeder Schulmeister und 
Leseschüler, sobald sie im Stande sind, eine ge¬ 
druckte oder geschriebene Zeile zu lesen und das 
Gelesene vollkommen zu verstehen, ein philosophi¬ 
scher Mathematiker oder mathematischer Philosoph! 
— Was endlich die Sprache betrifft, so erklärt sich 
Hr. W. darüber §. 5o5 so: „Alle TVissenschoft ist 
„subjectiv oder JP'ort, die Mathematik muss also 
„in die Sprache zurückkehren — Mathematik ist 
„Sprache. Sprache aber ist Buchstabe; der Buch- 
„stabe vollendet sich im Mechanismus“ [nach §. 5o5, 
wo es hiess: „Wenn die Form des lebendigen Le- 
„bens Organismus genannt wird, so heisst die 
„Form seines todten Abdrucks Mechanismus, und 
„dieser ist die Vollendung des Buchstabens —“] 
„und dieser gibt eine Verkettung, in welcher alles 
„durch Wechselbestimmung erkannt wird.“ — Hr. 
W. hat wohl schwerlich überlegt, in welchem Lichte 
sein ganzes Unternehmen durch diese Erklärungen 
erscheint. Er will nach den aus der Vorr. oben 
angeführten Aeusserungen die Philosophie in Ma¬ 
thematik auflösen und diese wieder in Sprache ver¬ 
wandeln , so dass es künftig keine andre Wissen¬ 
schaft gebe als Sprache. Nun ist aber die Sprache 
nach den so eben angezeigten Erklärungen Buch¬ 
stabe , und der Buchstabe vollendet sich nur im 
Mechanismus als einem todten Abdruck des Orga¬ 
nismus. Also wäre das ganze Bestreben des Vfs. 
auf nichts anders gerichtet, als auf die Verwand¬ 
lung aller Wissenschaften in einen todten Buchsta- 
benmechanismus ? Wahrlich ein herrliches Resul¬ 
tat der wissenschaftlichen Revolution, die Hr. W. 
mit seinem Werke beabsichteti 

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über 
das vorliegende Werk wird man uns hoffentlich 
gern einen ausführlichen Auszug aus demselben 
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erlassen. Nur um eine Probe von der Manier des 
Vfs. und den neuen Aufschlüssen, die dem gelehr¬ 
ten Publicum durch dieses Werk geboten werden, 
zu geben, fügen wir noch Folgendes bey. Nach 
§. 22. ist die Eins die vorgeschichtliche Zeit des 
Geschlechts- und Erkenntnisslosen, das Setzen der 
Zwey aber der Anfang aller Geschichte. In der 
Drey dagegen wird nach §. 25. die Einheit gesetzt, 
wie sie zugleich im Geschlechte lebt, also Dreiei¬ 
nigkeit ist. Ferner ist nach §. 26. die Zwey Mut¬ 
ter aller geraden, und die Drey Mutter aller 
ungeraden Zahlen; daher man auch nach §. 27, 
wenn der volle Gegensatz ein Ganzes genannt wird, 
2 = 1 und 5 = setzen kann. Die höchste Weis*- 
heit aber steckt nach §. 45. in dem Schema; 

1 
^ rr 
2 0 

o 

Denn darin ist „ alle Erkerintniss der Welt und 
„der Zahlen abgebildet.“ Die Eins ist nämlich 
das namenlose Erste, das Göttliche vor seiner Of¬ 
fenbarung, und die Null ist das entwickelte All; 
zwischen beyden liegt die Zeit als das lebendige 
Fortschreiten aus der Involution zu der Evolution, 
welches vermittelt ist durch die Production der 
Geschlechter, Zwey und Drey, Gerades und Un¬ 
gerades, Weibliches und Männliches. Denn nach 
§. 44. ist die Zwey unter den Dingen, welche Ge¬ 
schlecht haben, das Mütterliche, und darum ist das 
Weibliche (die Zwey) dem Urwese.n (der Eins) 
näher als das Männliche (die Drey). Dieses inhalt¬ 
schwere arithmetische Schema wird §. 221. in ein 
geometrisches verwandelt, indem die vier End- 
puncte durch zwey gerade sich schneidende Linien 
verbunden, und zugleich durch eine krumme Linie 
umschlossen werden. So entsteht die alte aus Kreis 
und Kreuz zusammengesetzte Hieroglyphe: 

© 
in welcher der Verf. eben so wie in dem arithme¬ 
tischen Schema „den Inbegriff aller Erkenntnisse 
erblickt. — So geht es immer fort, bis der Verf. 
endlich §. 602. folgendes „ einfache Alphabet von 
„Hieroglyphen u gefunden hat: 

Punct ~ Eins — Wesen 
Kreis = All zrrFonn 
Halbmesser rzr Zeit zir: 1 
Sehne ~ Raum nr 2 

I lypotemise“Bewegu]igrzz3 
Viereck = Ding ~ 4 
I — Phallus 
— — Kteis 

T rr: Coitus 
v Polarität 
+ = Coustruction 

X = Consequenz 

(J) = Organismus 

fx] — Zusammenhang 

Die Art und Weise, wie Hr. W. diese Hiero- 
glyphenreihe gefunden hat, mögen wissbegierige 
Leser durch das Euch selbst sich bekannt machen. 
Sollten sie auch wenig davon verstehen, so wird 
Hr. W. sich leicht darüber mit dem ehrlichen 
Sanol10 trösten können, der, wenn die Leute seine 
Dänischen Heden nicht verstanden, zu sagen pflegte: 
Gott versteht mich. 

Noch ein paar Bemerkungen müssen wir in 
Beziehung auf die Vorrede, die zum Theil ein Pro- 
logus gaiealus ist, bey fügen. Hr. W. sagt nämlich 
S. IX, er sehe voraus, dass einige sein Buch durch 
Schweigen, andre durch schiefe Berichte zu unter¬ 
drücken suchen werden. Wir uusers Orts sind so 
frey von dieser Absicht, dass wir von dem vorlie¬ 
genden Werke nicht nur geredet, sondern auch 
die Gedanken des Verfs. so viel als möglich mit 
seinen eignen Worten darzustellen gesucht haben. 
Auch halten wir einen Recensenten, der da glaubt, 
ein gutes Buch durch einen schiefen Bericht unter¬ 
drücken zu können, für eben so beklagenswert!!, 
als einen Schriftsteller, der solche Befürchtungen 
hegt. Sie sind die gewöhnliche Folge des Mangels 
an inniger und fester Geberzeugung. Ueberdiess 
bitten wir unsre Leser ausdrücklich, das Buch, 
wenn es irgend ihre Zeit erlaubt, ja nicht ungele¬ 
sen zu lassen. Es wird ihnen das darin herr¬ 
schende Phantasiespiel mit Zahlen und Figuren 
gewiss viel Unterhaltung, wenn auch wenig Beleh¬ 
rung, gewähren. Damit sich aber ja niemand an 
dem theuern Eigenthmne des Verfs. vergreife, so 
setzen wir noch zur Warnung für alle humrnelar- 
tige Naturen folgende Schlusserklärung des Verfs. 
her: „Zum Schlüsse erkläre ich noch, dass ich die 
„Hummeln, welche sonst Ideen aus meinen Schrif¬ 
ten, ohne mich zu nennen, in die ihrigen über¬ 
trugen, züchtigen werde, wenn sie an diesem Bu- 
,,che ebenfalls ihrer Natur gemäss handeln. Die 
„Ideen dieses Buches tragen so sehr das Gepräge 
„meiner Eigenthümlichkeit, dass es mir nicht schwer 
„fallen kann, sie überall, wo sie entwendet sich 
„yorfinden möchten, zu vindiciren.“ 

Kurze Anzeige. 
Unter den zahlreichen Schriften über den unvergesslichen 

Müller verdient folgende nicht übersehen zu werden: 

lieber Johannes von Möller, eine Schulrede am letzte* 

Frühlingsexamen itn Magdalen. Gymnasium (zu Breslau) ge¬ 

halten von (Rector u. Prof.) Manso, 2 4 S. 8. 

Nicht ohne Rücksicht auf die, welche gern die Schwächen, 

denen auch die edelsten Naturen, weil sie menschlich sind, sich 

nicht entwinden, wird Joh. v. M, als Muster zur Nachahmung 

auf gestellt, der nicht bloss als Schriftsteller mit unermüdeter Kraft 

nach dem Höchsten strebte, sondern es auch als Mensch jeder¬ 

zeit in sich zu bewahren suchte, dessen Fleiss, der keine Anstren¬ 

gung scheute, dessen redliches Streben nach dem Vollendeten in 

der Wissenschaft, festes Anschmiegen und Halten an edeln Män¬ 

nern, Bewahrung des Heiligen im Innern, Beweisung treuer 

Theilnahme an allem, was im Kreise der Menschheit liegt, allge¬ 

mein empfohlen, und so empfohlen zu werden verdiente. 

O = Weib = 6 

Z\ — Vater 

(f") Mann 

— Mutter 

— Ehe == SZ? 

— Familie 

c Pflanze (Blume) - 5 

— Gcmütli = 7 

~ Paterfamilias 

O' — Geist — 8 
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Arzneywisse ns cli a ft. 

De vavia malignitatis ratione in febre scarlatinosa 

ubservationibus iüustrata. Auctore Georg Ern, 

Kletten, Medicinae D. et Profess, in acad. Witleber- 

gensi. Lips. ap. Breitkopf et Haertel. cIöIdcccxi. 

8. XVI et 85 pag. (12 Gr.) 

Nachdem der Hr. Verf. in der Vorrede die ver¬ 
schiedenen Angaben der charakteristischen Kenn¬ 
zeichen der Bösartigkeit fieberhafter Krankheiten 
angeführt hat, fugt er seine eigne Meinung bey, 
welche das eigenthümliche Kennzeichen und den 
wesentlichen Charakter der Bösartigkeit in ein, 
gleich im Anfänge der Krankheit erfolgendes, jäh- 
linges, oder gefährliches Sinken der Lebenskräfte 
setzt, welches mit schlimmen, der Krankheit an 
sich nicht zukommenden Zeichen verbunden ist. 
D ie Ursachen der Einseitigkeit, welcher sich andre 
Schriftsteller bey der Bestimmung des Begriffs von 
Bösartigkeit sehuldig machten, sind recht gut ange¬ 
geben. Wichtig für den Praktiker ist die Bemer¬ 
kung, dass in einer epidemischen Krankheit, die 
lange anhält, die Bösartigkeit zu verschiedenen Zei¬ 
ten sehr verschieden zu seyn pflege, und dass die 
bösartigen Symptome, ungeachtet sie dieselben zu 
seyn scheinen, doch oft eine mannigfaltige Beschaf¬ 
fenheit der Bösartigkeit zeigen. 

Wer, nachdem er eine oder die andere Schar- 
lachepidemie beobachtet hat, die Natur dieser Krank¬ 
heit ganz kennen gelernt zu haben glaubt, irrt sich. 
Denn das Scharlachfieber hat das mit allen hitzi¬ 
gen Ausschlagskrankheiten gemein, dass es von dem 
Einflüsse der stehenden Krankheiten und der Jah¬ 
reszeiten mehr oder weniger annimmt und modifi- 
cirt wird. Wenn z, B die allgemeine Beschaffen¬ 
heit der Krankheiten typhös ist, so nimmt das 
Scharlach Heber an diesem Krankheitscharakter An- 
theil. Da aber die Natur des Typhus, welcher 
aus einem Entziindungsfieber entstanden ist, ganz 
anders zu seyn pflegt, als wenn eine gastrische 
oder nervöse Krankheit in ihn übergeht, so muss 
ein Scharlachfieber, welches durch seine Verwicke¬ 
lung mit dem herrschenden Typhus einen bösarti¬ 
gen Charakter angenommen hat, eine nach dieser 
V erschiedenheit des Typhus sich richtende ver¬ 
schiedene Heilart erfordern. Diess beweisen die 
Gurarten, welche seit Senriert bis auf die neuesten 
Zeiten gegen diese Krankheit als wirksam ernpfoh- 

Erster Hand. 

len worden sind. Es ist daher lächerlich, durch 
ein specifisches Mittel der Bösartigkeit des Schar¬ 
lachfiebers in allen Fällen mit zuversichtlicher Hoff- 
nung eines glücklichen Erfolgs entgegen arbeiten 
zn wollen. Obige Bemerkung leitete den Verf. in 
den Jahren 1790 — 1801, wo er in Pommern sehr 
viele Scharlachpatienlen mit einem so ausgezeich¬ 
net guten Erfolge behandelte, dass ihm weder einer 
starb, noch an einer Nachkrankheit, z. B. der Was¬ 
sersucht zu leiden hatte. Er weiss dieses Glück 
sich nur dadurch zu erklären, dass er seine Heil¬ 
methode des Scharlachfiebers der Jahreszeit und der 
Krankheits - Constitution anpasste. Im Herbste des 
J. 1801, wo sehr bösartige nervöse Typhus wiithe- 
ten, erreichte die Scharlachepidemie die höchste 
Stufe der Bösartigkeit. 

Die weitläufige Kritik des Stieglitzischen Bu¬ 
ches: Versuch einer Prüfung und Verbesserung 
der jetzt gewöhnt. Behandlung d. Scharlachf .Han- 
nov. 1807. 8. war in einem Programm zu dulden, 
konnte aber beym wiederholten Drucke füglich weg¬ 
bleiben, indem der eigentliche Werth jenes Buchs 
schon längst gehörig gewürdigt worden ist. Auch 
kennt Rec. mehrere Beurtheilungen dieses Buchs, 
welche manche einseitige Behauptung des Verfs. 
freymüthig tadelten, wenn sie auch gleich ihm da, 
wo die Wahrheit auf seiner Seite war, Lob er- 
theilten. — Wichtiger ist uns der Beweis des Ein¬ 
flusses der constitutio annua auf die Modificirung 
der Scharlachepidemie. Im Anfänge des Frühlings 
179Ö war die Witterung kalt und trocken, bey 
herrschendem Nordwinde: es waren Husten und 
Schnupfen, Katarrhe, Rheumatismen u. s. w. häu¬ 
fig, welche Krankheiten auf den Gebrauch von ge¬ 
reinigtem Salpeter, Fliederblüthen und einem ge- 
lind diaphoretischen Verhalten leicht wichen. 
Das Scharlachfieber nahm den nämlichen katarrha¬ 
lischen Charakter an, und wurde durch die nämli¬ 
chen diaphoretischen Arzneyen glücklich gehoben. 
D ie fortdauernde Kälte und die anhaltenden Nord¬ 
winde veranlasslen Entzündungskrankheiten, und 
es ereigneten sich Todesfälle bey Erwachsenen, wenn 
sie vom Scharlach befallen wurden. Diess rührte 
aber nicht von einer besondern Bösartigkeit dieser 
Krankheit, sondern davon her, weil man bey ih¬ 
rer Behandlung nicht auf den entzündlichen Cha¬ 
rakter Rücksicht genommen hatte, welcher ihr von 
der constitutio annua mitgetheilt worden war. Denn 
als der Verf. zu zwey Schwestern gerufen wurde, 
wovon die ältere, 20jährige, über grosse Angst, 
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Beklommenheit und Richterliches Halsweh klagte, 
und in der grössten Gefahr zu schweben schien, so 
verschaffte ein Aderlass von zwölf, und bey gegen 
Mittag wieder eintretender Verschlimmerung eine 
Wiederholung desselben von acht Unzen Blut die 
grösste Erleichterung: als den Abend sich-wieder 
bedenkliche Erstickungszufälle etc. einstellten, so 
wurden sogleich Blutigel hinter die Ohren gesetzt. 
Den andern Tag wurden noch einmal acht Unzen 
Blut weggelassen. Auf diese bedeutenden Blutaus¬ 
leerungen stellte sich eine heilsame Ausdunstung 
ein, die Oberhaut schuppte sich ab,1 und die Ge¬ 
sundheit kehrte in kurzem vollkommen zurück. 
Ihre Schwester wurde durch die nämliche Behand¬ 
lung hergestellt. Im Sommer dieses Jahres, wel¬ 
cher sehr heiss wurde, und wo es, während vor¬ 
züglich Westwind herrschte, stark und anhaltend 
regnete, nahmen die Krankheiten einen gastrischen 
Charakter an, welcher sich auch dem Scharlacli- 
fieber mittheilte, und den Gebrauch auflösender 
Salze, Brech- und Purgier-Mittel, u. s. w. nöthig 
machte. Gegen das Vorurtheil, als ob Aderlässe 
und vorzüglich Abführungen das Zurücktreten des 
Scharlachausschlags bewirkten. Es werden die Vor¬ 
sichtsregeln sorgfältig angegeben, unter welchen we¬ 
der von dem einen, noch von den andern nach¬ 
theilige Wirkungen zu besorgen sind. — Der Vf. 
glaubt aus seinen Beobachtungen den Schluss ma¬ 
chen zu können, dass die nach überstandener Krank¬ 
heit sich zeigende Bösartigkeit von einer unvoll¬ 
kommenen Entscheidung des Scharlachfiebers her¬ 
geleitet werden müsse, und belegt diese seine Mei¬ 
nung mit einigen Krankengeschichten. 

Im Februar des J. 17^8 kehrte das Scharlach¬ 
fieber wieder nach Stralsund zurück, das es seit 
einem Jahre verlassen hatte, um in andern Städten 
Pommerns und auf dem Lande Verwüstungen an¬ 
zurichten. Wegen einer grossen, lange Zeit hin¬ 
durch fühlbar gewesenen Kälte, auf welche nun¬ 
mehr Thauwetter mit Nebel, Regen und einem im¬ 
mer bedeckten Himmel gefolgt war, das mit einer 
heftigen, trocknen Kälte wieder ab wechselte, herrsch¬ 
ten Schleimkrankheiten allgemein, und das Schar¬ 
lachfieber nahm an dieser constitutio annua Theil. 
Bey bösartigen Fällen hatte die Angst, Beklem¬ 
mung und das beschwerliche Athemholen einen sehr 
hohen Grad erreicht; mit der Scharlachröthe fand 
sich Irrereden, Schlafsucht, Unruhe, häufiges Stöh¬ 
nen, eine Brennhitze des ganzen Körpers, und Seh¬ 
nenhüpfen ein,* der Puls ging äusserst geschwind, 
und nicht selten aussetzend und ungleich. Es brach 
Friesei aus, von welchem Symptom man die 
Krankheit das bösartige Scharlachfried zu nennen 
pflegte. Der Hr. Verf. kann über die nachher er¬ 
folgten Abänderungen ries Scharlachfiebers nichts 
sagen, weit er anderthalb Jahre auf einer gelehrten 
Reise durch Deutschland und Frankreich zubrachte. 
Aber im Ausgange des Sept. 1801 wurde er zu 
einem neunjährigen Knaben gerufen, den er sehr 
schlafsüchtig, mit trockner Zunge, mit aufgetrie¬ 

benen Präcordien, mit gespanntem,’ brennenden, 
die leiseste Berührung nicht vertragenden Unter- 
Leibe, trockner Haut, unregelmässigem und starkem 
Pulse, Flechsenspringen etc. antraf. Bähungen und 
Umschläge aus zertheilenden Kräutern auf den Un¬ 
terleib, ein erweichendes Klystier und zum Ge¬ 
tränke ein Aufguss aus Camilienblüthen mi Zitro- 
nensyrup waren ohne Erfolg. Am andern Morgen 
fand ihn der Verfasser komatös, mit einer kauen¬ 
den, Zähneknirschenden Bewegung des Unferkiefers, 
mit der grössten Beängstigung, mit. einem kleinen, 
kaum fühlbaren Adexschlage, mit brennend heissen 
Präcordien; in der zurückgelegten Nacht hatte er 
alles Getränke mit einem imruhigen Umherwerfen 
des Körpers weggebrochen. Es wurde sogleich ein 
Infusodecoct aus Perurinde mit Serpenlaria, Sy- 
denhams flüssigen Laudanum und Mohnkopfsyrup 
verschrieben, und davon, als alle Kennzeichen den 
nahen Tod zu verkündigen schienen , zwey Esslöf¬ 
fel voll dem Kranken bey gebracht. Einige Minu¬ 
ten hernach änderte sich die Scene; alles nahm ein 
besseres Ansehen an, und am Abende und in der 
Nacht stellte sich ein kritischer starker Schweiss 
mit einem rothen Ausschlag ein, welcher sogleich 
für Scharlach erkannt wurde. Die Krankheit ver¬ 
lief nun glücklich. Diesen bösartigen Charakter 
nahm in der Folge die ganze Scharlachepidemie 
an. Die angeführte Arzney leistete so vortrefliche 
Diensle, dass der Vf. sich mit dem grössten Ver¬ 
trauen auf einen glücklichen Erfolg der gefähi lieb¬ 
sten , von andern Aerzten aufgegebenen Kranken 
annahm, und in seiner Erwartung auch selten ge¬ 
täuscht wurde. 

Endlich macht den Beschluss eine Beobachtung 
von einer besondern Nachkrankheit. Ein lojähri- 
ger Knabe, welcher vor einem Jahre an einem übel 
behandelten Scharlachfieber krank gelegen halte, wrar 
äusserst abgezehrt, und sah mehr einem Todlen, als 
einen Lebenden ähnlich, weil er seit vier Monaten 
keine andre Nahrung, als ein wenig Butferbrod, zu 
sich batte nehmen können, indem er Tag und Nacht 
an den fürchterlichsten Schmerzen und Beängstigun¬ 
gen litt. Die Verdauungswerkzeuge waren so ge¬ 
schwächt, dass er nicht das Geringste feste, ja mcht 
einmal Suppe vertragen konnte. Die Stimme war 
raüli, schwach, das Schlucken beschwerlich und 
schmerzhaft; kein Durst; der Unterleib sehr aufge- 
Irieben, steinhart und so schmerzhaft, dass er nicht 
die leiseste Berührung vertrug. Der Stuhlgang weiss, 
dem Rahm ähnlich, sehr sparsam und mit Stuhl¬ 
zwang-ähnlichen Schmerzen abgehend; der Harn 
glich reinem Wasser, hatte weder Farbe, noch Ge¬ 
ruch, und ging tropfenweise mit Brennen ab. Der 
Pols war so klein und schwach, dass man ihn kaum 
fühlen konnte. Er bekam binnen 24 Stunden einen 
Gran versiisstes Quecksilber mit dem Exfracte des 
Sturmhuts in getheilten Gaben. Nach 3 Tagen zeig¬ 
ten sich alle Kennzeichen des ausbi echenden Spei¬ 
chelflusses. wodurch der Zustand des Kranken so 
verschlimmert wurde, dass alle Umstehende den 
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Tod desselben für unvermeidlich hielten. Jedoch 
war der Puh regelmässig, mehr gehoben und die 
Haut fing an feucht zu werden. Nachdem alle Be¬ 
schwerden des Speichelflusses binnen 8 Tagen be¬ 
seitiget wordefi waren, bekam der Kranke Pillen 
aus venetianischer Seife, versüsstem Quecksilber, 
Extract des Sturmhuts, gereinigtem Opium u. Rha- 
barbersyrup, zwey Gran schwer, anfänglich drey 
binnen 24 Stunden, und allmälig bis auf 5 steigend. 
Die Härte des Unterleibs wurde allmälig weicher, 
der heftige Schmerz milder und die Esslust wieder 
geweckt." Er lernte feste Speisen wieder vertragen. 
Alle Ab- und Aussonderungen wurden nach und 
nach normal, und nach Verlauf von io Wochen 
konnte er völlig geheilt aus dem öflentl. Kranken¬ 
hause entlasen werden. 

Auf das versüsste Quecksilber hält der Vf. mit 
Recht viel bey den Nachkrankheiten des Scharlach¬ 
fiebers, z. B. bey einem ichorösen, höchst iibel rie¬ 
chenden Ausflusse aus den Ohren, bey der Amau¬ 
rose u. s. w. Er verbindet ihn dann mit gepulver¬ 
ter JalappenWurzel, und lässt ihn früh und abends 
in kleinen Gaben einnehmen. Von der glücklichen 
Wirkung dieses, noch mit dem Aconitextract ver¬ 
bundenen Pulvers überzeugte er sich bey einer 60- 
jährigen Frau, die nach einem unvollständig ent¬ 
schiedenen Scharlachfieber den schwarzen Staar be¬ 
kommen hatte. Binnen 4 Wochen erlangte sie ihr 
Gesicht wieder. 

Bey einer neuen Auflage wünschen wir, dass 
der Hr. Vf. die arcai- Myo/uava p. 1. perscrutasse 
für perscrutatos esse, p. 16 manuibus für manibus. 
p. 18 ab illo imitari miror u. s. w. mit den ge¬ 
wöhnlichem vertauschen möge: denn in dem Ha¬ 
schen nach solchen Seltenheiten besteht doch wahr¬ 
haftig nicht das gute Latein. 

Literaturgeschichte. 

Verdienste der Professoren zu Helmstädt um die 

Gelehrsamkeit. Ein Fragment. Philologen. Phi¬ 

losophen. Mathematiker. Von Paul Jak. Bruns. 

Halle und Berlin, in den Buchhandlungen des 

Hall. Waisenhauses. 1810. 108 S. 8. (10 Gr.) 

Herr Prof. Bruns hat noch vor seinem Abgän¬ 
ge von Helmstädt nach Halle durch diese Schrift 
seiner Julia Carolina an ihrem Grabe ein schönes 
Denkmal errichtet, welches keine Gewalt der Zeit 
zu vernichten vermag, wenn auch schon der Name 
dieser literar. Anstalt, gewiss aber nicht ihr Ver¬ 
dienst um die gesammte Wissenschaft, vergessen 
seyu wird. Jetzt kennt noch jeder, welcher Wis¬ 
senschaft zu schätzen weiss, die grossen Verdienste 
dieser gelehrten Bildung-anstalt, jetzt wirken sie, 
wenn auch nicht mehr in Helmslädt, aber doch 
noch an sehr vielen Orten wohlthätig fort; aber 
dass sie auch noch auf die Nachwelt, die gemei¬ 

niglich gegen ältere Verdienste lau und gleichgültig 
zu werden pflegt, aufbehaiten werden, und gleich¬ 
sam noch fortwirken sollen, daliir hat Hr. B zu 
sorgen sich bemühet, und verspricht auch noch fer¬ 
ner dafür zu sorgen, wenn ihm die Quellen, aus 
welchen er bisher geschöpft hat, noch geöllnet blei¬ 
ben würden. Er gab aber, und konnte bey seinem 
Abschiede von Helmstädt nichts geben, als ein Frag¬ 
ment, in welchem er nur die Verdienste der orien¬ 
talischen, griechischen und lateinischen Philologen, 
der Philosophen und Mathematiker um Gelehrsam¬ 
keit in den vorigen Zeiten rühmt, die Verdienste 
aber derer, welche 1810 noch, in Helmstädt lebten, 
hat er der Nachwelt zu würdigen überlassen. Auf 
eine andre ruhigere Zeit, die wir ihm bald wün¬ 
schen, hat er sich Vorbehalten, das, was diese ge¬ 
lehrte Socielät für Geschichte, Theologie, Rechts¬ 
und Arzneygelehrsamkeit in 254 Jahren von 1076 
bis 1810 geleistet hat, nachzuliefern. 

In der kurzen Einleitung S. 1 — 6 deutet der 
Hr. Verf. die Schicksale dieser Universität nur ganz 
kurz an, denn die vollständige Geschichte derselben 
lag jetzt ausser seinem Plan, ob gleich sie uns Nie¬ 
mand besser als er bey den vielen Hülfsmitteln, die 
er selbst besitzt, oder am leichtesten zu erlangen 
weiss, hätte geben können, ja noch, wie es viele 
wünschen werden, geben könnte. Unter den orien¬ 
talischen Philologen, die er weit ausführlicher als 
die übrigen behandelt, da besonders, wie er selbst 
S. 67 eingesteht, der lielmstädl’sche Boden für At¬ 
tische Früchte nicht sonderlich ergiebig gewesen sey, 
zeichnen sich vor andern aus: Valentin Schindler, 
einer der grössten Orientalisten des 16. Jalirh., des¬ 
sen Lexicon Pentaglotton lange vorher, ehe noch 
Castell sein Lexicon Heptaglotton herausgab, allge¬ 
meine Bewunderung erregte: Martin Trost, berühmt 
durch eine auf seine Kosten besorgte Ausgabe des 
Syrischen N. Test. Joh. Säubert, ein um biblische 
Kritik und Hermeneutik hochverdienter Gelehrter, 
dessen sehr seltnes Werk: Variae lectiones textus 
graeci Evangelii S. Matthaei etc. seinen Namen bey 
der Nachwelt immer erhalten wird. Die Varianten 
hat er aus Mss. aus Versionen, als: der Syrischen, 
Arabischen, Aethiopischen, Persischen, Coptischen, 
Gothischen, Angelsächsischen, Moscowitischen, La- 
teinischen Vulgata, der deutschen Lutherischen, der 
Hebräischen der Evangelien, aus altern Ausgaben, 
und aus Chi ysostomus Hcmilien über Matthäus ge- 
sammlet. Nicht weniger merkwürdig ist sein von 
ihm herausgegebener Traclat Jacobi Jehudae Leonis 
de templo Hierosolymitano Libb. IYÜ ex Ebraeo la- 
tine recens. in welchem er seine Kennt,niss der Rab¬ 
binischen Sprache und Literatur bewährt hat: Her¬ 
mann von der Hardt, bekannt durch seine hebräi¬ 
sche Grammatik, die sechs Auflagen erlebt hat, und 
durch seine Eiernenta Chaldaica, via in Chaldaeam, 
brevia atque solida Syriacae linguae fundamenta, 
und Hoseas illustratus Chaldaica Ionathanis versio- 
ne et Philologicis celebrium Rabbinorum commen- 
tariis, von welchem Buche Joh. Dav. Michaelis so- 
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gar noch 1770 eine neue Ausgabe besorgte. Hr. Br. 
vergisst auch nicht von seinen seltsamen und para¬ 
doxen Meinungen und von seinen kühnen u. freyern 
Ansichten zu sprechen, die er über das A, T. halle, 
und laut äusserte: rühmt ihn auch als einen Kenner 
und Beförderer der Kirchen - u. Literargeschiehte: 
.loh. Gottfr. .Lakemacher, einer der vorzügl. Philo¬ 
logen des 16. u. 17. Jahrh. vorzüglich bekannt durch 
seine Observationes philologicae, ‘quibus varia, prae- 
cipue S. Codicis loca ex antiquitatibus illustrantur, 
welche mit allgem. Beyfall aufgenommen wurden: 
Christ. Aug. Bocle, dessen Pseudo-critica Millio- 
Bengeliana ein von Kritikern sehr geschätztes Werk 
ist. Den griech. und lat. Philologen widmet Hr. Br. 
den 2ten Abschnitt seines Buches, von welchen ge¬ 
nannt zu werden verdienen: Joh. Caselius, ein Schü¬ 
ler Melanchlhons, und Joach. Camerarius, dessen 
Verdienste um Philologie, besonders um Bildung stu— 
dirender Jünglinge, wie auch sein gelehrter u. aus¬ 
gebreiteter Briefwechsel, aus welchem noch viele tau¬ 
send Briefe von ihm die Helmstädt. Universitätsbibi, 
bisher auf bewahrte, ausführlich gewiirdiget werden. 
Da er seine ganze Zeit dem Unterrichte stud. Jüng¬ 
linge widmete, so konnte er keine davon erübrigen, 
grosse Werke auszuarbeiten. Gelegenheitsschriften, 
kleine Ei ziehungsschriften, Reden," vorzüglich Lob¬ 
reden und Programme hat er sehr viele geschrieben. 
Zum Besten seiner Zuhörer edirte und übersetzte 
er einzelne kleine Stücke von griech. Dichtern, (als 
Homer II. X) und Prosaikern, als von Xenoph. Cy- 
ropaed. und Socrat. Memorab. deren Burkhard, sein 
Biograph, etliche dreyssig nennt, welche aber die 
Zeit meistentheils vernichtet hat: Christoph Heiden 
mann, ein Schüler von Caselius, gab Ciceronis Par- 
titiones heraus, und in der von ihm vorausgeschick¬ 
ten Epistel ermahnt er die Rechtsgelehrten zur ele¬ 
ganten Jurisprudenz, welche Ermahnung auch noch 
in unsern Tagen beherziget zu werden verdient: 
Christoph Schräder legte bey der Anweisung zur 
ßeredtsamkeit den Aristoteles zum Grunde, dessen 
Rhetorik er auch mit einem Commentar dreymal 
griech. und lat. herausgegeben hat, und verband die 
Theorie der Beredtsamkeit mit pract. Uebungen so¬ 
wohl in latein. als auch in deutscher Sprache. Seine 
Tabulae chronologicae sind auch oft aufgelegt wor¬ 
den: Erhard Keusch hat viele Reden und Abhand¬ 
lungen in echt röm. Style geschrieben: Christian 
Breithaupt wird von dem Vf. als ein guter Philo- 
log, Philosoph und Historiker gerühmt: Friedrich 
Aug. Hackmann weniger bekannt, als er wohl ver¬ 
diente, und eben daher nimmt sich Hr. Br. seiner 
an, vertheidigt ihn gegen verschiedene Vorwürfe 
andre]'Gelehrten, und lehrt ihn überhaupt von ei- 

11er bessern Seile kennen, als man ihn bisher *e- 
kamil hat. tie.se Reihe der Philologen schliesst der 
allgemein bekannte joh. Christ. Wernsdorf, dessen 
Ausgabe von den Poctis lat. minoribus seinen Na- 
men immer bey der Nachwelt erhalten wird. Der 
dritte Abschnitt enthält die Philosophen, davon der 
erste Owerms Günther wegen der Streitigkeit mit 

dem Theologen Dan. Hofmann, dass Philosophie 
De}- dei 1 heologie nicht anzuwrenden sey, nicht un¬ 
bekannt ist: Cornelius Martini, ein sehr guter Lo- 
gdcer, und der erste Lehrer der Metaphysik in Helm- 

r31 tu •^aC \ l lm ,karn Conrad Horneius, welcher 
die Philosophie sehr glücklich mit den humanisti¬ 
schen Studien verband. Ihm folgte Samuel Kachel 
dem man eine Ausgabe von Aristoteles de moribus 
ad Nico mach um zu verdanken hat. Sein Nachfol¬ 
ger war Joh. von Felde, welcher zuerst über Gro- 

ilfs -i 1Ulß et pacis commentirte. Doch diese 
alle uberstraUe. der allgemein gefeyerte Polyhistor, 
und treue Kämpfer für deutsche Freyheit, Tugend 
unc Ehie, Herr mann Corning, dessen Schriflen erst 
alle einzeln aber hernach von Joh. Willi. Göbel in 
\ I t ohobanden gesammlet, nebst dessen Leben i75o 

herausgegeben worden sind. Mit dem Anfänge des 
löten Jahrhunderts lehrte Cornelius Dietrich Koch 
Logik und Metaphysik, und setzte die auf Leibni- 
tzens Aniathen von einem gewissen Coch gestiftete, 
a lei 1701 aufgelösete Societas conantium wdeder vom 
Jahie 1711 in Helmstädt fort, zu welcher auch Stu¬ 
denten als Zuhörer zugelassen wurden. Unter sei- 

y1 ach folgern zeichnete sich vorzüglich aus: Joh. 
Nikol• riobese und Johann Carl Christoph Ferb er, 
welcher auch viele historische und philologische 
Kenntnisse besass. Er hinlerliess im Manuscript 
eine Geschichte der Universität Helmstädt, doch 
unvollendet, von welcher aber Hr. Br. nicht zu 
sagen waüss, wo sie sich hin verloren habe. Der 
vielte Abschnitt gibt auf drey Seiten fast nur die 
Namen der Mathematiker bis auf Joh. Nikol. Fro- 
bese an, und verweiset auf drey Frobesiscbe Re¬ 
den, m welchen die Schicksale und Verdienste der 
vorhergehenden Mathematiker geschildert werden: 
nur einige werden nach ihren Kenntnissen und 
Verdiensten gewurdjget. Nach Frobese lehrten 
Mathematik Johann Jacob deutsch, und Georg 
Simon Klugei, welcher aber 1788 diesen Lehrstuhl 
mit einem andern 111 Halle vertauschte. Der erste 
Anhang enthält einen noch unged ruckten Brief von 
Johann Jacob Reiske an Christoph August Bode; 
der zweyte Excerpte aus Caselii Briefen i5so aus 
Helmstadt geschrieben, und der dritte etwas über 
die unglückliche Lage der Universität Helmstädt 
nn dreyssigjährigen Krige. 

Key Breitkopf und ITärtel in Leipzig, dm Verlegern dieser Lit. Zeitung, 

zeigten Bücher immer zu haben. 
sind auch die darin anae~ 
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Gerichtliche ArzneyWissenschaft. 

Taschenbuch für gerichtl. Aerzte und TVundärzte 

bey gesetzmässigeri Leichenöffnungen. Entwor¬ 

fen von D. Theod. Geo. Aug. Roose, Prof, zu 

Braunschweig. Vierte verbess. und mit Zusätzen 

vermehrte Auflage von Ka. Hirn ly, Prof, zu Göt¬ 

tingen. Frankfurt a. M. bey Fr. Wilmans. 1811. 

XVI u. 206 S. 8. (20 Gr.) 

Die dritte Auflage dieses Taschenbuchs erschien 
im Jahr i8o4. Es kann bey einem Buche, das bin¬ 
nen 12 Jahren vier Auflagen erlebt hat, weder von 
dem YVerthe, noch von der Einrichtung desselben 
mehr die Bede seyn: der erslere ist schon entschie¬ 
den, und die letztere bekannt. Vielmehr kommen 
hierbey einzig die Verdienste des neuen Herausge¬ 
bers in Betrachtung, welche er sich durch Berich- 
tigungen oder \' ermehrungen dieses Taschenbuchs 
erworben bat. Sie sind theils in den Text eilige— 
schoben, aber von demselben durch Klammern sorg¬ 
fältig abgesondert, theils in Anmerkungen beyge- 
braciit, und haben, ungeachtet des beybehaltenen 
Drucks und Formats, das Ganze doch um 34 Sei¬ 
ten vermehrt. Alle diese Zusätze einzeln anzufüh- 
ren, dürfte die Gränzen einer Anzeige überschrei¬ 
ten. Rec. begnügt sich daher nur mit Auszeich¬ 
nung einiger derselben. S. 2. Unter denen Perso¬ 
nen, welche bey einer gerichtlichen Leichenöffnung 
zugegen seyn können, wird mit Recht auch der 
Arzt oder Wundarzt genannt, welcher den Verstor¬ 
benen in seiner letzten Krankheit behandelt hat. 
Wir würden hinzugefügt haben: selbst dann, wenn 
diese Behandlung die Ursache der gerichtlichen Sec- 
tion ist. Es ist unbegreiflich, wie grosser Verstösse 
man sich in diesem Stücke schuldig macht. Rec. 
hat ralle zu bearbeiten gehabt, wo der Physikus 
sich gegen diese so billige Regel mit aller Macht 
sträubte, und wo der Richter so schwach war, nach¬ 
zugeben. S. 5 sind die zu einer vollständigen Lei¬ 
chenöffnung nöthigen Instrumente und Geräthschaf- 
ten genau specificirt Worden. Bey der Waage wür¬ 
de Rec. nicht blos die Richtigkeit als Erforderniss 
angeben, sondern auch bey den an so vielen Orlen 
selbst eines und desselben Landes so verschiedenen 
Gewichten dafür seyn, dass bey gerichtlichen Un¬ 
tersuchungen durchaus ein und zwar allgemein be¬ 
kanntes Gewicht gebraucht würde. S. 11. Yrorsichts- 

Erster Band. 

regeln, welche zu befolgen, um theils die mit fau¬ 
ligen Ausdünstungen angefüllte Atmosphäre zu ver¬ 
bessern, theils die Ansteckung zu verhüten, welche 
leicht erfolgen könnte, wenn bey sein* faulen oder 
ansteckenden Leichen die Säfte derselben in ver¬ 
wundete oder des Oberhäutchens beraubte Finder 
gedrungen sind. S. 16. Zu dem, was bey der äus- 
serhehen Besichtigung des zu obducirenden Körpers 
zu beobachten ist, hat Hr. H. manches lünzugesetzf, 
was des Bemerkens allerdings nicht unvverth ist. 
Die Angabe der Farbe der Haare hält der Heraus¬ 
geber überhaupt darum für rathsam, weil ihreKennt- 
niss zuweilen zur Vergleichung mit später gefun¬ 
denen Haaren dient. Rec. würde blos bey Ermor¬ 
dungen die Angabe der Haarfarbe als unerlässlich 
annehmen. S. 21. Wichtig ist die Bemerkung, dass 
bey Bestimmung des Orts und der Richtung der 
Verletzung bestimmte Puncte des Körpers zur Richt¬ 
schnur genommen weiden müssen, und die Grösse 
einer Verletzung nicht nach der Länge und Breite 
der Finger und Hände der Secirenden bestimmt 
weiden dürfe. Iläulig wird gegen diese Vorschrift 
gesündiget, und bedient man sich ja des Zollstabs, 
so weiss man nicht, ob es französisches, englisches 
oder was sonst für Längenmaass ist. S. 22. Sind 
so viele Umstände bey Untersuchungen der Wun¬ 
den berücksichtiget worden , dass die Untersu¬ 
chung nur von einem sehr geübten Zergliederer 
unternommen werden kann, und eine längere Zeit¬ 
erfordert, als die besetzte Gerichtsbank, beson- 
deis wenn die l'äulniss schon stark überhand ge¬ 
nommen hat, ihr zu widmen geneigt ist. S. 26. 
ist bey den (Quetschivunden eine Stelle wei*be¬ 
lassen, und dafür, ohne jedocli durch Klam¬ 
mem anzudeuten, dass es neuer Zusatz sey, von 
dem, was bey Schusswunden zu bemerken sey, ge¬ 
bandelt woi den. S. ö3. Ein Boy spiel von einem 
gichtischen Weibe, bey dem eine so grosse Zer¬ 
brechlichkeit der Knochen vorhanden war, dass sie 
durch einen Fall vom Nachtstuhle beyde Arme und 
Beine zerbrach. S. 55. Von der Ordnung, in wel¬ 
cher die Höhlen des Körpers geöffnet werden müs¬ 
sen 5 sehr richtig bemerkt der Herausgeber, dass 
das sch len drianmäss ige Oeffnen der Bauchhöhle 
womit gewöhnlich der Anfang gemacht wird, den 
Fortgang der Seclion sehr störe. S. 60. Bey jeder 
bedeutenden Kopfverletzung muss man die Brust- 
und Bauchhöhle nicht ununtersucht lassen, weil die 
in diesen Höhlen befindlichen ^Eingeweide consen- ' 
suell durch Kopfverletzungen leiden. Diesen Satz 
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bestätigt der Herausgeber durch eigne Erfahrung, 
S. 64, Bey Verletzungen im Genicke müsse, nach 
gehöriger Untersuchung des Halses, der Kopf vom 
Kumpfe getrennt, und dann der Rückenmaikscaijal 
von der Seite auf gesägt, keines weges aber auf ge- 
meiselt werden. S. io4. Bey Untersuchung der Be¬ 
schaffenheit des Darmcanals begnügt sich Herr H, 
nicht blos damit, zu sehen, ob deiselbe entzündet 
•u. s. w. sey, sondern er will auch, mit Recht, be¬ 
merkt wissen, ob einzelne Stellen des Darmcanals 

.besonders rolh, und ob diess nur solche sind, wel¬ 
che, z. B. bey der gewöhnlichen Rückenlage, am un¬ 
tersten gelegen haben, in welchem Falle die stär¬ 
kere Rothe oft nichts weiterj bedeute, als die Tod- 
ienflecke auf dem Rücken der Leiche. 

In der Folge kommen die Zusätze seltner vor, 
■und werden kürzer. Ueberall aber sind die neue¬ 
sten Erfahrungen benutzt, und selbst die kleinsten 
Einschaltungen des Herausgebers sind mit Dank zu 
erkennen. Bey der Lungenprobe und ihrer Trüg- 
lichkeit (S. 226) ist eine Göttinger Disputation: 
Dm. in qua agitur de docimasia pulmonum, inceito i 
vitae et mortis recens natorum signo, quam con- 
■scripsit Ph. Com. Heineren. Gött. 1811. 4. ange¬ 
führt. Wir fiigen jetzt über den nämlichen Gegen¬ 
stand noch hinzu: 

Revision der Lehre von der Lungen- und Athem¬ 

probe zur nähern Bestimmung der Beweiskraft 

derselben in medic. gerichtl. Untersuchungen über 

todtgefunderie neu gehör ne Kinder. Von E. A. 

Henke. Berlin, bey Hitzig. 1811. 77 S. 8. (8 Gr.) 

Da seit beynahe anderthalbhundert Jahren die 
hydrostatische Lungenprobe entweder für sich al¬ 
lein, oder in Verbindung mit andern verwandten 
Erscheinungen zur Beantwortung der Frage, ob ein 
,tochgefundenes neugebornes Kind lebendig zur Welt 
gekommen sey, gebraucht worden, und man immer 
noch nicht ganz aufs Reine damit gekommen ist, so 
daif uns die wiederholte Abhandlung die-es The- 
rna’s gar nicht wundern. Denn es muss jedem den¬ 
kenden Arzte äusserst daran gelegen seyn, sich eine 
feste Ueberzeugung von obigem Satze zu verschaf¬ 
fen, und die Umstände genauer kennen zu lernen, 
unter welchen jenem Versuche Beweiskraft zuge¬ 
standen werden kann, oder nicht, da das Leben so 
mancher unglücklichen Mutter von der unvorsich¬ 
tigen uneingeschränkten Bejahung der Frage, ob das 
geborneKind nach der Geburt gelebt habe? abhängt. 

Der Verf., welcher über diesen Gegenstand die 
berühmtesten Aerzte von einander abweichende Mei¬ 
nungen, oft mit Ungerechtigkeit gegen anders den¬ 
kende, vertheidigen sah, glaubte daher, dass eine 
Revision der Lehre von der Lungenprobe und ein 
Versuch zu einer festem Bestimmung der bisher 
bestrittenen oder zweifelhaften Puncte in Hinsicht 
ihrer Beweiskraft kein unv erdienstliches Unterneh¬ 
men seyn würde. 

ebruar. 

Weil alle organische Veränderungen in Hinsicht 
auf die Ausdehnung, Dichte, X<age, Farbe, den. 
Blutgehalt und die specifische Schwere der Lungen, 
auf deren Erkenntniss die Lungen- oder Athem- 
probe gegründet ist, einzig und allein von dem 
Athemhohlen nach der Geburt herrühren, so folgt, 
dass diese Probe blos ausmittelu könne, ob das todt- 
gefundene neugeborne Kind geathmet, nicht aber, 
ob es nicht, ohne zu athmen, dennoch nach der 
Geburt gelebt habe. Die Seichtigkeit der Gründe, 
womit Metzger sich hier zu helfen sucht, wird ge- 
zeigt, und auch gegen unsern Hm. Hofr. Platner 
einiges erinnert, welcher von einem Kinde, das mit 
Artenenschlag, Wärme und Vluskelbewegung, aber 
ohne geathmet zu haben, geboren worden, behaup¬ 
tet hatte: nuilo pacto animatum esse,ergo nec vivum. 

Aber sogar das kann man der Lungen- oder 
Athemprobe nicht zugestehen, da s sie mit Gewiss¬ 
heit ein wirklich geschehenes oder nicht geschehe¬ 
nes Athmen andeute. Denn ein Kind kann auch 
schon vor und unter der Geburt geathmet h ben, 
wie Bohn sehr richtig gegen die Beweiskraft der 
Lungenprobe einwendete. Dass der vagitus uteri- 
nus, welchen in den neuesten Zeiten Osiander vor¬ 
züglich in Schutz genommen hat, hier zur Sprache 
kommen musste, versteht sich von selbst. Audi 
der Vf. hörte in dem Göttinger Entbindungshause 
ein Kind schreyen, das nur erst mit dem Kopfe ge¬ 
boren war. Die Lungen - oder Athemprobe bewei¬ 
set also, dass das Kind geathmet, nicht aber unbe¬ 
dingt, dass es nach der Geburt noch gelebt habe. 

Die Lungen sinken unter gewissen Bedingungen 
unter, wenn gleich das Kind gelebt und geathmet 
hat. Zu den von dem Vf. angeführten Geschichten, 
wodurch dieser Satz bewiesen wird, kann Ree. noch 
eine setzen, wo ein heimlich gebornes und in eine 
Lade verschlossenes Kind sich durch sein Geschrey 
verrielh, und einige Stunden nachher in den Ar¬ 
men der Wehmutter verschied. Bey der Section 
fanden sich die Lungen vollkommen gesund, aber 
dieselben sanken sowohl ganz, als in Stücken zer¬ 
schnitten im Wasser unter. — Umgekehrt können 
die Lungen eines todtgefundenen neugebornen Kin¬ 
des schwimmen, ohne dass das Kind nach der Ge¬ 
burt gelebt und geathmet hat, wenn dem todtge¬ 
fundenen Kinde Luft bey den Belebungsversuchen 
oder sonst eingeblasen wird, oder wenn sich Luft 
in den Lungen durch die Fäulniss entwickelt. Die 
Unterschiede, welche man zwischen solchen Lun¬ 
gen, die natürlich geathmet haben, und solchen, 
welche durch künstliches Lufteinblasen ausgedehnt 
worden sind, gefunden haben will, scheinen, be¬ 
sonders der letzte, welcher von der Verschiedenheit 
der Blutmenge in dem Systeme des kleinern Blut- 
umlaufs hergenommen wird, .etwas zu leicht abge- 
fertiget worden zu seyn. Das Einsehen der Acten 
wird den Physikus selten aufklären, wenn es ihm 
auch gestattet wird, weil die Obduction des todtge- 
fundenen Kindes mehrentheils vor der Vernehmung 
der des Kindermords verdächtigen Mutter vorher- 
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ae]lU _ Jn Ansehung der Faulniss behauptet der 
Vf.,* dass sie nicht sowohl die Lungenprobe trüglich 
mache, als vielmehr die gesetzliche Anwendung der¬ 

selben beschränke. . . 
.Endlich fügt der Vf. noch einige Folgerungen 

bey, welche er aus dem bisher über den Werth 
der Lungen - oder Athemprobe beygebrachten zie¬ 
hen zu können glaubt. Die zweyte ist, dass weder 
die Schwimm- noch die Athemprobe (auch weder 
die Dauielsche, noch die Ploucquetsche) im Stande 
sind, das Leben des neugebornen Kindes ohne Ath- 
men auszumi'teln. Dieser Versuch, wenn er auch 
mit der grössten Sorgfalt und mit Bei iick sichtig ung 
aller Umstände angestellt worden ist, begründet doch 
blos ein wahrscheinliches Urtheil über das Leben 
oder Nichtleben eines Kindes nach der Geburt. Es 
ist daher für die Criminal- Justiz von der äusser- 
sten Wichtigkeit zu wissen, dass die Lungen- und 
Athemprobe in einigen Fällen durch ihr Resultat 
die des Kindesmords wegen in Untersuchung gera- 
tliene Inqüisitin unrechtmässig begünstigen, so wie 
in andern sie schuldlos graviren könne. 

Carl Ludw. Donner’S, Doct. der Philos. W Medicin, 

imd ausübend. Arztes zu Berlin, Abhandlung Über die 

höchst verderblichen Dolgen des innern Gebrauchs 

des Arseniks im DDechselfieber, und die Noth- 

Wendigkeit von Seiten des Staats, die Anwen¬ 

dung desselben zu untersagen. Berlin, in der 

Neuen Socictäts - Verlagsbuchhandlung. 1812. 8- 

70 S. (8 Gr.) 

Ree. nahm dieses Schriftchen zwar nicht mit 
«Ter Hoffnung in die Hand, in demselben aus dem 
Schatze eigener Erfahrung die angeblich höchst 
verderblichen Folgen des firnern Gebrauchs des Ar¬ 
seniks im Weehs eifieber bewiesen zu sehen: aber 
er glaubte doch, dass der Verf., da zahlreiche und 
glückliche Erfahrungen angesehener Aerzte den Ar¬ 
senik gegen Weehselfieber empfohlen, diesen Er¬ 
fahrungen andre, und zwar gleich glaubwürdige, 
entgegen setzen würde, welche die höchst verderb¬ 
lichen Folgen des Gebrauchs von diesem Mittel aus¬ 
ser allen Zweifel setzen. Dieser Weg war freylieh 
etwas mühsamer, als der vom Vf. betretene. Al¬ 
lein nach unserm Dafürhalten ist er der einzige, 
welcher zum Ziele fuhren. kann. S. 201 kommt Iii. 
D. erst auf den Arsenik, wovon man, ob es gleich 
?)ekauut sey, dass dieses Gift schon in der Vorzeit 
zum grössten Verderben der Kranken gebraucht 
wurde, von neuem Gebt auch zu machen suche. 
Die schrecklichsten Uebel folgten der Anwendung 
desselben aut dem f iisse nach. 1 ,,Sobald sich Sie.— 
vogt , ein Mann- von Ansehen, für den Arsenik 
erklär; halte, wollten ihn andre auch in Schutz 
nehmen. Aber unmöglich konnte der Himmel die¬ 
ses Unwesen gelassen ansehen. Ei Be neue Pavtey 

trat auf, und erklärte die Anwendung des Arseniks 
für einen Frevel. Dadurch wurden vielen Aerzten 
die Augen geöffnet.u — Dessen ungeachtet glaubt 
der Verf., dass man auch Gifte anwenden dürfe, 
und dass, wer sich in gewissen Fällen dieser kräf¬ 
tig wirkenden Potenzen nicht bediene, Mangel an 
Kenntnissen und richtiger Beurtheilungskraft oder 
Furchtsamkeit verrathe. — S. 26 erfahren wir, dass 
kein Mittel in der Welt im Stande sey, die Stelle 
des Quecksilbers in der Lustseuche zu vertreten. 
Soll dieses heissen:; kein andres Mittel, als Queck¬ 
silber, kann die venerische Krankheit heilen, so 
widerspricht dieser Behauptung die Erfahrung der 
glaubwürdigsten Männer. 

„Wenn wir auch nicht gerade bestimmt den 
Nacht heil angeben können, der durch sehr heftig- 
wirkende Mittel, (z. B. den Arsenik,) dem Orga¬ 
nismus zugefügt wird, so müssen wir doch um so 
eher glauben, dass heroische Mittel den Gang der 
Natur stören, je weniger wir genau wissen, wie 
die Arzneyen überhaupt wirken.14 — „Diess ist 
besonders beym Fieber der Fall, welches der Verf. 
nicht für eine Krankheit, sondern für ein Bestre¬ 
ben der Natur hält, gewisse krankhafte Verhält¬ 
nisse des Organismus durch Anstrengung aller 
Kräfte zur Norm zurück zu führen. “ — „Wir 
müssen die Quelle der Krankheit zu verstopfen su¬ 
chen und ruhig ab warten, ob die Kraft der Natur, 
zweckmässig unterstützt, siegt. Siegt sie nicht, so 
kann der Arzt in seinem Gewissen ruhig seyn. Er 
setzte durch heroische Mittel das Leben der Kran¬ 
ken nicht aufs Spiel, sondern handelte kunstmässig 
als Arzt, rechtschaffen, als Mensch.“ —- 

„Das Wechselfieber lässt sich durch viele, kei- 
nesweges gefährliche, Mittel sicher und dauerhaft 
heilen. Es ist daher der Gebrauch des Arseniks 
nicht nöthig, eines schrecklichen Giftes, das selbst 
in der geringsten Menge die Grundfeste des Kör¬ 
pers untergräbt, und, wenn auch erst nach Jahren, 
dem unglücklichen Fieberkranken, der ihn nahm, 
einen gewissen Tod bereitet.“ „Man erstaunt um 
so mehr, dass selbst grosse Aerzte dem Arsenik 
das Wort redep, je deutlicher in der Geschichte 
der Medicin geschrieben steht, dass schon vor lan¬ 
ger Zeit der Arsenik gegen das Wechselfieber an- 
gewendet wurde, dass aber alle rechtschaffene Aerzte 
— schon damals vor ihm warnten.“ — „Das Wech- 
se lieber ist keine Krankheit, durch deren Uriheil- 
barkeit sich die Anwendung des schrecklichsten 
Giftes einigermassen entschuldigen liesse. Das We¬ 
sen dieser Krankheit mag ließen, worin es will, 
genug wir wissen, dass wir in der China ein Mit¬ 
tel besitzen, welches zur rechten Zeit angewendet 
auf eine unschädliche Weise diese Krankheit heilt. 
Nur die Sucht mancher Aerzte, durch neue Vor¬ 
schläge glänzen zu wollen, kann sich an dem Ruh¬ 
me dieser Rinde frevelnd vergreifen. Wenn die 
China ein Fieber uugfheilt lässt, so liegt die Schuld 
am Arzte. Der hohe Preis der Rinde, welchen 

, jnä» uns nicht abhallen, dieses 
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Mittel anzuwenden A „Der Arsenik kann nicht als 
ein Specificum gegen das Wechselfieber angesehen 
werdeii, weil es Fälle gibt, in denen er nichts hilft. 
Da wir nun die China besitzen, die, ohne ein Gift 
zu seyn, das kräftigste Mittel gegen diese Krank¬ 
heit ist, so ist der Arsenik nicht nur entbehrlich, 
sondern als das heftigste Gift im höchsten Grade 
gefährlich. Denn da er, selbst in der kleinsten 
Gabe, das Fieber oft unterdrückt, so verursacht er 
theils wegen dieser jähen Einwirkung, wodurch der 
Gang der JNatur gestört wird, theils wegen seiner 
giftigen Bestandteile, unheilbare Nachkrankheiten, 
Wassersüchten , Schwindsüchten , Auszehrungen, 
und eine unübersehbare Schaar anderer chronischer 
Uebel. Und werden die, welche Arsenik in Wech¬ 
selfiebern bekommen haben, nicht Opfer der ge¬ 
nannten chronischen Krankheiten, so bleiben sie 
doch zeitlebens elend und siech.“ ,,Aerzte, die 
Arsenik ihren Kranken verschreiben, sollen nach 
Geyer, im sächsischen Erzgebirge, gehen, und die 
dortigen Arbeiter ansehen. “ — Selbst die genaue¬ 
ste Beobachtung derjenigen Vorsichtsmaassregeln, 
welche die Freunde des Arseniks festgesetzt haben, 
ist nicht im Stande, den schrecklichen Folgen, wel¬ 
che die Anwendung des Arseniks nach sich zieht, 
zu begegnen. Die Beobachtungen mehrerer Aerzte, 
welche die schrecklichen Wirkungen des Arseniks 
nach einem verlaufe von 16 bis 20 Jahren ausbre¬ 
chen sahen, dürfen keinesweges als übertrieben ver¬ 
worfen und lächerlich gemacht werden. Wenn der 
vorsichtige Gebrauch einer höchst unbedeutenden 
Menge Arseniks in manchen Organismen keinen 
grossen Nachtheil stiftet, so ist diess stets Zufall.“ 

Der Gebrauch des Arseniks ist allerdings ein 
wichtiger Gegenstand polizeylicher Aufsicht. Und 
nach dem Verf. kann die Macht des Regenten alle 
nnd jede therapeutische Anwendung des Arseniks 
im Wechselfieber untersagen. (Was ist denn der 
Macht des Regenten zu verbieten unmöglich). Der 
Regent repräseutir.t die Vernunft im Staate. Wenn 
daher die Aerzte eine Heilmethode befolgen, die 
dieser Vernunft nicht hehagt, so darf die höchste 
Macht im Staate eingreifen, und eine solche Cur- 
methode untersagen. (!!) Das W echselfieber kann 
durch China und andre Mittel geheilt werden : den 
Arsenik kennt Jedermann als das fürchterlichste 
Gilt. Zwar werden viele Gifte in den Händen ein¬ 
sichtsvoller Aerzte zu Wohlthätigen Stollen gleich¬ 
sam umgewandelt; aber beym. Arsenik ist diess 
nicht möglich. Folglich muss der Staat eingreifen 
und die Anwendung dieses Mittels ganz verbieten. 

Rec. hat gewissenhaft jede Stelle zusammenge¬ 
sucht, welche als ein Grund gegen den Gebrauch 
des Arseniks, als Fiebermittels, in diesem Schrift- 
chen aufgefunden werden kann. Die Seichtigkeit 
derselben springt aber jedem Unbefangenen sc sehr 
in die Augen, dass Rec. für völlig überflüssig hält, 
nur ein einziges Wort zu ihrer Widerlegung hin¬ 
zu zu fügen. Glaubte der Verf., dass er, als ein 
junger Arzt, welcher im vorigen Jahre erst pro- 

movirt nat sich dadurch in Ansehen setzen könne 
Heim er allgemein geschätzten und angesehenen 
Aerzten we che dem Gebrauche des Arseniks, all 
Fiebervertreibenden Mittels, das Wort reden, zu 
widersprechen wagte, so sollte dieser Widerspruch 
nur besser motivnt seyn. Mit ähnlichen Waffen 
bekämpfte man die m Gebrauch kommende China, 
die Inoculation der Blattern, die Antimouialmittel 
die Vaccinalion u. s. w. : jetzt sieht der Forscher 
der medizinischen Geschichte dergleichen, mit der 
grössten Heftigkeit geführte, Streitigkeiten als Ver- 
irrungen des menschlichen Geistes an. Uebrigcns 
ist Rec. von der Weisheit der preussischen Regie- 
lung zu fest überzeugt, als dass er fürchten sollte 
dass eine solche Aufforderung, wie in vorliegendem 
ochl'iftchen enthalten ist, sie zu einer falschen 
Maassregel verleiten sollte. 

Kleine Schrift. 

lieber die einzig mögliche Störung der akademi¬ 
schen I rey heit, eine Rede beym Antritte seines 
Rectorats an der Univers. zu Berlin den 19. Oct. 
1011 gehalten von J. Q. Fichte, der Phil. Doct. 

und ord. Prof. Berlin 1812. in Commiss. bey Wit- 
tich. 32 S. 8. (4 Gr.) 

Nachdem überhaupt gezeigt worden ist, was 
eine Uim ersität sey (in Ausdrucken die wohl nicht 
Jedem verständlich seyn möchten, z. B. „sie ist die 
sichtbare Darstellung der Einheit der Welt, als der 
Erscheinung Gottes, und Gottes selbst“) und was zur 
innein Einrichtung derselben gehöre, und welches die 
duich das W esen derselben geforderte akadem.Frey- 
heit sey, wird erinnert, dass diese Freylieit nirgends 
mein gesichert und fester begründet sey, als auf der 
Lmveisitat, deren Rectorat Hr. F. eben antrat, und 
dass sie weder von Seiten der Regierung noch von 
Seiten der andern Stände in Gefahr sey, wohl aber ihr 
Geiahr drohe von einer Menschenart, die sich für 
Stimmende ausgibt, und an die Universität anschliesst, 
einer Menschenart, welche glaubt, es müssen Studenten 
seyn wie andere Stände, die, zufolge ihres Daseyns, 
gewisse Befi eyungen und Privilegien zu gemessen hät¬ 
ten, einer Menschenart, welche eigne Vorstellungen 
über das Univ. - Leben haben, wodurch die akadem. 
Frey heit 111 der I hat vernichtet, ja das ganze Wesen 
der Umvers. au fgehoben wird. Gegen diese Menschen 
spricht der V f. sehr nachdrückliche, wahre u. beher- 
zigungsvvertlie Worte, und macht ihnen verständlich, 
dass die Univers. zu Berlin nicht angelegt worden sey, 
um der Stadt eine Nahrungsquelle zu eröfnen, dass 
es nicht darauf ankomme recht viele Studen ten dort zu 
zählen, und endlich, dass vermöge der jetzt überall 
auf den deutschen Univ. getroffenen (oder noch zu 
t reifenden) Anstalten, diese Classe bald nirgends ge¬ 
duldet werden wird. Wir wünschen dieser und an¬ 
derer, sehr wichtiger, Erinnerungen wegen der Re¬ 
de recht viele Leser. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 27. des Februars. 1812. 

Die neuesten Bereicherungen der Ge- 

schichtskunde. Alte Geschichte. 

D em neulich angezeigten Werke von Micali (s. 
N. 45.), das von manchen Landsleuten des Verfs. 
nicht günstig aufgenommen und beurtlieilt worden 
ist (wie in des Hrh. F. Inghircimi zu Volterra 
Osservazioni sopra i monumenti antichi uniti all’ 
opera intitolata: L’Italia avauti il domiuio dei Ro¬ 
mani, lette nell’ Aprile del a. 1811, in Firenze, 
welche den i5teu Rand der Collezione d’opuscoli 
scientifici e letterarj ed estratti d’ opere interessanti 
ausmachen), vielleicht weil er manchen angenom- 
menen Meinungen nicht gehuldigt hat, mag folgen¬ 
des zur Seite stehen, dessen Vf. schon durch seine 
krit. Geschichte der röm. Republik, seine Uebers. 
des Thucydides, und mehrere Ablih. in den Me- 
moires des National-Instituts bekannt ist j 

Etudes de /’ histoire ancienne et de celle de lei 

Grece; de la Constitution de la republique d’Ätha¬ 

nes et de celle de Lacedemoue; de la Legislation, 

des Tribunaux, des moeurs et usages des Athe- 

niens; de la poesie, de la philosophie et des arts 

chez les Grecs; par Pierre-Charles Feve sque 

Chevalier de la Legion d’ honneur, Membre de 1’ Institut, 

Professeur d’Histoire au College imperial de France et dans 

la Faculte des Lettres de 1’ Univ. imp. Tome I. a Paris, 

chez Fournier Freres, Libraires, MDCCCXf. 52 
und 456 S. Tome II. 5i2 S. Tome III. 551 S. 

Tome IV. 507 Seit. Tome V. 5o8 Seit. gr. 8. 

(io Thlr.) 

Der Verf. hat den bescheidenen Titel, den er 
seinem Werke gegeben, aus folgenden Gründen ge¬ 
wählt: er habe in der Zusammenstellung verschie¬ 
dener historischer Bruchstücke nicht die Kunst be¬ 
wiesen, die man vom Geschichtschreiber fordere; 
man gebe gewöhnlich den Namen der Geschichte 
einer Reihe bürgerlicher, politischer und militäri¬ 
scher Begebenheiten, wobey das, was ihnen fremd 
ist, wie Sitten, Wissenschaften, Gesetzgebung u. s. 
i. nur Episoden ausmache (bey uns rechnet man 
diess vorzüglich zur Geschichte); viele alle Völker 
hätten keine Geschichte und doch viele Merkwür¬ 
digkeiten; sein Werk solle nur eine Sammlung von 

Erster Band. 

Studien über verschiedene, weniger beachtete, Ge¬ 
genstände der Geschichte und Verfassung Griechen¬ 
lands , . und über das was man von frühem Völ¬ 
kern wisse, seyn; nicht den eigentlichen Gelehrten 
bestimmt, sondern einer zahlreichen Classe von 
Lesern, die sich nicht in kurzer Zeit die Kennt¬ 
nisse verschaffen könnten, die er durch lange Ar¬ 
beit, einiges Nachdenken und viele Müsse sich ver¬ 
schafft habe. Wenn aucli gleich manche Theile 
schon von Barthelemy behandelt wären, so habe 
doch sein Werk ein romanhaftes Gewand, und 
er habe, da er die Scene in das 4ie Jahrhundert 
vor Chr. G. versetze, nicht die Aufklärungen der 
spätem Jahrhunderte benutzen können. Er habe 
sich übrigens der Kürze befleissigt, da die Zahl 
der Bücher sich jährlich so häufe, dass man dem 
Ehrgeiz voluminöse Werke zu produciren entsagen 
müsse: „ Le temps est passe , sagt Hr. L. sehr 
schön, oü 1’ on se faisait un nom durable en pu- 
bliant de helles phrases, de belles pages; il ne fäut 
plus aujourdhui publier que des choses qui meritent 
d’etve sues, et 1’histoire doit faire desormais de 
longues recherehes, de grandes etudes et de petits 
livres.“ Noch wird einiges über die Nolhwendig- 
keit der Kritik erinnert, sie stürze zwar mehr als 
sie aulhaue, aber es sey besser etwas nicht zu 
wissen als sich zu täuschen. Der Verf. hat in der 
Thal die Kritik mehr angewandt, als von manchen 
seiner Landsleute ehedem geschehen ist. 

Obgleich das Werk vorzüglich der griecli. Ge¬ 
schichte gewidmet ist, so gehl doch im ganzen er¬ 
sten Theile voraus: l. alte Geschichte: Judäa (mit 
der Bemerkung, die jede andere überflüssig macht; 
puisqu’il est de foi, que les livres des Juifs ont 
ete inspires par 1’Esprit saint, ils ne peuvent etre 
soumis aux regles de la crifique bistorique: et puis- 
que les Juifs etaieöt conduits par la divinite, leurs 
actions ne peuvent etre jugees par Jes lois ordinai- 
res de la poiilique et de la rnorale.‘‘ Doch will der 
Verf. die Hebräer nicht als das Volk Gottes, son¬ 
dern als ein morgenlähdisclies, Aufmerksamkeit ver¬ 
dienendes Volk befrachten. Und nach dieser An¬ 
sicht wird dann über ihre Geschichte, Verfassung 
und Gebräuche manches gesagt, was in anderer 
gewiss nicht gesagt worden wäre.) Indien. (Aus 
diesem Lande leitet auch der Verf. einen grossen 
Theil der Künste und Ideen anderer Völker. Die 
Nachrichten der Alten von Indien, von den Gasten 
der Einwohner, die alten Denkmäler Indiens, die 
heiligen Bücher, die Religion, die Sprache, dje 
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Aehnlichkeit zwischen Indien und Aegypten, sind 
die Gegenstände, welche liier abgeliandelt werden.) 
Thibet. (Der Verf. hält die Thibetaner für ein sehr 
alles Volk, und auch ihre Religion für sehr alt.) 
China. (Nicht über die Zeit des Con-fut-see geht 
Ilr. L. hinaus, und gibt nicht einmal das, was er 
von ihm erzählt, mit Zuversicht. Man kennt doch 
die Chinesen nun besser, als sie hier geschildert 
sind.) Japon. (Die Geschichte dieser Inseln theilt 
der Verf. in drey Perioden, die fabelhafte, die un¬ 
gewisse, und die gewissere seit J. 63 vor Chr. G. 
Religion, Gesetzgebung, Verfassung von Japon.) 
Die Tatarey (auf 2 Seiten). Neues findet man 
eben in diesem Abschnitt nicht, aber wer andere 
Werke nicht gelesen hat, wird hier befriedigende 
Belehrung finden. — 2. Alte Geschichte durch die 
Griechen überliefert (mit dem allgemeinen Urtheil: 
die beste ausländische Geschichte von einem Grie¬ 
chen geschrieben, hat, was Genauigkeit anlangt, 
nicht den Werth der schlechtesten neuern auslän¬ 
dischen Geschichte eines Franzosen; aber die Grie¬ 
chen haben das Glück gehabt, in einer sehr schö¬ 
nen Sprache zu lügen, so dass man sich gern von 
ihnen betrügen lässt): Syrien (viel zu wenig von 
diesem, auch durch Cultur merkwürdigem, Lande). 
Phöniden (die Umschiflüng Afrikas durch die Phö- 
nicier nimmt der Verf. in Schutz. Aber auch die* 
ser Tlieil der Geschichte ist sehr oberflächlich be¬ 
handelt). Assyrien. (Die gewöhnlichen Erzählun¬ 
gen mit einigen kritischen Bemerkungen.) Medien 
(nach Herodotus). Persien oder das Iran der Mor¬ 
genländer (nach den Nachrichten der griech. Ge¬ 
schichtschreiber). Das alte Aegypten (am ausführ¬ 
lichsten von S. 224 au behandelt. Erst von dem 
Lande überhaupt, dem Nil, den alten Denkmälern 
und Ruinen, den heiligen Thieren; dann von den 
Sitten, Gebräuchen und der Verfassung der alten 
Aegypter, mit einigen neuen Versuchen, manche 
Dunkelheit aufzuklären und manche Frage zu be¬ 
antworten, und mit Benutzung der neuesten Rei¬ 
senden ; endlich von den Königen des Landes bis 
auf die Eroberung Aegyptens durch die Perser. 
Der Vf. erzählt sie mit der Erklärung, er glaube, 
dass man sie nicht kenne. Wenn S. 417 in der 
Note gesagt wird, der einheimische Name des Nils 
sey Laro, so ist diess wohl nur Druckfehler statt 
Jaro, s. Jabionski Voc. Aegypt. p. 92.). 

Im 2ten Theile wird zuerst diese Darstellung 
Aegyptens fortgesetzt, und die Religion Aegyptens 
behandelt, erst im Allgemeinen (mit Behauptungen, 
die unhaltbar sind, z. B. dass die Aegypter die 
Thiere nicht als Gottheiten, sondern als lebende 
Bilder der Gottheit, als Symbole derselben, /xiprj- 
gara xov detou, wie sie Porphyr nennt, verehrt 
haben) , dann von den einzelnen Gottheiten in fol¬ 
gender Ordnung: Athor (die Nacht als Princip al¬ 
ler Dinge, Symbol der fruchtbaren Natur, deren 
Verehrung sehr alt war, und durch den Cultus der 
Isis verdrängt wurde, mit der man sie auch ver¬ 
wechselte), Kneph oder Chnuphis (Schöpfer des 

Weltalls), Phthas (dieselbe Gottheit mit jenem, 
aber im Phthas betrachtete man die Intelligenz, im 
Kneph die Güte), Neith (die höchste Macht mit 
dem Attribut der Weisheit), Mendes (der Pan, die 
ganze Natur in ihrer Zeugungskraft), Amun Am¬ 
mon, der höchste Gott, in der Folge die Sonne), 
Soni (oder vielmehr Jom, d. i. Kraft, Macht, mit 
Amun zu Thebä verbunden), Thoth (eine Priester¬ 
gottheit oder vielmehr eines der Attribute der Gott¬ 
heit, die Säulen mit hieroglyph. Charakteren Lies— 
sen Thuoti oder Thut, derselbe Name wurde dem 
Gotte gegeben, der diesen Säulen oder der Wis¬ 
senschaft, die sie enthielten, Vorstand), Schmuu, 
Esmun (Aesculap), Osiris, Isis, Orus oder Or 
(nach dem Verf., Symbol der belebenden Sonnen¬ 
wärme, die durch die Sonne erwärmte und be¬ 
fruchtete Luft), Harpokrates (eine neue Gottheit, 
den Griechen vor Alexandern unbekannt, Symbol 
der noch schwachen Sonne zur Zeit des Wmter- 
solstitium), Serapis oder Sarapis (der Verf. unter¬ 
scheidet einen altern und spätem, einen himmli¬ 
schen S. und einen Serapis niliaque oder nilotique, 
jener bezeichuete die Wintersonne , dieser das 
Wachsthum des Nils), Apis, Typhon, Anubis. 
Buba.'.tis (Neumond), Butis oder Buto (der Mond 
der schon zugenommen hat), Tithrambo (eine nie¬ 
dere, aber strafende Gottheit, der Nemesis gleich). 
Der Verf. hat nicht befriedigend genug von diesen 
Gottheiten gehandelt, nicht einmal die wichtigem 
neuen Belehrungen oder Vermuthungen über sie 
benutzt. Doch es sollte auch das, was über die 
andern Völker gesagt ist, nicht Hauptsache seyn. 

Von S. 75 (Th. II.) fängt die griechische Ge¬ 
schichte an, die, wie durch Ausführlichkeit, so 
durch eigene Ansichten und Ideen des Vf. sich aus¬ 
zeichnet. Die Hauptabschnitte sind: Griechenland 
in den heroischen Zeiten. Dass Griechenland zuerst 
von Norden her seine Einwohner erhalten habe, 
und die phönicisehen und ägypt. Kolonien nicht die 
ersten gewesen sind, hatte der Vf. schon in Abhh. 
bey seiner Ueb. des Thuc. dargethan, und es wird 
liier wiederholt. (Die Abh. von Heyne de septen- 
trionali Graecorum origine, scheint dem Vf. doch 
unbekannt geblieben zu sevn, er führt sie wenig¬ 
stens nicht wie andere an.) Die cyklopischen Con- 
structionen, deren Ueberreste im Peloponnes ge¬ 
funden werden, dienen zum Beweis des Daseyns 
früherer, aus nördl. Ländern gekommener Stämme. 
Uebrigens werden auch die andern Einwanderungen 
erwähnt und ihre Epochen bestimmt. Geschichte 
der heroischen Zeiten bis auf Troja’s Belagerung. 
Die Resultate der Mythen werden aufgeslelit, wo- 
bey aber alle Mythen als historische angesehen wer¬ 
den. Das goldne Widderfell des Phrixus hält der 
Vf. für die vom Kön. Aeetes angehäuften Schätze. 
Troja’s Belagerung. (Der Vf. hält sie für die letzte 
Begebenheit die den heroischen Zeiten angehöre, 
allein diese erstrecken sich ohne Zweifel viel wei¬ 
ter ; selbst sein Thucydides konnte ihn darüber be¬ 
lehren. Uebrigens wird diese Begebenheit zu we- 
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nig aufgeklärt.) Religion, Sitten und Gebräuche 
der Griechen im heroischen Zeitalter (zwar nicht 
vollständige und nicht tief genug eindringende, aber 
doch die Hauptzüge auflüssende, manches Symbo¬ 
lische erläuternde, und unterhaltende Darstellung.) 
Kriegs- und Seewesen im heroischen Zeitalter. Vom 
Alterthum der Inschriften und der Schreibkunst 
bey den Griechen (S. 201 ff.). Damit Leser, die an 
solchen Discussionen kein Vergnügen finden, sie 
leichter überschlagen können, hat der Vf. diese 
Abh. mit kleinerer Schrift drucken lassen; wie ge¬ 
fällig! Die Angabe des Herod. dass die Griechen 
schon 160 Jahre nach Kadmus Inschriften gemacht 
hätten, findet der Vf. mit Recht unwahrscheinlich. 
Der Amykläischen Inschrift von Fourmont hätte 
man nicht trauen sollen, sie könne angesehen wer¬ 
den, comrae un jeu dont il s’etait amuse quelques 
instans et auquel il ne donnoit aucune importance; 
sie s>y durchaus unecht; man wisse dass Fourmont 
sich kein .Bedenken gemacht habe, alte Inschriften 
in seinem Cabinet zu erdichten. Wolle man diese 
Inschrift ja für echt haften, so könne sie doch nicht 
älter seyn als aus dem 5. Jahrh. vor Chr. Geb. Es 
finde sich überhaupt keine zuverlässige griech. In¬ 
schrift vor dem 5ten Jahrh. Und doch war die 
Kunst etwas iti harte Materien einzugraben (ypd- 
y/cu, inscrire) älter als die Kunst zu schreiben, die 
der Vf. den homerischen Zeiten ganz abspricht und 
erst in viel spätem Zeiten entstehen lässt. Er ge¬ 
steht selbst, dass er Hrn. G. R. Wolf viel verdan¬ 
ke. Attika in den fabelhaften und heroischen Zei¬ 
ten. (Die alten Könige und die lebenslänglichen u. 
zehnjährigen Archonten werden aufgeführt.) Sparta 
oder Lacedämon. (Vornehmlich vom Lykurgns, der 
Verfassung des spartan. Staats, mit nicht hinläng¬ 
licher Unterscheidung der Zeiten. Gegen die an¬ 
gebliche Gleichheit der spart. Bürger und die Ent¬ 
fernung alles Geldreichthums erklärt sich der Vf.) 
Krieg der Spartaner mit den Messeniern. Athen 
seit Einführung der jährigen Archonten und bis 
auf die modischen Kriege. (Hier vornehmlich von 
Solons Gesetzgebung, den Pisistratiden u. s. f. Des 
Pisistratus Bibliothek zu Athen könne nicht viele 
Bücher enthaften haben, da die Schreibkunst erst 
ihren Anfang nahm). Persische Kriege (mit ihren 
Folgen. Manche einzelne brauchbare Bemerkungen 
sind eingestreuet.) Die vornehmsten Begebenheiten 
bis auf den peloponnes. Krieg. (Die Zeitrechnung 
ist in den Noten angegeben, doch bleiben manche 
schwierige Puncte der Chronologie dieser Periode 
unerörtert). Man sieht, der Vf. schränkte sich vor¬ 
züglich auf die Geschichte Athens ein, ohne der 
meisten andern griech. Staaten (Sparta ausgenom¬ 
men) und Völker und ihrer Begebenheiten za ge¬ 
denken. 

Den dritten Band eröffnet der peloponnesische 
Krieg, mit vorausgeschickten Bemeikungen über 
das Interesse, das die Geschichte des Kriegs eines 
vorzüglich gebildeten Volkes und Staates hat und 
über die V orzüge der Vereinigung kleiner Staaten 
zu einer einzigen Herrschalt fiir innere Ruhe und 
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: Dauer. In der Erzählung gibt er meist nur einen 
Auszug aus Tliucydides, mit einigen erläuternden 
Anmerkungen. Die Expedition nach Sic-ilien macht 
einen besondern Abschnitt aus, und nach ihrem un¬ 
glücklichen Ende kehrt der Vf. zur Fortsetzung und 
zu dem traurigen Ausgang des pelop. Kriegs zurück, 
dessen Folgen auch noch erzählt werden. Ein $2)ar“ 
taner (Lysander) stürzte die geschwächte athen. Re¬ 
publik, ein anderer (Pausanias) rettete sie. Die 
vorzüglichsten Begebenheiten seit Vertreibung der 
5o Tyrannen zu Athen bis auf Philipps von Ma- 
cedonien Regierung sind in einem neuen Abschnitte 
zusammengefasst. (Ueber Xenophons Anabasis wer¬ 
den drey Vermuthungen aufgestellt, sie sey das 
Werk des Themistogenes, was niemand glaube, 
oder von Xen. nach den Hellenicis geschrieben, oder 
von ihm unter dem Namen des Themistogenes be¬ 
kannt gemacht, weil er als Athenienser nicht habe 
öffentlich erklären wollen, dass er an diesem Feld¬ 
zuge Theil genommen.) S. 287 ist eine Darstellung 
der Versamrhlung der Amphiktyonen eingeschaltet; 
sie hätte wohl früher ihren Platz haben sollen. Der 
Vf. glaubt, der Baron de Sainte-Oroix habe alles 
darüber gesammlet, wir haben ganz neuerlich eine 
deutsche Preisschrift darüber erhalten, die viel um¬ 
fassender ist. Der Vf. hält es für einen Reichstag 
Griechenlands oder doch der Städte, welche das 
Recht des Amphiktyonats hatten, und bestreitet die 
Behauptung, dass es eine bloss religiöse Versamm¬ 
lung gewesen sey.) Macedonien. Philipp, Alexan¬ 
der. (Der Geschichte dieser beyden berühmten Er¬ 
oberer sind die Begebenheiten der Griechen zu ih¬ 
rer Zeit eingeschaltet. Das Urtheil über Philipp 
ist sehr gemässigt und billig. Seiner Achtung ha¬ 
be am meisten geschadet, dass man seine tiefe Po¬ 
litik erst in dem vorletzten Jahre seines Lebens 
durchschauet habe, als er selbst den Schleyer lüf¬ 
tete; man habe irrig vermutliet, seine Absicht sey 
gewesen , Griechenland zu unterjochen, aber er 
habe dessen Staaten nur vereinigen wollen zur ge- 
meinschafti. Unternehmung gegen Persien. Wie 
man doch alles wenden kann! Alexander wird am 
Schlüsse seiner Gesell, in lauter schönen Antithesen 
gerühmt, wovon wir nur eine hersetzen: „les 
autres eonquerans ont porte la barbarie dans 1’im¬ 
mense etendue de leurs conquetes et Alexandre a 
conquis une partie considerable du globe pour la 
civiliser ; ils 011t ete devastateurs et lui seul me- 
rita le titre de conqnerant institnteur.“ Der Verf. 
erzählt hierauf die vornehmsten Begebenheiten Grie¬ 
chenlands bis auf die Zeit, wo es durch die Rö¬ 
mer unterjocht wurde. 

Dann folgt im vierten Theile insbesondere: die 
Gesell. Lacedämons bis auf seine Verbindung mit 
dem achäischen Bunde (der König Agis, der die 
ganze Strenge der lykurg. Disziplin zurückführen 
wollte, wird mit, vielen Philosophen entschuldigt, 
die nicht bemerkten, qu’on ne pourrait rameuer les 
moeurs antiques sans ramener aussi P anlique igno- 
l anceet Pantique ferocite. Unterwerfung Achaiens 
und des ganzen Griechenlands unter die römische 
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Herrschaft (bis auf Sulla’s blutige Eroberung von j 
Athen). Griechische Dynastie der Ptolemäer in 
Aegypten. (Warum ist nicht auch die grieph. Dy¬ 
nastie der Seleuciden in Syrien aufgenommen? Ver¬ 
diente sie weniger, als jene in einer griech. Gesell, 
erwähnt zu werden?) Geschichte Siciliens und vor¬ 
nehmlich der Stadt Syrakus (bis auf die Zeiten des 
Pyrrhus , wo die Geschichte Siciliens sich an die 
röm. anschliesst; zuletzt noch einiges über die Cul- | 
tur der Wissenschaften und Künste in Sicilien, und I 
dasige Schriftsteller). Von S. 2Öy wird die Herfas- I 
sung der Republik Athen in folgenden Abschnitten I 
dargestellt: Volk (dessen Eintheilungen, Rechte u. 
s. f. Die Bürgerzahl stieg, wie der Verf. behaup¬ 
tet, nie über 20000, fiel aber auch nicht sehr dar¬ 
unter 5 die Metoeci, isoteleis, Freygelassenen); Ar¬ 
chonten; Senat (und dessen Prytanien); der Areo- I 
pagus; die Volksversammlungen (die regelmässigen 
und die ausserordentlichen); Promulgation und Ab- | 
schatFung der Gesetze; die Gerichtshöfe (und Arten 
der Richter). Diese Darstellung der Verfassung 
ist keineswegs vollständig; sie hat sehr viele Lücken, 
die durch den Gebrauch mehrerer neuer Werke 
ausgefüllt werden konnten; sie unterscheidet die ver¬ 
schiedenen Zeitalter nicht immer genau genug; das 
über die Verfassung S. 387 gefällte Urtheil ist zu 
oberflächlich). Sitten und Gebräuche der Athener. 
(Zustand des weiblichen Geschlechts, Ehen, Hotä¬ 
ren — mit der sehr zeitgemässen Bemerkung, dass 
die Französinnen irren, wenn sie glauben, die griech. 
ehrbaren Damen wrären halb nackt gegangen — 
Kindererziehung, Behandlung der Sclaven, Woh¬ 
nungen und ihre Preise, Vermögenszustand, Abga¬ 
ben und andere Lasten die ein Bürger trug, ver¬ 
schiedene andere gesetzliche Einrichtungen.) S. 445 
geht der Verf. zur Dichtkunst der Griechen über, 
und gibt erst von den Dichtern vor Homer, dann 
vom Homer und Hesiodus Nachricht. Ueber die 
erstem ist das, was hier gesagt wird, zu unbefrie¬ 
digend, Die Möglichkeit, dass Homer eine so grosse 
Zahl Verse habe im Gedächtniss behalten, und her¬ 
sagen können, vrird durch das Beyspiel des, gleich¬ 
falls blinden, Delille und CrebilloiPs bewiesen. Ue¬ 
ber die nachherigen Schicksale der homer. Gedichte 
wird nicht das ehemals Gewöhnliche gesagt. Wenn 
auch, setzt der Vf. hinzu, unser Homer nicht der 
ist, den Plato, Xenophon, Alcibiades, nicht einmal 
der, den Alexander las, es ist doch ziemlich der, 
welchen die Gelehrten zu Alexandrien publicirten, 
Horaz bewunderte, Virgil studirte und nachahmte. 
Aus dem Gedichte des Hesiodus, das allein echt 
seyn soll (Opera et dies) wird ein Stück übersetzt, 
übrigens doch zu wrenig von dem Dichter gesagt. 

Die Darstellung der wissenschaftlichen und avtist, 
Cullur Griechenlands wird im fünften Bande been¬ 
digt, und man kann, bey diesem kleinen Raum nur 
eine verhältnissmässige Vollständigkeit und einzelne 
gute Bemerkungen und Ideen erwarten. Die cykli- 
schen Dichter. Dichter des 8. Jahrh. vor Chr. G., 
insbesondere Archilochus (als Jamben dichter geschil¬ 
dert. einige Fragmente seiner andern Gedichte über¬ 

setzt). Dichter des 7. Jahrh., vornehmlich lyrische, 
insbesondere Tyrtäus, Sappho, Erinna. Dichter des 
6. Jahrh., Mimnermus, Theognis, Phokylides, Ae- 
sop, Anakreon, Onomakritus (dem letztem hatte der 
Vf. ehemals die unter Orpheus Namen vorhandenen 
Argonaulica zugeschrieben, jetzt findet er den trock¬ 
nen Styl der alexandrin. Dichter der spätem Jahr¬ 
hunderte darin). Dichter des 5. Jahrh. v. Chr. G., 
Corinna, Pindar, Simonides; der mittlere ist zu kurz 
und schlecht abgefertigt. Gr. Trauerspiel. Thespis 
und die bekannten 3 Tragiker, eine leichte, gefällige 
Cliarakterisirung derselben , ohne tiefes Eindringen). 
Lustspiel, Aristophanes (Voltaire uriheilte von ihm 
nur uacli Uebersetzungen, und Aristophanes kann 
nicht übersetzt werden — in den meisten Ländern 
hatLe das Lustspiel in den ersten Zeiten ähnliche Frey- 
heit — Moliere ist unter den Neuern (Franzosen) 
allein dem Aristoph. an komischer Kraft ähnlich). 
Mittlere, neue, Komödie. (Die spätere gr. Dichtkunst 
ist ganz übergangen). — Philosophie der Griechen. 
Die Weisen (und ihre Sprüche; bey Thaies auch 
von seinen Naturbeobachtungen. In Aegypten soll 
er die Idee, dass das Feuchte das erzeugende Prin- 
cip sey, aufgefasst haben). Philosophen (von den 
Weisen also unterschieden, aber nicht nach den 
Schulen gesondert, sondern nach der Zeitfolge ge¬ 
stellt): Auaximander, Anaximenes, Pherekydes, Py¬ 
thagoras, Xenophanes, Heraklit, Parmenides, Ocel- 
lus Lucanus, Zeno von Elea, Melissus, Diogenes von 
Apollonia, Leukippus von Elea, Empedokles, Anaxa- 
goras, Demokritus, Protagoras, Diagoras, Theodoras, 
Archelaus, Sokrates,. Philolaus, Timäus Lokrus, Pla¬ 
ton (nicht alle im gleichen Verhältnisse behandelt, mit 
manchen allgem. Bemerkungen über die Vorstellungen 
des Alterthums, wie S. 292). Hierauf folgt die alte, 
die mittlere, dieneue Akademie, u. dabey auch Pyrrho, 
dann der Platonismus von Alexandrien, der doch über 
den Zeitraum, den der Verf. behandelt hat, hinaus 
reicht; ferner die andern von Sokratikern gestifteten 
Schulen, zuletzt Epikur und Zeno (nicht befriedigend 
dargestellt); nun erst kommen die Sophisten (auf 10 
Seiten) daran; zuletzt die Historiker vor Herodotus, 
und die drey berühmten gr. Geschichtschreiber. An¬ 
dere Schriftsteller sind übergangen. Denn den Schluss 
machen Sculptur und Malerey unter den Griechen, 

j mit manchen allgem. und speciellern Betrachtungen. 
Gegen die Behauptung, dass zur Zeit der Nachfolger 
Alexanders die Abnahme der Kunst unter den Grie¬ 
chen anfange, erklärt sich der Vf. Ueber die Malerey 
der Alten urtheilt er nicht so günstig, als von man¬ 
chen Alterthumsfreunden geschehen ist. 

Und solc he Betrachtungen, solche eigne Ansichten. 
I und Urtheile sind es, welche, neben dem meist ein— 
I fachen aber reinen u. nicht einförmigen, durch ver¬ 

schiedene Wendungen anziehenden Vortrage, das 
Werk für gebildete Leser unterhaltend machen, und 

i ihm auch bey dem Geschichts- und Alterthumskenner 
1 ein nicht ganz ungünstiges Urtheil erwerben. Denn 
j nie wird er vergessen, für wen und wo das Werk 
| geschrieben ist, aber eben deswegen auch nicht glau- 

J beu, dass wir einer Verdeutschung desselben bedürlen. 
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Intelligenz - Blatt. 

Aus Briefen aus Dorpat in Liefland. 

Dorpats Beschaffenheit uncl Verhältnisse haben sich 
seit Ihrer Abreise von hier so geändert, dass Sic, ka¬ 
men Sie jetzt einmal wieder hierher, die Stadt gewiss 
gar nicht mehr kennen würden. Von dem ehemali¬ 
gen Dom stehet noch ein unbedeutendes Ueberbleibsel, 
welches in eine Universitätskirche umgeschaffen wer¬ 
den soll. Der ganze Domberg, sonst ein kahler Hü¬ 
gel,. ist jetzt mit den schönsten Gebäuden, die zur 
Universität gehören, ausgeziert. Die Bibliothek, das 
Klinikum, das anatomische Theater, die Sternwarte 
sind eine wahre Zierde der Stadt und Universität. 
Das grosse Universitätsgebäude (auf den Grund der 
Nikolaikirche aufgeführt,) ist ein wahrer Pallast. In 
demselben sind unsere Auditoria, und zugleich das 
physische, mathematische, chemische, technische, mi¬ 
litärische und Naturaliencabinet, so wie auch das Mu¬ 
seum für Gemälde, Landcharten, Kupferstiche, Anti¬ 
quitäten, Bildhauerkunst und andere Kunstsachen. Al¬ 
les ist äusserst vollständig und geschmackvoll; nur das 
Museum und die Bibliothek verlangen noch Ergänzung, 
an der wir durch die jetzige Krisis und den niedrigen 
Geldcurs sehr gehindert werden. 

Die Facultaten sind alle besetzt, bis auf die Pro¬ 
fessur der Chirurgie; aber auch dieses Katheder ist 
nicht leer, indem Prof. Kautschmann, (der ehemals diese 
Professur bekleidete) sich hat erbitten lassen, als Stell¬ 
vertreter so lange zu dienen, bis wieder ein tüchtiger 
Mann für dieses Fach gefunden ist. — Die Zahl der 
Studenten ist jetzt zwischen s5o und 3oo; die mei¬ 
sten sind Söhne des Aesculap; Juristen etwa 4o, und 
Theologen zwischen 4o — 5o, aber gerade die jetzige 
Generation scheint nicht die beste zu seyn. Während 
der Vorlesungen betragen sich übrigens die Studenten 
immer sehr sittsam. Aber leider! kennt man auch 
hier schon so Manches von fremden Univeisitätcn 
Uebergebrachtes, (besonders durch die Kurländer Mit- 
getheiltes,) was man gern wegwünscht. Auch hier 
liegen schon einige Märtyrer des falschen akademischen 
Point d’lionneur begraben. 

Im Ganzen gefällt cs den ausländischen Gelehrten 
hier sehr wohl, nur nehmen uns unsere officiellen 
Geschäfte zu viel Zeit weg und mehr, als ein Geleim¬ 

ter wohl entbehren kann. So ist z. B. der Herr Ilof- 
Erster Band. 

rath....7, Mitglied des akademischen Conseil, des Ap¬ 
pellationsgerichts , der Schulcommission und iiberdiess 
noch Dircctor des Dorpatsclien Gymnasiums und aller 
hiesigen Schulanstalten. Sollte er Decan seiner Facul- 
tät werden, so muss er noch überdiess in allen Ge¬ 
richtssachen sitzen, und nur das Appellationsgericht 
cessirt indessen. Da gibt es eine solche Menge Cir¬ 
culare, Acten, Berichte, Bittschriften, Sessionen, Gut¬ 
achten etc. etc. im Flause durchzusehen, dass man sei¬ 
nes Lebens nicht viel froh wird. — Vieles davon 
könnte abgeschafft und erleichtert werden, und da wir, 
zufolge der Statuten der Universität, das Recht haben, 
alle io Jahre zu andern, um zu bessern, und jetzt 
das lote Jahr beynahe verstrichen ist; so hoffen wir 
alle auf bessere Zeiten, sintemal unser Salarium auch 
einer grossen Verbesserung bedarf. Denn als vor io 
Jahren die Universität gegründet wurde, waren 25oo 
Rubel in Banco - Assignationen gleich 2000 Rubeln in 
Silber, jetzt aber macixen sie bey dem niedrigen Stan¬ 
de des Papiei’geldes kaum 600 Rubel. Wir werden 
deswegen suchen, uns wieder auf den alten Fuss zu 
setzen, — wenigstens müssen wir eine bedeutende 
Zulage erhalten, oder es steht zu befürchten, dass Al¬ 
les wieder aufhört. — ^Mehrere Ausländer* sind be¬ 
reits deshalb, wenn auch nicht von hier, doch von 
andern hiesigen Universitäten, z. B. von Charkow, (wo 
die Theurung noch weit grösser ist, als bey uns,) 
schon ausgewändert, und e3 hat immer schwer gehal¬ 
ten, die Vacanzen wieder mit tüchtigen Männern zu 
besetzen. Manche hiesige Lehrer sind auch blos unter 
der Bedingung hierher gegangen, dass das Salarium 
das nächste Jahr bedeutend erhöhet werde. — 

Vor einiger Zeit hicss es, dass der bekannte Do- 
ctor Kessler, der nach Moskau berufen worden war, 
zwischen Tw er und Moskau erschlagen worden wäre; 
allein es fand sich hernach, dass dieses Unglück einen 
ausländischen Doctor Medicinae, der nach Moskau rei¬ 

sen wollte, betroffen hatte. 

Beforderimgen und Ehrenbezeigungen* 

Erfurt. Der Herr Prof. Breitenbach, welcher im 
vorigen Herbste von St. Petersburg aus einen Ruf 
als Prof, der Oekonomie und Camcralwissenschaft nach 
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Kasein erhielt, hat denselben 'angenommen und wird 
noch dieses Frühjahr die Reise über Riga, St. Pe¬ 

tersburg und Moskau dahin antreten, zu welchem 
Ende er bereits durch eine Anweisung auf ein Wech¬ 
selcomptoir 3ooSt. Duc. Reisegeld ausgezalilt erhalten hat. 
Das ihm zugesicherte Salarium beträgt 25oo' Rubel in 
Banco - Assignationen. Der Minister der Aufklärung 

vind Volksbildung, Graf Rasumowsky hat ihm desfalls 
einen äusserst verbindlichen Brief geschrieben. 

An die Stelle des Hrn. Prof. Hogel, welcher mit 
dem vorigen Jahre von dem hiesigen Evangelischen 
Gymnasium abging, ist der zeitherige Candidatus Mini¬ 
stern Bessler, als Prof, der Geschichte und Geogra¬ 
phie gekommen. Die Lehrstelle der griech. Sprache 
und Mathematik, welche zeither Hr. Prof. Miiller, ein 
würdiger Sohn des thätigon Hrn. Directors. Miiller, 

bekleidete, der aber als Conrector an die Naumburger 
Domschule berufen worden und auch bereits dahin ab¬ 
gegangen ist, wird der Hr. Diakonus TVeingärtner 

übernehmen, der von dem Magistrate auch schon dazu 
designirt ist. 

Die Societa italiana delle Scienze ed arti, welche 
ihren Hauptsitz jetzt in Livorno hat, hat Hrn. Prof. 
D. Chladni von Wittenberg vor kurzem, als er in 
Livorno war, zum Mitglied ernannt. 

Preisfragen. 

Die von dem Fürst Joseph Alexander Jablonowsky 
zur Beförderung der historischen, physischen, mathe¬ 
matischen und Ökonomischen Wissenschaften ehemals 
zu Leipzig gestiftete, und von Sr. Koni gl. Majestät, 
nnserm gnädigsten Landesherrn, allerhöchst bestätigte 
Gesellschaft gibt für das Jahr 1812 folgende Preisfra¬ 

gen auf: 

Aus der Geschichte. 

Es ist aus unverwerflichen Gründen und Zeugnis¬ 
sen darzuthun, was und wie viel die Deutschen zur 
Cultur Polens, und zwar zur Cultur des Landes, der 
Einwohner, der Sitten und Religion von den Zeiten 
der Einführung des Christenthums an, bis auf den 
Tod des ersten Königs aus dem Jagellonischen Stamm, 
Wladislaw, beygetragen haben. 

Aus der Mathematik. 

Es wird eine auf sichere Beweisgründe gestützte, 
durch Naturerscheinungen bestätigte, von willkührli- 
clien Annahmen, dergleichen sich in die Auflösung des 
ballistischen Problems eingeschlichen haben, freye Theo¬ 
rie des Widerstandes der Mittel, wodurch die Bewe¬ 
gung der Körper verzögert wird, gefordert. 

Aus der Physik. 

Es ist zu zeigen, ob die Refractionen der Atmo¬ 
sphäre allemal vertical, oder auch zuweilen lateral 
sind. 

D ie Gesetze der Gesellschaft fordern, dass alle 

Abhandlungen nicht deutsch, sondern entweder latei- I 

nisch, oder französisch geschrieben werden dürfen.' 
Der für jede gekrönte Schrift bestimmte Preis besteht 
in einem goldnen Medaillon von 24 Ducaten am Werthe» 

Die Gesellschaft ladet alle Freunde und Beförde¬ 
rer der Wissenschaften zur Bekanntmachung und Be¬ 
antwortung obiger Fragen ein. Die Schriften über die 
Aufgaben müssen vor Ablauf des Monats März 1812 
mit einem versiegelten, den Namen und Wohnort des 
Verf. enthaltenden Zettel an Herrn Maur. v. Prasse, 
ordentlichen öffentlichen Professor der Mathematik, nach 
Leipzig postfrey eingesendet werden. 

Nationalinstitut zu Paris. 

Am 5. July 1811 erstattete Hr. GuingenS einen 
ausführlichen Bericht über die Arbeiten der Classe der 
Geschichte und Literatur. Er klagt im Eingänge darüber, 
dass die Arbeiten dieser Classe meist grosse Abhand¬ 
lungen sind, welche mehrere Bände füllen würden, 
und dass sie, statt abgesonderter Memoiren, zusammen¬ 
hängende Abhandlungen liefern, die grosse Werke aus¬ 
machen müssen. 

Hr. Gosselin hat seine Untersuchungen über die 
geographischen Kenntnisse der Alten fortgesetzt, und 
sie auf die westlichen und nördlichen Küsten Europa’s 
ausgedehnt; er durchläuft an der Pland der alten Geo¬ 
graphen Spanien, Celtica oder Gallien, Germanien und 
d. Norden. Er erinnert unter andern, dass man das Gaclir 

der PhÖnicier auf einer kleinen Insel Erithya, und Geldes 

der Griechen auf der Insel Leon (ehemals Cotinussa 
genannt) nicht verwechseln dürfe. Gadir wurde viele 
Jahrhunderte vor der christl. Zeitrechnung durch ein 
Erdbeben oder durch Bewegungen des Meeres vernich¬ 
tet, die Tyrier liessen sich auf der nördlichen Spitze 
der Insel Leon nieder; hier entstand ein zweytes Ga¬ 
dir oder Gades, das eine der wichtigsten Handelsstädte 
wurde. Bey den folgenden Untersuchungen über Ost¬ 
seeländer wird erwiesen, dass Scandia (bey Ptolemäus) 
die Insel Föhnen sey. Ueber Föhnen und Estliland 
hinaus erstreckte sich damals die geogr. Kenntniss 
nicht. Keine Nachricht der Alten bezieht sich auf 
Schweden und Norwegen ; die grosse Halbinsel, welche 
diese Länder in sich fasst, blieb den Griechen und 
Römern unbekannt bis gegen das 4te oder 5te Jahr¬ 
hundert n. Chr. G., und mit Unrecht haben die neuern 
Geographen Skandinavien daraus gemacht. 

Hr. Delaporte- Dutheil (der mit Hrn. Gossellin u. 
Hrn Goray an der Uebersetzung des Strabo, auf Befehl 
der Regierung, arbeitet,) wurde, als er zum 0ten Buche 
gekommen war, durch grosse Schwierigkeiten aufge¬ 
halten. Der Text dieses Buchs ist bekanntlich sehr 
verstümmelt, die Ursache davon war unbekannt. Eine 
genauere Untersuchung der Handschrift 1307 dei kais. 
Bibi, führte Hrn. Dutheil zu folgenden Entdeckungen: 
die Haiidschrift, alter als das i2te Jahih., nui die er¬ 
sten 0 Bücher des Str. enthaltend, ist die älteste bis 

jetzt bekannte Handschrift vom Strabo, nach ihr und 
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Ton ihr sind alle andere Mannscripte copirt, die Blät¬ 
ter des gten B. aber haben schon langst durch Feuch¬ 
tigkeit sehr gelitten. Die Ausgaben des Strabo bemer¬ 
ken nur etwa 5o mutilirte Stellen, aber in der Hand¬ 
schrift findet man wenigstens 2000 grössere und klei¬ 
nere Lücken, die alle zum grössten Theil ergänzt wer¬ 
den konnten und auch in andern Abschriften ergänzt 
worden sind. Es bleibt daher etwa ein Zwanzigtheil. 
Lücken, die niemand auszufüllen gewagt hat. Diese 
sind von doppelter Art: ungefähr 5o derselben sind in 
allen Handschriften, Uebersetznngen und Ausgaben be¬ 
merkt; die übrigen in den meisten Copien unterdrückt, 
und in allen Ausgaben vor der neuesten Siebenkees- 
Tzschuckischen weggelassen. Hr. Dutheil hat daher 
die Handschrift aufs Neue genau verglichen, um über 
die verschiedenen neuen Ergänzungen richtig urthei- 
len zu können, und dieser Theil seiner Arbeit über 
den Strabo wird sehr wichtig werden. 

Die Untersuchungen des Firn. Petit-Radel über 
die Ur - Denkmäler Italiens, die daraus eezosene Theo- 
rie und die Vertheidigung des Dionysius von Halicar¬ 
nass gegen Freret, die er unternommen hat, sind eben 
so bekannt, als die gegen ihn erhobenen Widersprü¬ 
che. Auf diese hat er in neuen Abhandlungen geant¬ 
wortet, die der Rechtfertigung des Dionysius gewid¬ 
met sind. In der ersten Abh. untersucht er die Be¬ 
schaffenheit der Quellen, aus welchen Dionysius im 
Anfänge seines ersten Buchs schöpfen musste. Nach 
ihm sind sie von verschiedener Art: a. Annalen der 
Städte Italiens^ Jede Stadt Italiens hatte ihre beson- 
dern Archive, wie Präneste. Die Sabiner hatten ihre 
besondern Geschichten; am wichtigsten waren die An¬ 
nalen der Etrusker; jede etrusk. Stadt hatte ihre eig¬ 
nen Jahrbücher, die bis zu ihrem Ursprünge hinauf 
gingen. Aus einem Fragment des Dositheus (bey 
Plutarch) wird gefolgert, dass auch die Umbrer die 
ältesten und vollständigsten Archive hatten, woraus 
Zenodotus von Trözen seine Materialien zur Geschichte 
der Umbrer schöpfte. Sie waren Nachbarn der pe- 
lasgischen Niederlassungen und standen mit ihnen in 
beständiger Verbindung. Es gab also eine Menge Ur¬ 
kunden zum Behuf der vergleichenden Kritik, b. Ge¬ 
schieh tswerke über die alte Geschichte Italiens, etwa 
4o an der Zahl, zwar verloren gegangen, aber doch 
noch von Dionys, und andern erhaltenen Schriftstel¬ 
lern benutzt. Hr. P. R. verweilt vornehmlich bey den 
Bruchstücken des Antiochus von Syrakus und des Hel- 
lanikus von Lesbos, um zu zeigen, dass nicht Diony¬ 
sius als ein romanhafter Schriftsteller getadelt werden 
dürfe, sondern diese beyden Historiker des 6ten Jahrh. 
vor unsrer Zeitrechnung. Aber auch sie werden in 
Schntz genommen und überhaupt erinnert, dass man 
in unsern Tagen die Ungewissheit der Zeiten vor den 
Olympiaden zu sehr übertreibe. Konnten wohl, fragt 
er, griechische Geschichtschreiber des 6ten Jahrh. v. 
Chr. G. die Absicht haben, durch historische Dichtun¬ 
gen den Ursprung der Römer zu verschönern ? Im 
Eingänge zur zweyten Abh. untersucht er, welchen 

Grad von Zuverlässigkeit in den Augen der Kritik, die 
von den Schriftstellern, deren Werke wir noch besi¬ 

tzen, aufgenommenen Bruchstücke älterer Historiker 
haben? Er spricht zuerst von den Geographen und von 
dem Einfluss, den die Meinung von der Wirklichkeit 
zweyer arkadischer Kolonien in Italien gehabt habe; 
durch die Zeugnisse der Schriftsteller, durch die zu 
den Zeiten der alten Römer noch bekannten Denkmäler 
(Städte, Tempel, Grabmäler der Pelasger), durch Orts¬ 
und Volksgebräuche sucht er das Daseyn dieser arkad. 
Kolonien in Italien zu erweisen. In zwey Abhh., die 
Hr. Petit-Radel das Jahr vorher vorgelesen hatte, über 
die historischen origines Spaniens, hat er bemerkt, 
dass die alten geographischen Homonymien der pelas- 
gischen Küste Italiens auf der Iberischen Küste so 
wieder gefunden würden, dass man daraus schliessen 
könne auf eine zugleich erfolgte Emigration. In ei¬ 
ner dritten neuerlich vorgelcsencn Abh. sucht er die 
wahrscheinlichen Ursachen dieser Auswanderung auf. 
Er ündet sie vornehmlich in vulcanischen Ausbrüchen, 
durch welche die Bewohner mancher Gegenden Italiens 
ihr Vaterland zu verlassen genöthiget wurden, und 
rechtfertigt auch hier die Belichte des Dionysius gegen 
seine Ankläger, Freret (von dem ein ungedrucktes 
Bruchstück mitgetheilt wird, worin er selbst den Entwurf 
zu einer Abh. über die ältesten vulcanischen Ausbrü¬ 
che und die dadurch verursachten Auswanderungen 
macht) und andre. Man müsse den Myrtilus von Les¬ 
bos der Erdichtung oder Leichtgläubigkeit beschuldi¬ 
gen, denn ihm folge Dionysias. Dass aber Spanien 
von aus Italien ausgewanderten Pelasgern bevölkert 
worden se}r, kann nur durch die geogr. Homonymien 
bewiesen werden, weil überhaupt Iberien den Griechen 
erst spät bekannt wurde. Hr. P. R. stellt zuerst Be¬ 
trachtungen über den vulcan. Boden der pelasgischen 
Lander Italiens an. Er bringt durch Combination ver¬ 
schiedener Nachrichten heraus, dass i35o J. v. Chr. 
der Aetna die mehrere Jahre dauernde Eruption ge¬ 
macht hat, bey welcher die Sicaner den Östlichen 
Theil der Insel verliessen, und dass i34/ v. Chr. die 
pelasgischen Kolonien angefangen haben, die vulcani- 
schen Länder Italiens zu verlassen. — Gegen Ende 
des J. 180g erhielt Hr. Simelli, Architect-Professor 
der Perspectiv zu Rom den Auftrag, im Gebiet von 
Rieti, seinem Vaterlande, die Monumente aufzusuchen, 
welche die Lage der zerstörten und verlassenen Städte, 
die Dion. Ilalic. I, i4. anführt, andeuten könnten. Die 
Untersuchung hat die Existenz mehrerer geographischer 
und uuedirter Inschriften, die Lage von 5 ruxnirten 
Städten, deren drey den Antiquariern ganz unbekannt 
waren, und 12 betracht liehe Monumente von der Cy- 
klopischen oder Pelasgischen Gattung bekannt ge¬ 
macht. Diese letztem sind Mauern von Städten, die 
aus grossen, vieleckigen, unregelmässigen Steinmassen, 
ohne Mörtel bestehen. Diese und ähnliche Monumente, 
im Lande selbst für ländliche Tempel gehalten, haben 
alle Kennzeichen eines sehr hohen AJterthums. Hr. 
Petit- Radel hat diese Materialien unter den neuen 
Beweisen der Zuverlässigkeit des Dion. Hai, ben 1,1 tzt, 
die im eierten Memoire entwickelt sind. Hier gibt er 
zuerst die Quelle der Irrthumer au, welche Cluver 

und andere Geographen bey der Topographie der Städte 
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der Aboriginer lind Pelasger, die Dion, anfuhrt, be¬ 
gangen haben. Sie nehmen fälschlich an, dass sein 
Text in Ansehung der Zahlen, bey Angabe der Ent¬ 
fernung dieser Städte verdorben sey; die Distanzen 
scliliessen sich eine an die andere an, und Rieti ist 
nicht der gemeinschaftliche Ccntralp'unct, sondern blos 
der Punct, von welchem die Aufzählungen anfangen. 
Das Gebiet von Rieti erstreckte sich, wie eine Inschrift 
lehrt, bis Turano. Die Ruinen von Suna an einem 
Orte, Marmosedio genannt, 160 Stadien oder 20 
Meilen von Rieti, und die von Orvinium sind die 
zahlreichsten Monumente zwischen Nece, Civitella und 
Pagliara, 23o Stadion oder 28 röm. Meilen von Rieti. 
In derselben Richtung von Rieti bis Turano gibt es 
eine Menge cyklopisclier Monumente in beyden Ge¬ 
bieten, denen ganz gleich, die zu Turano angetroffen 
werden. Das jetzige Turano ist der Ort, wohin Dio¬ 
nysius die Ruinen von Tiora setzt, und es ist ohne 
Zweifel das Thora im Martyrologium Rom, unter dem 
Kaiser Decius. Varro schreibt noch den Pelasgern 
dieser Gegend den Namen Theben zu, den ein Hügel 
in der Nähe von Rieti und der \ia Salaria damals 
fiihite. Es ist diess wahrscheinlich das heutige Stipes. 
So wie die Untersuchungen von Fourmont und Dod- 
W'ell die cyklop i seben Monumente in Griechenland be¬ 
kannt gemacht haben, so glaubt Hr. P. R., dass durch 
diese neuen Nachforschungen das Daseyn der pelasgi- 
sclicn in Italien erwiesen sey, denn mau findet die 
noch übiigen Constructionen gerade an den Orten, wo 
die Aboriginer und Pelasger nach den Schriftstellern 
beym Dion, die ersten Städte-Mauern aufführten, 

(Der Beschluss folgt.) 

Anzeige: 

Bey loh. Leonh. Sch rag in Nürnberg 

ist erschienen und in allen Buchhandlungen 

zu haben: 

Spix, J,, Geschichte und B eurtheilung aller Systeme 
in der Zoologie nach ihrer Entwickelungsfolge von 

Aristoteles bis auf die gegenwärtige Zeit. gr. 8. 
710 S. 3 Tlilr. i5 Gr. oder 6 Fl. 3o Kr. 

Ein Buch der Weisheit für vorlaute Systemschö¬ 
pfer, erscheint endlich diess längst erwartete, der na¬ 
turwissenschaftlichen Literatur wesentlich nothwendige 
Werk, die Frucht gelehrter Reisen durch Deutsch¬ 
land, Frankreich, Italien u. s. w., eigner höchst in¬ 
teressanter Naturbeobachtungen und der Belesenheit ei¬ 
nes Haller’s, mit wahrhaft Hallerischem Scharfsinn 
vereinbart; ein Werk, welches, indem es die Mangel 
und Vorzüge aller bisherigen zoologischen Systeme 
enthüllt und die gesetzmassige Evolution dieser Wis¬ 
senschaft im Einklang mit der welthistorischen Entwi¬ 
ckelung des Menschenge^stes überhaupt auffasst, jetzt 

erst einen organischen Fortschritt (der Wissenschaft 
des lebendigen, ein harmonisches Hollenden des gros¬ 
sen Baues möglich macht. 

Ilarles, Dr., C. F. de arsenici usu in niedi- 

cina. 8. 351 S. 1 Tlilr. 12 Gr. oder 2 Fl. 24 Kr. 

Dieses bey vielen Aei’zten (wie ehemals das Opium 
u. a. m.) übef berufene, laut hier angeführter That- 
sachen in manchen der schwierigsten Krankheiten so 
überraschend wohlthatige Heilmittel findet an diesem 
mit alter Gründlichkeit abgefassten Werke den bered¬ 
testen und zugleich unbefangensten, Vertheidiger. Mit 
jenem Scharfsinn, den der Name des würdigen Verf. 
schon hinreichend beurkundet, wird in die Wirkungs¬ 
art des Arseniks hier eingegangen, und hieraus die 
Krankheitsfälle, in denen er sich heilsam beweiset u. 
die Grösse der Gaben mit einer Vorsicht und Sieher- 
heit ansgemittelt, und alles aus der Fülle eigner und 
fremder Erfahrung so einleuchtend bestätiget, dass bey 
gründlichem Studium dieses für jeden denkenden Arzt un¬ 
entbehrlichen Werkes an Missbrauch fernerhin schwer¬ 
lich zu denken ist. 

S ehr eg er, B. G., chirurgische Versuche. Erster 
Band mit 2 Kupfertaf. gr. 8. 322 S. 1 Thlr. 6 GrJ 

oder 2 Fl. i5Kr, 

Wrenige chirurgische Werke bieten einen solchen 
Schatz fruchtbarer Erfahrung, überraschend glücklicher 
Operationen dar. Man findet hier von mehreren krank¬ 
haften Zuständen, z. B. der Flydrocele, neue bisher 
unbeachtete Formen aufgestellt, Irrthümer über Idee 
und Diagnose anderer berüchtigt, Vorurtbeile gegen 
wirksames Heilverfahren beseitigt, neue auf einfachen 
und sinnreichen Handgriffen beruhende Methoden bey 
bedeutenden Operationen, (z. B. der amputatio penis) 
in Behandlung der schwierigsten Brüche, E_adicalhülfe 
in Fallen, wo die bisherige Chirux’gie nur Palliativ¬ 
hülfe gab. Kurz, diess für den Arzt und Chirurgen 
gleich unentbebi’liche Werk muss in der Heilung meh¬ 
rerer sehr wichtiger Kranklieitsformen Epoche machen. 

Heinrich, Dr. Pl.} die Phosphorescenz der 

Körper, oder die im Dunkeln bemerkbaren Picht- 

phänomene der anorganischen Natur, durch eine 

Reihe eigener Beobachtungen und Versuche geprüft 

und bestimmt. Erste und zweyte Abtheilung, gr. 8. 
' 1811. 1 Thlr. i5Gr. oder 4Fl. 18. Kr. 

Mit diesem höchst interessanten, ganz auf eigene 

mühsame und sinnreiche Versuche gebauten Werke 
tritt die Lehre von der Phosphorescenz der Körper — 
unstreitig einer der wichtigsten Zweige der Naturwis¬ 
senschaft, obgleich in neuern Zeiten fast ganz vernach¬ 
lässigt — auf einmal in gleiche l,inie mit den Lehren 
von Magnetismus, Elektricitat u. s. w. Ausser der 
Berichtigung manches Irrthums, welcher selbst bey 
unsern ersten Physikern für ausgemachte "Wahrheit 
gilt, und abgesehen von manchem überraschenden Auf¬ 
schluss über mehrere der interessantesten Naturkörper 
(z. B. den Diamant), gebührt diesem Welke das un- 
läugbare Verdienst durch eine Reihe der schönsten 
Versuche eine neue begründetere Theorie des Lichts 

vorzubereiten, gleich entfernt von dem Wahne derer, 
welchen das Licht todter Stoff und denen es blos eine 

ideale Naturthätigkeit ist. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 29- des Februars, 52. 1812* 

F0rt.selz.un2 der Uebersicht 

Schriften. 

neuer deutscher 

I. Classische Schriftsteller. 

AlgXvXs IIqoix>)&2VS StG(.icoTr}S' Aeseliyli Prome¬ 

theus vinctus. Cum intlice graeco - latino, in usum 

sdiolarum. Halae et Berolini, impensis Orplianotro- 

phci, MDCCCXI. 116 S. in 8. 5 Gr. 

Ein genauer Abdruck , mit einem sehr vollständigen Wort¬ 

register, in dem auch einzelne Stellen erklärt sind. 

ZevocpcovTOS 'Jvaßarug, cle cxpeditione Cyri minoris. 

Curavit F. H. Bothe. Editio nova. Lipsiae, ap. 

J. C. Hinrichs, 1811. 

Der deutsche Titel ist richtiger: 

Xenoplions Feldzug nach Oberasien, griechisch und mit 

einem griechisch - deutschen Wortregister versehen 

von F. II. Bothe. Neue Auflage, Leipz. b. Hinrichs 

1811. 368 S. in 8. 21 Gr. 

Vor mehrern Jahren erschien diese Ausgabe, bey deren 
neuem Abdruck nichts verändert ist. Die Ueberschriften der Capitel 
sind deutsch, keine Noten beygefiigt, in dem Register aber bis¬ 

weilen auch das Kritische berührt. 

gevoyojVTos 'JvaßciGis Kvgti. Xenophontis de Cyri 

cxpeditione Commentarii, sdiolarum usui accommo- 

dati et indice Graecitatis copioso instructi. Halae 

et Berolini impensis Orphanotr. MDCCCXI. VIII u. 

098 S. in 8. 16 Gr. 

Wohlfeilheit des Preises, Correctheit und Schönheit des 
Drucks mit Güte des Papiers verbunden, empfiehlt diese, wie 
mehrere neuere Handausgaben derselben Verlagshandlung, vor¬ 

züglich. Hr. Conr. M. Wilh. Lange hat unter der Vorn sich 
als Herausgeber genannt. Er folgt meist dem Schneiderschen 
Texte, doch hat er bisweilen die alten Lesarten wieder aufge¬ 
nommen , auch, um nicht Verwirrung zu veranlassen, wenn 
etwa auf einer Schule andre Ausgaben gebraucht werden, die 
neue Anordnung des 5ten und 6ten 13., die Schneider machte, 
nicht heybehalten ; keine kritischen Anmerkungen beygefügt, weil 
sie dem Zwecke einer solchen Ausgabe entgegen gewesen wären, 
aber kurze latein. Inhaltsanzeigen den CapiLelu vorgesetzt und 
das Register zu vermehren gesucht (aucliorem reddere quaesivi 
— sind des Verf. Worte), in demselben auch manche \ erbesse— 
rungsvorschläge aufgenommen, so dass es in dieser Rücksicht 
auch von andern Lesern, als Schülern, gebraucht werden kann. 

Erster Iiand. 

M. Accii Plauti Comoediae quatuor, Aulularia, Ca- 

ptivi, Curculio et Triimmmus. In usum scholarum 

separatim typis exscriptae. Halae, imp. Orphano- 

tropliei MDCCCX. VIII u. i58 S. 8. 8 Gr. 

Diese 4 Lustspiele des PI. haben eben nichts Anstössiges, 
so dass sie in Schulen ohne Bedenken gelesen werden können. 
Deswegen liess der Herausgeber, der in der Vorr. einiges vom 
Plautus überhaupt sagt, sie abdrucken, und fügt bey: His e fa- 
lnilis si fructus e Plauto legendo percipiendos iuvenes coeperint 
(soll wohl heissen ceperint), reliquas eius fabulas bene nunc 

praeparati graviori aetate legendas reservent. 

II. Erdbeschreibung und Topographie. 

Geographisch - statistisches Zeitungs -, Post - und 

Comptoir - Lexicon naeli den neuesten Bestimmun¬ 

gen für Studirende, Zeitungsleser, Reisende und Ge¬ 

schäftsleute jeder Art; von D. Christian Gottfried 

Daniel Stein, Prof, am Berlin. Kölln. Gymn. Mit Karte. 

Zmey Bände. Leipzig, Hinrichs 1811. Erster Theil, 

VI u. 1080 S. Zvveyter Theil, 964 S. in gesp. Col. 

kl. 8. nebst der schon bekannten neuen Karte von 

Deutschland. 3 Rthlr. 

Der Verf. fand die grossen neuen Zeitungs-Lexica zu weit ¬ 

läufig , Galletti's Taschenwörterbuch (das durch seinen kleinen 
Umfang und gedrängten Inhalt sich noch immer empfiehlt) zu 
klein; daher arbeitete er diess neue, etwas ausführlichere, jedoch 
nicht überladene Wörterbuch nach gedruckten und ungedruckten 
Quellen aus, das die wichtigsten und neuesten Nachrichten von 
den Ländern und Orten, mit erforderlicher Kürze und Scho¬ 
nung des Raumes, ohne durch zu kleinen Druck die Augen an- 
zugreifen, gibt. Das Maass des für ein solches Lexicon Noth- 
wendigen und Entbehrlichen, wer mag es immer genau be¬ 

stimmen ? 

Kleine Geographie oder Abriss der mathematischen, 

physischen, und besonders politischen Erdkunde 

nach den neuesten Bestimmungen für Gymnasien 

und Schulen von Dr. Christ. Cfr. Dan. Stein, Pro¬ 
fessor u. s. w. Mit einer hydrographischen Karte der 

ganzen Welt. Dritte verbesserte und vermehrte 

Auflage. Leipzig 1812. b. Hinrichs. X u. 198. 

XXXIX S. gr. 8. 16 Gr. 

Ein sehr zweckmässiger Auszug aus dem grossem Werke, 

mit allen Verbesserungen und Aeuderungeu, welche die neueste 

Zeit forderte. 
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Eeschreibung von Beisel und seinen plttoreskischen Um¬ 

gebungen. Ein Taschenbuch, für Fremde und Ein¬ 

heimische, von Gottlob Heinrich Heinse. Mit Kpfr. 

(den Fastnachtsmarkt zu Basel vorstellend). Leipzig, 

Hinriehs 1811. 3o4 S. 8. i Rthlr. 8 Gr. 
- l 

Die Capitel, in welche das kleine Werk, das wohl etwas 

genauer und umsiändlicher in manchen Angaben seyn könnte, ge- 

theilt ist, sind: l. Topographische Nachrichten, Lage, Kli¬ 

ma , Bevölkerung (die letztere hat sehr abgenommen, wird aber 

nicht bestimmter angegeben.) 2. Verfassung, Einkünfte, Staats¬ 

ausgaben, Postwesen, Zeitung, öffentliche Blätter, Strassen, 

Münze, Militär, Polizey. Die Thorsperre fällt am meisten 

auf. Nach Thorscbiuss (in den kürzesten Tagen halb 6 Uhr) 

wird kein Thor geöffnet, und niemand kömmt herein oder heraus, 

ohne Einlasskarte, die nur in dringenden Fällen bewilligt wird. 

5. Sitten, Gewohnheiten und bürgerliche Rechte. 4. ßildungs- 

anstalten, Schulen, Universität, Kirchenwesen. Leider berührt 

der Verf., wie .er selbst sagt, diese Gegenstände nur flüchtig. 

5. Versorgungsanstalten und wohlthätige Gesellschaften. 6. Ge¬ 

sellschaften,, öffentliche Oerter und Vergnügungen. Dabey ist 

der Vei'f. ausführlicher. 7. Merkwürdigkeiten innerhalb der 

Stadt, Bibliothek, Cabinette, Künstler; Haas Landcharten- 

druck. 3. Industrie, Fabriken und Handel. 9. Landbau, Werth 

der Grundstücke, Preis der Lebensmittel. 10. Umgebungen, 

Spaziergänge, weitere Lustpartien. 

Deseription de Teplitz et de ses environs pittoresejues, 

par E. de B**\ ä Leipsic, 1812. chcz Hinriehs. 

68 S. in 8. 8 Gr. 

Beschreibung von Teplitz und seinen pittoreskisclien 

Umgebungen. Ein Taschenbuch für Brunnengäste 

und Reisende. Leipzig und Teplitz b. Hinriehs. 80 

S. in 8. 8 Gr. 

D er Verf. wollte durch diese kurze Beschreibung denFrem- 

den, die Teplitz besuchen, die ersten immer ermüdenden Nach¬ 

forschungen ersparen, nicht die Natur und Wirkungen des Was¬ 

sers und Bades untersuchen, sondern das Local und dessen Merk¬ 

würdigkeiten schildern. Die Geschichte der Stadt, (zu deren 

Erbauung schon 762 Veranlassung gegeben worden seyn soll, 

doch kömmt sie nicht vor 1173 vor) und ihre Schicksale werden 

erzählt. Der Name soll aus den slavischen Wörtern Tepla vlice 

(heisse Gasse) zusammengezogen seyn. Die neuesten Anstalten 

daselbst sind vorzüglich angegeben. Auch die Umgebungen wer¬ 

den beschrieben. 

111. Geschichte und Biographie. 

Biographische Darstellungen der grössten und ausge¬ 

zeichnetesten Männer aller Zeiten und Völker der 

Weltgeschichte. Erster Band, enthalt Arminias. 

(In dem altern Titel ist noch beygefiigt: von Fried¬ 

rich Fröhlich.') Leipzig, b. G. Fleischer d. j. 1811. 

VIII u. 168 S. 8. Zweyler Band, enthält Perikies, 

I. Theil. Dritter Band, enthält Perikies, II. Theil. 

(Der frühere Titel war: zweyter, dritter B) 126 u. 

Il4 S. Vierter Band, enthält: J'rajan, I. Theil. 

Fünfter Band, enthält; Trajan, II. Theil. (XII. 

2Ü2. 192 S. 8. (zusammen 3 Rthlr.) 

Das Werk hat neue Titel erhalten, ist aber doch nicht alt. 

Unter der Vorr. des ersten Theils ist ..unterzeichnet Kujfner, 
der von einem zwey fachen Gut (Nutzen), das die Biographie ge¬ 

währe , spricht. Bey dem Leben des PeVikles findet sich keine 

Vorrede; bey dem des i rajan ist wieder eine, ohne Unterzeich¬ 

nung des Namens. Die Darstellung ist meistens sehr anziehend, 

oft blühend und dichterisch, nicht überall genau und richtig; 

im'Leben des Perikies wird mehrmals ein Thuzyd erwähnt, als 

Nebenbuhlei jenes Staatsmanns, ein JMame, der zu sebr 

beschnitten ist. Die Quellen werden nicht angeführt. Nur der 

Verf. des Lebens vom Trajan, das am sorgsamsten gearbeitet zu 

seyn scheint, nennt sie, und vorzüglich die Hisloire du regne 

de Trajan extraite de l’histoire des empereurs par Crevier, Par. 

1807 , dem er nicht nur in der Anordnung der Thatsaclien, son¬ 

dern auch in den Worten gefolgt ist, ohne ihn jedoch nur zu 

übersetzen. 

Moderne Biographien, oder kurze Nachrichten von 

dem Leben und den Thaten der berühmtesten Men¬ 

schen, welche sich seit dem Anfänge der französi¬ 

schen Revolution bis zu dem Wiener Frieden, als 

Regenten, Feldherren, Staatsmänner, Gelehrte und 

Künstler ausgezeichnet haben. Alphabetisch geord¬ 

net. Aus dem Französischen frey übersetzt und mit 

vielen neuen Biographien vermehrt von Karl Rei- 

chard. Erster Theil. Leipzig 1811, b. G. Flei¬ 

scher d. j. Sechs Theile in gr. 8. (jeder mit ei¬ 

nem Titelkupfer, I. Theil, 200 S. II. Theil, 208 S. 

III Theil, 239 S. IV. Theil, 302 S. V. Theil, 23o S. 

VI. Theil, 248 S.) 5 Rthlr. 

Für diejenigen , die schnell einige Nachrichten von ausge¬ 

zeichneten Männern aus der angeführten Periode suchen, und 

nicht viele Hülfsmittel besitzen, wird diess Lexikon nützlich 

seyn. Es liegt dabey zwar ein französ. Werk zum Grunde, aber 

theils sind die zu weitschweifigen Erzählungen abgekürzt, theils 

ist manches ergänzt, und da das Original nur bis zum Pressbur- 

ger Frieden ging, das Fehlende aus den Jahren 1806— 9 nach¬ 

getragen , und auch in den Supplementen im 6. Th. noch man¬ 

ches nachgeholt. Aber freylich bey m'ehrern berühmten Namen 

findet man nur dürftige Nachrichten, und die sonst in deutschen 

Bearbeitungen solcher ausländischer Werke gerühmte Sorgfalt 

und Genauigkeit wird mau hier oft vermissen. 

Die Freunde Heinrichs des Vierten. Ans dem Fran¬ 

zösischen des Herrn Sewrin. In drty Bändchen. 

Neue wohlfeilere Ausgabe. Leipzig b. Sehiegg 1811. 

(I. Baud, XIV u. 222 S. II. Band, 291 S. HI Band, 

243 8.) 2 Rthlr. 

Im I. B. steht das Lehen des Theodor Agrippa d*Au- 

bigne, im II. das von Maxim, de Bethune Marquis de Rosny, 

Duc de Sully, im III. a. das Leben des Armand Gontault 

von Biron und seines Sohnes, b. das Leben des Philipp Du— 

p/essis Mornay Darauf folgt c. Tagebuch eines Mönchs \on 

St. Denis, enthaltend den Bericht von der im J. 1 790 verübten 

Entweihung der kön. Gräber, mit histor. und andern Anmerkun¬ 

gen; d. Freundschaft im Privat - und Fürstenstande, ein Dialog. 

Der Ueo. rechnet das W erk zu den pragmatisch-historischen. 

Er theilt nehmlich die Behandlung der Geschichte in die histo¬ 

rische , die p/ülosophisc/ie (die entweder ätiologisch oder te¬ 

leologisch sey) und die pragmatische, welche das Geschehene 
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um eines snbjecliven Zwecks willen (der entweder ein ästheti¬ 

scher, oder ein asketischer, oder ein politischer, oder ein in- 

tellectueller, oder ein gemischter sey) darstellt. In der neuen 

Ausgabe ist wohl nichts als der Titel geändert. 

Seit l 8 o 8 ist in Wien herausgekommen und 

wird noch fortgesetzt: 

Oesterreichischer Plutarch, oder Leben und Bildnisse 

aller Regenten und der berühmtesten Feldherren, 

Staatsmänner, Gelehrten und Künstler des öster¬ 

reichischen Kaiserstaats. Von Joseph Freyherrn von 

Hormayr. 

Wir haben davon i5 Bändchen gr, 8. (mit 6o Portr. 3o 

Fl. auf Druckpap.) vor uns, die folgende Biographien enthal¬ 

ten , die eben so gründlich ausgearbeitet als unterhaltend ge¬ 

schrieben sind: I. B., Rudolph von Habsburg; Albrecht I. sein 

Sohn; Maximilian Graf von Trautmannsdorf; Wallenstein. II.B., 

Friedrich der Schöne, Herz. v. Oe.sterr.; Albrecht der Lahme; 

Wenzel Fürst von Lichtenstein; Johann von Hunyad. III. B., 

Leopold der Biedere; Ernst der Eiserne; Cardinal von Dietrich¬ 

stein; Prinz Eugen. IV. B., Albrecht II.; Ladislaus Postumus 

(sein Sohn); Guido Graf von Stahremberg; Leopold Graf von 

Daun. V. B., Friedrich. IV. (gewöhnlich III. deutscher Kai¬ 

ser) ; Maximilian I.; Amos Comenius ; Michael Denis. VI. Karl 

V.; FerdinandI. (Karls Bruder); Joseph Eckhel; Raphael Mengs. 

VII. ß., Maximilian II. (Kaiser): Rudolph II. (K.); Niklas Graf 

von Zriny; Johann Zizka (der berühmte Anführer der Hussiten). 

VIII. B., K. Matthias ; K. Ferdinand II.; Wolfgang Mozart; Ma¬ 

riane Adamberger. IX. ß., Ferdinand III.; Leopold I.; Ma¬ 

ximilian Hell; Ignatz Edler von Born. X. B., K. Joseph I.; 

K. Karl VI.; ~W olfgang Lazius; Cardinal Pazmany. XI. B.; 

Maria Theresia; Joseph II.; Franz von Schrötter; P. Georg 

Pray. XII. B., Leopold II.; Franzi.; Freyherr Gideon von 

Loudon ; Wenzel Fürst von Kaunitz. XIII. B., Wratislaw II. 

(K. v. Böhmen) ; Wladislaw II.; Georg von Frundsberg ; Johann 

Tsercklas Graf von Tilly. XIV. B., PrzemysI Ottokar I.; 

Wenzeslaus Ottokar; Raymund Graf von Montecuculli; Ernst 

Rüdiger Graf von Stahremberg. XV. B., PrzemysI Ottokar II.; 

Wenzel III.; Bohuslaw Lobkowitz von Hassenstein ; Paul Jo¬ 

seph von Riegger. 

Geschichte der ältesten Stammvölker, ein Lesebuch 

von D. -Karl Unger. Leipzig 1811, in Comm. b. 

Hinrichs. 3j3 S. 8. in. i Kupf. i Rtlilr. ib Gr. 

Die Vorrede ist zu Wien im Jan. 1809 vom Verf. unter¬ 

zeichnet. Aber das Buch hatte noch langer, oder vielmehr 

ganz ungedruckt bleiben können. Es ist eine seichte, oft un¬ 

richtige Compilation mit fadem Raisonnement. Da findet man 

mphyktionen, Stagyra, ßryseis. Da wird unter andern 

erzählt: „die Spartaner wurden von den Athenern bey den Inse n 

Arginusa unweit Lesbos gänzlich geschlagen, und doch liess das 

abergläubische Volk sechs seiner durch diesen Sieg wohlverdienten 

Felduerren hinrichten, weil sie die Leiber der Gebliebenen, ob- 

schua vom Sturme gehindert, haben unbegraben liegen lassen.“ 

(SoILc ruan nicht glauben, die Schlacht wäre zu Lande vorge- 

fallen ?), Von den Aegyptern wird unter andern gesagt: „man 

lütim. ilne niurrhinischen Gef'sse, und doch waren diese 

nichts als 1 a. amantscher Agaihstein.“ Woher hat der Verf. diese 

■so gewisse Nachricht? 

IV. Französische Sprache. 

Abr ege de Ja Grammaire francaise par M. de TVailly. 

Nouvelle edition, revue et augmentee. Paris und 

Leipzig, bey Seitwickert. 1811. 8 Bog. in 12. 8 Gr. 

Ein sehr nützlicher Abdruck, allen zu empfehlen, welche 

die französische Sprache gründlich studiren wollen. 

G. P. Le Mang’s französische Sprachlehre für Anfän¬ 

ger, und auch für Personen, die sich vorzüglich im 

richtigen Ausdruck und Uehersetzen der deutschen 

in die französische Sprache za vervollkommnen wün¬ 

schen. Dritte ganz umgearbeitete, verbesserte und 

vermehrte Ausgabe. Ladenpr. 8 Gr. Leipzig, bey 

Gerh. Fleischer d. j. 1811. Xu. 356 S. gr. 8. 

Der Preis dieser Sprachlehre ist für die starke Bogenzahl 

äusserst gering und empfiehlt sie bey ihrer innern Reichhaltig¬ 

keit, den neuen Berichtigungen, die sie erhalten hat, und den 

ansehnlichen Vermehrungen, ganz vorzüglich. Im 10. Abschnitt 

sind selbst die Anfangsgründe des französ. Versbaues vorgetragen. 

Fahles de la Fontaine. In drey Theilen. Mil einer 

Erklärung der schwerem Wörter und Redensarten 

zur Erleichterung des Uebcrsetzens ins Deutsche für 

den Schulgebrauch. Ladenpr. 1 Rthlr. Leipzig, b. 

G. Fleischer d. j. 1811. 

Die Fabeln selbst sind sehr genau und mit grossem Buch¬ 

staben abgedruckt, als das am Ende beygefügte erklärende Wörter¬ 

buch , bey weichem auf Schüler in den höhern Classen oder Ge¬ 

übtere in der franz. Sprache Rücksicht genommen, übrigens der 

Commentar von Coste und andre Hülfsbücher benutzt sind. 

Auch den Gebrauch dieses Buchs in Schuieu erleich teil der über¬ 

aus wohlfeile Preis. 

V. Italiänische Sprachlehre. 

Kurze italiänische Grammatik für Anfänger von Georg 

IVilhelm JVIiiller. Mit einem italiänisclien Lesebu¬ 

che. Zweyte verbesserte und vermehrte Auflage. 

Leipzig, b. Hinrichs. 181t. Ist früher erschienen 

unter dem angemessenem Titel: 

Italienisches Lesehuch für Anfänger. Nebst einem 

Wortregister. Von G. TV. Müller. Dritte mit ei¬ 

ner kleinen italiän. Grammatik vermehrte Auflage. 

Leipzig, Hinrichs 1810. 174. 68 S. 8. 16 Gr. 

VI. Portugiesische Sprache. 

Novo Diccionario Portuguez - Alemao e Alemao- 

Portuguez, por Joäo Daniel IVagener, Doctor c 

Profesor. Diccionario Portuguez - Alemao , que con- 

tem mnitas voces imporlantisimas, ejue nao so aebao 

nos Diccionarios ate agora ptiblicados. Lipsia, em casa 

e a despezas deEngelh, Beni. Schwickert. JVIDCCCXI. 

960, und der Nachtrag i36 S. gr. 8. 4 Rthlr. 12 Gr. 

Der Verf. hat zu diesem ausführlichen, nicht nur die ein¬ 

zelnen Worte, sondern auch ganze Redensarten erklärenden WÖr- 

I 
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terbuche, sowohl tlie Werke seiner Vorgänger als seine Verbin¬ 

dung mit Portugall und den Umgang mit gebildeten Portugiesen 

benutzt, wodurch er in den Stand gesetzt wurde, mehr als bis¬ 

her geleistet worden war, zu leisten. Die spätere Auffindung 

mehrerer neuen und nicht sehr häufig vorkommenden Wörter 

machte den Nachtrag nöthig. 

VH. Oekonomie und Naturgeschichte. 

An zeigen der Konigl. Sachs. Leipziger ökonomischen 

Societät von der Ostermesse 1810. Mit Holzschnit¬ 

ten und einer Kupfertafel. Leipzig, Ilinrichs 1811. 

192 S. in 8. — Von de?' Michaelismesse 1810. 

Mit einem Holzschn. Dresden b. Gärtner. 84 S. 

nebst Tab. 1 Thlr. 3 Gr. 

Ausser den bey der Societät vorgefallenen Veränderungen, 

den aufgenommenen' neuen ordentl. und Ehrenmitgliedern, den 

eingesandten Schriften, Modellen, und Proben von Producten, 

werden Auszüge aus den sowohl in den ProvincialVersammlungen zu 

Leipzig und zu Wittenberg, als in den beyden Hauptversamm¬ 

lungen allhier vorgelesenen Abhandlungen mitgetheilt; wie in den 

Anzeigen von der Ostermesse 1810 : aus des Hrn. Prof, von 

Pl 'Usse Abh. und Zeichnung von einer Winkelwaage-, Ueberse- 

tzung von D. Horlachers Abh. über die Klauenseuche; Hrn. 

D. Jörg über die Mund - und Klauenfäule der Kühe und Schaa- 

fe ; Hrn. Germar systemat. Verzeichniss ökonomisch wichtiger j 

Käfer; Hrn. Rar Nachtrag zu der Abh. über die Schädlichkeit 

und Gefährlichkeit der Füchse ; Hrn. M. Flitlier Bemerkungen 

über das Zerspringen der Theeröfbn; Hrn. Schuricht über eine 

zweckmässige Flachsdarre ; Hrq. Reutter Untersuchung de3 

Milzbrandes; Homilius und eines andern Oekonoruen Beobach¬ 

tung über Nationalisirung ausländischer Getreidearten und Pflan¬ 

zen. In den Anzeigen von der Michaelmesse wird ein beym Vi¬ 

triolbergwerk unweit Schmiedeberg und Torgau gefundener Torf j 
erwähnt; über die Behandlung des Cementstahls die Resultate 

der Versuche Hrn. Studers mitgetheilt ; über die von den Hrn. v. j 

Neander in Berlin vorgeschlagenen damascirten Wagen Berner- j 

kungen gemacht; der Berberisstrauch gegen den Verdacht, als j 

veranlasse er den Brand im Getreide, vertheidigt. 

Andeutungen der wichtigsten Racenzeichen bey den 

verschiedenen Ilausthieren, von K. Ch. G. Sturm, ; 

d. Oekon. und Kameralwiss. ord. Prof, zu Jena. Jena, in 

Comm. d. Crökerschen Buclili. 1812. 4g S. 8. mit 3 
Kupfertafeln. 

Diese Anleitung zur genauem Bestimmung der Begriffe von 

Rindviehrassen und den Rassen anderer Hausthiere gründet sich 

auf Beobachtung einiger Rindvieharten auf dem herzogl. Weimar. 

Gute zu Ober-Weimar, und ist aus des Hrn. Verf. demnächst 

anzuzeigendem Jahrbuch der Landwirtliscliaft besonders abge¬ 

druckt. Die Abbildungen sind treu nach der Natur gezeichnet. 

Naturgeschichte für Kinder. Verfasset von C. Ph. 

Funke, heraus gegeben von G. Fl. C. Lippold. Zweyte, 

vermehrte und verbesserte Ausgabe. Leipzig 1811. 

Kummer. VIII u. 600 S. m,. 12 schw. Kpf. 2 Rthlr. 

(mit 12 illum. Kupf 3 Rthlr.) 

Die erste Ausgabe erschien vor vier Jahren, und ihr schnel¬ 

ler Absatz beweiset, dass diess noch ganz vom sei. Funke ausge¬ 

arbeitete und in der Manier seiner übrigen geschätzten Jugend- 

schrilten geschriebene Werk den verdienten Beyfall gefunden hat. 

Bey dem neuen Dnicke durften, um das Werk nicht zu ver- 

theuern, nicht zu viele Zusätze hinzukommen, aber es sind 

doch theils neuere Verbesserungen nachgetragen, theils andere 

Verbesserungen und Berichtigungen angebracht, und auch so¬ 

wohl eine ganz neue Kupfertafel hinzugekommen, als auf man¬ 

cher andern richtigere Abbildungen einiger Tliiere statt der ehe¬ 

maligen geliefert. 

VIII. Vermischte Schriften. 

Wörterbuch zur Erklärung fremder aus andern Spra¬ 

chen in die deutsche aufgenommener Wörter und 

Redensarten, welche in Schriften und Büchern so¬ 

wohl, als im täglichen Leben häufig gebraucht wer¬ 

den. Mit beygefügten Beyspielen und mit Anzeige 

ihrer Abstammung und richtigen Aussprache, her¬ 

ausgegeben von Johann Conrad Schweizer, Schul- 
Inspector und Pfarrer zu Birmendorf im Canton Zürich. 
Zweyte stark vermehrte und verbesserte Ausgabe. 

In zwey Abtheilungen. Zürich, Orell, Füssli und 

Comp. 1811. 900 S. gr. 8. 

Der baldige Abgang der ersten, weit unvollständigem, Aus¬ 
gabe , beweiset, dass dieses Werk, vornehmlich in dem Vater¬ 
lande des Verf., auf welches er zunächst Rücksicht nahm, sehr 
brauchbar gefunden worden ist. Nicht für Gelehrte, sondern 
für Ungelehrte und der fremden Sprachen Unkundige schrieb er, 
und darnach muss die Art der Bearbeitung beurtheilt werden. 
Die neue Ausgabe hat bedeutende Vermehrungen durch ganz neue 
Artikel und andere Zusätze erhalten, und ist auch theils nach 
Öffentlichen Beurtheilungen, theils nach Bemerkungen verschie¬ 
dener Freunde berichtigt. Diese Zusätze und Verbesserungen 
als Anhang zur ersten Ausg« besonders abdrucken zu lassen, schien 
unmöglich, was freylich für die Besitzer der ersten Ausg. unan¬ 
genehm seyn muss. Wohl wäre zu wünschen, dass-gleich auf 
die ersten Ausgaben so viele Zeit und Sorgfalt gewandt würde, 
dass nicht eine zweyte, bald erfolgende, so beträchtlich ver¬ 
schieden würde. Von manchen Büchern kauft eben deswegen 
Ref. nicht leicht die ersten Ausgaben. Uebrigens sind auch meh- 

rere Redensarten aufgenommen, Sprichwörter u. s. f., die wohl 

sehr selten Vorkommen. 

Neues deutsches Titularluch mit durchgängiger Rück¬ 

sicht auf die durch die politischen Veränderungen 

hervorgebrachten Verhältnisse entworfen. Mit einer 

Vorrede von Georg Carl Claudius. Zweyte unige- 

arbeitete Auflage. Leipzig, Hinrichs 18x1. NX u. 

226 S. in 8. 1 Rtlilr. 

Für die, welche die neuern und nothwendig im Deut- 
i sehen zu gebrauchenden Titulaturen sich bekannt zu machen 

keine Gelegenheit haben, ist diese, den gegenwärtigen Um¬ 

ständen und Bedürfnissen angemessene Anweisung, wobey vor¬ 
züglich auf das Köm Sachsen Rücksicht genommen worden, 
ein sehr brauchbares Hülfsbuch, das wir empfehlen können. 
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Religionspliilosophie. 

Friedr. Heinv. Jacobi von den göttlichen Dingen~ 

urid ihrer Offenbarung. Leipzig, bey Gerb. Flei¬ 

scher d. Jüug. 1811. VI u. 222 S. 8* (i Ihlr.) 

Unter dem obigen, das Ganze, dessen Entstehung 
der Vorbericht genügend beschreibt, nicht uu- 
treiTend bezeichnenden Titel hat der berühmte Vf. 
erstens einen, schon früher in seinem Taschenbu¬ 
che von 1802 einmal erschienenen Aufsatz mit der 
Ueberschrift: „über eine Weissagung Lichlenbergs,“ 
welche hier zur Einleitung dient, ferner den Ver¬ 
such einer, zuerst für den „Hamburgischen unpar- 
teyischen Correspondenten “ bestimmten Anzeige 
des 6ten Bandes der „sämmtl. Werke des Wands¬ 
becker Boten“ nebst einer Reihe von Betrachtungen, 
welche an jenen Versuch wegen der Aehnlichkeit 
ihres Inhalts als ein zweyter Tlieil sich nicht un¬ 
schicklich anschliessen und in dieser Verbindung 
mit ihm die eigentliche Abhandlung hier aus ma¬ 
chen, und endlich noch drey, historisch -philoso¬ 
phische, 'zur angegebnen Abhandlung gehörige, 
Beylagen zusammengefasst. Ueber den einleitenden 
Aufsatz würde ein ausführlicheres Uriheil jetzt zu 
spät kommen. Er stellt die natürliche Notliwendig- 
keit des Gottesglaubens für den Menschen mit Wär¬ 
me und in einer, seinem ursprünglichen Platze an- 
gemessnen, prosaisch - poetischen Diction dar. Zur 
Belebung des religiösen Gefühls steht er auch hier 
nicht am Unrechten Orte; dem Denker aber würde 
in Ansehung seines hochwichtigen Gegenstandes erst 
durch die Erfüllung des S. 35 in der Anmerk, ge- 
äusserten Versprechens „einer den ganzen Menschen 
erleuchtenden Wissenschaft“ volle Genüge geleistet 
werden. In Rücksicht der erwähnten „Anzeige,“ 
hier des ersten, soviel man sieht, bis zu S. 110 rei¬ 
chenden, Theils der Abhandlung urtlieilt der be¬ 
scheidene Verf. selbst, dass „er zu Arbeiten dieser 
Art kein Geschick habe.“ Die gewöhnliche Form 
einer Recension findet man allerdings hier nicht, 
sondern nur einzelne, zerstreute Bemerkungen und 
Raisonneinents, welche, obgleich an Stellen aus dem 
anzuzeigenden Buche geknüpft, dennoch bald mehr, 
bald weniger weit von deren Inhalte sich entfernen. 
Aber lesenswerth und geistvoll ist Alles, was ein 
Jacobi auch bey dieser Gelegenheit sagt, und nicht sel¬ 
ten wird man mitten im Laufe einer leicht und 
ruhig dahinfliessenden Rede von den treilichsten, 
durch die Schönheit des Ausdrucks noch stärker 

Erster Band. 

sich empfehlenden Gedanken auf’s angenehmste 
überrascht. Der Verf. ist mit dem wackern Clau¬ 
dius, wie es nicht anders zu erwarten war, fast 
überall vollkommen einig? über das Wesen einer 
mit Tugend innigst verbundenen Religiosität gibt 
insgemein jener den, in ihrer Art unvergleichlichen. 
Worten von diesem nur die vollere Bestätigung. 
Die, namentlich christlich-religiöse Differenz, wel¬ 
che von S. 62 an zwischen ihnen deutlicher her¬ 
vortritt, besteht in dem Einigen, dass der Bote an 
den sichtbaren und historischen, der Philosoph hin¬ 
gegen allein an den unsichtbaren und idealischen, 
Christus sich hält, wobey jedoch der letztere den 
erstem, da sie beyde am Ende doch nur Einen 
Christus, den in sich selbst wahren Gottmenschen, 
verehren, gewiss eben so sehr mit vollem Ernste, 
als auf sinnreiche Weise, wegen seines „religiösen 
Materialismus“ entschuldiget. Wer sollte aber auch 
wohl toleranter seyn. als dieser Philosoph, welcher 
S. 87 folgende, von ihm selbst sein Lieblingsthema 
genannte, Ueberzeugung ausspricht: „dass wir Alle 
ohne Ausnahme, nothwendig auf dieselbe Weise, 
wenn gleich zufällig, nicht in demselben Maasse, 
der unwiderstehlichen (?) Gewalt trüglicher Mei¬ 
nungen unterworfen sind, und, wenn wir dieser 
Herrschaft entzogen wei den sollten, vorher aufliö- 
ren müssten Menschen zu seyn? Und dennoch will 
er selbst die hiermit ausgesprochene „billige Den¬ 
kungsart“ (gern deuten auch wir jene seine Worte 
nur auf diese, wiewohl sie ohne .solche Selbstausle¬ 
gung leicht .einer härter« Erklärung empfänglich 
sind) nicht Toleranz genannt wissen; weil sich mit 
dieser nicht feste Zuversicht in Sachen der Wahr¬ 
heit vereinigen lasse. Er scheint den an sich edeln 
Namen der Toleranz mit dem verächtlichen des In¬ 
different ismus verwechselt zu haben. Jene feste Zu¬ 
versicht aber gründet sich, nach S. 90, auf „die 
ursprünglichen, einfachen, unmittelbar gewissen, 
durchaus positiven, «ohne Zeugnisse irgend einer Art 
als die höchsten im Gemiilhe sich gellend machen¬ 
den Wahrheiten,“ welche „sich in und mit dem 
Gefühl eines über alles sinnliche, wandelbare, zu¬ 
fällige Interesse sich erhebenden Triebes, der sich 
als Grundtiieb der menschlichen Natur unwider¬ 
stehlich ankündigt, uns entdecken.“ Was Hr. J. 
unter diesem Grundtriebe der Menscbheil verstehe, 
errälh wohl Jedermann ohne Schwierigkeit; wir 
müssen jedoch, schon um dem Titel des vorliegen¬ 
den Buchs mehr Licht und Rechtfertigung zu geben, 
'ihn noch etwras weiter darüber vernehmen. Er sagt 

j nämlich am angefülnten Orte ferner; „Was dieser 
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Trieb als Gegenstände des Erkenntnisses oder des 
Wollens anslrebt, haben die Menschen von jeher 
überhaupt: Göttliche Dinge, und seine ersten, sich 
darstellenden Wirkungen tugendhafte Empfindun¬ 
gen, Neigungen, Gesinnungen und Handlungen ge¬ 
nannt. Darum heisst jenes Gefühl auch bald sitt¬ 
liches, bald Wahrheitsgefühl. In ihm oß'enbaret 
sich ohne Anschauung, ohne Begriff, unergründlich 
und unaussprechlich, das in sich Wahre, Gute und 
Schöne.“ Alles über Sittlichkeit und Glückseligkeit 
und ihr Verhältnis zu einander hier Folgende ist 
dem Rec. aus der Seele, und auf die des erhabenen 
Gegenstandes würdigste Weise gesprochen ; nur 
sträubt sich seine Ueberzeugnng noch immer wider 
den hier gebrau« Ilten, auch bey Andern verkom¬ 
menden, Ausdruck eines „Grundtriebes aus wel¬ 
chem die edelsten Erzeugnisse des menschlichen Gei¬ 
stes, Erkenntnis der Wahrheit und Wollen des 
Guten (Gefühl für das Schöne mag einen solchen 
Ursprung haben) zuerst hervorgehen sollen, da, sei¬ 
nem Ermessen nach, dem Begriffe eines Triebes 
das Merkmal des Bewusstlosen und blos Sinnlichen, 
welches mit dem Wesen jener unläugbaren Ver- 
nunftproducte in Widerspruch steht, unzertrennlich 
zugehört. Unserii Vf. leitet endlich sein bisheriger 
Gedankengang S. io4 auf Realismus und Idealis¬ 
mus in religiöser Beziehung hin, welche er im äus- 
aersten Widerstreit gegen einander aufführt, um sie, 
wie er hofft, desto leichter mit einander zur Ueber- 
einkunft zu bringen. Mit einem Versuche dieser 
-Art sollte nun, so scheint es, der zweyte Tlieil 
der Abhandlung beginnen. Es folgt aber hier zu¬ 
nächst eine Erzählung von den Hauptveränderungen 
der Philosophie seit. Kanl-s Reformation, welche S. 
124 mit der Bemerkung endiget, dass „der mit stren¬ 
ger Consequenz durchgeführte Kautische Kriticis- 
mus die TKissenschcif,tslehre, diese, wiederum streng 
durchgeführt, (Scheliingische) All Einheitsieh re, einen 
umgekehrten und verklärten Spinozismus, Idealma¬ 
terialismus,' habe zur Folge haben müssen.“ Die 
zweyte Hälfe dieser vielbesagenden Bemerkung fin¬ 
den wir im ganzen Buche nirgends begründet, und 
daher auch keine Ursache, auf deren Prüfung hier 
uns eiuzulassen. Für die erste, ohne Zweifel die 
ungleich wichtigere, hat Hr. J. mancherley, theiis 
Fremdes, theiis Eigenes, beygebracht, woraus zu¬ 
letzt erhellen soll, dass Philosophie nach Kants Sy¬ 
steme einerseits auf die Vernichtung aller objecti- 
veu Wahrheit der Verstandesbegriffe von wirklichen 
Dingen ausgehe, andrerseits die Realität der Ver- 
uunftbegriffe, Gott und Unsterblichkeit, nur durch 
einen ohne hinlänglichen Grund postulirten Glauben 
zu retten wisse; wobey jedoch von ihm zugestanden 
wird, dass dieses Beydes von jenem Systeme nur 
seinem Buchstaben nach gelte, da dessen Geist viel¬ 
mehr die Existenz einer Natur sowohl, als die Ge¬ 
wissheit des Uebeniatürlicben, was in den ange¬ 
führten religiösen Ideen enthalten ist, mit reiner 
und unwandelbarer Zuversicht behaupte. Es leuch¬ 
tet ein, wie von einer solchen Lehre, dergleichen 
jene angeblich Kantisclie ist; tau; ein Schritt sevn j 

würde zur egoistischen Welt der Fichtischen Theorie, 
ja selbst, welches unser Vf. meinet, zu Schellings 
Identitäts - System. Allein Rec. hält die hierbey ge¬ 
nommene Ansicht vom Inhalte der kritischen Phi¬ 
losophie nicht für die richtige, und ebendaher auch 
jeden Schritt, welcher in den auf sie und, historisch 
betrachtet, aus ihr gefolgten philosophischen Syste¬ 
men über die durch dieselbe bezeichneten Gränzen 
des menschlichen Wissens hinaus gedian worden 
ist, für entschiedene Verirrung in das weite, aber 
zugleich öde Gebiet einer träumenden Metaphysik. 
Es sey ihm erlaubt, sich näher darüber zu erklä¬ 
ren, und er hofft, durch folgendes Wenige auf ei¬ 
ne, wenn auch nicht zur Ueberzeugung, doch zum 
Verständnis^ und zur Beurtheilung für jeden Sach¬ 
kundigen hinreichende Weise seine unmaassgebliche 
Meinung auszusprechen. Man verkennt durchaus 
den wahren Zweck und Beruf der Philosophie, wenn 
man von ihr erwartet und ihr zumuthet, dass sie 
das Rätlisel der Welt löse, mag nun diese Lösung 
durch die Betrachtung der Welt selbst, oder d urch 
die Annahme eines über-, mithin auch ausserwelt- 
lichen Wesens vollbracht werden sollen. Plriloso- 
phiren d. h. unabhängig von aller Auclorität den 
logischen Regeln gemäss nachdenken (Kant würde 
sagen : vernunftein) kann der Mensch allerdings, so 
wie über Alles, so auch über den Ursprung und 
die innere Beschaffenheit der Welt, und de rgleichen 
Philosoplieme stellt uns die Geschichte z. B. in den 
Kosmogenien des Alterthums in Menge auf. Aber 
ebendarum, weil Alles ein Gegenstand des Philoso- 
phirens werden kann, ist nicht Alles Gegenstand 
der Philosophie, als einer besondern und eigen¬ 
tümlichen Wissenschaft. Diese versteigt sich nicht 
nur augenscheinlich zu hoch, wenn sie, nach dem 
Uebermenschlichen strebend, das All der Dinge, es 
sey aus dem Phantasiegebilde eines sich selbst und 
mit ihm zugleich Alles setzenden Ichs, oder aus 
der, an sich realen, aber dazu für Menschen nicht 
zu handhabenden Idee der Gottheit, zu construiren 
unternimmt, wodurch für immer nur ein grundlo¬ 
ses, und je eingebildeteres, desto eitleres Wfissen 
erzeugt werden wird; sondern sie lecet sich über¬ 
haupt schon ein falsches Problem in der Fra^e vor: 
was doch irgend ein Ding, und was das Ganze der 
Dinge ursprünglich und an sich sey, durch deren 
blinden (dogmatisirenden) Verfolg man unter andern 
auch zu jenen phantastischen Weltconstructionen 
verführt werden kann. Weder sich selbst, noch et¬ 
was ausser ihm, will der mit klarer Besonnenheit 
Philosophie treibende Menschengeist nach seinem 
innern Wesen kennen lernen. Es bleibt für ihn 
unentschieden und unentscheidbar auf immer, so¬ 
gar ob menschliche Vernunft, an sich betrachtet, 
ein blosses Naturprodukt, gleich jedem andern, sey, 
oder ein Wiesen eigener Art; geschweige denn, dass 
er sich anmaassen sollte, das ganze Geheimniss der, 
natürlich ihm noch weit unzugänglichem Aussen- 
welt zu enthüllen. Die erste aller Fragen, welche 
er an sich ergehen lässt, ist vielmehr die: ,,WTas 
kann ich erkennen?“ und auf diese wird ihm, gr- 
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mäss einer in dieser Hinsicht vollendeten Selbster¬ 
forschung, die Antwort: Nichts, als dich selbst, 
nicht nach dem, was du, an sich genommen, von 
Natur bist, sondern lediglich nach dem, was du, 
deinem innigsten und hellesten Selbstbewustseyn zu 
Folge, vou Natur wirkest undlhust! Und eben diese 
allseitige Entwiche! ung des Bewusstseins seiner selbst 
erwirbt dem Menschen seine ganze Philosophie, wel¬ 
che demnach nicht bestellt in der Erklärung, weder 
seiner, noch irgend eines wirklichen Dinges, We¬ 
senheit, sondern allein in der Auslegung seiner rei¬ 
nen natürlichen Wirkungen und Thaten durch ge¬ 
treue und vollständige Aufsuchung der Gesetze sei¬ 
nes Wirkens und Thuns, wie und insoweit sie sich 
Vermöge der ruhigsten, uiiparteyischsten und an¬ 
gestrengtesten Selbstbeobachtung auffinden lassen. 
Vermittelst eines solchen Philosophirens für die Phi¬ 
losophie hatte nuii Kant sich davon überzeugt, dass 
in Allen dem, was wir Erfahrungswelt nennen, 
nicht die Dinge uns vorliegen, wie sie sind, son¬ 
dern bloss, wie sie uns erscheinen, und dass über 
diese Erscheinungen hinaus, weder in uns, noch 
ausser uns, das menschliche Erkenntnissvevmögen 
weiter vorzudringen im Stande sey: dass aber der 
Geist des Menschen in sich selbst ein Vermögen zu 
wollen und zu handeln vorfinde, welches, über das 
Wirkliche sich erhebend, nach einer Vollkommen¬ 
heit der Welt strebe, dergleichen die vorhandene 
weder zeigt, noch zeigen kann, ein Vermögen der 
Idealität des Wirklichen, welche selbst nur dann 
für etwas Reales gehalten und ohne Widerspruch 
mit ihm selbst von dem Menschen angestrebt wer¬ 
den könne, wenn dieses Wirkliche der Erfahrung 
nicht an sich das und so ist, als was und wie es 
uns erscheinet. Jenes höhere und eigentümliche 
praktische Vermögen der menschlichen Vernunft 
heisst ihm bekanntlich die (moralische) Freyheit, 
und die Welt, im Ganzen u. in allen ihren Theilen, 
nach Raum und Zeit, dem Streben dieser Freyheit 
gemäss vorgestellt, bey ihm die intelligible genannt, 

ist die Welt als Werk Gottes und als wahre Hey- 
matli aller durch ihre Vernunftwürde Unsterblichen. 
Darf Rec. diese Ansicht und, um so zu sagen, die¬ 
sen kurzen Abriss des kaut. Systems für richtig und 
getroffen halten, so herrschet nicht nur in demsel¬ 
ben sichtbare Einheit und strenger Zusammenhang, 
sondern es erhellet daraus auch, auf der einen Sei¬ 

te, wie wenig dessen Urheber mit seiner Lehre von 
der Erscheinung des Wirklichen die Existenz einer 
Natur an sich, welche Natur er bloss nicht zu er¬ 
kennen behauptet., läugne, und auf der andern Sei¬ 
te, wie gerecht und vollkommen angemessen der 
heilige Name des Glaubens von ihm für eine lie¬ 
ber zeugung von der Realität einer idealischen Welt 
gebraucht wurde, welche nur als eine solche, auf 
alles Ei kennen des Nichterfahrenen bescheiden ver¬ 

zichtende Ueberzeugung zugleich mit dem Resultate 
seiner Untersuchung des menschlichen Verstandes 
und mit der entschiedensten und tiefsten Achtung 
vor dem Gesetz der Freyheit, welches das Herz im 
Gewissen uns vorhält, vereinbar war. Will n:au 1 

also die Richtigkeit seiner Lehren bezweifeln, oder 
getraut man sich sogar sie zu widerlegen, so ist es 
nicht der blosse, für sich genommen trügerische, 
Buchstabe seines Systems, woran man sich halten, 
muss, sondern seine, durch das ganze System ver¬ 
breitete Idee der Philosophie selbst, welche vorhin 
angezeigt worden, und welche zugleich die einzige 
unverbrüchliche Grundregel ausmacht, von der Al¬ 
le, welche nach ihm die Weltweisheit im Ganzen 
weiter, als er, gebracht zu haben sich einbilden, 
vermuthlich ohne diess selbst recht zu wissen, mehr 
oder weniger abgewichen sind. Rec. kann daher 
auch dem Vf. dieser, übrigens so. gehaltvollen Be¬ 
trachtungen keineswegs beystimmen, wenn er S. i4o 
behauptet, dass jener durch alles sein Philosophiren 
es nur zu der gi-ossen, aber in der That traurigen, 
Alternative gebracht habe: ,,anzunehmen, entweder 
überall ein offenbares Nichts, oder über Allem ei¬ 
nen wahrhaften , allein Alles wahrmachenden Gott.“ 
Er erkennt dieselbe weder für das Resultat der Kan- 
tischen Nachforschungen, wie das vorhin Gesagte 
zeigt, noch für das der Philosophie überhaupt au, 
Wofür es Hr. J. zu nehmen scheint. Diese, wie 
sehr immer erhabene und bedeutungsvolle, Wissen¬ 
schaft vermag dennoch unläugbar weder eine Welt 
zu vernichten, noch hervorzubringen; und glaubte 
sie in stolzem Wahn das Erstere geleistet zu haben, 
wie dürfte sie dann, sie, welche ja hiermit ihr ei¬ 
genes Subject, den Menschen, und folglich sogar 
sich selbst, der Vernichtung unterworfen hätte, wohl 
hoffen, sich zusammt Allem aus dem Abgründe des 
Nichts wieder zum Daseyn fuhren zu können? 
Treffend und gerecht ist dagegen, nach Rec. Ur- 
theil, die weiterhin, von S> i4q an, vorkommende 
Entgegensetzung des Theismus und Naturalismusf 
inwiefern der letztere geradezu verneinet, wras der 
erstere bejahet, nämlich einen lebendigen Gott; ob¬ 
gleich durch dieselbe nicht, wie hier nach Aristoteles 
gelehrt wird, die ganze Classenabtheilung der Welt¬ 
weisen erschöpft ist. Entschieden und nachdrucksvoll 
erklärt sich unser relig. Philosoph natürlich für den, 
dem naturalist. Gotteslaugner wid erstreitenden Theis¬ 
mus, und führt seine Sache mit edlem Eifer und un¬ 
verkennbarer Ueberlegenheit. Er hat hierin den Rec. 
ganz auf seiner Seite, und dieser freuet sich inson¬ 
derheit des hierbey S. 175 vorgetragenen, mit seiner 
Ansicht der Philosophie so vollkommen zusainmen- 
slimmenden Gedankens, dass .,es immer gleich un¬ 
möglich bleibe,“ man möge die Theorie des Theis¬ 
mus, oder die des Naturalismus vorziehen, „das Da¬ 
seyn des Weltalls aus einem Ersten, als einem Ur¬ 
sprünge , zu erklären; “ nur dass er sich dabey etwa 
noch durch die Ueberzeugung von des Vf. Lehre un¬ 
terscheidet, es müsse in der Philosoph ie und für die¬ 
selbe jenes Gleichgewicht der genannten beyden Den¬ 
kungsarten nicht, wie dieser meint, durch blosse Ver- 
nunftoffenbarung, welcher, seines Bediinkens, das 
Wesen und Erforderniss eines allgemeingültigenPrin- 
cips fehlet, sondern durch Wissenschaft, und zwar 
cfurch eine auf allseitige und vollendete Selbstcrkennt- 
niss des menschl. Geistes gegründete Wissenschaft, 
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welche die einzig wahre Philosophie selbst ist, sich 
heben lassen und wirklich gehoben werden. — Die 
schon Anfangs erwähnten drey Beylagen des Buchs 
enthalten Erläuterungen und Bestätigungen zu einigen 
Stellen desselben, welche ausdrücklich angegeben sind, 
können jedoch, soviel Interessantes immer auch in 
ihnen sich findet, vom Rec., welchen dessen Aushe¬ 
bung und Würdigung zu allzugrosser Weitläufigkeit 
führen möchte, auch hier wieder nur erwähnt und 
den Lesern, deren diese, an Umfang 50 geringfügige, 
durch Gegenstand und Inhalt aber so überaus wichti¬ 
ge Schrift gewiss sehr viele erhalten wird, zum fleis- 
sigsten Studium empfohlen w erden. 

( Ein Anhang folgt.) 

Lit erat Urgeschichte. 
Allgemeines Register sowohl der Namen als Sa¬ 

chen über den Allgem. Litera?'. Anzeiger und 
dessen Fortsetzungen die Literar. Blätter und 
den Neuen Lit. Anzeiger zusammen von 1796 
bis 1808. Durch Veranstaltung Fi iedrichs Nico¬ 
lai. Mit einer Vorrede vom Bibliothekar Bie¬ 
ster. Berlin und Stettin, bey Friedrich Nicolai. 
1811. n4 S. 4. (1 Thlr. 12 Gr.) 

Was alle Freunde der Literargeschichle und 
der Bibliographie bisher’ gewünscht hatten, aber we¬ 
gen der verschiedenen Verleger dieses so lehrreichen 
iiterar. Werks, das aus Mangel an Liebhabern be¬ 
endiget werden musste, nicht erwarteten, noch zu 
erwarten hoffen konnten, das haben sie nun der 
feurigen Liebe des verstarb. Friede. Nicolai für Al¬ 
les, was dem deutschen Namen Ehre bringt, und 
dessen kenntnissvollem Eifer für die gesammte Li- ; 
teratur und Wissenschaft zu danken. Um so mehr 
aber verdient diese mühsam« und viele Kosten ver¬ 
ursachende Unternehmung den gerechtesten Dank 
aller Besitzer des Lit. Anzeigers, je weniger sie auf 
Gewinn berechnet war, u. berechnet werden konnte. 
Nur Liebe zur guten Sache, und Hoffnung den Be¬ 
sitzern des Werks zu nützen, ohne auf Vortheil 
oder Schaden Rücksicht zu nehmen, war es, was 
den verewigten Nicolai, der sich immer für diesen 
Anzeiger lebhaft interessirt hatte, bewog, die Ver¬ 
fertigung dieses Registers einem Manne, der in Ge¬ 
schäften dieser Art geübt war, und seine Geschick¬ 
lichkeit schon durch das Register über die Allgem. 
deutsche Bibi, erprobt halte, zu übertragen, und es 
dann auf seine Kosten drucken zu lassen. 

Das Register umfasst nicht nur den von Roch 
mit Aufopferung seines eignen Vermögens v. Jahre 
1796 bis 1 801 herausg. Allgem. Anzeiger, davon die 
beyden Jalirg. 1796 u. 1797 in kl. Folio, die folg, 
aber in Quart in Leipzig herauskamen, sondern 
auch die beyden Fortsetzungen desselben, davon die 
erste nach Rochs Tode, aber nicht ganz im Geiste 
desselben, in Nürnb. bey Leclmer in den J. 1802 
bis i8o5, 4. mit der Ueberschrift: Liter. Blätter, 
und in 6 Bände vertheilt, d^e 2le aber mit der Be¬ 

nennung: N. Lit. Anzeiger 1806 bis 1808, 4. in 
Tübingen b. Cotta erschien, von welcher letztem 
aber die Verlagshandl. ein allg. Titelblatt zu liefern 
verabsäumt hat, welches jedoch Bef. durch die Güte 
des Hrn. Dr. Eberhard in Leipzig, eines eben so 
warmen Beförderers der Litei argesch:, der einige 
Exempl. nach verschiedenen öffentl. aber nicht er¬ 
füllten Aufforderungen auf seine eigne Kosten hat 
abdrucken lassen, erhalten hat, um sein Exemplar 
nicht mit dem Schmutztitel besudelt binden lassen 
zu müssen. Schon Roch fühlte das Bedürfnis der 
Register, worauf ihn auch mehrere Mitarb. d. Lit. 
Anz. aufmerksam machten, und lieferte daher im 
J. 1798 eines über den Jalirg. 1796, und dann ein 
2tes über den Jahrg. 1797 mit der Aufschrift: Ti¬ 
tel, Register und Druckfehler-Nerzeichniss des 
Allg• Lit. Anzeigers seinen Abonnenten unentgelt¬ 
lich nach, Doch wreil er es zu gut machen wollte, 
so erschwerte er das schnelle Auffinden der einzeln 
hin und her zerstr. Artikel, denn anstatt eines zu¬ 
sammenhängenden Verzeichnisses, W'ie es uns Ni¬ 
colai gegeben fiat, vertheilte er sein Register drey- 
fach: 1) über die genannten Autoren; 2) über die 
anonym erschienenen Schriften, u. 3) über die merk¬ 
würdigsten Sachen. Wäre auch jeder Band mit sei¬ 
nem eignen Register versehen worden, ja auch jeder 
Rand einfach, und bequem eingei’ichtet gewesen, so 
würde es doch immer noch höchst beschwerlich ge¬ 
wesen seyn, eines und ebendesselben Artikels we¬ 
gen, von dem vielleicht in verschiedenen Jalirg. et¬ 
was eingetragen worden war, als, wie über Casp. 
Barthii Ädvers. Auecdota, über die Elzivirischen Re¬ 
publiken, über Privatdruckereyen u. a. m. in wel¬ 
chem theils etwas nacligetragen, theils berichtiget 
oder widerrufen war, i3 Register nach den Jahrg., 
oder gar i5 nach den Bänden durchblattern, und 
die zerstreute Notizen zusammen tragen zu müssen. 
Aber auch dieser Hülfe mussten bisher die Besitzer 
des alten und neuen Lit. Anz., und der Lit. Blätter 
entbehren, und sich nur mit den Inhaltsverz. be¬ 
gnügen. Aus dieser Verlegenheit hilft nun dieses 
Nicolaische allgem. Register. Dass aber der alte u. 
neue Lit. Anz. mit den Lit. Blättern viele einzelne 
und kleinere Notizen, neue Entdeckungen, Berich¬ 
tigungen aller Art, Aufklärungen liter. Dunkelheiten, 
Anfragen und Antworten über lit. Gegenstände ent¬ 
halte, welche man in andei-n Büchern, auch in de¬ 
nen , wro man sie zu finden hoffet, nicht findet, und 
welche forschende u. denkende Literatoren, weil sie 
dieselben nicht gern verloren gehen lassen wollen, 
und dieselben sonst nirgends unterzubringen wissen, 
nur in solchen Saraml. aufzubewahren suchen, weiss 
jeder, welcher dieselben bisher brauchte oder brau¬ 
chen wollte. Zu wünschen wäre zum Besten der Li¬ 
teratur und ihrer Geschichte, dass wieder ein Roch, 
der mit eben solchem Eifer, und mit eben so vieler 
Kenntniss ein älml. Institut eröffneteund redigirte, u. 
mit ihm zugleich ein Fr. Nicolai aufstiüide, der mit 
eben solcher palriol. Uneigenniitzigkeit das, was gel. 

Fleiss sammiete, und mit mehrerm Glücke, als die 

bisher. Verleger, in seinen Verlag nehmen möchte 1 
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Am 3- des IVIäi*z. 54. 1312. 

Zur Recension der Schrift: 

Fr. Heiar. Jacobi von den göttlichen Dingen und 

ihrer Offenbarung, 

Zusatz aus einer andern Recension. 

— Man kann dieses Werk von einer doppel¬ 
ten Seite betrachten. Einmal als philosophisches 
Erbauungsbuch. In dieser Hinsicht ist es unüber- 
treflich. Es ist mit einer Begeisterung geschrieben, 
die das Gemülh jedes wohlgesinnten Lesers nicht 
nur zu religiösen Ideen erhebt, sondern auch mit 
den reinsten und innigsten religiösen Gefühlen er¬ 
füllt, und eben dadurch in seiner religiösen Ueber- 
zeugung stärkt und befestigt. Mau kann es aber 
auch zweytens als ein Werk betrachten , durch 
Welches mittelst einer gründlichen, aus den Tiefen 
des menschlichen Geistes selbst geschöpften, Unter¬ 
suchung eine philosophisch richtige Ansicht von den 
göttlichen Dingen im Leser bewirkt werden soll, 
mithin als ein wissenschaftlich - philosophisches 
JJ^erk. So scheint es auch der ehrwürdige Verf. 
selbst gemeint zu haben. Denn er streitet häufig 
gegen philosophische Dogmen, und sucht andre an 
deren Stelle geltend zu machen. In dieser Hinsicht 
aber befriedigt das Werk weniger. Denn es gibt 
zu oft blosse Machtsprüche statt eigentlicher Gründe 
und ermangelt nicht nur derjenigen Deutlichkeit 
und Bestimmtheit der Begriffe, die zu jeder echt 
wissenschaftlichen Untersuchung erfordert wird, 
.sondern es wird auch jener bündige Zusammen¬ 
hang, der in einer wissenschaftlichen Darstellung 
Statt finden muss, wenn sie wohlgeordnet und be¬ 
lehrend seyn soll, durch häufige Sprünge im Den¬ 
ken unterbrochen. Der letzte Fehler wird zum 
Tlieil durch die vom Yf. beliebte Form der Com- 
pnsition seiner Schrift und durch die im Vorbericht 
erzählte Entstehung derselben entschuldigt. Aber 
der erste Fehler möchte nicht so leicht zu entschul¬ 
digen seyn. So wird, um nur Einiges zur Bestä¬ 
tigung anzuführen, S. 9 und 10, einem Ausspruche 
von Lichtenberg zufolge behauptet, der Glaube an 
Gott sey Instinct und daher dem Menschen so na¬ 
türlich, wie die aufrechte Stellung und das (Sehen 
auJ zwey Beinen. Es wird aber gar nicht gesagt, 
Was der Verf. hier unter Instinct verstehe, noch 

gezeigt,-wie der Instinct, den der Mensch als sinn¬ 
liches Wesen mit den vernunftlosen Thieren ge¬ 
mein hat, sich beym Menschen in den Glauben an 

Erster Bend. 

ein übersinnliches "Wesen, das nicht einmal der Ver¬ 
stand mittelst seiner Begriffe, sondern nur die Ver¬ 
nunft mittelst ihrer Ideen zu denken veimag. ver¬ 
wandeln könne. Es wird ferner nicht gezeigt, wie 
es zugehe, dass dieser Glaube ungeachtet seiner 
instinctartigen Beschaffenheit nicht nur bey kleinen 
Kindern, Blödsinnigen und rohen Naturmenschen, 
sondern auch bey manchem erwachsnen, verständi¬ 

gen und gebildeten Manne fehlt. Denn, wäre der 
Glaube an Gott dem Menschen wirklich so natür¬ 
lich, wie der Verf. meint, so ist nicht einzusehen, 
warum alle jene Menschen nicht eben so gut an 
Gott glauben, als sie auf zwey Beinen stehen und 
gehen. Durch solche übertriebne und unerwiesne 
Behauptungen dürfte die gute Sache der Religion 

schwerlich gewinnen. 
Eben so, wie der Verf. obigen Satz ohne Er¬ 

klärung und Rechtfertigung hinwirft, wirft er S. 
211 einen andern hin: ,,Der Glaube an Gott ist 
„keine TVissenstiioft, sondern eine Tugend.“ 
Schon der sonderbare Gegensatz zwischen Wissen¬ 
schaft und Tugend ist hier auffallend; aber noch 
mehr muss es einem denkenden Leser, der befrie¬ 
digende Aufschlüsse über den Glauben an Gott 
sucht, auffallen, dass der Verf. denselben Glauben 
einmal Instinct und dann wieder Tugend nennt. 
Kann denn das, was Instinct ist, Tugend seyn? So 
ist wohl das Stehen und Gehen auf zwey Beinen, 
obgleich alle Bösewichter so stehen und g> hen, auch 
Tugend? Oder ist die ganze menschl. Tugend nichts 
weiter als Instinct? Dann möchte aber weder ’I ugend 
noch Religion überall etwas Verdienstliches öder 
Preiswürdiges seyn. Wir sind jedoch fest uberzeugt, 
dass der für Tugend und Religion mit so schönem Ei¬ 
fer kämpfende Vf., wenn er sich und seinen Lesern 
deutliche u. bestimmte Begriffe von dem, was Glaube, 
Instinctu. Tugend ist, zu geben versucht hätte, nim¬ 
mermehr so paradoxe Behauptungen aufgeslelit haben 
würde, wohl eingedenk des Ausspruchs von David 
Hu me\ dass moral. Untersuchungen, zu welchen 
doch wohl auch die über göttl. Dinge gehören, durch 
Paradoxie der Falschheit sehr verdächtig werden. 

Wir sind übrigens mit dem Vf. ganz darin einstim¬ 
mig, dass der Glaube an Gott keine IT issenschaft 
sey; denn sonst war’ er ja nicht Glaube. Aber fragen 
müssen wir doch den Vf., ob er nicht wenigstens eben 
das zu wissen behaupte, dass der Glaube an Gott keine 
Wissenschaft sey, u. ob diese Behauptung nicht einer 
gründl. Rechtfertigung aus der ursprüngl. Beschaffen¬ 
heit des menschl. Erkenntnissveiinögens bedurft hät- 
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te? V\ enn auch jener Glaube selbst keine Wissenschaft 

ist, so muss es doch eine Wissenschaft von demselben 

geben, d. h. eine Wissenschaft, in welcher gezeigt 

wird, wie sich der Glaube an Gott in jedem rein 

inenschl. Bewusstseyn entwickele oder wie dieser Glau¬ 

be aus Vernunft und Gewissen, wenn deren Stimme 

nicht verkannt oder iibertäubt wird, nothwendig her- 

vorgehe. Diese Wissenschaft — Religionsphilosophie 
genannt— erklärt sich also keineswegs, wie S. 170 

behauptet wird , für „vollkommen neutral“ in Anse¬ 

hung des Theismus und des (atheistischen) Natura¬ 

lismus, sondern sie ist entschieden theistisch. Auch 

ist sie keineswegs, wie ebendas, behauptet wird, „ein 

Eigenthum und Geschöpf des „Verstandes “ sondern 

dei T ernunft. Aber dann liegt eben das npiozov tpev— 
dos dieser Schrift und der ganzen Jacobischen Philo¬ 

sophie, dass sie den wahren Charakter der Vernunft 

verkennt, und diese höchste Potenz des menschlichen 

Geistes, auf welcher allein unsre Gottähnlichkeit be¬ 

ruht, in ein blosses Gefühl oder eine Art von In- 
ötinct verwandelt. — 

Arzney Wissenschaft. 

Erster Jahresbericht des Königl. poliklinischen In¬ 

stituts der Univers. zu Berlin vom Jahre i3io 

von C- JE. Hufeland, Königl. Preuas. Staatsrath, 

■wirkt. Leibarzt, ersten Arzte der Charit^, Mitglied der 

Akademie der Wissenschaften etc. Berlin, in Commis, 

d. Realschul-Buchhandl. 1811. 8. 96 S. 

Der würdige Vf. übergibt uns in diesen Bogen 

»den ersten Jahresbericht des poliklinischen Instituts 

<ler Universität zu Berlin vom J. 1810. — Oeffent- 

lich von dieser Anstalt, der er, in Verbindung mit 

den Herren D. Osann, Unger, Bernstein und Flem- 

ming, mit weit umfassender Einsicht und beleben¬ 

der Kraft als Meister und Leiter vorsteht, Rechen¬ 

schaft abzulegen, machte, wie er glaubte, seine 

Pflicht gegen die Regierung, gegen das Publicum, 

und endlich gegen die Wissenschaft selbst nofhwen- 

dig. Nolhleidenden Armen wohlthätige Hülfe zu 

leisten, junge Aerzte am Krankenbette zu bilden, 

die Diagnose zu berichtigen, die Ursachen und den 

Charakter der Krankheiten zu erforschen, in schwie¬ 

rigen Fällen neue Heilwege aufzusuchen, die alten 

zu verbessern, und so die Kunst nach Möglichkeit 

zu erweitern und zu vervollkommnen, diess waren 

die Hauptbestimmungen, von welchen er bey Be¬ 

gründung dieses Instituts ausging, und die Grund¬ 

sätze die ihn in der Folge dabey leiteten. Wenn 

ein Mann von solchem Eifer für das Wohl der 

Menschheit, und für die Ausbildung der Kunst 

sich für eine solche Anstalt interessirt, so kann und 

muss sich der Staat über den Besitz derselben 

freuen, und von ihr die herrlichsten und wohlthä- 

tigsten Früchte erwarten. Und so finden wir in 

diesem ersten Jahresbericht in aphoristischer Kürze 

Mürz. 40 g 

■ £ellauf Nachricht von dem, was in dem poliklini¬ 

schen 1 n fitute in einem noch nicht ein ganzes Jahr 

umfassenden Zeiträume in klinischer und chirurei- 

schei Hinsicht gethan und geleistet worden, und 

m demselben m wahrem echten Beobachtungsgeiste 

ohne besondere Anhänglichkeit für ein System die 

Resultate der am Krankenbette gemachten Erfah¬ 
rungen mdgetheilt. • 

Durch die Gnade des Königs und durch die 

Fürsorge und Unterstützung des Curalorii der 

Universität , und des Armendirectorii zu Berlin 

wurden vom 1. Febr., an welchem Tage das Poli- 

klinikum eröffnet wurde, bis Ende des Monats De- 

cembers 942 Kranke nicht nur mit freyer Medicin 

behandelt, sondern auch, wenn es nöthig war> mit 

gutei Nahrung, Holz und Geldzuschüssen aus der 

poliklinischen Gasse unterstützt. Von diesen sind 

9i4 geheilt, 39 abgegeben, 47 nicht geheilt, und 5i 

gestorben; folglich der igle, und wenn man die Au¬ 

genkranken abrechnet, der iSte. Dabey sind 7 5 

junge Aerzte unterrichtet, und 32 thätig zur Aus¬ 

übung der Heilkunde angeführt worden. Chirur¬ 

gische Kranke sind unter der Leitung des Hin. D. 

Flemmmg, als Vorstehers der chirurgischen Klinik* 

97 besorgt, davon 58 geheilt und 10 glücklich ope- 
i’irt Worden sind. x 

Das Jahr 1810 gehörte in Berlin im Ganzen zu 

den gesunden. Es herrschte keine bösartige Epide¬ 

mie. Die Mortalität war sehr gering. Der Baro¬ 

meter stand nn Durchschnitt mehr hoch, als nie- 

drig, der Wind war mehr östlich, die Temperatur 

anfangs kühl, dann massig warm, der Sommer sehr 

trocken. Der Charakter der Constitution war vor¬ 

herrschend entzündlich, dabey rheumatisch gastrisch, 

mit vorzüglicher Afficirbarkeit der Haut, des Hal- 

SrS ei;cBr!USt* , EPJ,,emisch fierrchten anfangs 
die Wechselfieber, dann die Masern und der Keicli- 

biisten. — An hitzigen Fiebern ohne besondere Lo- 

calalfection, wurden 57 meistens katarrhal, rheuma- 

tisc len C larakters, am Typhus i4, am Kindbettfie- 
ber 4 behände t Allen diesen bekämen zu Anfang 

die Bieclnmuel sehr wohl, übrigens musste die Ile— 

handlung der verschiedenen Ui Sache angemessen, 

im Ganzen einfach, mehr antiphlogistisch, bey Ner- 

venfiebern anfangs gelind reizend, ja in einigen 

fallen kühlend und herabstimmend, und erst bev 

grosserer Schwache sta.kere Excitantia anwendend 

eingerichtet werden. Die Kindbettfieber erforderten 

nach der Verschiedenheit ihres Charakters und ihrer 

Ursachen bald allgemeine Aderlässe, bald Brechmittel 

mit untermischten Nervenmitteln, bald locale Blut¬ 

entleerung durch blutige Sehröpfköpfe auf den Un- 

^rj *1 4jOCa^ewtzündungen, die am häufigsten 

*'s Enistenfzündungen auflraten, litten 
ob auf Veranlassung einer Erkältung. Der Charak¬ 

ter der Entzündungen war fast durchgängig rein 

sanguinisch, die Hülfe allgemeine und örtliche Ader- 

äose, Ve.sieantia, Nitrum mit Antimonialmitteln, 

dann Calomel, Seriega und auch Opium. Bey pleu- 

ntischen Brust,enlzundungen zeigte sich ein reichli- 
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eher Aderlass, und gleich darauf auf die schmerz¬ 
hafte Stelle ein Vesicator., bey Darm- und Magen¬ 
entzündungen nächst den"liöthigen Blutausleerungen 
Umschläge, Bäder, Klystiere, Emulsionen von frisch- 
ausgepi esstem Mandel - oder Mohnöle mit Extr. 
Hyoscyam. von tre/lichein Nutzen. 

Die Grundursache der epidemisch herrschenden 
Wechselfieber, deren 67 behandelt wurden, sucht 
der Verf. in einer epidemischen Constitution der 
Atmosphäre, die gewöhnlichste Veranlassung dazu 
in Verkältung, Magenüberladung oder Gemiithsbe- 
wegung; einige traten als Naclikrankheiten der Ner¬ 
venfieber auf. Ihr Charakter war nervös - rheuma¬ 
tisch, ihre Dauer unter gehöriger Behandlung 4 bis 
6 Wochen. Bösartige Symptome zeigten sich bey 
keinem, doch erschien in einem Falle mit jedem 
Paroxj'smus ein Blasenartiger Ausschlag, in einem 
andern Icterus, in einem dritten Rheumatismus. Sie 
wurden in der Regel alle mit Brechmitteln, Sal¬ 
miak, Spt. Minder, und Fiebertreibenden Mitteln be¬ 
handelt. Von den letztem verdient vorzüglich die 
China factitia Pharm. Paup. zu einer Unze in der 
Fieberfreyen Zeit gegeben, genannt zu werden. 
Durch diese wurden alle 21 geheilt, die übrigen 
durch Belladonna, Extr. Chelidonii, bittere Man¬ 
delemulsion , wenige durch die China regia. Ein¬ 
mal bewirkte die Belladonna allein die Cur, in ei¬ 
nem andern Falle, wo ein hartnäckiges Fieber als 
Nachkrankheit des Nervenfiebers erschien, und 
schon in Kachexie übergehen wollte, half ein kräf¬ 
tiger Gebrauch der Cascarille mit Eisen. Bey Kin¬ 
dern wendete man die bittere Mandelemulsion von 
1 bis 2 Drachmen mit einer Drachme Extr. Cen¬ 
taur. minor, vor dem Paroxysmus gegeben, mit 
glücklichem Erfolg an. 

Von dem Arsenik, den andre gegen Wechsel¬ 
fieber so oft und so laut empfehlen, will und mag 
der Verf. durchaus keinen Gebrauch machen, zu¬ 
mal in einem Institute, wo junge Leute zu vor¬ 
sichtigen und gewissenhaften Aerzten gebildet wer¬ 
den sollen, und die gefährlichen und zerstörenden 
Folgen des Arseniks noch gar nicht berechnet wer¬ 
den können. Wir stimmen mit dem Verf. zwar 
hierin völlig überein, bemerken aber doch auch, 
dass die Erfahrungen und Beobachtungen, die uns 
Fowler, Brera, Harles, Barion, Desganges, Wink¬ 
ler, Bernhardi, Schnaubert und andere, selbst Ber¬ 
liner Aerzte vorgelegt haben, doch auch Aufmerk¬ 
samkeit und Zutrauen verdienen. Ueberdiess ge¬ 
brauchen wir ja so oft und so viel den Sublimat, 
die Belladonna, die Nux Vomica, die Aq. Lauro- 
cerasi und andere gefährliche Mittel, warum sollen 
wir nicht in schwierigen Fällen, wo nns andere 
Mittel verlassen, vorsichtigen und gewissenhaften 
Gebrauch vom Arsenik machen? 

An Hautkrankheiten litten 90, an Masern allein 
20. dir Charakter und Verlauf war im Ganzen ein¬ 
fach und gutartig, die Mortalität gering, und im¬ 
mer andern Ursachen uud schädlichen Einwirkun¬ 

gen zuzuschreiben, Brech- und diaphoretische Mit¬ 

tel, und zum Schluss einige Mercurialabfiihrungen 
waren hinreichend, die Krankheit glücklich zu been¬ 
digen und alle üble Folgen zu verhüten. Bey ei¬ 
nem Kinde wurde der Ausschlag durch Erkältung 
unterdrückt, es verfiel darauf in ein Fieber, mit 
soporösen Zufällen und allen Zeichen eines Hydrops 
Cerebri, welcher i4 Tage anhiell, und dann erst 
nach Anlegung von Blutigeln und Vesicatorien am 
Kopf und reichlichem Gebrauch des Calomel, Zink, 
Digitalis, Moschus und Opium unter einem neuen 
Ausschlag von Masernflecken (Morbilli secundarii) 
glücklich endigte. 

Die Rötheln werden von dem Verf. als eine 
Abart des Scharlachs erklärt, und für sie nach 
Uebereinstimmung der mehrsten Berliner Aerzte 
folgende charakteristische Zeichen festgesetzt: der 
schnellere, gleichsam auf einen Wurf geschehende, 
und die Extremitäten zuerst und ohne Ordnung be¬ 
fallende Ausbruch, die Gestalt der Flecken grösser 
und zackigter wie bey den Masern, beschränkter 
wie beym Scharlach, die darauf sich häufig erzeu¬ 
genden kleinen oft den Wasserperlen ähnlichen Pu¬ 
steln, die anginösen Zufälle, die Abschuppung von 
Hautstücken, kleiner wie beym Scharlach, grösser 
und nicht kleyenartig wie bey Masern, als^Nacb- 
krankheit wässrigte Extravasate wie beym Scharlach. 

Diesen zu Folge ständen die Rötheln zwischen 
den Scharlach und Masern mitten inne. Sollten 
aber nicht die Rötheln mit dem Scharlach eine und 
dieselbe Krankheit, die nur im Aeussevn zufällig 
etwas modificirt ist, darstellen? Sollten wir nicht 
manchmal bey Unterscheidung der verschiedenen 
acuten Hautausschläge etwas zu ängstlich seyn? 
Sollte nicht oft ihre \ erschiedenheit durch die ver¬ 
schiedenen Epidemien, durch die mannigfache C011- 
stislutiqn der Atmosphäre, und endlich durch die 
vielfältige Beschaffenheit des Hautorgans bedingt 

seyn und Werden. Die obigen charakteristischen 
Merkmale, die die Rötheln vom Scharlach zu unter¬ 
scheiden scheinen, sind ciemRec., streng genommen, 
nicht ganz hinreichend, die Rötheln, die dem Schai'2 
lach so sehr ähneln, nicht Scharlach zu nennen. 
Uebrigens mag es auch oft sehr schwierig seyn, 
die Rötheln genau vom Scharlach zu unterscheiden, 
zumal wenn wir iiberdiess die Scarlatina noch ein- 
th eilen 111 maculosam, universalem, pustularem 
und miliarem. Das Scharlach zeigte sich in der 
Regel gutartig, griff mehr das Nervensystem als 
den Hals an, tödtete daher auch mehr durch Me¬ 
tastase aufs Gehirn als durch anginöse Zufälle. 
Emetica, Diaphoretica, Calomel, und bey nervösem 
Charakter Nervina wurden niit Glück angewendet. 

Die Krätze zeigte sich bey 44 Individuen. Sie 
war nie einfach und local, sondern entweder Pro* 
duct einer andern, besonders scrophuiösenDyskra- 
sie, oder in der Regel so eingewurzelt, dass sie den 
Gebrauch innerer und allgemeiner Mittel erforderte. 
Unter diesen zeigte sich besonders der Gebrauch 
des Aethiops, uud zwischen durch gegebene Ab¬ 

führmittel von Jalappe und Calomel, als äussere* 



431 432 18X2. 

Mittel die weisse Mercuri als albe alle Abend in die 
Handgelenke eingerieben, und endlich in hartnäcki¬ 
gen Fällen das Waschen mit Tabacksdecoct und Su¬ 

blimat, von treflichem Nutzen. Bey 5 Kindern folgte 
auf unterdrückte Krätze ein heftiger Husten, der 
am stärksten sich zeigte, Menu sie im Bette Marin 
wurden, Der Verf. nahm hier eine durch Meta¬ 
stase erregte Scabiem pulmonum an, und suchte den 
Ausschlag durch Schwefel mit Anliraonium wieder 
herzustellen. Dadurch verschwand der Husten, und 
die Kinder wurden gerettet. Herpes, Crusta, Favus 
wurden in der Hegel durch Aethiops, Guajac, An- 
timonium, Sassafrasthee und äusserlich durch Ügtum 
Mercur. alb. und Bäder geheilt. An Blutflüssen 
kamen 17 meistens weiblichen Geschlechts am häu¬ 
figsten metastatischen oder antagonist. Ursprungs 
vor. Gegen Bluthusten wurden kleinere und grös¬ 
sere Aderlässe, nachher Gremor Tartari mit Nitrum, 
oder Alaun mit sclileimichten Mitteln angewendet. 
Bey hartnäckigen Blutflüssen tbat der innere Ge¬ 
brauch des Alauns die besten Dienste. Ein Kran¬ 
ker, der schon lange an Blasenhämorrhoiden mit 
starkemBlulabgang durch den Urin, und polypösen 
Coneretionen und eitrigem Schleim mit den heftig¬ 
sten Schmerzen litt, wurde nach halbjähriger Cur 
durch reichlichen und langen Gebrauch des Schwe¬ 
fels, Kalkwassers, der Uva Ursi und öhlichter 
Emulsionen, mit alle 4 Wochen an den Mastdarm 
angelegten Blutigeln geheilt. Ree. hatte vorigen 
Sommer einen*’ ähnlichen Fall zu behandeln , er 
wendete fast die nemlichen Mittel, vorzüglich Schwe¬ 
fel mit Opium, an, allein fruchtlos. Der Kranke, 
schon bejahrt, starb au Entkräftung. Die Section 

wurde nicht gestattet. ... 
An schleimigten und wässrigten Profluvien\ la¬ 

gen 15 krank. Die Ruhr war gutartig. Eine Lien- 
terie wurde durch Wurmmittel, nachher durch 
roborirende Mittel mit Opium geheilt. Ein fluxus 
coeliacus, Folge supprimirter Menstruation, wurde 
durch, Wiederherstellung der Menstruation und I11- 
jectionen von Kalkwasser mit Opium in den Mast¬ 
darm beseitigt. An fPasseranhäufungen wurden 
20 Kranke behandelt. Lag keine unheilbare Zer¬ 
störung der Eingeweide zum Grunde, so wurde die 
Cur durch diuretische, bald mit stärkenden, bald 
resolvirenden, zuweilen mit zwischendurch gegebe¬ 
nen Brechmitteln bewirkt. Vorzugsweise verdienen 
benannt zu Mrerden die Wurzel des Levisticum, 
die Tinctura Scillae kalina Pharm. Paup , die Tinc- 
tura diuretica Ph.' P. und Calomel mit Opium. 
Bey der Gehirnwassersucht gebrauchte man Blut¬ 
igel, Calomel mit Zink und Digitalis, Levisticum, 

kalte Umschläge, Begiessungen auf den Kopf und 
ein Vesicator. perpetuum im Nacken mit glückli¬ 

chem Erfolge. _ . 
An Abzehrungen fanden sich 5q Kranke. Die 

vorzüglichste Veranlassung der in Berlin so häufi¬ 
gen Lungensucht war bald erworbene oder ange- 
borne Anlage, bald Bluthusten, Brustentzündung, 

vernachlässigte Katarrhe, bald unterdrückte krank- 
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hafte oder natürliche Secretion. Unter den Heil¬ 
mitteln zeigte sich vorzüglich wirksam dasPhellan- 
drium, der Lichen Islajjidic. und das Oleum Asphalti, 
letzteres verminderte Brustbeklemmung, Husten, 
Fieber und Schweisse. Die Dulcaraara zeigte sich 
schmerzlindernd, und die Heilung der kranken Lun¬ 
ge befördernd. Audi die frisch ausgepressten Kräu¬ 
tersäfte von Tussilago, Beccabunga, Chaerefoliuin, 
und Graswurzel, so wie der Gurkensaft, wurden 
mit Erfolg dargereicht. Das Bley verminderte den 
Auswurf, die ScliMeisse und die Diarrhöe, die Di¬ 
gitalis den Pulsschlag und das hektische Fieber. An 
der Darrsucht, atrophia infantilis, litten 18Kinder; 
schlechte Beköstigung und Abwartung von Seiten 
der Eltern waren nebst unreiner Luit die gewöhn¬ 
lichsten Veranlassungen dazu. Sehr wirksam zeigte 
sieh bey dieser Krankheitsform der Eichelkaffee, 
laue Bäder mit Malz oder aromat. Kräutern nebst 
besserer Nahrung und reiner Luft. In hartnäckigen 
Fällen nahm man zu den bittern Extraclen, zu China, 
zum Aethiops mineral, mit Zimmt und zuletzt zum 
Eisen seine Zuflucht. Unter den Nervenkrankhei¬ 
ten, an welchen 56 behandelt wurden, verdient vor¬ 
züglich der Magenkrampf genannt zu werden; in 
der Regel durch chronische Erkältung, Rheumatis¬ 
mus oder Gicht veranlasst. Durch Magist. Bismuth. 
mit Extr. Hyoscyami, mit einem milden Aroma 
oder mit Cajeputöl, und äusserlich durch krampf- 
stillende Salben oder Pilaster wurde er glücklich be¬ 
seitigt ; bey hartnäckiger Magengicht gab man Aco¬ 
nit, Guajac und Vesicatorien auf die Magengegend; 
lag Magenverhärtung zu Grunde, so zeigte sich das 
Extr. Belladonnae mit Aq. Laurocerasi sehr wolil- 
thälig. Die Epileptischen wurden, mit Rücksicht 
auf die Constitution, auf den Stand des Nervensy¬ 
stems, und die entfernten Ursachen, bald reizend, 
bald schwächend behandelt. In einem Falle mach¬ 
ten wiederholte Aderlässe die Zufälle seltner und 
schwächer, und entfernten die Gefahr der Apople¬ 
xie. Ein Pulv. antiepilepticus, aus Zinkblumen, 
Kupfersalmiac, Hyoscyamusextract und Valeriana 
bestehend, verhütete die Anfälle bis auf 2—5 Mo¬ 
nate hinaus, bey manchen auch noch länger. Ein 
Kranker wurde von dem Uebel durch Trepanation 
glücklich befreyt. Der Keichhusten herrschte epi¬ 
demisch; er war ansteckend, und dauerte in der 
Regel 5 bis 6 Wochen. Anfangs Emetica, auflö¬ 
sende Salze mit Senega, Meerzwiebelsaft, dann die 
Belladonna und die Antimonialsalbe entsprachen dem 
Heilplan. Die Gelatina des Island. Mooses und Chi¬ 
na entfernte am besten den bescliwerl. Nachhusten, 
und die Gefahr der Phthisis. Die Lähmungen wa¬ 
ren gewöhnlich Folgen unterdrückter Hautausschlä¬ 
ge, häufiger Ausschweifungen oder wahrer Nerven¬ 
schwäche. China, Eisenäther, stärkende Bäder, Ar¬ 
nika, Kampher, Rhus und Phosphor, äusserlich 
das Ugtum Nervinum Ph. Paup., das Petroleum, 
Vesicantia und Elektricitat, zeigten sich bey paralyti¬ 

schem wie apoplectischem Zustande sehr wohlthätig. 
(Der Beschluss folgt.) 
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Beschluss 

der Anzeige von C. TV. Hufelands ersten Jahres- 

Bericht cles Königl. poliklin. Instituts zu Berlin 

vom Jahre 1810. 

Gegen die Skrofel - Krankheit und ihre man- 

niclifaltigen Formen empfahl man den Aethiops 
Merc., Barytes Muriat., Sassafrasthee und Bäder. 
D ie venerischen Kranken, von denen sich 16 mel¬ 
deten, wurden nach der gewöhnlichen Methode be¬ 
handelt. Bey hartnäckigen Krankheiten des Halses 
und der Knochen that die Einreibung der Sublimat-» 
salbe in die Fussohlen mehr als jedes anderes Mer- 
curialmittel. Bey einem Kinde von 12 Jahren, wo 
sich schon die fürchterlichsten Zerstörungen im 
weichen Gaumen und in den Gaumenknochen zeig¬ 
ten, wendete man über ein halbes Jahr lang alle 
Arten von Mercurialmitteln, Opium, die Säuren, 
die Sabina und andre Mittel ohne Nutzen an. End¬ 
lich bewirkte der frisch ausgepresste Saft des Cheli- 
donii maj., zu 2 bis 4 Drachmen täglich gegeben, 
die Besserung. An Gicht und Rheumatismen litten 
42. Man gab Guajac, Ammonium, G'ampher, An¬ 
ti monialschwefel, Sabina, Kaikwasser, äusserlich 
Petroleum und Vesicantia. Bey der Hüftgicht zeigte 
sich Cotunnis Methode von neuem sehr wirksam. 
Bey eingewurzelter Gicht that das Ammoniutn-Sul- 

phuricum sehr gute Dienste. Kinder, welche an 
schwerem Zahnen litten, wurden mild, mehr anti¬ 
phlogistisch, und die Darmausleerung befördernd 
behandelt. War das Nervensystem dabey angegrif¬ 
fen, so gab mau Bäder und ein schwaches infus. 

Valerianae, bey Congestionen nach dem Kopf oder 
der Brust 1 bis 2 Blutigel. Uebrigens hatten die 
Studirenden in dem Institut Gelegenheit die Vacci- 
nation selbst zu verrichten, und den Verlauf der 
Schutzpocken zu beobachten. 

In dem folgenden Abschnitt S. 5o theilt Hr. D. Flem- 
ming als Vorsteher der Augenklinik die Resultate 
der in dem poliklin. Institute behandelten Augen¬ 
krankheiten mit. 

Die scrophulöse Ophthalmie war unter allen die 
häufigste, es wurden deren allein 47 behandelt, mei¬ 
stens weiblichen Geschlechts. Das Verhältnis« der 
weiblichen Kranken gegen die männlichen war un¬ 
gefähr wie 5 zu 2, nämlich 29 wreibliche und 18 
männliche. An Psoroplithalmie litten 16, 11 weib¬ 
liche und 5 männliche. Unter Amblyopie versteht 
D. Flemming die Augenkrankheit, wTobey ohne Zei- 

jErster Band. 

eben eines bemerkbaren organischen Fehlers des 
Auges, ohne vorhandene Kurz- oder Fernsichtig¬ 
keit der Kranke über eine solche Gesichtsschwäche 
klagt, durch welche er sich verhindert sieht, ehe¬ 
mals erkannte kleine Gegenstände zu erkennen, wo- 
bey er z. B. kleine Schrift gar nicht, und grosse 
nur mit Mühe lesen kann, wobey er aber doch im 
Standeist, Farben zu unterscheiden, und allein oh¬ 
ne Führer geht. Amaurosis hingegen, wo der 
Kranke gar keine Schrift mehr lesen, keine Farbe 
mehr unterscheiden kann, grosse Gegenstände nur 
nach ihren Umrissen unterscheidet, und geführt 
werden muss: bis zu dem Grade der vollkommnen 
Amaurosis, wo der Kranke nur mit Mühe den Stand 
der Sonne, oder auch diesen nicht einmal angeben 
kann. Die verschiedenen Mittel, die nach den ver¬ 
schiedenen Anzeigen angewendet wurden, tvaren: 
Belladonna, Campher mit Arnica, Digitalis, Subli¬ 
mat mit Aether Vitr. Tinct. Guajac. vol. Tinct. 
Rh. Toxicodendr. Valeriana, Aderlässe, Rubefacien- 
tia, Vesicantia. Unter ihnen zeigten sich die Bel¬ 
ladonna, der Campher und die Tinct. Rh. Toxico¬ 
dendr. vorzüglich wirksam, was der Verf. durch 
einige kurze Krankengeschichten darzulegen sucht. 
An Cataracta Leidende meldeten sich 10. Von 
diesen wurden 5 operirt, die übrigen wegen gänz¬ 
lichen Mangels an häuslicher Pflege an andere An¬ 
stalten abgegeben. An allen dreyen wurde die Ex¬ 
traction gemacht, da keine Gegenanzeigen dieser 
Operationsmethode vorhanden waren. Von syphi¬ 
litischen Ophthalmieen theilt der Verf. zwey sehr 
merkwürdige Fälle mit. Ein Sarcom au der innern 
Fläche des untern Augenliedes ward bey einem Mann 
von 58 Jahren bloss durch fortgesetzte Anwendung 
einer Solution des Extr. der Cicuta äusserlich wäh¬ 
rend eines Monates gehoben. Ein bedeutendes Sta- 
phylom des rechten Auges wurde an einem Mädchen 
glücklich operirt. Das Schielen des linken Auges 
nach der Nase hin wurde durch oft wiederholte 
Vesicatoria an der Schläfegegend glücklich gehoben. 
Als pathologische Seltenheit finden wir noch einen 
Mann erwähnt, welcher wegen einer Verdunkelung 
der Hornhaut des rechten Auges behandelt wurde, 
mit einer gänzlich fehlenden Iris am linken Auge. 

Zum Schluss finden wir noch einige interessante 
Beobachtungen, welche im Laufe dieses Jahres ge¬ 
macht wurden. 

1) Eine in Epilepsie übergegangene Chorea, wel¬ 
che durch die Trepanation glücklich geheilt wurde. 
Diese Krankengeschichte, welche etwas ausführlich 
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erscheint, ist aber so interessant als lehhrreich. 2) 
Anwendung des Phosphors gegen Lähmung. Un¬ 
geachtet die Kranke durch den Phosphor nicht her- 
gestellt wurde, so ist doch der Nutzen dieses Mit¬ 
tels in dem erzählten Falle keineswegs zu verkennen. 
5) Gebrauch des Phosphors gegen Wechselfieher; 
zwey hartnäckige Wechselfieber wurden durch den 
innerlichen Gebrauch dieses Mittels glücklich ge¬ 
heilt. Der Verf. lässt den Phosphor in Mohnöl auf- 
lösen, und dann mit arab. Gummi zu Emulsion ma¬ 
chen, und bestimmt einen halben Gran in kleinen 
Abtheilungen als die gewöhnliche Dosis des Tages. 
4) Heilung einer Lungensucht, bey der nebst an¬ 
dern angewendeten Mitteln das Plieilandr. Aquatic. 

„sich besonders wirksam erwiesen. 5) Heilung ei¬ 
ner Chorea durch Zink allein, als ein reiner Ver¬ 
such, was Zink allein zu thun vermag. 6) Erwei¬ 
terung des Herzens. Die Kranke, von der die Ge¬ 
schichte mitgetheilt wird, starb; bey der Section 
fand man den rechten Ventrikel und Sinus des Her¬ 
zens ausserordentlich erweitert, und die Substanz 
derselben sehr dünn und zerreiblich. Wir sehlies- 
sen diese Anzeige mit dem Wunsche, dass uns der 

würdige Hufeland bald den zweyten Jahresbericht 
schenken möge. 

Bearbeitungen der allgemeinen Ge¬ 
schichte für die Jugend. 

Die Zahl der grossem und kleinern Lehr- oder 
Handbücher der Weltgeschichte für die Jugend 
hat sich seit einigen Jahren sehr vermehrt, ohne 
dass immer genau angegeben worden wäre, für wel¬ 
che Classe und für welches Alter der Jugend ein je¬ 
des bestimm t sey, worauf doch bey der ganzen Aus¬ 
arbeitung derselben, wenn sie zweckmässig seyn soll, 
alles ankömmt. Denn so wenig es jetzt schwer seyn 
kann, nach so vielen und mannigfaltigen Vorarbei¬ 
ten ein, den historischen Notizen nach fehlerfreyes 
Geschichtsbuch für die Jugend zu liefern (-wiewohl 
wir auch von dieser Seite nicht eben bey vielen Be¬ 
friedigung gefunden haben), so schwierig scheint es 
zu seyn, überall nur das auszuheben und aufzustel¬ 
len, was das Bedürfniss jedes Alters und jeder Gat¬ 
tung fordert, und ihre Fassungskraft gestaltet. Wir 
können jetzt nur bey einigen Werken verweilen: 

Kleine TVeltgeschichte für clen ersten Anfang beym 

Haus- und Schulunterricht. Von J. A. C. Lohr. 

(Wird auch als dritter Theil des erstem Lehr¬ 

meisters, eines Inbegriffes des Nöthigsten und Ge¬ 

meinnützigsten für den ersten Unterricht von meh- 

xern Verfassern, verkauft). Leipzig, bey G.Flei¬ 

scher d. J. 1811. XXXVI u. 224 S. 8. (8 Gr.) 

Wenn diese Weltgeschichte wirklich für den 

ersten Anfang des universalhistorischen Unterrichts 
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bestimmt seyn soll, so enthält sie, wenn auch schon 

ein kurzer fragmentarischer historische)* Unterricht, 
und eine Uebeis.chl der biblischen und der vater¬ 
ländischen Geschichte vorausgegang, 11 ist, doch noch 
zu viele Data, die weder dem Alter, für welches 
dieser Elementarunterricht gehört, nützen, noch 
auch von ihm gehörig gefasst werden können. Für 
jenes Alter müssen nur Hauptbegebenheilen erzählt, 
ganze Zeiträume charakterisirt, die Schicksale ein¬ 
zelner Staaten im Allgemeinsten geschildert, und 
vorzügliche Personen ausgehoben, nicht aber zu viele 
Facta und Namen aufgestellt werden. Der Hr. VT. 
urtheilt selbst, es komme bey der Geschichte vor¬ 
nehmlich aufs Behalten an, aber wie kann man 
diess auch bey Wiedei holungsübungen erwarten, 
wenn man zu viel auf einmal gibt? llec. kann ihm 
auch nicht beystimmen, wenn seine Idee von einem 
ersten Geschichlsbuche recht viele Bände fordert. 
Erzählungen aus der Geschichte, mit einer Menge 
lebendiger Züge, können allerdings in mehrern Bän¬ 
den geliefert werden, aber eine zusammenhängende 
Darstellung der ganzen Geschichte darf für den An¬ 
fang nicht Bändereich seyn. Allein der Hr. Verf. 
wollte, wie er sich gelegentlich einmal äussert, nicht 
hlos was in sogenannten deutschen Schulen, son¬ 
dern auch, was in sogenannten lateinischen nützlich 
seyn könnte, berücksichtigen, und hat vielleicht 
deswegen viel zusammengedrängt, ohne jedoch nur 
trocken aufzuzählen. Er hat eine Zeittafel, die nur 
die Hauptbegebenheiten und Personen enthält, mit 
dem Zusatz; möglichst gut ins Gedächtniss einzu- 
prägen, vorausgeschickt, was wir sehr billigen; den 
Vortrag der Geschichte selbst aber in eine Einlei¬ 
tung. 00 Abschnitte und einen Anhang getheilt. In 
den Capifeln hat er die ethnographische, chronolo¬ 
gische und Realmelhode zu verbinden gesucht. Es 
sind also im 1. Abschnitte Babylonien,'Assyrien u. 
Aecypren (wo doch auch Psammetichus und ausser 
den Piramiden (Pyramiden) auch die Obelisken hät¬ 
ten erwähnt Werden sollen), dann folgen 2. die Is¬ 
raeliten und Juden bis auf Jerusalems Zerstörung 
durch die Römer. 5. Phönicier, 4. Perser, 5. Grie¬ 
chen, 6. Macedonier, 7* die Römer, 8. das mor— 
genländische Reich (bis auf die Eroberung Coustan- 
linopels durch die Osmanen). 9. Deutschland (und 
Frankreich, seit der Festsetzung der Franken da¬ 
selbst); 10. das eigentliche Deutschland, 11. Italien 
u. s. w. Diese Anordnung (nach welcher in spä¬ 
ter!) Zeiten auch gewisse Merkwürdigkeiten eines 
Zeitalters, wie die Ritterorden und das Ritterwesen, 
die Proveuzalen und Minnesinger besondere Ab¬ 
schnitte machen) hat allerdings ihre Gründe, aber 
für die chronologische Auflassung der Begebenheiten 
ist sie nicht sehr brauchbar. So stehen 17. Muha- 
med und die Araber, 18. die Mongolen, Dschingis- 
kan und Tamerlan, 19. die Kreuzzüge, die doch 
wohl g!eich auf 17 batten folgen sollen, so wie an 
18 die Osmanen angeschlossen werden müssen. Der 
00. Abschnitt ist überschrieben: Merkwürdigkeiten 
anderer Art seil Luther, und lässt die Aufhebung 
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der Jesuiten,'Auswanderung der Salzburger Prote¬ 
stanten, Pietisten, Schiffahrtskunde und Cook, 
Franklin und die Blitzableiter auf einander folgen, 
und die Luftbälle den Schluss machen. Der An¬ 
hang gibt eine kurze Geschichte der christl. Kirche. 
M anche Stellen erfordern noch Berichtigung in den 
Sachen oder Ausdrücken. Persepolis ist nicht der 
einzige alle Ort (wie man aus S. 17 scldiessen soll¬ 
te) von dem sich Trümmer erhalten haben. Das 
Uitheil über Alexander S. 55 ist, nach den Unter¬ 
suchungen der vorzüglichsten Geschichtforscher, zu 
hart, und der Ausdruck am Ende der Seite (auf 
den Rath einer Hure zündete der besoffene König 
das lierrl. Persepolis an) unwürdig, zumal für eine 
Kinderschrift. Nur die Angeln und Juten lässt der 
Vf. S. 65 nach Britannien wandern, und die Sach¬ 
sen, der Hauptstamm, sind weggeblieben. In Paris 
soll sich (S. 157) zu Anfang des i3. Jahrh. die er¬ 
ste Universität (Ort, wo alles damals bekannte Wis¬ 
sen geleint wurde, nach dem Vf.) gebildet haben, 
weil sich dort gerade mehrere Männer zusammen 
fanden, deren jeder in seinem Fache bedeutend war. 
Bekanntlich gab es dort mehrere einzelne Schulen, 
deren Vereinigung, die nach und nach zu Stande 
kam, eine Gemeinheit oder Gesammtheit (universi- 
tas) bildete. Nach S. 102 hat Rudolph II. seinen 
Bruder Matthias alles bis auf Böhmen überlassen 
müssen, und doch ist es bekannt, dass er 1611 ihm 
aucli Böhmen überlassen musste. 

Zur Erläuterung des kleinen Lehrbuchs, zum 
Gebrauche für Lehrer und auch für andere Leser 
hat der Hr. V f. ein grösseres Werk, das aber doch 
auch von jenem unabhängig seyn soll, ausgearbeitet: 

Grössere TVeltgeschichte für Leser aus allen Stän¬ 

den von J• A. C. Lohr. Erster Band, mit ei¬ 

nem Kupfer. Leipzig, bey Fleischer d. J. 1811. 

X. u. 4o6 S. Zweyter und letzter Band. VI u. 

262 S. gr. 8- (1 Thlr.) 

Die Anordnung und Abtheilung ist dieselbe, 
wie in der vorher angeführten Schrift, und eigent¬ 
lich sollte es nur Commentar zu ihr seyn. Weil 
aber das Buch auch vielen, für die es nicht zunächst 
bestimmt, ist, angenehm und nützlich seyn kann, so 
ist auf dem Titel der vom Vf. selbst nicht gewählte 
Zusatz gemacht. Es ist die Erzählung viel ausge¬ 
führter und reichhaltiger, es sind mehr Facta und 
Namen aufgenommen, mehr einzelne Züge ausge¬ 
hoben, auch in untergesetzlen Anmerkungen man¬ 
ches genauer erläutert. Unter den Töchterstaaten 
(Kolonien) der Griechen wird S. i55 nur die zu 
Syrakus aufgeführt, und vorher S. 116 andere Ko¬ 
lonien der Griechen. Warum sind sie getrennt? 
Unter den berühmten Männern Griechenlands soll¬ 
ten S. 160 auch noch mehrere stehen. Die drey 
tragischen und der komische Dichter Athens sind 
vorher erwähnt. In Rom lässt der Vf. dieEintliei- 
lung in Nobiles und Ignobiles (wobey noch die novi 

homines fehlen), schon in der 2len Hälfte des 4len 
Jahrhunderts entstehen, vor dem Tarentinischen 
Krieg. Vom Agathokles heisst cs S. 220: „jetzt rief 
man ihn zum König aus und er war von nun an 
sehr wild,** und doch werden schon vorher von ihm 
begangene Grausamkeiten angeführt. Erstarb, heist 
es weiter unten, unvermuthet, aber man weiss, er 
wurde vergiftet und noch halb lebend auf den Schei¬ 
terhaufen getragen. Nicht mit den Ta tarn , sondern 
mit den Mongolen sollten eigentlich die Hunnen S. 
5i4 verglichen werden. Von Theodorich Kon. der 
Ostgt Hlien sollte wohl mehr gesagt seyn, S. 5i7 als 
er habe den Beynamen des Grossen mit vollem 
liechte verdient, denn seine Besitzungen habe er 
sehr weit ausgedehnt und eben so sehr sein Anse¬ 
hen. Ueberhaupt vermissen wir öfters ein richtiges 
Verhältniss der ausgewählten und gegebenen Nach¬ 
richten. So verweilt gleich darauf (S. 519) der Vf. 
viel zu lange bey den elenden Kämpfen der blauen 
und grünen Bande zu Constantinopel unter Jusli- 
nian. Es gibt keinen richtigen Begriff vom Corpus 
iuris, wenn es heisst: unter Justinian wären die be¬ 
sten allgemeinsten und brauchbarsten altern und 
neuern röm. Gesetze in Eins zusainmengelragen wor¬ 
den. Manches ist wörtlich aus der kleinen Welt- 
geseb. wiederholt, und nur die Stellung verändert, 
wie II, S. 85 f. von einigen Erfindungen und den 
Universitäten. Wenn S. 162 gesagt wird, die Nie¬ 
derlande hatten bey Zeilen die Reformation ange¬ 
nommen, so sollte man glauben, es sey schon unter 
Karls V. Regierung geschehen. Wenn es aber auch 
damals Anhänger des evangel. Lehrbegrifs daselbst 
gab, so war doch noch an keine Reformation zu 
denken. Der Vf. schliesst selbst die Vorrede seines 
Werks: „Menschenwerk ist unvollkommen“ und er 
hatte vorher Verzeihung der kleinen Unrichtigkeiten 
gewünscht, an denen es bey aller Sorgfalt sie zu 
verhüten, nicht fehlen könne. Wer wollte diese 
ihm nicht angedeihen lassen, zumal da sein* Werk 
gewiss sehr viel Nützliches und Lehrreiches für 
mehrere Ciassen von Lesern enthält. 

Nach einem ganz andern Plane ist folgendes, 
seiner eigentlichen Bestimmung ganz angemessenes 
Handbuch, gearbeitet: 

Historisches Handbuch für die Jugend. Heraus¬ 

gegeben von J. G. Dyk, Vorstehern der Wendleri- 

schen Freyschule zu Leipzig. Erster [['heil. Leipzig, 

zu finden in der IJyk’schen Buchh. 1811. 190 S. 

in 8. Zweyter Theil, 18x1. 192 S. Dritter Theil: 

Friedrich Wilhelm II. von Preussen und die fran¬ 

zösische Revolution, 1811. 191 S. Vierter Theil: 

das Zeitalter Napoleons des Grossen bis zum Jahr 

i8o5. L. 1811. VI u. 190 S. m. Tabelle. Fünfter 

Theil: Deutschlands und Italiens Umgestaltung bis 

zum Tilsiter Frieden. L. 1812. 5o4 S. Sechster 

Theil: das Zeitalter Napol. vom Tilsiter bis zum 

Wiener Frieden. 1812. 2Üo S. (5 Thlr. 2 Gr.) 
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Die zwey ersten Bande sind vorzüglich für die 
Jugend bestimmt, die vier letztem, wenn auch nicht 
der Jugend, vorzüglich der schon erwachsenen, un¬ 
brauchbar, scheinen doch an manchen Stellen Le¬ 
ser, die mehrere Kenntnisse und Bedürfnisse haben, 
voraus zu setzen, und werden auch durch die Reich¬ 
haltigkeit der Nachrichten, die nicht jeder so leicht 
in den verschiedenen Schriften aufsuchen kann, jede 
Classe von Lesern anziehen. Um die ersten Theile 
richtig zu beurtheilen, darf man nicht vergessen, 
dass die Aufsätze zu verschiedener Zeit für die Ober- 
classe derWendlerschen Freyschule aufgesetzt, den 
Schülern dictirt und für den Druck nur etwas er¬ 
weitert worden sind; dass bey ihnen und bey dem 
Vortrag der Geschichte überhaupt auf die Schule 
zunächst gesehen worden ist, an deren Erhaltung 
und Vervollkommnung der Hr. Vf. seit langer Zeit 
einen so rühmlichen, mit vielen Aufopferungen ver¬ 
bundenen und segensvollen Antheil genommen hat, 
und in welcher er selbst einigen Unterricht ertheilt; 
dass er nicht bloss einen zusammenhängenden lii- 
stor. Unterricht, sondern verschiedene histor. Dar¬ 
stellungen hat liefern wollen, und dass er, wie am 
Schlüsse des 4ten B. gegen einen unberufenen Kri¬ 
tiker erinnert wird, nicht bloss eigne, sondern auch 
fremde gute Aufsätze mittheilen wollte. Gleich im 
l. Th eil ist der Begriff der Weltgeschichte nach 
Schlözer bestimmt, und eine Uebersicht der allgem. 
ältern und neuern Geschichte nach Schlözer und 
Heeren gegeben. Darauf folgen kurze Notizen 
zum Vortrag der altern Geschichte, die, wenn die 
Jugend sie dem Gedächtnisse eingeprägt, als Leit¬ 
faden dienen können, und Epochen der christl. Kir¬ 
chengeschichte nach Augusti; sodann: eine Stelle 
aus Aristoteles Politik über die Vorzüge der Mo¬ 
narchie; Fragen über die griech. und römische Ge¬ 
schichte mit den Antworten; Moses Gesetzgebung 
und Jesus Christus, nach Johann v. Müller; Merk¬ 
würdigkeiten aus der Geschichte christl. Staaten, 
nach den Jahrhunderten vom 4ten bis i5ten (wo 
freylich die Einführung der Inquisition nicht hätte in 
ein Jahr mit dem Canonischen Recht l i5i gesetzt wer¬ 
den sollen, da das Inquisitionsgericht nicht vor dem 
Jahr 1229 eingerichtet worden ist. Audi gehört 
Kopernikus nicht ins i5te sondern ins 16. Jalnh.). 
Es folgen sodann die Schicksale des Entdeckers der 
neuen Welt, eine kurze Nachricht von Amerika, 
eine längere von Brasilien, Beschreibungen des Baums 
Baobab, des Geysers (eines Springwassers auf Is¬ 
land) des Nordlichts, einiges vom Wellgebäude, die 
Schöpfungsurkunde und der io4Ps. von Pott über¬ 
setzt, eine Zeittafel der jüdischen Geschichte, Die 
neuere Geschichte (im 2. Th.) ist in 2 Abschnitte 
getheilt, deren erster (von der Reform, bis 1660) 
die Periode der Entstehung des polil. Gleichgewichts 
in Europa durch die Religionskriege, der zweyte 
(1661—1786) Ausbildung des polit. Gleichgewichts, 
Handelskriege, überschrieben ist. Ein Aufsatz, deut¬ 

sche Literatur (S. 125— 169) dient dazu, der Jugend 
unsre Literatur (in der sie bisher meist fremd blieb) 
und ihr Verhältniss zur Literatur anderer Völker 
bekannt zu machen. Es folgt ein Verzeichniss der 
Mitglieder des Rheinbundes, das eigentlich einen 
spätem Platz haben sollte, und ein kleiner früher 
schon gedruckter und zeitgemässer Aufsatz, über* 
Gleichheit der Bürgerrechte verschiedener Religions¬ 
parteyen in den Staaten des Rheinbundes. 

Von der neuesten Geschichte (seit 1786) glaubte 
der Vf. keinen Grundriss, sondern einen ausgeführ- 
tern Abriss geben zu müssen, da wenige Schulleh¬ 
rer die Actenstücke des Prozesses gelesen haben, 
möchten, lum selbst diese Geschichte ausführlicher 
lehren zu können, und es nötliig ist auch der Ju¬ 
gend eine richtige Ansicht der neuesten Wellbege¬ 
benheiten zu geben, ohne ihr Parteygeist einzuflös- 
sen. Und diess letztere hat der Vf. glücklich ver¬ 
mieden, ohne deswegen der Wahrheit der Darstel¬ 
lung und der W ürde der Beurtheiluug zu nahe zu 
treten, oder die Pflicht des deutschen und sächsi¬ 
schen Staatsbürgers, auch in Ansehung des Conti— 
nentalsystems, zu verschweigen, „Zuweilen, sagt 
er, führe ich meine jungen Freunde und Freundin¬ 
nen in das Innere des Gebäudes, und mache sie auf 
dieses oder jenes aufmerksam, um ihr Nachdenken 
über die Begebenheiten zu wecken. Ueber manche 
Gegenstände ziehe ich aber auch einen Vorhang 
oder führe doch meine Begleiter schnell vorüber; 
so wie auch über die Schlachtfelder: obschon ich 
beym mündlichen Vortrage ihnen den Gang der 
Hauptschlachten durch Landeharten deutlich zu ma¬ 
chen suche. “ Der Hr. V f. hat übrigens diesen 
Abriss nicht aus fremden Werken zusammengezo- 
gen, sondern selbst verfertigt; er hatte ja seit dem 
Jahre 1789 in mehrern grossem und kleinern Wer¬ 
ken selbst dazu beträchtlich vorgearbeitet:, und man¬ 
che Abschnitte, die hier wieder Vorkommen, schon 
ganz ausgearbeitet. Aber, dass er nicht allein der 
Jugend oder ihren Lehrern nützlich werden wollte, 
lehren die starken Auszüge aus Schriften, die als 
Urkunden für ,die neueste Zeitgeschichte anzusehen 
sind, die oft langen Stellen, die im französ. Origi¬ 
nal eingerückt sind, und manche einzelne Aufsätze 
wie z. B. die Vergleichung der Summe der Wie¬ 
ner Bank-Noten mit den Minuten der seit Jesu G. 

bis zur Erscheinung dieses Theils verflossenen i8iof 
Jahre. Da die Titel der vier letzten Bände ihrenlnhalt 
schon angeben, so wiederholen wir ihn nicht, son¬ 
dern erinnern nur, dass der fünfte und sechste Bd. 
die, nach dem Verhältniss der grossen und mannig¬ 
faltigen Ereignisse die ausführlichsten sind, dem 4ten 
Bande tabellarische Uebersicliten Europa’s, am Tage 
der Kaiserkrönung Napoleons 2. Dec. i8o4, und im 
Aug. 1811, auch eine Statist. Uebersicht des deut¬ 
schen Reichs im Jahr 1800 heygefügt sind, und 
dass wir noch eine chronol. Tabelle für die neueste 
Geschichte gewünscht hätten. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 5. des März. 56. 1812. 

Kriegswissenschaft. 

Essai sw' le Mecanisme de la guerre ou Applica¬ 

tion des premiers principes de mecanique au mou- 

vement et ä 1’action des Corps d’armee; avec 

des exemples tires principalement de la derniere 

guerre et quelques inventipns ou machines rela¬ 

tives ä l’art militaire. Developpes en cinq plan- 

ches. Dedie A. S, A. S. Le prince de Neufcha- 

tel, vice - connetable. Par un Officier Fran^ais, 

de la Legion d’honneur, et de plusieurs Acade- 

mies. Paris, chezMagimel, Cocheris fils, Barba. 

1808. 8. XVI S. Observations prelimiuaires und 

216 S. Text. 

Der Verf., welcher sich auch in der Zuschrift 

an den Fürsten von Neufchatel nur zu erkennen 
gibt: als: „un des Ofliciers saus nombre , qui ont 
eprouve vos bienfaits, qui admirent et cherissent 
vos talens, vos vertus et votre bonle aussi franclie, 
<iussi constante que votre gloire“ — überlässt zwrar 
den Kriegsmännern vom ersten Range, welche der 
Lehre die Tliat hinzugefügt haben, eine Theorie 
der Taktik und Strategik aufzustellen, allein er hält 
es für jeden Kriegsmann erlaubt, zu erforschen, 
durch welche Ursachen die Erfolge jener praktischen 
Kriegslelner begründet wurden , und ihre Spur 
Schritt vor Schritt in einer Kunst zu verfolgen, wo 
der Anführer ein Genius höherer Art, die Armee 
aber ein wahrer Mechanism seyn muss. Denn — 
(setzt er später in einer Anmerkung hinzu) die 
1 akt ik ist in der J hat nichts als die Mechanik be- 
waflneter Menschenkörper. Jede Armee ist, wie 
die mechanischen Körper, aus thätigen, drücken¬ 
den, stossenden und rückwirkenden Elementen zu¬ 
sammengesetzt, die entweder einzeln oder in Masse 
eine ihnen entgegen wirkende Kraft zu überwältigen 
vermögen. So wie diess nun der Zweck aller me¬ 
chanischen Verrichtungen ist, sey es, dass ein Ge- 
wicht gehoben, oder ein Körper aus der Stelle ge- 
ruckt werden soll, so ist diess auch der Zweck, 
den sich derjenige vorsetzen mag, der es versucht, 

|_ie. Erfolge des Krieges, die so oft zur Unrechten 
Zeit dem Glücke und dem Zufall zugeschrieben 
werden, im voraus zu berechnen, oder der später- 
un etwas zuverlässigere Grundsätze aufzustellen, und 

daiaus am Lude fast unwiderlegliche Scliliisse zu 
Enter Band. 

ziehen sucht, weil diese sodann in einer zu oft als 

zufällig betrachteten Kunst aus mathematischen 
\Vahrheiten entwickelt sind. Man kann zwrar nicht 
in Abrede seyn, dass ein Haufen schwer zu bestim¬ 
mender Daten diese Basis oft zu verrücken stiebt: 
der Charakter des Volks, die Tapferkeit des Solda¬ 
ten, seine bedingte Kraft, selbst seine Lebhaftigkeit, 
seine Nahrung, seine Bewaffnung, die Krankheiten, 
denen er unterworfen ist, die Natur des Landes u, 
s. w. sind eben so viel fast nicht zu berechnender 
Elemente, die dennoch auf den Glückswechsel des 
Krieges den grössten Einfluss äussern: auch ist es 
nur die Absicht, diese mechanischen Berechnungen 
als Annäherungsformeln aufzustellen, für Armeen, 
die unter gleichen Verhältnissen, und aus gleichen 

Bestandteilen zusammengesetzt, auf gleichartigem 
Boden, manövriren, welche Abänderung sie 'im¬ 
mer durch die genannten Ursachen erleiden mögen. 
Diese Gleichheit zugestanden, wird man mindestens 
nicht läugnen können, dass man auf horizontalen, 
und selbst bey etwas ungleichem Boden, hinläng¬ 
lich sichere Daten haben wird, aus denen man 
im Stande ist, den grössten Theil der Ereignisse 
abzuleiten, und endlich Näherungsgesetze für die 
unter tausend Kriegsumständen zu ergreifende beste 
Partey aufzufinden. Trotz dieser Auseinanderse¬ 
tzung und trotz der steten Sorgfalt, die man tra¬ 
gen wird, keine Vorschrift zu geben, die nicht 
durch den Namen und die Autorität eines grossen 
Meisters beglaubigt, und in der Erfahrung schon 
vor aller Theorie als nöthig anei'kannt worden 
Wäre, sieht dennoch zu fürchten, dass dieser Ver¬ 
such einer Kriegsmechanik, einer Menge von Kri¬ 
tiken und vielem Widerspruch wird unterworfen 
werden, indem nicht erst seit heute der kriegerische 
Geist sicli über jede Berechnung zu entrüsten pflegt, 
und gleich den Partisanen der schönen Künste be¬ 
hauptet, dass alles durch Genie oder Inspiration 
hervorgebrachl werden müsse. Es scheint indessen 
schon aus unsrer Definition hervorzugehen, dass in 
allen Kriegshandlungen vom einfachsten Manöver 
bis zur ausgedehntesten Operation bey gleichem 
Mullie, Glücke und Macht, der Erfolg vom Be¬ 
fehlshaber abhängig seyn müsse, der eben die An¬ 
wendung seiner Mittel nach der besten Berechnung 
ins Weil setzt; sonst müsste man ja auch behaup¬ 
ten wollen, dass in der Mechanik jede Anordnung 

des Hebels oder des Schwerpunkts absolut gleich¬ 
gültig sey. Demnach wagen wirs, unsre Definition 
dahin zu erweitern: dass im Kriege alle Elementar- 
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bestandtlieile wirklich, als gleichartige Massen be¬ 
trachtet weiden dürfen, die sich aut einer horizon¬ 
talen Ebene bewegen, die gleichlaufenden Horizon¬ 
talkräften unterworfen sind, und die sich eignen 
die Gesetze der parallelen Verticalkräfte der Schwere 
anzunehmen, ln der That alle Elemente eines mi¬ 
litärischen Körpers stossen, sey es durch den Choc 
ihres Feuers oder ihres Bajonettes, den gegenüber¬ 
stehenden Feind vor sich her; nächsldem sind von 
jeher die taktischen Linien, in Folge der militäri¬ 
schen Zusammenstellung, der Wirkungen des Mu- 
thes, der Kriegszucht und der engen Geschlossen¬ 
heit der Glieder, als feste Rechtecke betrachtet 
worden; ferner haben alle verticaleu Parallelki äfte 
eine ihnen parallele Resultante, die durch den 
Schwerpunct läuft; es sind also eben so viel stos¬ 
sende als Schwerkraft äussernde Körper vorhanden, 
und es i t demnach für die militärischen Körper 
der Schwerpunct gleich dem Mittelpunct der Masse, 
oder der grössten Kraft, oder dem Mittelpunct der 
TJriterStützung und der kürzesten Entfernungen, 
je nach der Verschiedenheit der zu betrachtenden 
Fälle. — Dieser einfache Grundsatz: dass die Be¬ 
wegung und vortheilhafteste Stellung des Scliwer- 
puncts den Mittelpunct der Wirkung und einen 
zuverlässigen Indicator der fortschreitenden Wir¬ 
kung des Systemes abgibt — ist es, den wirSchritt 
vor Schritt verfolgen werden, von der ersten Li- 
nienaufstellung militärischer Massen , bis zu den 
Operationen, Positionen, Märschen, Schlachten und 
Rückzügen: er ist es, der allen unsern Behauptun¬ 
gen zur Basis dienen wird, die sich sonach fort¬ 
dauernd auf die unwiderleglichsten Priucipien der 
Mechanik stützen werden. Alles Uebrige sind Co- 
rollarien, die auf eine natürliche We.se aus den 
wenigen Lehrsätzen fliessen, deren unsre Theorie 
bedarf, und vielleicht wird man über die Bequem¬ 
lichkeit erstaunen, mit welcher sich mehrere mili¬ 
tärische Aufgabeu, die bisher nur durch höchst ver¬ 
änderlichen und zufälligen Dingen unterworfene 
Baisonnements oder praktische Versuche gelöst 
werden konnten, aus dem Principe der als Indica- 
toren der Kraftverhältnisse des Systems betrachte¬ 
ten Scbwerpuncte deinonstriren lassen.“ 

Wir haben den Verf. bis jetzt in seiner etwas 
ungelenken Sprache ununterbrochen reden, und 
.seine Ansicht vortragen lassen, um dem Leser eine 
vollständige Einsicht in sein Streben zu geben, und 
uns in unserer ferneren Untersuchung desto kürzer 
fassen zu können. Für die Taktik stellt er den 
Grundsatz auf: „die ganze Wirkungsfähigkeit einer 
Truppenlinie ist in ihrer Mitte vereinigt, wenn 
die Verthei hing der Masse überall gleichförmig ist; 
ist die Vertheilung der Masse aber ungleichförmig, 
so ist. der Schwerpunct, oder der Mittelpunct der 
Entfernungen um desto näher an dem Flügel, wo 
sich r'ie grössere Masse befindet, je mehr dieser 
Flügel den entgegengesetzten Flügel an Masse über¬ 
wiegt. “ — Aus dieser ganz falschen und verwor¬ 
renen Voraussetzung zieht er den Schluss, dass eine 

Truppenlinie an dem Orte, wo dieser sogenannte 
Schwerpunct hintrifft, den grössten Widerstand zu 
leisten vermöge, und dass man, um sie dort zu 
durchbrechen, einer concentrirten Kraft bedürfe, 
die der Summe aller Krähe der ganzen zu durch- 
brechenden Linie gleich sey. Eine Behauptung, 
die durch Erfahrung und durch die gesunde Ver¬ 
nunft gleich augenscheinlich widerlegt wird. — Die 
ganze Taktik ist übrigens mit diesem einzelnen 
Grundsätze abgefertigt, und der Verf. geht gleich 
auf der siebenten Seite zur Strategie über, die: er 
für die Kunst erklärt: die Truppen im Felde auf 
die beste Weise anzuordnen, ehe sie zum Choc 
oder zur directen Action gelangen. Bey der Ver¬ 
worrenheit seiner gesammlen Ansicht ist es nicht 
wohl möglich, ohne Figuren und mit wenigen Wor¬ 
ten anzudeuten, wo er bey der Strategie eigentlich 
hinaus will, und da seine ganze Lehre ohne Con- 
sequenz und Anwendbarkeit ist, so verlohnt es sich 
der Mühe nicht, sie weitläufig ins Licht zu setzen. 
Es mag genügen, das Resultat des ersten Capitels 
wörtlich mitzutheilen , welches folgendermassen lau¬ 
tet: Le centre de gravite en Strategie n’est, pour 
le moment, qu’un centre d’inertie, c’est a dire, 
le centre des molecules ou honunes cn repos; c’ est 
un simple indiccvteur de la position du Systeme de 
ses progres passes et de la marche future que doi- 
vent suivre les corps autour de lui, puisqu’il est 
le resultat de leur position relative a chaque Sta¬ 
tion. — En tactique le centre de gravite doit se 
confondre avec le centre de secours, et consequem- 
ment les divisions etre egales en nombre et forces, 
pour que le centre de müsse soit celui des moyen- 
nes distances, et que la reserve placee a ce centre 
puisse se porter partout en tems egal. 

In den folgenden Capiteln wird dieses Resul¬ 
tat auf die Operationen im Grossen, auf die Posi¬ 
tionen, auf die Märsche, Schlachten und Rückzüge 
angewandt. Jedes Capitel enthält am Schlüsse ein 
resume, aus dem sich ergibt, dass die Theorie des 
Verfs. genau mit allen bekannten Theorien und in¬ 
sonderheit mit den Anordnungen des Kaisers Na¬ 
poleon übereinstimme. Man lernt daher aus ihnen, 
nichts Neues. Die Anwendung des Princips auf 
einzelne, selbst ganz allgemeine Fälle ist selbst in 
der Theorie meistentheils schwierig, für den ern¬ 
sten Gebrauch ganz unzulässig, für die Kritik un¬ 
fruchtbar, und nicht selten ohne allen Natur- und 
Vernunftgemässen Zusammenhang geradezu mit den 
Haaren herbeygezogen. Eine einzige Stelle im 
zwe}rten Capitel, wo er den von Tdülow aufgestell- 

teu Grundsatz der Rechtwinklichkeit des Objectiv- 
winkels angreift und widerlegt, verdient eine nä¬ 
here Beherzigung. Er zeigt nämlich, wie eine jede 
Operation von den Gegenoperationen des Feindes 
unterbrochen wird, und die einzelnen operirenden 
Armeecorps durch die strategischen Bewegungen 
des Feindes häufig genöthigt werden, das anfängli¬ 
che Operatiohsobjf ct eine zeitlang ganz aus den 
Augen fahren zu lassen, und von den Directionen 
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der Linie, welche die Schenkel des Objectivwiii- 
kels bilden, mannigfach abzuweichen. Ist die einst¬ 
weilige Störung beseitigt, so wird die anfängliche 
Operation, aber von ganz veränderten Standpuncten 
aus fortgesetzt, und alle Operationslinien durchlau¬ 
fen daher von der Basis bis zu den Objecten, fast 
ohne Ausnahme einen mehr oder minder gekrümm¬ 
ten oder in Winkeln gebrockuen Weg. Sobald 
also die Öperatiouslinien aufiiören gerade Linien 
zu seyn, so ist der Objectivwinkei eine veränder¬ 

liche Grösse; er wird bald stumpf, bald spitzig, je 
nachdem die operirenden Corps zusammen oder 
auseinander rücken, und die anfängliche Ausdeh¬ 
nung des Objectivwi ukels erscheint demnach als 
eine ganz unwesentliche Sache. 

Alle bis jetzt bekannt gewordenen Versuche, ma¬ 
thematische Coiistructionen, Figurenformeln und 
Lehrsätze auf die beweglichen Elemente des Kriegs, 
insonderheit auf die Operationen im Grossen anzu- 
wendeu, sind mehr oder minder unglücklich abge¬ 
laufen. Sollte der Grund dieses Misslingens in der 
Unvereinbarkeit der Mathematik mit den Aufgaben 
des Krieges gegeben seyn? — Wohl schwerlich! 
Alle Operationen des Krieges werden in Raum und 
Zeit vollbracht; überall kommt es auf Kraftanstren¬ 
gung, Bewegung und Geschwindigkeit an. Es muss 
also allerdings eine Lehre von den militärischen 
Kräften und Bewegungen geben, die in letzter In¬ 
stanz auf den nothwendigen Bedingungen des Raums 
und der Zeit, auf gewissen unverändert dien Na¬ 
turgesetzen, mithin auf mathematischen Lehren und 
Constructiouen beruht. Das heisst mit andern Wor¬ 
ten , es muss eine Statik und Mechanik der Kriegs¬ 
operationen möglich seyn, sowohl als es eine Sta¬ 
tik und Mechanik des Himmels und der flüssigen 
Körper gibt. Dass die Elemente, mit denen es 
Riese Mechanik zu thun hat, keine todlen und trä¬ 
gen Massen, dass sie höchst veränderliche Grössen, 
gewissermassen flüssige Körper in höherem Sinne 
sind; — diess scheint bis jetzt noch niemand berück¬ 
sichtigt zu haben. Will man die Wahrheiten der 
Mathematik auf Gegenstände der Erfahrung anwen¬ 
den, so muss man nicht nur im gesammlen Ge¬ 
biete dieser Wissenschaft vollkommen bewandert, 
sondern auch mit der innersten Natur und gesetz¬ 
lichen Beschaffenheit der Gegenstände durchaus 
vertraut seyn, auf welche man die Wissenschaft 
beziehen will. Eine Gleichung, die ohne vollstän¬ 
dige Sachkenntnis aus unvollständigen oder gar 
verkehrten Bestimmungen aufgesetzt wird, muss 
nothwendigerweise ein unbrauchbares Facit geben. 
So lange die militärischen Theoristen demnach 
keine gründlichere Kenntniss und Einsicht in die 
Mathematik und die Kriegskunst besitzen, als der" 
Verf. des Mecanisme de la guerre, des Geistes des 
neuern Kriegssy steins und Consorten entwickelt 
haben, ist freylich nicht entfernt daran zu denken, 
dass eine in sich consequente, und der Praxis wahr¬ 
haft erspriessliche Kriegsmechanik werde ins Da- 
seyn gerufen werden. Eine jede nicht nur tmvoll- 

kommne, sondern wegen des Dünkels ihrer abso¬ 
luten Zuverlässigkeit völlig untaugliche Theorie 
aber, wie alle diejenigen sind, die mit mathemati¬ 
schen Lehrsätzen prunken, ohne von wahrhaft ma¬ 
thematischem Geiste durchdrungen zu seyn, sollte 
man mit Feuer und Schwerdt verfolgen, weil sie 
nur dazu dienen können, einem Haufen einge¬ 
schränkter flacher Köpfe vollends das Hirn zu ver¬ 
drehen und unabsehlichen Schaden zu stiften. — 

Im zweyteu Theile des Werks theilt der Verf. 
mancher!ey VerbessernngsVorschläge und neue Er¬ 
findungen mit. 1) Eine Art versteckter Kasemat¬ 
ten mit dominirendem Feuer, und indemonlablen 
Batterien, die sich allen erprüften Befestigungsma¬ 
nieren sollen anpassen lassen , ohne dass man nö- 
inig hat, sich in die Chimären Montalemberts zu 
verlieren, und dessen fälsche Principien anzuneh- 
men. Statt dass andre Kasematten in ihren Seiten¬ 
wänden horizontal durchbrochen sind, bringt er 
verticale Schiesscharten in der Decke an, zu denen 
die Geschütze mittelst eines grossen Hebels, den er 
alfut ä bascule nennt, zu jeder Abfeuerung heraus¬ 
geschoben werden, während sie durch den Rück¬ 
lauf sich von selbst in den Bauch der Kasematte 
zurüekschnellen, nachdem sie sich ihrer Ladung 
und des allen Souterrains so beschwerlichen Rauches 
entledigt haben. Die Abbildung ist mangelhaft, in 
ziemlich kleinem Maasstabe, und stimmt nicht ge¬ 
nau mit dem Text und den darin citirten Buchsta¬ 
ben überein, daher es schwer wird, sich eine an¬ 
schauliche Vorstellung von der etwas complicirten 
Maschinerie zu machen. 2) Qlacis mit Riickfeuern. 
In den am weitesten vorspringenden Spitzen des 
Glacis legt er kleine Thürme an, die gegen den 
Feind zu geschlossen und durch eine vorliegende 
Eiesche gedeckt sind, auf der Rückseite aber mit 
mehrern Schiesscharten versehen werden, aus de¬ 
nen man mit Espignolen und kleinem Geschütze 
nach beyden Seiten hin die Abdachung des Glacis 
bestreichen kann. Da diese Schiesscharten absicht¬ 
lich so construirt sind, dass die äussersten Schuss¬ 
linien den Kamm des Glacis nicht erreichen kön¬ 
nen, da sie gar keine Verteidigung nach aussen 
hin gestatten , ja die Thürme nicht einmal sich 
selbst untereinander beschützen, so scheint diese 
Erfindung, wie die meisten Rückfeuer von gerin¬ 
gem Werthe zu seyn; die Möglichkeit ihres Ge¬ 
brauches tritt erst dann ein, wenn sie bereits im 
Besitz des Feindes seyn weiden. 5) Fladderminen 
mit Fallthüren, welche durch den Feind selbst 
angezündet werden. — Man gräbt Pulverfässer in 
die Erde, die mit einem Fiintenschlosse versehen 
sind, welches dergestalt an eine Falltliüre befestigt 
ist, dass es beym Niedertreten derselben losgebrannt 
wird, und somit die Mine in die Luft schleudert. 
In einem Defllee, unter einer Brücke u. s. w. las¬ 
sen sich bequem mehrere solcher Minen hinterein¬ 
ander anbringen, die durch Zündwürfe unter sich 
verbunden sind, und insgesammt durch den an der 
letzten angebrachten Selbstscliuss erst dann zur Ex- 
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plosion gebracht werden J wenn die feindliche Co- 
lonne sich über ihnen befindet. 4) Neue Glühöfen 
für die Küstenbatterien unter freyem Himmel. Sie 
sind ganz nach denselben Grundsätzen und Dimen¬ 
sionen angefertigt, wie die im Fort von Cherbourg, 
aber mit einem Roste versehen, der den Luftzug 
befördert, und die Flamme dergestalt unter und 
über die Kugeln leitet, dass sie viel schneller und 
gleichförmiger in Gluth gerathen. Der ganze Ofen 
zusammt der ihn deckenden Schulterwehr kostet 
nicht über 8oo Livres ; und zufolge einer in Havre 
de Grace angestellten Prüfung wurden sämmtliche 
Kugeln anfangs in 55, nachher in 28 Minuten dar¬ 
in bis zum Weisglühen gebracht. 5) Eine neue 
Art spanischer Reuter, die zu gleicher Zeit als 
Bataillonswagen zu gebrauchen sind. 6) Recogno- 
scirung durch Luftballons. Sie wird insonderheit 
anempfohlen, um in der Geschwindigkeit daraus 
das umliegende Terrain aufzunehmen. 7) Schlauch¬ 
pontons , sowohl für einzelne Menschen, als für 
ganze Massen und Gesclmtzcolonnen. Sie sind von 
doppeltem wasserdichten Leder; die von grösserm 
Format werden in eine Carcasse von eisernen Sta¬ 
ben gesteckt, welche sich bequem zusammen und 
auseinander schlagen lässt ; sie sind mit einem 
Hahne verschlossen, und werden, so oft sie ge¬ 
braucht werden sollen, durch eine Pumpe, wie sie 
bey den Tyroler Windbüchsen gebräuchlich ist, 
mit Luft angefüllt. 8) Schwimmende Gontreminen. 
Sie bestehen aus einem hermetisch verpichten Ka¬ 
sten, von starken Balken, in Gestalt einer abge¬ 
kürzten Pyramide verfertigt, der in seinem Innern 
eine eiserne 48pfündige Karonade verbirgt, welche 
mit in die Höhe gerichteter Mündung, vertical auf- 
gestellt ist. Die Cülasse ruhet auf eiuem hphlen 
Boden, der durch einen eichenen Strebepfeiler von 
möglichst starker Dimension gestützt wird, um ge¬ 
gen den Riickstoss Widerstand zu leisten. Ein paar 
lange gekrümmte Hebel oder eiserne Federn ragen 
über die Maschine hinaus; ein starker Druck auf 
eine dieser Federn feuert sie mittelst eines Muske¬ 
tenschlosses ab. Durch ein paar Petardire (petar- 
diers-nageurs), die auf Schläuchen schwimmen, 
werden die schwimmenden Minen an Stricken un¬ 
ter dem Wasser fortgezogen, und dergeslalt an den 
feindlichen Schilfskiel geschleudert, dass durch die 
Erschütterung einer der besagten Federn die Karo¬ 
nade abgefeuert wird. Dreytausend solcher schwim¬ 
menden Petarden würden zwanzigmal weniger ko¬ 
sten als dreyssig Linienschiffe, und hin reichen, die 
grössten Flotten in einer Nacht zu zerstören. (Der 
Vf. sagt: die Engländer liätten diese „catamaiaus“ 
als eine von ihnen neugemachte Erfindung ange¬ 
wendet, nachdem er sie schon eilf Jahre zuvor un¬ 
ter dem Namen conlremines llottantes in einer Bro¬ 
schüre öffentlich bekannt gemacht habe, die den 
Titel fuhrt: Inventions militaires, fortifiantes etc. 
etc. ou Essais sur des moyens nouveaux offensifs 
et caches, inprimes ä Baris an IV.) 
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Dass fast eine jede dieser Erfindungen und 
\ orschläge auf den Grundsatz des Schwerpuucts 
zuruckgeführt wird, ist begreiflich, und allerdings 
erscheint er hey ihnen auch ein wenig mehr an 
seinem Oite, als in der Anwendung auf taktische 
und strategische Gegenstände. —, 

Weltgeschichte für die Jugend. 
Fortsetzung. 

Kurzer Abriss des PVissensw'drdigsten aus der 

Geschichte für das Volk und für Volksschulen, 

vornehmliph in den Herzogthümern Schleswig 

und Holstein, In drey Tafeln. Entworfen von 

C. F. Callis en, Doctor der Philosophie und Propst 

in der Propstey Hütten. Altona, bey Hammerich. 

in Fol. (4 Gr.) 

Es steht dieser Abriss mit den Abrissen des 
Wissens würdigst en aus der Erdbeschreibung und 
aus der Naturgeschichte in genauer Verbindung, 
di e der Herr V erfasset’ ebenfalls vor einiger' Zeit 
mit verdientem Beyfall herausgegehen hat. In 
Volksschulen kann die Geschichte, wie er mit 
Recht erinnert, entweder als Sammlung von Er¬ 
zählungen einzelner merkwürdiger Begebenheiten 
oder als kurze zusammenhängende Erzählung be¬ 
handelt werden. Das erste gibt den vorläufigen 
Unterricht in der Geschichte, das letztere die Ue- 
bersicht, die der schon nachdenkende Jüngling aus 
der Schule mitnehmen muss. Die letzte Art liegt 
bey diesen Tafeln zu Grunde, von denen die er¬ 
ste das Wissenswürdigste aus der Vaterlandsge- 
schicbte (Dänemarks und der dazu gehörigen Her- 
ZQgthümer) die zweyte Weltgeschichte, die dritte 
Religionsgeschichte enthalt. Auf der einen Seite 
der Erzählung ist die Zeitrechnung bemerkt, auf 
der andern siud die Namen der merkwürdigsten. 
Personen angegeben. Bey der ersten Tafel folgte der 
Herr Verfasser Sulim, Munthe, Mailing, bey der 
zweyten ßi edow, bey der dritten Henke’n und Sei- 
ler’n. Die Auswalü aber ist mit Einsicht, wie man 
erwarten konnte, gemacht, und aus der Weltge¬ 
schichte sind nur die allerwichligsten Veränderun¬ 
gen des Menschengeschlechts, die dessen Cultur und 
Sitten, den Handel und die Schicksale der Staaten 
angehen, gewählt. Hr. C. macht noch zu einem klei¬ 
nen Vaterland. Lesebuche Hoffnung, welches ausser 
einer kurzen Geographie und Erdbeschreibung sei¬ 
nes Vaterlandes, auch noch eine Sammlung der 
edelsten Charakterzüge der Bürger desselben ent¬ 
halten soll, und diess wird für niedere Volks¬ 
schulen gewiss nicht weniger brauchbar seyii als 
diese Tabellen. 
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Gelehrte Gesellschaften. 

Am 4. Januar d. J. hatte die königl. Societat der Wis¬ 

senschaften zu Göttingen ihre erste öffentliche Ver¬ 
sammlung in diesem Jahre. Hr. Prof. Tychsen hielt 
eine Vorlesung über die letzte Classe der Altpersischen 
Münzen: de numis veterum Persarum Commentatio III. 
qua regum Sassanidarum numi secundum ectypa Mion- 
neti et argenteos aureumque Gothanos et Gottingenses 
illustrantur. Der Hr. Verf. hatte diese schon früher 
ausgearbeitete Abli. zurückgehalten, bis er Hm. Vis- 
conti’s Iconographie Gr. erhielt, in der zwar nur Mün¬ 
zen von 7 Königen vom Sassan. Stamme aufgeführt 
sind, aber doch ein paar, die Hr. T. nicht kannte. 
Uebrigens stimmen seine Ansichten nicht immer mit 
denen des Hm. V. überein. Hr. T. hatte 47 Münzen 
der Sass. vor sich (4o Mionnetisclie Abdrücke, und 7 
Oi'iginale, wovon 3 silberne und eine goldne aus der 
Herz. Gothaischen Sammlung.) Eine vollständige Fol¬ 
genreihe der Münzen dieser Dynastie konnte er doch 
nicht erhalten. Die ersten Sassaniden-Miinzen haben übri¬ 
gens ein besseres Gepräge und deutlichere Schrift, als 
die Münzen aus den letzten Zeiten der Arsaciden, ver- 
muthlich weil die ersten Sassaniden gleich anfangs per¬ 
sische Künstler dazu brauchten; aber diese gute Be¬ 
schaffenheit der Sassaniden - Münzen dauerte doch auch 
nicht über 100 Jahre, und die spätem werden den 
letzten parthischen gleich. Die Könige, von denen 
Münzen ausgestellt werden, sind: 1. Artaxerxes I. Sil¬ 

bermünzen von zweyerley Gepräge, Kupfermünzen. 
1. Sapores I. Von dreyerley im Gepräge verschiedenen 
Münzen mit seinem Namen müssen die mit dem schön¬ 
sten und einfachsten Gepräge Sapores I. beygelegt wer¬ 
den: 9 Münzen von ihm, zwar sehr ähnlich, aber 
doch mit dreyfacher Verschiedenheit. 3.Hormisdas I. 
(271 n. C.) 4. Faranes I. Drey Münzen. Sie stellen 
vornehmlich die Wächter des heiligen Feuers sehr cha¬ 
rakteristisch dar. Ihre Bedeutung wurde erklärt. 5. 
Faran HI. Von ihm gibt es die mannichfaftigsten 
Münzen ■ manche scheinen Hrn. T. nicht currente, son¬ 
dern Gedächtnissmünzen zu sevn. 6. Sapores II. 
(3°9 — 381.) fünf Münzen werden ihm zugeschrieben. 
Durch härtere und flachere Manier vcrratlien sic den 
Verfall der Kunst. 7. Sapores III. (385—89.) Fünf 
s.lion bekannte, aber andern zugeschriebene Münzen legt 

Erster Band. 

Hr. T. ihm bey. Der noch grössere Verfall wird an 
ihnen sichtbar, und den Grund davon findet Hr. T. 
in der veränderten Münzstätte, da seit Sapor III. die Re¬ 
sidenz nach Ktesiphon oder Madain verlegt war. 8. Eine 
bisher unedirte Münze mit undeutlicher Schrift wird von 
Jesdegercl I. erklärt. 9. Eine auch noch unbeschrie¬ 
bene Münze, ohne Namen des Königs. 10. Zwey kleine 
Kupfermünzen ohne Schrift, einem frühem Sassaniden, 
vielleicht Narses I. oder Hormisdas II. zugehörend. Es 
gibt noch spätere Münzen von Abkömmlingen der Sas¬ 
saniden, die sich nach der arab. Eroberung Persiens 
in den Gebirgsgegenden behaupteten, mit fremden, 
nichtpersischen, Schriftzügen von di’eyerley Art. Un¬ 
geachtet 32 Könige der Sassaniden-Dynastie geherrscht 

haben, so findet man doch nur von den i3 erstem 
Münzen. Vielleicht sind sie wegen der schlechten Ar¬ 
beit nicht geschätzt worden, s. Gött. gel. Anz. 1812. 
i5 St. S i35 — 47. 

In derselben Sitzung theilte Hr. Prof. Haussmunn 

einen Nachtrag zu den am g. Nov. vor. J. vorgelegten 
Bemerkungen über den am Siintel entdeckten Schwe¬ 

felsäuren Strontian (s. Gött. g. Anz. 1811. S. 1873.) mit, 
in welchem von der Auffindung dieses Fossils in einer 
andern Gegend des Kön. Westphalen Nachricht gege¬ 
ben wurde, s. Gött. gel. Anz. 1812. 12. St. S. 114. 

Die philomalhische Gesellschaft zu Berlin hielt 
im Jan. ihre gewöhnliche Quartalsitzung, welche Ilr. 
Staats!-. Rosenstiel mul Hr. Prof. Ideler, als Director 
und Secretär eröffneten. Hr. Bendavid las ein Bruch¬ 
stück seiner Untersuchungen über den Pentateuch, die 
Religion der Hebräer vor Moses angehend, vor. Er 
wollte darthun, dass der Bl Schadai in der Bibel die 
Isis sey, dass Abraham und seine Nachkommen dem 
Sabäismus ergeben diese Gottheit verehrt hätten, und 
Moses erst den Jehova verkündigt habe. Ilr. Hofr. 
Klaproth theilte ein Fragment seiner Reise nach dem 
Kaukasus mit, und Hr. Prof. Fischer zeigte, dass man 
von den Kometen eben sowohl erfreulichen Einfluss 
zu erwarten berechtigt sey, als man unangenehme Fol¬ 

gen fürchte. 

Preisert Heilungen. 

Auf die von der italiän. Societät der "Wissenschul¬ 

ten, Literatur und Künste aulgegebene Frage über der 
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gegenwärtigen Zustand der Musik in Italien, ihre Män¬ 
gel und Missbrauche, und die Mittel ihnen abzuhelfen 
sind 6 Abhandlungen ein gegangen, von denen die des 
Kapellm. zu Venedig, Johann Augustin Perutli; den 
Preis erhalten hat und schon gedruckt wird, eine 
2weyte aber vom Kapellm. zu Borgo-Taro, Carl Ger- 

rasoni, der das Accessit zuerkannt worden, wird im 
2ten Bande der Acten der Societät erscheinen. 

Das von der Academia della Crusoa über 3 tos- 
canische Schriften gefällte Urtheil ist vom Kaiser Na¬ 
poleon bestätigt worden, so dass also der Preis von 
5oo Napoleon in 3 gleichen Theilen zuerkannt wor¬ 
den; l. dem Hrn. Micali aus Livorno, Verf. des 
Werks: L’Italia avanti il dominio dei Romani, 2. Ilrn. 
Prof. Rosini, Verf. des Gedichts: Le Nozze di Giove 
c di Latona, 3. Hm. ^ticcolzm zu Florenz, "Verf. des 
noch ungedr. Trauerspiels: la morte di Polissena. 

Fortsetzung des Berichts von den Arbeiten der 

Classe der Geschichte und Literatur im Natio¬ 

nalinstitut zu Paris d. 5. July 1811. 
Obgleich Barthelemy und andere Gelehrte bereits 

über die Topographie von Athen und vornehmlich die 
von Olympia geschrieben haben, so hat Hr. Gail 

doch nicht angestanden, neue Untersuchungen darüber 
anzustellen, die er der Classe mitgetheilt hat, und 
zwai zuerst über das ispov oder den geheiligten Platz 
zu Olympia und über das Hieran der Griechen über¬ 
haupt. JLarcher hatte schon in den Anmerk, zum 1. 
B. des Herodotus bemerkt, dass die Tempel der Alten 
von unsern Kirchen sehr verschieden und grosse von 
Mauern eingeschlossene Plätze gewesen sind, in wel¬ 
chen Höfe, Wohnungen der Priester, angebauetes Land 
zu ihrem Unterhalt u. s. f. sich befanden, und dass 
dieser ganze Umfang tepeyy hiess, so wie der eigent¬ 
liche Tempel vaos. Davon geht Hr. Gail aus,°und 
sucht darzuthun, 1. dass die Stadt Olympia nicht zwi¬ 
schen der Altis (oder Hieron) von Olympia, und 
dem Fluss Cladeus lag, 2. dass der Cladeus neben der 
Altis hin lief, 3. dass der Alplieus die Felder von 
Olympia von Nord-Nord-Ost nach Süd-Süd-West 
Durchschnitt, 4. dass der Altar, der Hippodromus, das 
Stadium, innerhalb der Altis, nicht ausserhalb, war, 
3. das3 die Altis der Schauplatz der zwischen eien Ar— 
kadiern und Eleem zur Zeit der Spiele vorgefallenen 
Schlacht war, 6. dass die Altis bedeckte Gänge ent¬ 
hielt, unter denen man spazieren konnte. Dass in 
dei Altis oder dem Uicron die Spiele gehalten wur¬ 
den, beweiset Hr. G. aus Virg, Georg. 3, 181. Pind. 
OL 3, 3o. mchvern Stellen des Pausanias, die mehrere 
Altäre, die Proedrie, den Hippodromus mit der Aplie- 
sis u. s. f. in die Altis setzen, Thucyd. 5, 4g. Er un¬ 
tersucht sodann die Stelle des Xenophon (Griech. Gesch. 
B. 7. C. 4 und 28.) wo von dem Angriff der Eleer 
«uf die Arkadier während der Feyer der Spiele 
die Bude ist. Er macht zufolge dieser Untersuchun¬ 
gen einige Abänderungen in der Vorstellung von der 
i opogr.tpliie Olympia s, 1. Es gab dort ein Hieron 

(nicht Tempel) des Jupiter fdas viele Gebäude in sich 
fasste, auch Altis genannt) und darin den grossen 
Tempel des Lrottes, wie ihn Xenophon nennt. 2. Eben 
so ein Hieron (geheiligten Platz) der Juno, Heräum, 
worin ihr Tempel war, 3. ein Hieron der Vesta (ihr 
geheiligtes Stuck Landes, Metrouni genannt.) wovon 
ihr Tempel einen Theil ausmachte, 4. ein Hieron der 
Lucina, worin vermuthlich auch Wohnungen und 
Betten für die Kranken, wie in dem Hieron des Aes- 
culap waren. Diese alten Hieron’s und ihre Gebäude 
(nicht blos die Tempel) dienten auch zu Zufluchtsör¬ 
tern für Unglückliche. 

Nach so vielen Schriftstellern über die römische 
toga blieben doch nach Winkelmann’s Bemerkung, 
noch manche Untersuchungen darüber übrig. Er selbst 
hatte auf eine falsch erklärte Steife des Dionysius von 
Flalicarnass eine unrichtige Dimension der toga gebaut. 
Hr. Mongez war ihm 1795 in dem Dictionnafre des 
Antiquites, einem Theil der Nouvelle eneyelopedie ge¬ 
folgt, aber er nimmt nunmehr diesen Irrthnm in einer 
eignen Abhandlung zurück. Fea hatte bereits Win¬ 
kelmanns Irrthum in einer Note zur italian. Ueberse- 
tzung der Gesch. der Kunst widerlegt, und dargetlian, 
dass der Schnitt der toga halbcirkelförmig gewesen sey. 
Man kann jetzt in Paris an dem berühmten tragischen 
Schauspieler Talma, so oft er den Manliua, Brutus 
oder Coriolan gibt, sehen, wie die toga gestaltet und 
mngehangen worden ist. So wie er sich dabey nach 
den alten Statuen gerichtet, so liat Hr. Mongez nach 
ihm die toga praetexta zeichnen lassen und erklärt: 
Die toga bestellt 1. aus einem Halbcirkel, dessen Dia- 
meter i5 ehemal. fiauzös. Fuss Lange liat, welches die 
Weite der toga ausmacht, 2. einem Segment des Cir- 
kels. Die Hobe der toga beträgt 10 F. 10 Zoll. Doch 
hatten nicht alle Togen dieselbe Höhe, Länge und 
Weite. Die einzelnen Theile der toga und die Arten 
sie zu tragen, werden nach 2 bro-nzenen Statuen der 
Florentin. Gallerie erklärt, die lacinia, der sinus, der 
umbo, Hr. Mongez versinnlichte seine Beschreibung 
noch mehr, indem er einen mit der toga von Talma 
bekleideten Menschen einfiihrte, an dem man auch alle 
die verschiedenen Arten des Wurfs zeigte. Nur für 
die Geschäfte des Friedens und für Aufziige war die 
toga brauchbar. Daher ihr Nichtgebrauch bey den 
Soldaten ; daher auch der cinctus Gabinus. Von der 
toga pura, candida, palmata oder picta u. s. f. Durch 
den Gebrauch der toga bey den Fechtern, wenn sie 
vor den Spielen den feyerlichen Aufzug hielten, wur¬ 
de die toga verächtlich, und nach dem Ende der Republik 
mit der lacerna und dem birrus vertauscht, doch scheint 
es, dass man erst unter Commodus angefangen habe, 
die toga weniger zu tragen, und erst unter Constan- 
tin und seinen Nachfolgern wurde ihr Gebrauch bloss 
auf die Gerichtshöfe eingeschränkt. Das Volk trug 
sic noch bey den öffentlichen Spielen bis auf Diocle- 
tians Zeit. Schon in den Zeiten der Republik hatten 
die Bürger sie bey den Saturnalien, ferner im Hause 
und bey den Arbeiten, wo sie hinderlich gewesen 
wäre, nicht getragen. Bey öffentlichen Mahlzeiten 
wurde sie auch getragen; auch die Todten bey den 
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.Leichenbegängnissen damit bekleidet. Noch wird von 

der trahea (einer Art Mantel, aber nicht eine toga, mit 
Agi'afle wie die chlamys oder paludanentum), der ephe- 
stris (bey den Griechen das was bey den Römern sa- 
gnm oder paMuanientum) gehandelt. 

Eine der Maler eyen auf einem Manuscript von 

Papyrus, das von den Franzosen in den Gräbern des 
allen Thebens bey der Aegypt. Expedition gefunden 
worden ist, hat Hm. Mongez veranlasst, sich iiber 
den Gegenstand, den diese Malerey darstellt (nach De- 
non bezieht sie sich auf die Ueberschwemmung Aegy¬ 
ptens durch den Nil, Hr M. Vergleicht sie mit einer 
etrusk. patera bey Winkebnann, wo Merkur eine Wage 
halt, und drey kleine Figuren abwägt, Psychostasie) und 
iiber die Stadt Theben selbst zu erklären, um die Idee von 
ihrer Grösse, die Homer gibt, zu vertheidigen. 

(Der Beschluss folgt.) 

R ii g e 

«ines diplomatischen und eines grammatischen 

Fehlers. 

Man findet jetzt in vielen deutschen, selbst poli¬ 

tischen, Schriften und Flugblättern S. M. den Kaiser 
Napoleon, Kaiser von Frankreich, genannt. Da 
aber Derselbe nicht nur in dem organischen Senatus- 
consuite, wodurch die kaiserliche Würde in Frank¬ 
reich eingefiihrt wurde, Empereur des Francais heisst, 
sondern sieh auch selbst in in allen seinen Deereten 
so nennt, so ist es ein offenbarer Verstoss gegen die 
Diplomatik, Kaiser von Frankreich statt Kaiser der 

Franzosen zu sagen. Auch sollten politische Schrift¬ 
steller wohl wissen, dass beyde Ausdrücke nicht ei- 
nerley Bedeutung haben. Eben so wenig würde man 
umgekehrt den König von Italien in einen König der 

Jtaliäner verwandeln dürfen, && Napoleon selbst sieh 
Boi d’Jtalie nennt. 

Einen andern, wiewohl nur grammatischen, Feh¬ 
ler findet man nicht minder häufig in jenen Schriften. 
Sie erzählen nämlich oft, es sey irgendwo eine Comite 

oder gar Comitee zur Untersuchung dieses oder jenes 
Gegenstandes ernannt worden. Da aber das französi¬ 
sche Wort, dessen man sich in diesem Falle bedient, 
le comite heisst, so muss es auch im Deutschen der 

oder das Comite heissen, wenn man nicht lieber das 
rein deutsche Wort Ausschuss brauchen will, das in 

den meisten Fällen jenem französischen vollkommen 
entsprechen wird. 

Krug. 

Nekrolog vom J. lSiii 

Am 21. Aug. starb zu Stockholm der berühmte 
Literator, Karl ChristopherSon Gjörwell, im 8i. J. d. 

Alt. Seine Literar. Sammlungen erhält sein Schwie¬ 
gersohn , Eindahl, in Norrköping. 

Den 2i. Dec. starb ztt Leipzig die Wittwe Jo¬ 

hanne Friederike Lohmann (geb. zu. Wittenberg 25. 

May 1749, Tochter des dasigen verdienstvollen Ilofr. 
und Prof. D. Ritter). Verfasserin mehrerer Gedichte, 
Schauspiele, Romane und anderer Schriften, die in 
Meusels Lexikon verzeichnet sind. 

Literarische Nachrichten. 

Man kannte schon aus mehrern einzelnen Schrif¬ 
ten den Zustand und Werth des russischen Bergbaues, 
aber vollständig ist man nun von ihm durch eine zu 
St. Petersburg 1810 (auf 92 S. in 4. mR 10 Tab.) 
herausgegebene Schrift des Hrn. Oberberghauptmau 11s 
und Ritters von Herrmann: Die Wichtigkeit des rus¬ 

sischen Bergbaues, unterrichtet. Die blühendste Pe¬ 
riode des russ« Bergbaues war vor 1782, ehe die Re¬ 
galität der auf den Besitzungen von den Privateigen- 
thümern sich findenden Minern aufgehoben wurde. 

Bey den Krons- und Privatbergwerken des russ. Reichs 
werden jetzt jährlich im Durchschnitte gewonnen: 
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Pud (ä 4o Pf ) Gold. 
— Silber. 
— Bley. 
— Kupfer. 
— Roheisen. 
— Stabeisen. 
— Vitriol. 

und die Einkünfte der Krone von der Metall - Produ¬ 
ction in sämtlichen Bergwerken betragen jährlich im 
Durchschnitt 6463535 Rub. Hr. v. Herrmann hat 
nicht nur um das russ. Bergwesen sich verdient ge¬ 
macht, sondern auch die Vaccination, die Buchdrucker¬ 
und Kupferstecher-Kunst in Sibirien eingeführt. 

Hr. Lic. Nemnich zu Hamburg hatte im ,8ten 
Bande seines Tagebuchs einer der Cultur und Industrie 
gewidmeten Reise (Tüb. 1811) sich über den Buch- 
und Kunsthandel zu Nürnberg nachtheilig geäussert. 
Dagegen sind erschienen: ^Einige Worte zur Widerle¬ 
gung der Darstellung des Kunst- und Buchhandels zu 
Nürnberg in Nemnich’s Reise durch die Schweiz und 
verschiedene Gegenden Deutschlands von D. Johann 

Earl Osterhausen, ausübendem Arzte zu Nürnb. I111 
Deeember 1811. 72 S. in 8. 

Man kannte ehemals den Peter Angelius Basgäus 

nur als Humanisten, Archäologen und Latein. Dichter 
(Poemata omnia Flor. i568. Cap. Int.) Nun ist auch 
seine Geschichte der franz. Besitznahme von Siena 
l553 und der Vertreibung der Franzosen 1555 durch 
Cosmo Herz. v. Florenz aus der Handschrift edirt wor¬ 
den. Petri Angelii Bargaei de bello Senensi Commen- 
tarius ad Cosimun Medicem, Etruriae ducem ex cod. 
Ms. Magliabechiano nunc •primuni in lucem edi- 
tus, notisquej illustratus a Domen. Morenio, l'lo- 
rentiae 1809. 8. LII u. 110 S. Voraus geht das Le¬ 

ben des Verf., der von seinem Geburtsorte, ßarga, 
den Beynamcn hat. 
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In Rom fährt man fort, die Ueberreste der alten 
Gebäude von den Umgebungen zu befreyen, sie auf¬ 
zugraben, die Säulen zu befestigen, und so weit es 
möglich ist, alles berzustellen. Das Forum Romanuin 
(Campo Vaecino) bekömmt jetzt eine ganz andere Ge¬ 
stalt). Die Ruinen des Tempels des Jupiter tonans, 
der Tempel Antoniris und der Faustina auf der via 
saci*a, der Friedenstempel, die gewölbten Gänge des 
Amphitheatri Flavii, die Ueberbleibsel des Fortunen¬ 
tempels, die Rotunde des Tempels der Vesta auf dem 
linken Ufer der Tiber, der Bogen des Janus, die Säule 
Trajans, die Reste des Concordientempels (abgebildet 
im Morgenbl. 32. S. 128.) sind völlig, sichtbar, in den 
Bädern des Titus veranlassen die fortgesetzten Nach¬ 
grabungen wichtige Entdeckungen. 

Hr. Prof. Joseph Ilager, kön. Bibliothekar zu May- 
land, hat in folgendem Werke: 

Illustrazione d’un Zodiaco orientale del Gabinetto delle 
medaglie di S. M. a Parigi, scoperto recentemente 
presso le sponde del Tigri in Vicinanza del 1’ autica 
Babilonia. Monumento che seiwe ad illustrar la sto- 
ria dell’ Astronomia cd altri punti interessanti d’ 
Antichita. Milano 1811. presso Destafani, Fol. e. fig. 

dargethan, dass diess am Ufer des Tigris entdeckte 
Monument einen uralten Thierkreis enthält, worin nur 
zwey oder höchstens drey Zeichen unsers Thierkreises, 
Scorpion, Steinbock und vielleicht der Widder (Lamm) 
sichtbar sind, und also die übrigen Zeichen unsers 
Thierkreises noch nicht erfunden waren, als dieser chal- 
däisch persische Zod. in Stein gegraben wurde. Den 
Stein selbst rechnet er zu den Meteorolithen oder den 
aus der Luft gefallenen Steinen, das Monument hält er 
für ein uraltes Bild der syrischen Gottheit, Elagabal. 
Noch sind manche Nebenuntersuchungen, z. B. über 
die Verehrung der Isis in Asien, und über das auf die¬ 
sen Stein gegrabene Scliifehen, Bild der Isis, einge- 

streuef. 

Anzeige. 

ln der nächsten Leipziger Ostermesse wird von 
mir im Verlage der Buchhändler He runter de und 
Schwetschke zu Halle erscheinen: 

Ganz neue theoretische uncl praktische Gramma¬ 
tik der englischen Sprache für die Deutschen. 

Die allgemein anerkannte Brauchbarkeit meiner 
englischen Sprachlehre, wovon drey Auflagen zu Ber¬ 
lin seit 1794 gedruckt und verkauft worden sind , war 
für mich eine Aufforderung, diese vierte durch eine 
gänzliche Umarbeitung zu einer noch grossem Voll¬ 
kommenheit zu bringen. Die achte, reine und rich¬ 
tige Aussprache, so wie sie nach dem Vorgang des 
englischen Kanzel- und Parlamentsredners, des Gelehr¬ 
ten und Geschäftsmannes auch der Deutsche haben 
muss, die genaueste Accentuation der Lautsylbe, vor¬ 
züglich des heryoiiautendcu Buchstabens, die Regeln 

zur richtigen Wortfügung; Beyspiele zur genauen Be¬ 
zeichnung der Verschiedenheit und Eigenheiten beyder 
Sprachen, kleine Aufsätze zum Uebersetzen aus dem 
Deutschen ins Englische, um sich mit jenen Eigenhei¬ 
ten noch vertrauter zu machen u. s. w., sind die 
Hauptgegenstände meiner neuen Bearbeitung gewesen, 
und die Kunstrichter mögen einst darüber entscheiden, 
ob und wie weit ich mein Ziel erreicht habe. Auch 
auf die Correctur verwende ich den möglichsten Fleiss, 
so dass man in dieser Sprachlehre nicht leicht etwas 
vermissen wird, -was das Wesentliche eines englischen 
Lehrbuchs ausmacht. Jetzt liegt mir nur noch ob, da 
das Buch einige Jahre gefehlt hat, den Lehrern, wel¬ 
che bisher dasselbe als Coinpendium gebraucht haben, 
so wie denen, die es künftig zu ihrem Leitfaden ma¬ 
chen wollen, im Namen der neuen Verlagshandlung 
Öffentlich anzuzeigen, dass, da dieselbe ihnen nicht 
zumuthen kann, für diese vierte veränderte Auflage 
eine neue Geldausgabe zu machen, solche erbötig ist, 
sie mit dem Exemplar unentgeldlich zu versehen, wel¬ 
ches sie sich unmittelbar oder durch ihren Buchhänd¬ 
ler von derselben abfordern lassen können. Uebrigens 
wird sie für den möglichst wohlfeilsten Preis sorgen, 
und solchen zu seiner Zeit öffentlich anzeigen. 

Ebers. 

Professor zu Halle. 

Anzeige für Juristen und Justizbeamte. 

In einigen Tagen erscheint in unserm Verlage: 

v. Rappard, F. JK. (Präsident) systematische 
Darstellung der franz. Prozessordnung und 
Gerichtsverfassung, lr, uv Band. gr. 8. 

D urch dieses Werk wird das Studium der franz. 
Prozessordnung für deutsche Rechtsgelehrte ungemein 
erleichtert werden, indem es alle Gesetze, welche in 
der Prozessordnung selbst blos nach chronologischer 
Ordnung, so wie sie erlassen worden, aufgestellt sind, 
hier nach einem aus der Natur der Sache abgeleiteten 
System zusammenstellt. Dieses Werk wird in einer 
vollständigen Uebersicht über das Ganze Licht und 
Klarheit verbreiten, und auch dasjenige umfassen, w'as 
in der Prozessordnung fehlt, und im code civil und 
code du commerce enthalten ist. Um dasselbe auch für 
den Rechtsgelehrten und Justizbeamten im Königreich 
Westphalen desto nützlicher und brauchbarer zu ma¬ 
chen, sind überall die Vorschriften und Abweichungen 
der westphäl. Prozessordnung mit aufgenonnnen, und 

der Gang des recht!. Verfahrens gezeigt, welcher dar¬ 
nach insbesondre Statt,findet. 

Der Pränumerationsprcis von 2 Rtblr. 12 Gr., der 
bey jeder soliden Handl. deponirt werden kann, gilt 
bis zur Jub. M. 1812. Der Ladenpreis wird beträcht¬ 
lich höher seyn. Duisburg, im Februar 1812. 

B ae de k e r und Kürzel. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 7. des M ärz* 58. 1812. 

Intelligenz - Blatt. 

Einladung an Naturforscher. 

Die fcais. kcn. Naturaliencabinetsdirection in Wien 

hat eine 

Nachricht von einer beträchtlichen Sammlung tliie- 

rischcr Eingeweidewürmer und Einladung zu einer 

literarischen Verbindung,, um dieselbe zu vervoll¬ 

kommnen und sie für die Wissenschaft und die 

Liebhaber allgemein nützlich zu machen, an Na¬ 

turforscher überhaupt und an Enthelmintliologen 

insbesondere, zu Wien bey Anton Strauss, 

auf 3i S. in gr. 4. drucken lassen und versendet. Sie 
bemerkt, dass kein Tkeil der Zoologie so lange unbe¬ 
arbeitet blieb, als die Lehre von den Würmern in 
den Körpern anderer Thiere. Franz Re di, Leibarzt 
des Grossh. Cosmo III. von Florenz war der erste, der 
sie zum Gegenstände seiner besondern Untersuchung 
machte, und i684 in italiän. Sprache Bemerkungen 
darüber herausgab. Er starb aber 1697, ohne einen 
Nachfolger zu hinterlassen. Ausser Leonh. Frisch be¬ 
schäftigte sich niemand mit diesem Gegenstände, bis in 
der 2ten Hälfte des vor. Jahrh. Pallas, (). F. Müller 
und Otto Fabricius (in der Fauna Grönlandica) ihre 
Aufmerksamkeit wieder auf die Eingeweidewürmer 

t O 

richteten. Durch eine Kopeuliagner Preisfrage 1780, 
auf welche die Preisschriften von Bloch und Cöze er¬ 
folgten, bekam die Sache allgemeineres Interesse. Nun 
erschienen mehrere Abhandlungen darüber, mehrere 
Verzeichnisse der bisher entdeckten Eingeweidewür— 
mer und Versuche, sie systematisch zu ordnen. Das 
neueste und vollständigste Werk ist: Entozoorum s. 
vermium intestinalium historia naturalis, auctore Car. 
Armando Rudolphi. Amstelod. 1808 u. 9. III. 8. Die 
Verfasser der Nachricht glauben, dass der Name en- 
thelmintha passender sey, als der Name entozoa. Sie 
erinnern, dass selbst das dem Rudolplüschen Werke 
angehängte Verzeichniss der untersuchten Eingeweide¬ 
würmer zeige, Avie viel hier noch zu thun sey, denn 
noch ist kaum der vierte Theil europäischer Thiere 

der Eingeweidewürmer wegen untersucht. Um so wich¬ 
tiger muss die bereits seit mehrern Jahren in Wien 
bestehende Anstalt zur Bearbeitung dieses Zweigs der 

Erster Land- 

Zoologie und die Aufstellung einer Sammlung von 
Eingeweidewürmern, welche alle bisherige an Reich¬ 
haltigkeit übertrilft, erscheinen. Den Grund dazu legte 
der jetzige Director dci' vereinigten k. k. Naturalicn- 
cabinelte in Wien , llr. Carl von Schreibers, der schon 

i8o3 anfing, sich diesem Studium zu widmen, und als 
er 1806 die Direction des Cabinets übernahm, nur 
eine kleine Sammlung von menschl. Eingeweidewür¬ 
mern liier vorfand, die er sogleich mit 80 Gläsern 
seiner eignen Sammlung bereicherte. Aul diesem Grund 
wurde mit Eifer fortgebauet, und kein Weg, um sich 
Thiere oder deren Eingeweide zu diesem ßehufe zu 
verschallen, blieb unbenutzt. Auch fehlte es nicht an 
der höhern Aufmerksamkeit und Unterstützung, deren 
Mangel oft die beslen Absichten und Unternehmungen 
in jeder Art scheitern macht, und eine Gleichgültig¬ 
keit und Kalte erzeugt, die jetzt jeder literar. Anstalt 
einen frühem oder spätem Tod zuziehen muss. Der 
Aufseher des Cabinets, Jos. Natterer d. ä. erhielt ein 
Erlaubiiissdecret, in allen kais. Jagdbezirken die zu 
diesem Zweck liötbigen Vögel schiessen zu dürfen. 
Selbst die Küchen grosser Häuser wurden täglich in. 
Requisition gesetzt, und die Eingeweide der dort ver¬ 
brauchten Fisch- und Vögel-Arten abgeholt. Die Menage¬ 
rie von Schönbrunn gab die dort gestorbenen Thiere an 
das Cabinet ab, und so hatte man auch die Eingewei¬ 
dewürmer ausländischer Thiere zu untersuchen Gele¬ 
genheit. Aus den Provinzen wurden dort einheimi¬ 
sche Thiere eingesandt. Hr. Job. Natterer , Practicant 
am Cabinette, benutzte seine naturhistor. Reisen 1806 
und 1807 ebenfalls dazu, hielt sich 1808 in Triest auf 
/um die vom Graf Savorgnan in Aegypten für das Ca¬ 
binet gemachte Naturaliensammlung abzuholen) und 

1809 u. 10 in andern Theilen der öslr. Monarchie, 
wo er überall die Eingeweidewurniersaminlung berei¬ 

cherte. Die Sectionen der Thiere haben fast ausschliess¬ 
lich die Cabinetscustoden, Jos. Natterer d. j. und D. 
Bremser gemacht Doch haben auch mehrere genannte 
einsichtsvolle Männer in und ausser Wien dergleichen 
veranstaltet. Ueber alle Untersuchungen wird ein Pro- 
tocoll «eführt, und davon sowohl als von dem tabel¬ 
larischen Register der untersuchten Thiere ist eine 
kleine Probe, aus der man die beobachtete zweckmäs¬ 
sige Methode erlernen kann, beygefügt. Angehängt 

sind noch: Index systematicus animalium a nobis ex- 
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ploratorum, liec non enthelminthorum in iisciem re- 

pertorum, locis, in quibus occurrunt, annexis; Index 

systematicus enthelmmthornni nostia in collectione 

exstantium, animalibus, in quibus reperiebantui, simul 

indicatis; Index entlielminlhorum ab aliis naturac 

scrutatoribus repertorum, magnam licet partem am- 

bi"uorum, a nobis desideratorurn. Alle Naturforscher, 

•welche an dem Gegenstände Interesse nehmen und 

Zergliederungen und enthelminthologische Untersu¬ 

chungen anzustellen Gelegenheit haben, Aerzte, Ana¬ 

tomen, Zoofcoinen und Entlielminthologen werden von 

der Direction aufgefordert, ihr ihre Beobachtungen, 

Entdeckungen und Eingeweidewürmer (durch Tausch, 

indem die Direction schon viele Doubletten besitzt) 

mitzutheilen, und so zur Vervollkommnung dieses 

Zweigs der Naturgesch. beyzutragen, wovon wir den 

glücklichsten Erfolg wünschen. 

Nachricht 

•von einer ganz besondern Seltenheit einer teutsclien 

Uebersetzung von Wilhelm Schaeffers, ge¬ 

nannt Di lieh, urbis ßremae et praefecturarii 

ejuas habet typus et Chronicon. 

Dieses in ziemlich gutem Latein, bis auf die Wör¬ 

ter in den mittlern und heuern Zeiten, wovon die al¬ 

ten Römer nichts wussten, geschriebene Chronicon der 

,Stadt Bremen, erschien nach Job. Phil. Cassels Bre¬ 

misch - historischen Nachrichten II. Band, pag. 458 zu¬ 

erst in Cassel 1602. 12. und ist überaus selten. Im 

ioDenden Jahre kam eine vermehrte Auflage heraus, 

ui welcher viele Nachrichten aus dem Kreftingiseheti 

discursu enthalten seyn sollen, daher kam der Verfas¬ 

ser (Conring) des gründlichen Berichts cap. 25. auf 

den Gedanken, Krefting sey der Verf. dieses Clironici 

(gewesen. Da aber Dilicli in seiner Unterschrift der 

.Dedicalion an den Rath und Bürgerschaft der Stadt 

Bremen, Cassellis Calend. Mart. jl6o3 seinen Namen 

nls Verfasser unterschrieben hat, so würde Dilicli ei¬ 

nen Diebstahl begangen haben, wenn diese Vermutbug 

nichtig wäre. Es ist daher weit wahrscheinlicher, dass 

er von Krefting viele Zusätze aus dem Bremer Stadt¬ 

archive erhalten hat. Hätte er die Quellen, woraus 

er schöpfte, richtiger angegeben, so licsse sich frey- 

lich alles genau bestimmen. 
Das Buch selbst ist sehr sauber gedruckt und mit 

Landcharten, die nicht blos die Stadt Bremen, son¬ 

dern auch andere Oerter angehen, auch mit andern 

Kupferstichen, welche die Stadt Bremen mehr als ein¬ 

mal nach ihren Veränderungen zeiget, versehen, und 

fangt mit dem Jahre 44g an und endiget sich mit i6o4. 
Die Erzählungen bey den Jahren sind sehr ungleich. 

Bey etlichen wird vieles angemerket, bey andern we¬ 

nig. bey andern gar nichts. In der 22 Seiten langen 

Vorrede wird von der Lage der Stadt Bremen und 

dem Gebiete derselben gehandelt. Darauf von den 

Chaucis und llansee-Städten, unter welchen Lübeck 

die erste, Coelln die andere, und Bremen die dritte 

genannt wird. Nachdem er der Bremischen Klöster, 

Abteien, Kathedralkirchen. und des Doms kürzlich Er¬ 

wähnung gethan, kommt er auf die Bremischen Bi¬ 

schöfe und Erzbischöfe. Nach der Vorrede folgt p. 1 

topographia ßremae, welche durch X Tabulas erläu¬ 

tert wird. pag. 29 folgg. findet man Nachrichten von 

Kirchen und andern Öffentlichen Gebäuden, Bischöfen 

und Erzbischöfen, von den Festungswerken, der Re- 

gierungsform, von Feuersbriinsten, von Händeln mit 

clcn Lief ländern, Stedingern, auch Saracenen u. s. w. 

innerlichen Unruhen, Privilegiis, Collegiis, vom Rath- 

hause, von der ßeyhülfe zu der Erbauung der Stadt 

Riga, vom Bcyslande, welchen die Bremer den Angel¬ 

sachsen geleistet, von Bündnissen, Vergleichen, von 

der Reformation und den Ilardenbergischen Streitig¬ 

keiten, mit beygesetzten Marginalien und Jahreszahlen, 

zusammen 291 Seiten mit dem Register, das zwar 

nicht ohne Fleiss gemacht ist, doch viel vollständiger 

seyn könnte. Diese Ausgabe besitze ich selbst, und 

sie gehört unter die seltnen Bücher, deren Daseyn von 

den meliresten bezweifelt wird. Ich muss daher dem 

Herrn Hofrath Strider in der hessischen Gelehrtenge¬ 

schichte III. B. pag. 86 widersprechen, der die Vogti- 

sche Angabe im Catal. Libr. rar. von i6o3 mit Slruv 

für unrichtig Ixält. Sie existirt wirklich und ist so 

beschaffen, wie ich sie ans eigner Ansicht angegeben 

habe. — Die dritte Ausgabe, die ich auch besitze, 

ist ebenfalls in 4., nnd enthält wie die 2te mit dem 

Register 291 Seiten. Die Dedieation an den Bremer 

Rath und Bürgerschaft ist unterschrieben, CasselUs 

Mens. Sextil. i6o4. Nach der Vorrede folgt aber 

noch P> ai fatio Cytnae Genislarum Succo Rubi Idaei 

humectatae chronicoque ßremensi Dilichiano conse- 

cratae ab Hermaimo Maiero Bremano. io£ Seite, und 

Senatui populoque Bremano, dominis et concivlbus 

suis obsernandis, honorandis von ebendemselben 10 

Zeilen, worauf wie in.der 2ten Ausgabe die iopogra- 

qdiia urbis ßremae anfängt. 

So selten nun die 2te Ausgabe seyn mag, so ist 

doch die deutsche Uebersetzung noch seltner, und viel¬ 

leicht ist das Exemplar das Einzige, das ich vor mir 

habe, denn eine Feuersbrunst verzehrte die andern, 

ehe der Abdruck geendigt war. Einen Titel hat mein 

Exemplar nicht. Es fängt gleich an, erster Theil der 

Bremer Chronik von dem Situ, Ort oder Lager, wie 

auch den Bequemigkeiten der stadt Bremen, pag. 1 — 7. 

Dann folgt pag. 8 die Anrede an die Leser, mit einer 

Landcharte, auf der in Norden Wagrien, im Süden 

Halberstadt und Regenstein noch stehen. Pag. 10. Be¬ 

richt von der ersten Tafel mit einer Charte bis zum 

Ausfluss der Weser, pag. 11 die 2te Tafel u. s. w. 

bis pag. 28 vom Bericht der loten Tafel. Pag 49 

gehet der 2te Theil von Gestalt und Form der Stadt 

Bremen, auch eigentlicher Beschreibung deroselben Ge¬ 

bäuden, an. Seite g3 ist eine Rolands - Säule abgebil¬ 

det. Pag. 43 folgt Bericht von der eilften Tafel und 

so fort bis pag. 55, wo sich das Werk mit dem Be¬ 

lichte der zwanzigsten Tafel endiget. Ob der Ueber- 

setzer absichtlich nur so viel hat drucken lassen, oder 
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ob das übrige verbrannt ist, kann ich nicht sagen. . 

Nachrichten von Dilichs Leben und Schriften siehe in 

J. P. Kuchenbeckers analect. Hassiacis P. VIII. pag. 

2*64 *_276. Von Seelen in Prdtjens Herzogth. Bre¬ 

men und Verden IV. B. pag. i3a — i3g. Strider hess. 

gel. Gesch. 3. B. pag. 84. folgg. 

Rotermund. 

Oe ff entliehe Institute. 

In Göttingen hat im vorigen Sommer das dasige 

chirurgische Hosjiila], das seinem Aeussern und In 

nern nach- zu den vorzüglichsten Bildungsanstalten 

Deutschlands gerechnet wird, durch die Vollendung 

eines schönen Anbaues sehr gewonnen. Neben der 

Wohnung des Directors steht nun ein Haus, das, mit 

dem Wohnhause des Directors durch ein Mittclgebäude 

verbunden ist, und zwey grosse neben einander lie¬ 

gende S<i!c enthält, wovon jeder 12 Betten fassen kann; 

aus dem einen gehet man in ein schönes, hohes, geräumiges 

und helles Operationszimmer, das in Form eines fünf“ 

eckigcn Thurms an das Hospitalgebäude angebauet ist, 

und in welchem 5 grosse und 3 kleinere Fenster sind, 

die Zuschauer aber auf einem Amphitheater stehen. 

Neben dein Operationssaale sind 2 Zimmer für Augen¬ 

kranke, so dass jetzt für 3o Kranke Platz ist, welche 

durch die Gnade des Königs unentgeltlich behandelt 

und gepflegt werden. Im untern Stockwerke ist das 

Auditorium und ein Zimmer zur Aufbewahrung der 

chirurg. Instrumente und Maschinen des Hm. Prof. 

Langcnbcck, und der Instrumente des verstorb. Prof. 

Heyer. Es ist auch ein zweckmässiges Badezimmer, 

eine Todtenkannncr, und ein Zimmer für den Geliül- 

Icn neben den Krankensälen, angebracht. Das Haue 

liegt frey, in einer schönen Gegend am Walle und 

hat einen grossen Garten. In der untern Etage des 

Wohnhauses des Directors sind 6 Zimmer für auswärtige 

Privatkranke, die besonders in Augenkrankheiten die 

Hülfe des Hrn. Directors suchen. 

Im Winterhalbj. 1809 — 10 besuchten 4o, im Som- 

merhalbj. 1810 5o, im Winterhalbj. 1810—11 52, 

im Sommerhalbj. 4q Studirende das Institut. Im Win¬ 

ter 1809—10, und im Sommer 1810 wurden 332 
Kranke behandelt, von denen 7 starben. Von Michael. 

1810 bis dahin 1811 wurden 35o Kranke behandelt. 

Von den wichtigsten Vorfällen gibt der Direetor des 

Instituts, Hr. Prof. Larigenbeck, im 16., 17., 18. u. 

19. St. d. Gött. gel. Anz. d. J. ausführliche Nachricht, 

vornehmlich von mehrern Augenoperationen. Im vo¬ 

rigen Jahre wurde 42mal die Staar-Operation, und 

zwar immer die Keratonyxis, mit dem glücklichsten 

Erfolge verrichtet. Sie wird gegen einige neue Ein- 

würfe in Schutz genommen. Dein 19 teil Stücke ist 

eine Abbildung und ein Grundriss dieses Hospitalge¬ 

bäudes beygelügt. 

Aus dem Göttinger botanischen Garten haben wir 

wieder Abbildungen neuer und seltner Pflanzen erhal¬ 

ten : Hortus Gottingensis s. Plantae novae ct fariores 

I Horti regii botanici Gotting, descriptae et iconibus il- 

lustratae opera FI. A. Schräder. — Fase. II. Tab. IX — 

XVI. gr. Fol. 
Auf der Sternwarte sind mehrere Beobachtungen 

des neuen Kometen bis in den Anfang des J. 1812 an¬ 

gestellt worden, s. Gött. gel. Anz, 1811 201. u. 1812 

i5. St. 

Beförderungen und Ehrenbezeigungen. 

Der bisherige Königl. preuss, Bergrath, Hr. Toussaint 
voll Charpeniier zu Breslau ist Anfangs dieses Jahres 

zum Oberbergrath beym Oberbergamt zu Bresslau, und 

zum Oberbergmeister von ganz Niederschlesien, mit 

erhöhetem Gclialt ernannt worden. 

Zu erwartende Werke. 

Herr Prof. Bekker, gegenwärtig zu Paris, gibt in 

kurzem eine Sammlung griech. Lexikographen und 

Grammatiker, die langst erwartet worden ist, bey Nauk 

unter dem Titel heraus: 

Anecdota graeca ex biblioth. Imp. Paris. 

enthaltend 1. die von Rulmken, Villoison, Bast be¬ 

nutzten Lexica des Codicis Sang er man., darunter ein 

antiatticistisch.es, ein syntaktisches, zwey rhetori¬ 
sche und Phrynichi Apparatus sopliist., 2. Dionysu 
Thracis Grammatica mit den Commentarien des Me- 

lampus, Stephanus, Porphyrius, Diomedes, Cliörobo- 

scus und verschiedener Ungenannten, 3. die Metrik 

des Draco Sli'atonic. (die aber noch früher in Leipzig 

vom Hrn. Prof. Hermann bearbeitet erscheinen wird), 

4 Miscellen : kleinere Aufsätze zur griech. Grammatik 

uncl Metrik; Inschriften, vornehmlich die von Four- 

mont auf seiner Reise gesammelten und immer noch 

ungedruckten (wenn man nur vqp. ihrer Echtheit si¬ 

cher überzeugt seyn könnte); Auszug aus des Johannes 

Siecliota Commentare über den Ilermogenes; 5. kleine 

Gedichte und Collationen ; 6. Anmerkungen des Heraus¬ 

gebers dazu. Wir wünschten wohl, dass auch aus den 
O ... 

Lexicis nur Auszüge, mit Auslassung dessen, was etwa 

schon im Photius, Etymol. M. und andern vorkömmt, 

gesehen würden, da es doch nicht angenehm seyn 
t> D # 7 # 0 

kann, dasselbe immer wieder zu linden; doch ist in 

der Ankündigung versichert, dass in einem der San- 

gerrnan. Lexika auf kaum 2 Bogen etliche 100 Cita- 

tionen, vornehmlich aus verloren- gegangenen Komi¬ 

kern, wie Kratimis, Eupolis, Alexis, Anaxandrides, 

Antiphancs , Araros, Epicliarmus , Tinostratus, Dipbi- 

lus, Philemon, Pliilippides Vorkommen. 
Während uns schon seit längerer Zeit eine neue 

Ausgabe des Plato von den Herren ProiF. Heindorf 
und Bökh angekündigt ist, für welche auch Hand¬ 

schriften verglichen worden sind, erhalten wir, nicht 

ganz unerwartet, die Ankündigung einer andern Aus¬ 

gabe, die, wenn sie vollendet seyn wird, ebenso sehr 

zmn Beweis dienen kann, dass das Studium des Plato 
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unter uns wieder aufgcblüliet ist, als sie dasselbe be¬ 

fördern wird: 

Platonis opera oninia graece et latiue, excerpta ex 

plurimis eodd. Mss. varietate lectionis, subiunctis II. 

Stephani integris, posteriorum nonnullorum selectis, 

F. A. Wolfii, J. Bekkeri atque aliorum continuis 

annotationibus, volumine singulari isagoges littera- 

riae rerumque ct verborum indicibus instructa. VIII 

Voll, in 4. min. XVI Voll, in 8. Berolini ap. 

Nauek. 

Hr. G. R. "Wolf hat schon vor einem beträchtli¬ 

chen Zeiträume an eine kritische Ausgabe des Plato 

gedacht, und das Unternehmen ist auch schon seit 

1807 hier und da bekannt geworden, aber durch man- 

clierley Zufälle aufgehalten worden. Jetzt versichert 

der Verleger, dass der kritische Apparat über alles 

Erwarten schnell zu seiner Vollständigkeit gediehen, 

und der Druck des ersten Bandes schon angefangen ist. 

Der verslorb. Alter in Wien, Hr. Boissonade zu Paris 

und A adere haben handschriftl. und anderweitige Bey- 

träge dazu geliefert. Der grieeh. Text wird nach mehr 

als einem Dutz. Handschriften (wohl nicht vom ganzen 

Plato) berichtigt erscheinen, eine neue lat. Uebers. und 

alle bedeutendere Varianten u. Amnerk. beygefügt erhalten. 

Die Stephanisehen sollen sämtlich aufgenommen werden, 

um die kostbare Steph. Ausgabe entbehrlich zu ma¬ 

chen. Der erstgenannte Herausgeber hat sich auf den 

Fall, dass er von dem Werke abgezogen werden soll¬ 

te, selbst einen Mitarbeiter, den jetzt in Paris sich 

aufhaltenden Hrn. Prof. Bekker, gewählt. Die beyden 

Ausgaben werden dem Inhalte nach einander völlig 

gleich seyn, und die in kl. 4. (vermuthlich in dem 

Format, wie Hrn. Geh. R. Wolis Comm. über den 

Phädon) mit grossem Typen ist nur für wohlhaben¬ 

dere Liebhaber und öffentliche Bibliotheken bestimmt. 

Neben beyden Ausgaben werden auch von Dialogen,, 

die zu Vorlesungen auf Schulen und Universitäten 

gebraucht werden, wohlfeile Abdrücke, in beydei’ley 

Format, ohne Anmerkungen erscheinen. 

Literarische Nachrichten. 

Der Oesterreichische Staat liefert in diesem Jahre 

fünfzehn politische Zeitungen und Intelligenzblätter 

(von denen 7 in Wien selbst erscheinen) und 16 li¬ 

terarische Zeitungen, Monats- und Wochenschriften, 

von denen 12 in Wien herauskommen. Unter den 

letztem sind: die Annalen der Literatur und Kunst, 

jetzt vom Hrn. Cons. Rath Giatz redigirt; die vater¬ 

ländischen Blatter, eine trefliehe Quelle für die Kemit- 

niss der Cultur Oesterreichs, das Archiv für Ei’dkim- 

de, Staats- und Kriegskunst, des Freyherrn von Lieh- 

tenstein Archiv für Welt-, Erd- und Staatenkunde, 

ihre Hülfswissenscbaften und Literatur, das deutsche 

Museum von Fr. Schlegel herausgegeben (dessen erstes 

Stück enthält: ein Gedicht von Steigenteseh, die Spra¬ 

che; Bruchstück einer liistor. Untersuchung über das 

Lied der Nibelungen, von A. W. Schlegel; zerstreuet© 

Blätter von Coli in; agronomische Briefe von Ad. Mül¬ 

ler; eine Recension von Jacobi’s Schrift: Von den 
göttl. Dingen und ihrer Offenbarung.) 

Es ist schon mehrmals bemerkt worden, dass die 

Romane und Schauspiele, in welchen Laster und Vei*— 

biechen jeder Art, mit den mannrchfaltigen Mitteln 

sie auszuüben, ins hellste Licht gesetzt und dichterisch 

ausgemalt weiden, da sie nur zu viele Leser und Le** 

serinnen finden, denen das Wilde und Unnatürliche 

leicht gefällt, die schädlichsten Folgen für die Mora¬ 

lität und bürgerliche Gesellschaft haben, und deswe¬ 

gen nicht geduldet werden sollten. Neuerlich ist nicht 

nur gemeldet worden, dass durch das Lesen von Schil¬ 

lers Räubern Jünglinge auf dem Gymnasium zu Bern, 

zu schrecklichen Verirrungen hingerissen worden sind, 

sondern es wird auch erzählt, dass ein Roman le Solitaire die 

I'rau Morin zu Paris und ihre Tochter zu einem ent¬ 

setzlichen Mordplan gegen Hrn. Ragouleau, der noch 

glücklich genug entdeckt wurde , veranlasst habe. Wird 

man denn nicht einsehen, dass schlafende böse Nei¬ 

gungen oit erst durch solche Lectüre erweckt werden, 

und dem Laster UuHsmittel und Wege gezeigt wer¬ 

den, die es sonst vielleicht nicht kennen lernen würde ? 

So wie der Code Napoleon und dessen Einführung 

in mehrern deutschen Staaten eine nicht geringe Zahl 

von grossem und kleinem Commentarien und Abris¬ 

sen veranlasst hat, so ist diess auch der Fall mit dem 

neuen bürgerl. und Criminalgesetzb. in den Österreich. 

Staaten. Den besten Commentax* über das allgemeine 

bürgei’l. Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erb¬ 

lande der Österreich. Monarchie hat Hr. Hofrath Edler 

von Zeiller, herausgegeben, und von ihm hat man 

auch eine Vorbereitung zur neuesten österr. Gcsetz- 

kunde ex’halten, aber seine Beyträge zur Gesetzkunde 

und Rechtswissenschaft hat er mit dem Jahr 1810 ge¬ 

schlossen, dagegen kömmt ein Neuestes Archiv für 

Gesetzkunde und Rechtspflege in den Österreich. Staa¬ 

ten von Herrn D. Pratobevera heraus. Hr. Appell. 

Rath Rospiersky hat eine kurze Darstellung der Ent¬ 

stehung des bürgerl. Gesetzbuchs herausgegeben, und 

Hr. Freyherr von Heinike ein Handbuch des Nieder¬ 

österreich. Lehnrechts. 

Herr D. Lamberti zu Dorpat hat berechnet, das* 

der in der zweyten Hälfte des vorigen Jahi'es so lange 

sichtbare Komet zwar bjj Mal kleiner als die Sonne, 

aber 17 Mal grösser als Jupiter, 25io4 Mel giösser 

als die Erde, 1255200 Mal gxösser als der Mond ge¬ 

wesen sey, und sein Volumen die vereinigte Gi'össe 

aller Planeten übei’treffe; auch behauptet er einen be¬ 

deutenden Einfluss desselben auf unsei’n Dunstkreis 

und die Witterung des vorigen Jahi*es. s. Herrnbsladts 

Bulletin des Neuesten und Wissenswürd. aus der Na- 

turwiss., X. B. S. 55 ff. 

Vor ein paar Jahren ist des Ihn Kaschie Abh. über 

unbekannte Alphabete und über die Hieroglyphen aus dem 

Ai'abischeu ins Englische übersetzt worden. Darin wird 

das in dem Processe der Tempelherren so wichtige Wort 

Rafamet erklärt durch den Weltgeist der alles beseelt. 

Da bey ist eine vierfüssige Gestalt. Morgen bl. 1811. 192. 

S. 766. 
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Am 9. des März. 1 812. 

Kunstgeschichte des Mittelalter?. 

Ilistoire de Part par les Monumens, depuis sa de- 

cadenee au IV« siede jusqu’ä son renouvellement 

au XVIe pour servil’ de suite ä l’histoire de Part 

chez les anciens, par M. Seroux d’Jgincourt. 

Paris und Strassburg bey Treuttel und Würz, bis 

jetzt 6 Lieferungen, jede zu 16—18 Kupfertaf. 

und einigen Bogen erklär. Text in gr. Fol. La- 

denpr. jeder Lief. 9 Thlr. 12 Gr. Subscriptionspr. 

7 Tlil. in Paris 20 Fr. auf gewöhnl. guten Papier. 

SS ir haben immer gehofft, es soll wenigstens ein 
Band vollendet werden, und deswegen gezögert, die 
frühem Helte des interessanten Werks, die seit dem 
Lnde des J. 1810 erschienen sind, anzuzeigen, aber 
unsere Hoflnung ist noch nicht erfüllt worden, und 
vii können, da die Lieferungen nicht ununterbro¬ 
chen fortgehen, sondern aus den drey verschiede¬ 
nem Abteilungen abwechselnd erscheinen, nicht er¬ 
warten, dass mit der 7len Lief, ein Band beendigt 
werden wird. Auch erscheinen che Lieferungen 
nicht, der ersten Ankündigung zufolge, von 6 zu 6 
Wochen, sondern in langem Zwischenräumen. Das 
ganze Werk nämlich ist auf sechs Bände in 24 Lie¬ 
ferungen angelegt, von denen 18 die 320 Kupfer- 
talelu, die sämmtlich in Horn unter den Augen des 
Vei f.y der seit vielen Jahren an diesem Werke ge¬ 
arbeitet hat, gestochen worden sind, die übrigen 6 
aber den Text enthalten sollen. Es ist in drey Ab¬ 
teilungen geteilt: Architectur (mit 73 Kupiert.), 
Sculplur mit 48 Taf. und Malerey mit 204. Der 
l ext, welcher einen Abriss des bürgerlichen, poli¬ 

tischen und literar. Zustands des griech. Reichs und 
Italiens vom 4ten bis 16. Jahrh., die histor. und be¬ 
urteilende E klärung der Kupfer, worin die Epo¬ 
che und der Styl der Monumente und ihr Einfluss 
auf den Verfall oder die Verbesserung der Kunst 
bemerkt werden soll, und die zur weitern Ausfüh¬ 
rung dienenden Erläuterungen enthalten wird, soll 
fcrst nach Vollendung der Kupfer geliefert werden. 
•Bis jetzt ist den Kupfern nur eine kurze Anzeige 
der Gegenstände beygefügt. 

Vor der ersten Liej. steht jedoch ein Discours 
prellminaire, worin Zweck und Plan des Werks, 
Gattung und Quellen der Denkmäler, worauf es ge- 
giundet ist, angegeben sind. Da mau nämlich für 

Ersttrr Bund. 

die Kunstgeschichte der ersten Periode (seit Erfin¬ 
dung der Kunst bis auf ihren Verfall) genug Werke 
besitzt, in denen die vorzüglichsten Monumente dar¬ 
gestellt und erläutert sind, (wiewohl uns doch noch 
immer ein solches zu fehlen scheint, in welchem 
nach des Vfs. Angabe, von jedem Volke und von 
jedem Zeitalter desselben die am meisten charakte- 
risirenden Werke der Kunst sämmtlich zusammen - 
gestellt wären), uud es noch leichter ist, für die 
dritte Periode der Geschichte der Kunst, seit ihrer 
Wiederherstellung, die Kunstwerke aufzufinden, aus 
welchen sich eine Geschichte der Kunst durch die 
Monumente, die einzige brauchbare Art die Kunst¬ 
geschichte zu studiren oder zu schreiben, Zusam¬ 
mentragen lässt: so entschloss sich der Vf. die 2te 
Periode, die Zeilen des Mittelalters oder des Ver¬ 
falls der Kunst zu bearbeiten, für welche bisher fast 
gar nichts geschehen war, und welche, der Un¬ 
förmlichkeit vieler Kunsterzeugnisse und des gerin¬ 
gen lnteresse’s wegen, das man überhaupt gewöhn¬ 
lich an jenen Zeiten nimmt, vernachlässigt wurde, 
so dass selbst viele Kunstmonumente derselben ih¬ 
rem Untergange nahe sind. Die Hindernisse, die 
sich bey Aufsuchung dieser Monumente entgegen 
stellten, schreckten den Vf. nicht ah, sondern mun¬ 
terten ihn vielmehr auf, diese Lücke, da es noch 
möglich war, auszufullen, damit man endlich ein¬ 
mal eine vollständige Geschichte der Kunst durch 
alle Jahrhunderte habe. Hr. S. d’A. fasste den Fa¬ 
den da auf, wo ihn Winckelmann fallen liess, bey 
Konstantin dem Grossen. Angenehm konnte frey- 
lich die Betrachtung so vieler geschmackloser Mo¬ 
numente nicht seyn, und wohl hatte der Vf. Recht, 
wenn er von Winckelmann sagt: Optiraam partem 
elegit. Er folgte übrigens stets der Chronologie 
und nahm daher kein Monument auf, dessen Zeit 
sich nicht bestimmt angeben liess, oder doch höchst 
wahrscheinlich angegeben werden konnte. Ausser¬ 
dem sah er bey der Auswahl der Monumente auch 
auf solche, die über Thatsaclieu, Sitten, Gebräu¬ 
che, Paläographie einiges Licht gehen konnten. Er 
erinnert zugleich, dass so wie in frühem Zeiten 
die Kunst ihre Vervollkommnung den Fortschritten 
mehrerer Wissenschaften verdankte, eben so auch 
in den spätem Zeilen die Künste dem Schicksale 
der Wissenschaften folgten. Eine andere allgemeine 
und gewiss sehr richtige Bemerkung ist, dass die 
vielen Muthrnaassüngen, gewagten Ideen und Irrt Im¬ 
mer der Anliquarier und anderer Gelehrten über 
KünsLe und deren Principieu und Geschichte daher 
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riiliren, dass sie oft die Denkmäler nicht vor Au¬ 

gen hallen. 
Die erste Lief, selbst ist der Architectur ge¬ 

widmet, deren erste Abtheilung die Zeit vom Ver¬ 
fall der Kunst im 4. Jalirh. bis auf die Einführung 
des gotliisclien Systems in sich begreift. Vorausge- 
schickt sind auf der I. 'I’af. Plane und Siiicke eini¬ 
ger Tempel aus Athen, Rom und Nismes (nach Le 
Roi, Desgodetz und Cierisseau) um die Votlkom- 
nieuheit der alten Architectur darzustellen. (An den 
ganz verkleinerten Abbildungen ist nicht viel zu er¬ 
sehen). II. T. Anfang des Verfalls der Baukunst 
unter dem Septimius Severus (nach einem ägypl. 
Basrelief), Diocletian (sein Pallast, Tempel, Bäder) 
und Konstantin (von seinem Triumphbogen). III. 
Ansicht des Innern eines Hofes von Diocletians Pal¬ 
last. IV. Die ßasiiiea des heil. Paulus, ausserhalb 
der Mauern Roms, in ihrem verschiedenen Zustande 
seit ihrer Stiftung im 4. Jalirh. bis jetzt. V— VII. 
Einzelne, zum Th eil schön gearbeitete, Theile des 
Schiffs dieser Kirche. VIII. Basilica der heil. Agnes, 
ausserhalb der Mauern Roms; Kirche der heil. Con¬ 
stantia in Rom (gewöhnlich Tempel des Bakchus 
genannt), ein alter Tempel in die Kirche der Maria 
maggiore verwandelt zu Nocera de’ pagani, auf dem 
Wege von Neapel nach Salerno; sämmtlich aus dem 
4. Jalirh. Plan der Kirche des heil. Martin bey 
Bonu; die Zeichnung verdankt der Vf. dem Lord 
Camelford. IX. Tableau der vornehmsten sowohl 
heidnischen (ägyptischen u. a.) als christl Katakom¬ 
ben (5o auf einer Tafel, man kann errathen, wie 
im Kleinen dargestellt). Besser sind X. XI. die Ka¬ 
takomben oder etruskischen Hypogäen des alten Tar- 
quinia bey Corneto, mit kurzer Erklärung der Ver¬ 
zierungen und Wandmalereyen, die wohl nicht im¬ 
mer richtig ist. Der Vf. verdankt die Zeichnungen 
dieser Souterrains dem Schottischen Architect und 
gelehrten Antiquarier Byres, der diese Alterthümer 
schon vor vielen Jahren hat sorgfältig zeichnen und 
auf eine grosse Zahl Kupferplatten stechen lassen, 
unter welchen er dem Vf. die auswählen liess, die 
er hier mitgetheilt hat. Der Vf. hat den Stich mit 
den Originalen selbst verglichen, und'in Ansehung 
der Gegenstände ihn richtig gefunden, aber der Slyl 
der Zeichnung schien ihm verbessert und nicht den 
Charakter zu haben, der den Etruskern eigenthiim- 
licli ist. XII. Grabmal der Seipioneu (1780 aufge¬ 
funden), Urne oder Sarkophag des L. Cornelius 
Scipio Barbatus; andere Urnen; Katakombe des h. 
Hermes bey Rom auf der via Salaria; Grab des 
Heil, in einen Altar verwandelt. XIII. Capellen u. 
Ora loilen der Katakomben, deren in die christl. 
Kirchen iibergetragene Formen dort die der allen 
Architectur verändert haben. (Darunter ist auch das 
Grab K. Friedrichs II. zu Palermo, das Grab des 
Gottfried von Bouillon in einer Capelle des Calva- 
rienberges zu Jerusalem.) XIV. Plane der Kirche 
des h. Silvester und Martin zu Rom, Bey spiel ei¬ 
ner über einem unterirdischen Oratorium erbaueten 
Küche aus dem 4. Jahrh. Durch einen Fehler des 
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Kupferstechers ist auf diese Tafel auch ein Stück 
eines alten Karnieses in der Kirche-des heil. Nereus 
und Achilleus gekommen. XV. Kleine Kirche der 
hh. Nazarius und Celsus zu Ravenna, Nachahmung 
einer alten unterirdischen Sepulcral - Capelle, aus 
dem 5. Jahi •h. XVI. Kirche des h. Clemens zu Rom, 
am besten erhaltenes Muster der Einrichtung der 
ersten Kirchen, 5. Jahrh. Die einzelnen Theile wer¬ 
den erklärt. XVII. Pallast, Kirchen und andere Ge¬ 
bäude aus dem Zeitalter Theodorichs, zu Terracina 
und Ravenna, (0. 6. Jahrh.) XVIII. Theodorichs 
Mausol. zu Ravenna, jetzt S. Maria de la Rotonda. 
Weder bey diesen noch bey den Gebäuden auf der 
vorhergehenden Tafel findet man das, was zum 
Charakter der goth. Baukunst gerechnet wird, wor¬ 
aus erhellt, wie unrecht man thut, dass man den 
Gothen die Erfindung dieser Art von Architectur 

beylegt. 
ln der 4ten Lief, wird diese Abtlieilung fort¬ 

gesetzt. T. XIX. Plane und einzelne Theile der 
von Narses im 6. Jahrh. wiederhergestellten Brücke 
Salaro über den Anio (Teverone) unweit Rom, mit. 
den Inschriften daran. Mau hatte bisher von dieser 
Brücke, wie von dem Mausoleum Theodorichs noch 
keine Zeichnungen und Kupfer. XX. Alter Tem¬ 
pel zu Calfarella, 2 Meilen von Rom vor dem Se- 
bastiansthore, eines der ersten Beyspiele eines in 
eine christl. Kirche Verwandelten heidnischen 'Tem¬ 
pels aus dem 4. Jahrh. Franz Piranesi, der in s. 
Raccolta de’ Tempi antichi eine Abbildung davon 
geliefert, hält es für den Tempel der Ehre und Tu¬ 
gend. XXI. Kirche des heil. Petrus in Ketten, Bei¬ 
spiel einer Kirche mit antiken Säulen aus dem ölen 
Jahrh XXII. Kirche des heil. Stephanus auf dem 
mons Coelius, ein alles in eine Kirche im 5. oder 
6. Jalirh. verwandeltes Gebäude, nebst der Münze 
Nero’s, woraus man schliesst, dass es ursprünglich 
ein ölfentl. Kaufplatz gewesen sey. Von dem Verf. 
ist diess Gebäude genauer untersucht worden, als 
von seinen Vorgängern. XXIII. Kirche des h. VU. 
talis zu Ravenna, unter Justinians Regierung erbaut, 
nach Zeichnungen, die aus dem Orient kamen, nebst 
Planen zweyer ähnlichen Gebäude zu Rom und zu. 
Canossa. XXIV. Formen von Kirchen in Italien, 
und Styl der Baukunst unter der Regierung der 
Lombarden im 6 — 8. Jahrh. Verbessert wurde die 
Baukunst unter Carl dem Gr. im 9. Jahrhund» und 
durch die PLaner im 10. und 11 teil. Mehrere Plane 
und Theile von Kirchen (45) aus diesem und dem 
12 Jalirh. T. XXV. Auf XXVI. Die Sophienkir¬ 
che zu Konstantinopel, die St. Marcuskirche zu Ve¬ 
nedig und andere. XXVII. Allgemeine Darstellung 

• des Verfalls der Baukunst im Morgenlande, an dem 
Sonnentempel zu Palmyra (5. Jahrh.) der colum- 
11a Constantini, dem Triumphbogen zu Salonichi u. 
andern Monumenten. XXVIII. Letzter Grad des 
Veifalls der Architectur in den westl. Ländern, in 
Italien, im i5. Jahrh., an meinem Kirchen gezeigt. 
XXIX. Klostergebäude, besonders das Kloster des Ji. 
Scholasticus zu Subiaco bey Rom, 10. Jalirh. (Zu den 



469 1 8 I 2* 
März, 470 \ 

folgenden Kupfern fehlt noch die Erklärung) XXX. 
Grundrisse der Klöster des h. Johannes Laterauen- 
sis und h. Petrus ausser den Mauern Roms. XXXI 
_XXXIII. Säulen und Theile des zuletzt genannten 

Klosters, liehst einigen Mosaiken. XXXIV. Plane 
und Theile des Hauses von Crescentius oder Cola 
di Renzo, genannt Haus des Pilatus, zu Rom im 

Uten Jahrli. 
Die zweyte Lieferung fängt die Abtheilung der 

Sculptur an, und der erste Theil stellt den Verfall 
der Sculptur vom 2. bis i3. Jahrh. auf. Wieder 
geht auf der I. T. eine Auswahl von (02) der schön¬ 
sten Denkmäler der alten Bildhauerkunst (in Sla- 
liien, Büsten und Reliefs) voraus, aber wie können 
wohl diese Sedez- Bilderchen eine hohe Idee von 
dem Apollo di Belve !ere, der Venus di Campidog- 
lio u. s. f. geben? Sehr füglich konnte diese Tafel 
wegbleiben. II. Vergleichung der Basreliefs an den 
Triumphbogen des Titus, Septimius Severus und 
Konstantin. III. Statuen des Bisch. Hippolylus, Kon¬ 
stantins, seiner Söhne; Büsten, Reliefs und andere 
Werke des 4. Jahrh. IV. Begräbnissurnen und Sar¬ 
kophagen, die man in den Katakomben von St. Ur¬ 
ban und Torre-Pignattara bey Rom gefunden hat, 
aus dem 4. Jahrh. Von einem Sarkophag erhält 
man hier den ersten Ku, ferst ich. Auf einer Säule 
in der Mitte desselben ist die Gruppe des Amor u. 
der Psyche vorgestellt. In den Winkeln des>elben 
sind zwey Figuren in Lebensgrösse angebracht. V. 
Basreliefs und Verzierungen verschiedener Sepulcral- 
Urnen aus den Katakomben der erstem Jahrh. VI. 
Noch andere (zum Theil mytholog.) Reliefs auf sol¬ 
chen Urnen (darunter auch eiue unedirte, ingleichen 
der Sarkophag des Junius Bassus). VII. Figuren 
und Inschriften auf Sepulcralsteinen der Katakom¬ 
ben. Meli ere Figuren sind sogenannte Orantes. 
VIII. Mehrere Gegenstände, die auf den Begräbniss- 
Denkmäiern dargestellt sind,, Inschriften, Gerät¬ 
schaften. Einiges gehörte zu der Sammlung des 
\ fs., der es in dem Museum Christianum des Va- 
ticans deponirt hat. IX. Silbernes Kästchen, Büchs- 
geu zu Wohlgerüchen und andere zur Toilette ei¬ 
ner röm. Dame gehörige Stücke, (von Visconti zu¬ 
erst 1790 bekannt gemacht, auch von Böttiger in 
der Sabina erläutert.) X. Basreliefs von dem Pie- 
destal des von Theodosius I. im Hippodromus zu 
Konstantinopel aufgerichleten Obeliskus: Münzen 
derselben Zeit. XI. Pi&lestal und ein Theil der 
Basreliefs der columna Theodosiana zu Konstantino¬ 
pel. XII. Basreliefs aus griech. und latein. diptychis 
und andern Werken aus Elfenbein vom 4. bis 11. 
Jahrh. (Nach den Jahrhunderten und der griech. 
und latein. Schule abgetheilt, die meisten aus Gori 
Thesaurus Diptychorum, einige neue, wie ein griech. 
aus dem 9. Jahrh. die Geb. Christi vorstellend aus 
des Vfs. Sammlung.) XIII — XVI. Hauptthor der 
Kirche des h. Paulus extra rauros zu Rom, mit Fi¬ 
guren die in Bronze eingegraben, und in Silber da- 
jnascirt sind, ein zu Konstantinopel im 11. Jahrh. 

ausgeführtes Werk. Die Pforte ist von Holz, aber 

auswärts, das ist von der Seite des Eingangs-Vor¬ 
hofs, ganz mit bronz. Blechen, von ungefähr drey 
Linien Dicke, bedeckt, das Ganze ist in 6 gleiche 

Theile der Breite und 9 der Höhe, zusammen also 
54 Felder getheilt, welche Figuren oder Inschriften 
eingegraben enthalten. Die Gegenstände sind aus 
dem N. T., der Gesell, der Maria und Jesu genom¬ 
men. Die Figuren sind nicht Relief, sie sind gleich¬ 

sam in Umrissen gezeichnet und in die Bronze ein¬ 
gegraben und mit Silberfäden ausgelegt, wie die 
Buchstaben der griech. Inschrift, aber Zeit und Hab¬ 
sucht haben das Silber meistens weggenommen. Da 
Ciampini das Ganze schon vorgestellt hat, so hat 
Hr. S. d’A. sich nur auf einige wesentliche Stücke 
eingeschränkt, aber doch 8 JLafeln damit angefüllt. 

Denn in der fünften Lieferung, welche die Ab¬ 

theilung der Sculptur fortsetzt, stellt dieX\ II- XIX. 
T. noch Figuren dieser Pforte dar, und auf der XX,. 
sind einige Figuren in der Grösse der Originale od. 
auch mehr vergrössert, und einige Inschriften unu 
Schriftzeichen gestochen (griechische, arabische und 
lateinische) mitgetheilt. XXI. Verschiedene Basre¬ 
liefs und Sculpturen in Marmor, getriebene Arbeit 
in Silber und Bronze, aus dem 12. Jahrli. (aus v\er- 
ken von Marangoni, Schöpflin und Anderen). XXI i. 

In Holz ausgeführle Basreliefs aii der Pforte der 
Kirche der h. Sabina in Rom, io. Jahrh. VYedei 
das Ganze noch die einzelnen 1 heile waren bisliei 
in Kupfer gestochen und erscheinen also hier zum 
erstenmal. XXIII. Das Ciborium (Tabernakel) über 
dem Hauptaltar der Kirche des h. Paulus extra mo¬ 

ros, bisher noch unedirt. Ein Arnolphus wird aut 
der Inschrift als Verfertiger genannt, wahrscheinlich 
Arnolphus da Lapo, der florentin. Künstler diesei 
Zeit. XXIV. Mausoleum des Cardinal Gonsalvo, 
Bisch, von Albano, in der Kirche S. Maria maggiore 
zu Rom, im i5. Jahrh. wovon man aucli bisher noch 
keine Zeichnung hatte. XX\ . Die cufisch-arabische 
Himmelskugel des Mus. Borgianum zu Velletri, von 
Assemani 1790 bekannt gemacht. XX \ I. Verschiedene 
Werke der Sculptur (an der Zahl 58), die in Italien 
vom 5. bis 15. Jahrh. sind executirt worden. (Dar¬ 
unter aucli die Krone Agilulls, Kön. der Lombai — 
den, die sogenannte eiserne Krone der Könige von 
Italien, mehrere Reliefs, Statuen, darunter auch vier 
volskische Reliefs von terra cotta aus dem Borgian. 
Museum von Becchetti bekannt gemacht, hier wie¬ 
derholt, um Vergleichungen zwischen der Kindheit 
und dem Greisesalter der Kunst anzustellen. Einige 

Reliefs, eine Stalüe und andere Figuren, erscheinen 
hier zum erstenmal. Zweyter J heil. \Y ie der ent¬ 
stehen der Sculptur im 15. Jahrli. T- XXV II. Statuen, 
Reliefs und Münzen aus dem 12. 10. u. i4. Jahrli. 
(eine zuerst hier gestochene sitzende Statiie K. Frie¬ 
drichs II. und unedirte Goldmünzen desselben aus des 

Hi n. Franz Carelli zu Neapel Sammlung). XXVIII. 
Mausoleum der Familie Savelli in der Kirche S. 
Maria dell’ ara caeli zu Rom (und antiker Sarko¬ 
phag, vorher noch nicht in Kupfer gest.). XXIX. 
Scnipturarbeiten ander Zahl} ausserhalb Italicus 
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vom Anfang cles Verfalls der Kunst bis zum i4ten 
Jahrh. ausgeführt. (Nordische, französische, deut¬ 
sche, englische, aus andern Werken wiederholt.) 
XXX. Mausoleum des K. Robert und andere Denk¬ 
mäler (Statuen, Münzen, ziun Theil unedirte, Bas¬ 
reliefs) des Hauses Anjou i3. u. i4. Jahrh. XXXI. 
Basrelief des Grabmals der Königin Sancha von Ara- 
gonien in der Kirche Santa Maria della Croce zu 
Neapel, i4. Jahrh. (bisher durch Kupferstich noch 
nicht bekannt. Masuccio soll der Verfertiger der 
beyden Basreliefs seyn. Von ihm rührt auch das 
Mausoleum Roberts her). Dritte? i/i&il• Eineue— 
rimg der Sculptur von Ende des io. bis Anfang cles 

Jahrh. Erste Epoche. XXXII. Werke des JSi- i(t 
colaus von Pisa und seiner Schüler, im i5. u- i4. 
Jahrh. (den Anfang aber macht das Basrelief eines 
antiken Sarkophags zu Pisa, weil es dem Nicolaus 
und audern zum Muster bey der wierderaufieben- 

den Sculptur diente.) 
Die dritte Lieferung eröffnet die Abtlieilung 

der Malerey. Erster Theil, Verfall der Malerey 
vom 2. bis 14. Jahrh. Frescomalercy. Voraus geht 
T. I. eine Auswahl von einigen (18) der besten an¬ 
tiken Malereyen (noch winziger, als in manchen 
Almanachs). II. Arabesken und Caricaturen, er¬ 
ster Grad des Falls der Kunst (aus den Here ul. Ma- 

lereyen, den Bädern des Titus u. a. )• UI. Einige 
andere (bisher pnedirte, nun durch Callet nach Pa¬ 
ris gebrachte) alte Malereyeu derselben Art, komi¬ 
sche oder satyr. Scenen darstellend. IV. Malereyeu 
aus den Thermen des K. Konstantin, 4. Jahrh. (nach 
Turnbull und Beilori). V. Malereyeu des Grab¬ 
mals der Nasonen und anderer heidnischer Kata¬ 
komben, welche zu Mustern für die christl. dienten. 
VI. Malereyen verschiedener alter Begi äbnisskam- 
mern und christl. Katakomben im 2. Jahrh. (Dar¬ 
unter befindet sich eine 1780 in Gegenwart, des Vfs. 
entdeckte Begräbnisskammer mit ihren Malereyen, 
deren Bekanntmachung um so wichtiger ist, da diess 
Monument seitdem ruinirt, und nicht mehr zu se¬ 
hen ist. VII. Malereyen ums J. 1799 in einem I heil 
der Katakombe der Priscilla entdeckt (unedirt), 2tes 
Jahrh. VIII. Malereyen aus den Katakomben des 
h. Saturnin und des'li. Calixtus, vom Ende des 
5. Jahrh. (zum Theil neu nach den Originalen ge¬ 
zeichnet). IX. Malereyen der Katakomben des h. 
Marcellin, des Crucifix, und des h. Lorenz (die 
letztem sind erst 1780 (entdeckt, und erscheinen hier 
zum erstenmal, die erstem sind nach dem Original 
neu gezeichnet, und besser als bey Aringhi daige¬ 
stellt). X. Malereyen des Cömeteriutn des h. Pon- 
tian und anderer Katakomben aus dem 6. bis 8ten 
Jahrh. (aus Aringhi, Bosio und Boldelti, aber auch 
wieder einige unedirte). XI. Malereyen verschied- 
uer Katakomben in Rom und des h. Januarius zu 
Neapel. (Die zuletzt genannten, welche besser noch 
als die römischen, den Zustand der Kunst vom Ur¬ 
sprung des Christ, bis zum 11. Jalirh. darsteljcn, 
existirten noch 1781, sind von Pelliccia (im 5. Ih 
seines Werks de politia eccl.) beschrieben t lüer zum 

erstenmal in Kupfer gestochen.) XII. Verschiedene 
al fiesco in den Katakomben oder auf Glas ausge- 
lülnle Malereyen (sehr viele unedirt). Mosaik- 
Malerey. XIII. Auswahl der schönsten Mosaiken 
des Alterthurns (und einige spätere aus den Kata¬ 
komben und dem Museum Borg, hier zum ersten¬ 
mal). XIV. XV. Mosaikmalereyen der Kirche S. 
Maria maggiore mit den Reliefs der columna Tra- 
jani verglichen. XVI. Mosaikmalereyen aus ver¬ 
schiedenen Kirchen Roms und Ravenna’s, 4. bis 6. 
Jahrh. XVII. Folge dieser Malereyen aus dem 7. 
bis 9. Jahrh. XVJ1I. Andere Mosaikmalereyen aus 
den Kirchen von Rom, Venedig und Florenz, 10. 
bis i4. Jahrh. (aus verschiedenen Werken nach¬ 
gestochen). 

Mit der sechsten Lieferung fängt die Miniatur- 
Malerey in Handschriften an. XIX. Miniaturen, 
piuer griech. Handschrift der Genesis, in der kais. 
Bibi, zu Wien, 4. oder 5. Jalirh. (das erste ist nach 
einer vom Original genommenen Zeichnung gesto¬ 
chen, die folgenden verkleinert). XX. 45 Miniatu¬ 
ren aus der Vatican-Handschrift des Virgils, 4. 
oder 5. Jahrh. (Sie enthielt 5o, aber 5 sind jetzt 
verloschen, 49 hatte Bartoli noch 1677, aber sehr 
verschönert und untreu den Originalen, dargestellt, 
mit Beyfügung von 6 Gemälden aus einer andern 
Handschi*, des Virgils. Die Kupferplatten von Bar¬ 
toli sind letouehirt öfters wieder abgezogen worden, 

m neuesten 1782.) Auf der XXI — XXV. T. lie¬ 
fert Hr. S. d’A. diese Malereyen genauer, nach den 
Originalen sorgfältig gezeichnet und mit pünctlicher 
Nachahmung der Buchslaben der Inschriften. XXVI. 
Miniaturen aus einer griech. Handschrift des Dios- 
korides zu Wien, 6. Jahrh., und noch aus einer 
zweyteu des Dioscor. ebendaselbst. XXVII. Minia¬ 
turen einer syrischen Handschrift der Mediceischen 
Bibi, zu Florenz, 6. Jahrh. (nur 5 von 26). XXVIII. 
Miniaturen aus einer griech. Handschrift des Vaii- 
cans, Josua’s Gesch. darstellend (7. oder 8. Jahrh.) 
nebst Schriftproben. Einige Miniaturen dieses Ma- 
liuscripls sind genauer nach dem Original gezeich¬ 
net T. XXIX. f. mitgetheilt. XXXI. Verschiedene 
in Miniatur gemalte Gegenstände aus einem griech. 
Menologium im Vatican 9. oder 10. Jahrh., erst 
sämrntlich verkleinert, dann XXXII. in der Grösse 
der. Originale, zum Theil, dargestellt. XXXIV. Mi¬ 
niaturen aus der Vatican - Handschrift von Cosmae 
Topographia Christ., 9. Jahrh. XXXV. XXXVI. 
Miniaturen aus der Vatican-Handschrift des Te- 
rentius, 9. Jahrh., nach den Originalen genau ge¬ 
zeichnet.— Von allen diesen Handschriften gibt 

der Verf. befriedigende Nachricht. 
Nach dieser Aufzählung des vielen Neuen, 

richtiger Dargeslelllen, zweckmässig Vereinigten in 
diesen Kupfertafeln (wobey wir die Treue der Zeich¬ 
nung nach der Versicherung des Herausgebers vor— 
ausselzen) ist es wohl nicht nöthig, über den ho¬ 
hen Werth dieses Werks, dem wir einen schnel¬ 
len und ununterbrochenen Fortgang wünschen, 

noch ein Wort hinzuzuset&en. 
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Leipziger Literatur- 

Am 10- des März, 

Zeitung. 

1812. 

Staats arzney künde. 

Jahrbuch der Staatsarzneykundey herausgegeben von 

Joh. Heinr. Kopp, der Arzneyk. u. Wundarzn. Doct., 

pract, Arzte und Prof, der Chemie, Physik u. Naturgesch. zu 

Hanau, Secret. der wetteraueschen Gesellsch. u. s. w. Jahr¬ 

gang I. bis IV. Frankfurt a. M. bey Hermann. 

1808, 9, io, li. 8. (io Thlr.) 

w ir sind mit der Anzeige dieses für die Staats- 
arzneykunde so sehr wichtigen Werkes noch im 
Rückstand, und wollen uns jetzt in möglichster Kur¬ 
ze dieser Schuld entledigen. 

Das Ganze zerfallt in zwey Abteilungen, die 
erste liefert Abhandlungen über Gesundheitspolizey 
und gerichll. Medicin ; die zweyte enthält unter eben 
Jerseiben Unterabtheilung, wie jene, eine Uebersicht 
der neueren Fortschritte, Veränderungen und Ent¬ 
deckungen in der Stuatsarzneykunde, so wie über¬ 
haupt alles dessen, was für diese Wissenschaft im 
verflossenen Jahre geschehen ist. 

Wenn die gelieferten Abhandlungen auch gar 
keinen Werth hätten, welches doch ganz und gar 
nicht der Fall ist, so würden schon die zahllosen 
Notizen, zusammt der Anzeige aller neuer Schriften 
der Slaatsarzneykunde, diesem Werke einen so ent¬ 
schiedenen Werth erlheilen, dass es in der Bücher¬ 
sammlung keines Arztes, noch weniger eines Phy¬ 
sikers, ohne eine grosse Lücke darzubieten, fehlen 
darf. Es ist erfreulich, von Jahr zu Jahr die grosse 
Summe von Verbesserungen sowohl im In - als Aus¬ 
lande zu bemerken, wodurch sich die Slaatsarzney¬ 
kunde in unsern 'Pagen zum Wohl der Völker era- 
porhebt, mächtig schwingt sie sich einem Gipfel 
entgegen, den man in frühem Zeiten nicht geahnet 
hat. Heil den Regierungen, Ehre den Staatsmän¬ 
nern, die hier voranleuchten! Das grosse Publicum 
ist damit so sehr einverstanden, dass gerade auf 
diesem Wege die neuen Organisationen in mehre¬ 
ren Ländern zu dem hoben Rufe gelangt sind , den 
man ihnen so einstimmig nachrühmt. Wehe den¬ 
jenigen Vorstehern des Staats, die in dieser Hin¬ 
sicht in unsern Tagen aus übelangebrachter Wirth- 
schaftlichkeit zurücke bleiben! 

Die Gesundheitspolizey liefert im ersten Jalirg. 
fünf, und die gerichtl. Medicin acht Abhandlungen; 
die erstem sind überschrieben: l) lieber Vergif¬ 

tung, vom Prof. kVolfart. Sehr lesenswerth. 2) Üe- 
Erster Band. 

her sicht des Zustandes der Medicin. in Polen. Vom 
Hrn. D. TV. Der verdienstvolle r leicht für den 
Kenner des Terrains zuerrathende Verf. sieht die Sa¬ 
chen etwas zu schwarz. Nach einer Staatsveränderung 
kann man unter solchen Umständen, wie hier bey 
der Reorganisation des Herzogth. Warschau Statt 
fanden, nicht anders als unter Missgriffen zum Ziele 
gelangen; besonders wenn die Angelegenheit des 
Fonds allenthalben dem Staatswirthe so sehr in den 
Weg tritt. Seitdem haben sich die Sachen um ein 
merkliches auch liier zum Bessern gewendet. Män¬ 
ner, wie der Vf., werden ihre Kräfte zur allmähli- 
gen Näherung ans höhere Ziel gern darbieten und 
— man wird nicht unterlassen, sie zu benutzen. 
5) Ueber Apothekenvisitation u. s. w. Vom Her- - 
ausgeber. Ein reichhaltiger Aufsatz. Dem Rec. tliut 
es leid, dass der Raum es ihm nicht erlaubt, sich 
über diesen Gegenstand und über so manchen gu¬ 
ten Vorschlag näher zu erklären. Ueber die Mög¬ 
lichkeit der Ausführung des Vorschlags, dass in ei¬ 
nem Departement nur ein einziger Mann die Re¬ 
vision sämratlicher Apotheken besorge, hat Rec. seit 
Erscheinung des vorliegenden Jahrgangs seine Mei¬ 
nung in sofern geändert, dass er nur in Nebendin¬ 
gen mit Hm. Prof. K. nicht einverstanden ist. 4) 
lieber die Zulässigkeit der Zwangsmittel um die 
Schulzblatternimpfung allgemeiner zu verbreiten. 
Vom Herausg. Mit Recht wird diese Zulässigkeit 
behauptet; besonders da die Majorität desPublicums 
für die gute Sache, vorzüglich dort, wo schon viel 
geimpft worden, spricht. Ausserdem würde zu be¬ 
fürchtende Widersetzlichkeit einen Grund darbieten, 
der Sache noch Anstand zu geben. Dieses fällt jetzt 
in den meisten Provinzen als Grund gegen die Im¬ 
perative völlig hinweg. 5) Ueber die Gefahr, die 
mit dem Halten unnothiger Hunde verbunden ist. 
Vom Hrn. Hofe. TVurzer. Auch dieser Gegenstandr 
der neuerlich mehrmals zur Sprache gekommen, 
verdient die oberpolizeyliche Berücksichtigung; kaum 
dürfte aber dem Uebelstande der zu vielen Hunde 
ohne höhere gesetzliche Einschreitung, wie der Vf. 
hofft, gesteuert werden können. 

Von den Abhandlungen aus der gerichtlichen 
Medicin kann Rec. nur die Skizze einer Geschichte 
der gerichtlichen Arzneykunde vom Her ausgeber, 
als bemerkenswerth auszeichnen. Es ist ein trefli- 
clies Stück Arbeit. Zwey andere Aufsätze (auch 
von ihm), welche Letalität zum Gegenstände ha¬ 
ben, bringen diesen verwickelten Gegenstand um 
kein Haar breit näher zur Entfaltung. Rec. würde 
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vielmehr bey der Bemüh eilung der Gebelsclien Schrift 
über diesen Gegenstand auf die Seite des Hm. Me- 
dic. R. Gebel als des Herausg. tieten. Hierauf folgt 
ein reichhaltiges Convolut von den mannigfaltigsten 
interessantesten Notizen unter der Rubrik: Geber- 
nicht der neueren Fortschritte u. s. w. Sie sind 
ebenfalls unter die Unterabtheilung: Gesundheits- 
polizey und gerichtliche Mediän gestellt. Das Gut¬ 
achten S. 422 hat sich auf einen Unrechten Ort ver¬ 

irrt. Den Beschluss macht die mit kurzer kritischer 
Würdigung angegebene Literatur der Staatsarzney- 
kunde vom Jahr 1807, nebst Beförderungen, Todes¬ 
fällen und Registern. Bey der Würdigung der Ve¬ 
terinär-Schriften hat sich der Hr. Vf. an einen der 
Sache sehr unkundigen Führer gewendet, wie ein 
flüchtiger Vergleich der angeführten Schriften mit 
den Recensionen eben derselben in diesen Blättern 
auf das entschiedenste zu Tage legt. Unter allen 
fächern der Staatsarzneykunde steht überhaupt die 
Thierneilkunde in diesem Jahrgange so wie auch 
in den folgenden am meisten zurück. Es sieht in¬ 
dessen der Thätigkeit des Hin. Prof. K. mit Zu¬ 
versicht zu erwarten, dass er sich angelegen seyu 
lassen wird, diesem Uebelstande durch die Unter¬ 
stützung eines sachkundigen Mannes baldigst abzu- 
lielfen. ö 

Rec. muss noch einmal auf die glänzendste Seite 
dieser Jahrbücher zurückkommen, nämlich auf das 
schöne Convolut von Notizen aller Art. Sie betref¬ 
fen neue Veränderungen im Medicinalwesen aller 
Art. Man nudet liier nicht nur die neuen Verfü¬ 
gungen aus einem grossen Theil von Deutschland, 
sondern auch der übrigen Europ. Staaten, ja selbst 
von Amerika. Die polit. Arithmetik ist besonders 
mit Fleiss abgeliandelf. Rec. sagte daher zu wenig, 
wenn er diese Schrift oben den Aerzten uud Staats¬ 
ärzten empfahl: sie verdient einen Platz in der Bi¬ 
bliothek nicht nur jedes Cameralisten im höheren 
Sinne, sondern ganz vorzüglich jedes höheren Po- 
lizeybeamten. Kein Vorstand der Polizey grösserer 
Städte, noch weniger ein Mitglied der obersten Po- 
lizeybehörden sollte mit ihr unbekannt bleiben. 

In den beyden folgenden Jahrgängen sind die 
gelieferten Obductionsberichte zum Theil von grös¬ 
serem Werthe und besonders zeichnen sicli auch die 
Abhandlungen des zweyten Jahrgangs zu ihrem Vor¬ 
theile aus. Dahin- gehören vorzüglich: a) Bemer¬ 
kungen über das System der Staatsarzneylcunde in 
Hinsicht auf Linthei hing und, Bezeichnung vom 
Herausg. Rec. vermisst hier besonders die Orga¬ 
nisationen der Obermedicinalbehörden: 1) als Ober¬ 
collegia medica, 2) als Medicinalsectionen, 5) als in- 
tegrirende Theile des Departements der allgem. Po- 
Iizey im Ministerium des Innern. Das erste, wie 
diese Angelegenheit ehedem im Preuss. Staate, das 
zweyte, wie sie nachher in dieser Monarchie, und 
auch in Bayern und in andern Ländern behandelt 
wurde, und zum J'heil noch behandelt wird; das 
dritte, wie jetzt im Preussischen die Medicinal - Ge¬ 
schäfte von oben herab gehandhabet werden. Die¬ 
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ses Vermissen kann übrigens dem Hrn. Vf. zu kei¬ 
nem Vorwurf gereichen, oder wenigstens doch in 
solem nicht, als der grössere Theil dieser Organi¬ 
sationen 1111 Medicinal fach erst nach Erscheinung 
des vorliegenden Jahrgangs in Ausführung gebracht 
worden.. Rec. w ollte diesen. Punct übrig. 11s schon 
wegen eines Nachfolgers, der etwa diesen Gegen¬ 
stand zu bearbeiten gedenkt, nur nach seiner Viel¬ 
seitigkeit in Anregung bringen. Die Organisa¬ 
tion in den Provinzen durch Collegia medica, oder 
ohne sie durch Eintritt eines Arztes in das Gremium 

der Proviucial-Regierungen und mittelst Examiua- 
tions- und Wissenschaft!. Commissionen, oder end- 
licn durch Proto— medicos, wie im Oesterreichi— 
scheii u. s. w. bedurfte nicht minder einer Peiiick— 
sichligung. Wenn der \ h, wie es allerdings mit 
guten Gründen geschieht, die Organisation der Phy- 
sicatsbehörden bis herunter in den Plan eines Sy¬ 
stems der Staatsarzneykunde zieht, so dürfen jene 
Behörden der höheren Einwirkung nicht aus dem¬ 
selben ausgelassen werden. 

Das Veterinärfach, welches in der Ausübung 
gegenwärtig die höheren< Mediciualbehörden mehr 
als jemals beschäftiget, weil es zu den Geldpartien 
gehört, da der durch Viehpest verarmte Emsass 
unfähig wird, Contributionen zu leisten, darf nicht 
anhangsweise mitgenommen werden, wie der Verf. 
thul. Hierher gehört auch die Sache der Viehasse- 
curanzen. Unter der therapeutischen Rubrik sind 
die curativen "V 01 kehrungeu der Polizey bey Epi— 
demieu, besonders bey contagiösen (im Scharlach, 
Faulfieber, gelben Fieber, in der Pest) mit Unrecht 
übergangen. I11 allen solchen Fällen muss für die 
Behandlung der geringem Classen im Grossen durch 
die Polizey gesorgt werden. Wobey die Angelegen¬ 
heit der Fonds, der Liquidationen u. s. w. eine 
Hauptrolle der Beschäftigung eines höher gestellten 
Staatsarztes ausmachen. Alle diese Rubriken wer¬ 
den künftig oft in den Jahrbüchern zur Sprache 
kommen, und dadui’ch ihren Anspruch auf einen 
Platz in einem solchen System aufs deutlichste do- 
cumentiren. 

b) Geber die Landärzte in Bayern. Ne quid 
mmis ! Dieser Vorwurf trifftauch den Vf. Reil ging 
freylich in der Sache etwas zu weit: allein man hat 
fast nirgends seine richtigen grossen Ansichten der 
mechanischen, durch Autopsie bewirkten, Bildung 
der gemeinen Volksärzte gehörig anerkannt. Die 

Landesregierungen thun es hingegen und werden es 
immer mehr thun; weil sie es am besten wissen, 
dass nur soviel und nicht mehr ausführbar ist. In 
manchem Staate geht man mit dieser Bildung schon 
wieder zu sehr ins Feine und dann wird sicher 
der Zweck verloren, weil auch ein solcher Land¬ 
arzt, bey nur 4o Th Ir. Gehalt zu theuer für die 
ärmere Classe ist. Er geht endlich ins Ausland, 
sucht Militärdienste und ist für den Staat, der ihn 
bilden lie.ss, verloren. Der Vf. verlangt eine Kopf¬ 
steuer zur Errichtung besserer Medicinal-Anstalten 
— über solche Vorschläge lacht der Financier, der 
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es am besten weiss, wo ihn der Schuh drückt, und 
legt sie pro aevo futuro auf die Seite. 

c) Heber die Aufhebung der Findel - u. Wai¬ 
senhäuser. Vom Physik. Pfeuffer. Der Vf. redet 
den Verbesserungen und nicht den Abschaffungen 
solcher Anstalten das Wort. Ein der Prüfung sehr 
würdiger Aufsatz. 

Die Vorträge aus der gerichtlichen Medicin sind 
von den Hrn. /forsch, Elvert, Ferner, Schneider, 
TVendelstädt, H. zu F., Baumer, Krauss, Borges 
und Pfeuffer. Sie sind grossentheils sehr lesens- 
werlh. —■ Hierauf folgen vermischte Aufsätze. Der 
erste derselben ist französisch: Esquisse historique 
de la medecine legale en France, pur Ms. F. Chau- 
meton. Der Vf. ist mit unserer Literatur nicht un¬ 
bekannt. Er fängt mit Pare an und schliesst mit M. 
Marc, von welchem er uns ein gutes Werk über 
die gerichtliche Medicin verspricht. Der zweyte der 
vermischten Aufsätze legt eiu neuerfundenes Respi¬ 
rations-Instrument zur Wiederbelebung der Er¬ 
trunkenen von Meunier vor. Den Beschluss der¬ 
selben macht eine Abh. von DuviUard (übers, vom 
Hrn. Herausg.) betreffend die Mittel, die Wirkung 
der Kuhpockenimpfung auf die Population zu be¬ 
stimmen. Spricht für die Vaccine. Nach einem 
grossen Vorrath von hierher gehörigen Notizen al¬ 
ler Art, wird das Ganze, wie gewöhnlich mit den 
Rubriken: Literatur, Beförderungen, Ehrenbezei¬ 
gungen, Todesfälle und den Registern beschlossen. 

Aus dem dritten Bande zeichnen wir als vor¬ 
züglich aus : Prüfung der zu TP iederbelehung 
Seheintodter bestimmten, bekanntesten Vorrichtun¬ 
gen, und Angabe eines neuen, zu diesem Endzwe¬ 
cke eingerichteten Respirations- Instruments. Vom 
Herausg. Für io Fl. verspricht Hr. Prof. K. die¬ 
ses Instrument, welches zugleich zum Einathmen 
der Luft und auch zum Auspumpen der eingedrun¬ 
genen Feuchtigkeit bey Ertrunkenen zu brauchen 
ist, denjenigen, die es von ihm verlangen, zu ver¬ 
schaffen. Es soll auch vor dem Meunierschen und 
den übrigen ähnlichen Instrumenten einen Vorzug 
haben. Der Beschreibung ist eine Kupferlafel bey- 
gefiigt, ohne welche sich auch die Sache nicht ver¬ 
ständlich machen lässt. Möchten sich doch die Ham¬ 
burger Vorsteher der dortigen Rettungsanstalten, 
die gewiss davon Gebrauch gemacht haben werden, 
sich bald hieiüber öffentlich erklären. Vom Hrn. 
Prof. Kopp, welcher sich so sehr mit dieser wich¬ 
tigen Angelegenheit selbst befasst hat, wünscht Rec. 
sehr, wo möglich eine Anweisung zur Behandlung 
der Scheintodten noch im künftigen Jahrgange die¬ 
ser beliebten Zeitschrift nach den sichersten hierüber 
mitgetheilten Erfahrungen zu erhalten. Er würde 
sich dadurch ein ungemeines Verdienst um die 
Menschheit erwerben. 

Ueber Findelhäuser. Vom Hrn. Hofr. Wur¬ 
zel' in Marburg. Für Säuglinge und ganz kleine 
Kinder werden die Findelhäuser verworfen, man 
soll diese aufs Land einer Amme geben, die aber 
im guten Rufe stehen muss f und eine würdige Frau 

müsse die Oberaufsicht führen und wöchentlich ein 
paar Mal sich überzeugen, wie es um die Pflege ei¬ 
nes solchen Kindes stehe. Diese Temperatur scheint 
sehr viel für sich zu haben; da Findelhäuser z. B. 
für Kinder von 4 Jahren bey weitem nicht mehr 
unter guter Einrichtung so nachtheilig sind, als vor 
dieser Zeit, wo der Schwierigkeiten zu viel zu be¬ 
seitigen sind. Auch gefällt dem Rec. der Vorschlag 
jener Aufsicht einer guten, verständigen Ehefrau 
oder Matrone. 

Ueber das Verhalten der Schwangeren, Ge¬ 
bührenden und TVochnerinnen auf dem Lande uncl 
ihre Behandlungsart der Neugebohrnen und der 
Kinder in den ersten Lebensjahren. Vom Physik. 
Pfeuffer. Rec. kann dem Vorschläge, dass Perso¬ 
nen, die sich verheyrathen wollen, vorher eine Be¬ 
lehrung von einem Arzte in dieser Hinsicht erhal¬ 
ten sollten, nicht beytreten, weil es sclrwer ausführ¬ 
bar seyn und wenig fruchten würde. Man halte 
nur darauf, dass die Hebaimnenlehrlinge über sol¬ 
che Vorurtheile und Schädlichkeiten gründlich un¬ 
terrichtet werden, und man wird dadurch mehr als 
auf jedem andern Wege der guten Sache Vorschub 
leisten l Ueber die Gefahren des Trödelhandels 
für die Gesundheit hat D. Schneider zu Fulda sehr 
sprechende Data zusammen gestellt. Hr. Med. R. 
Wendelslädt verlangt, dass jeder Staat Rechenschaft 
über jeden vOrzunehmenden und vorgenommenen 
Kaiserschnitt fordern solle. 

Der erste der gerichtlich - medicinischen Vor¬ 
träge (vom Hrn. Regierungs- und Medicinalrath D. 
Kausch zu Liegnitz,) ist überschrieben: Ueber ei¬ 
ne, besonders in gerichtlich - medicin. Hinsicht sehr 
wichtige Reform der Preuss. Cnminalverfassung. 
Nach dem Vorschläge des Hrn. Reg. R. ‘Kausch, 
den er, noch während seines frühem Aufenthalts 
in Militsch i8o5 gethan, ist zur Begegnung der uu- 
zubeseifigenden Misverständnissezwischen den Crimi- 
nalisten und Aerzten, so wie aucli ans andern Rück¬ 
sichten in der neuen Preuss. Criminalordnung von 
iSo6 festgesezt worden, dass in jedem Obductions- 
Gutachten nachstehende drey Fragen im Preuss. Staate 
beantwortet werden sollen, l) Ob die Verletzung 
so beschaffen sey, dass sie unbedingt und unter al¬ 
len Umständen in dem Alter des Verletzten für sich 
allein den Tod zur Folge haben müsse; 2) ob die 
Verletzung in dein Aller des Verletzten nach des¬ 
sen individueller Beschaffenheit für sich allein den 
Tod zur Folge haben müsse; 5) ob sie in dem Al¬ 
ter des Verletzten entweder aus dem Mangel eines 
zur Heilung erforderlichen Umstandes (aceidens), 
oder durch Zutritt einer äusserlichen Schädlichkeit 
den Tod zur Folge gehabt habe. Allerdings ist da¬ 
durch im Preuss. Oiminalfache eine',Hauptreform 
bewirkt worden; es schien auf der einen Seite im¬ 
mer unmöglich zu seyn, der Logik vollständiges Ge¬ 
nüge zu leisten, und den Criminalisten zugleich zu 
Dank zu arbeiten, so lange die bisherigen Einthei- 
lungen der Letalität beybehalten wurden; auch 
trat dem gerichti. Arzte allenthalben der Normal- 
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zustand des obducirten Cadavers als etwas Ideales bey I 
seinem Gutachten in den Weg. Diesem allem ist 
nun durch die weise preuss. Gesetzgebung, welche 
die Kauschischen Vorschläge sanctionirt hat, abge¬ 

holfen. ~ 
Der zweyte dieser Vorträge betritt: Die be¬ 

setze im Code Napoleon, welche mit der Staatsarz- 
neykünde, und besonders mit der gerichtlichen Me¬ 
dicin in Verbindung stehen, mit Bemerkungen vom 
Herausg. Der Inhalt bewährt schon das grosse In¬ 
teresse der Sache. Der dritte Aufsatz betrift todt- 
gefundene, neugeborne Kinder; (vom Hrn. Hofmed. 
Elvert.) In demselben kommen interessante, zum 
Theil gegen Metzgers Behauptungen sprechende 
Gründe über die Gültigkeit der Lungenprobe vor. 
Rec. hat mehrere ähnliche Obductionen unter den 
Händen gehabt, wo Lungen schwammen und doch 
nach der Farbe, der Zurückgezogenheit derselben u. 
s. w. nicht anzunehmen war, dass das Kind geath- 
met hatte. Ob dann das etwanige Einblasen die 
Möglichkeit des Schwimmens bewirkt haben mag, 
müssen mehrere Erfahrungen erst ins Reine brin¬ 
gen. Bis dahin bleibt aber Metzgers Behauptung 
noch sehr zweifelhaft, wie auch aus den Mendel- 
schen Erfahrungen hervorgeht. Die übrigen Auf¬ 
sätze sind vom Hrn. Hofr. Schenk, Hrn. Landphys. 
Krause, vom Landphys. H. zu F. Den Beschluss 
machen zwey Aufsätze vom Herausg., der erste 
■über Hypospadiäen u. s. w., der zweyte über eine 
auffallend sonderbare Selbstentmannung. Alle diese 
Aufsätze haben mehr oder weniger Interesse, und 
sind ihres Platzes würdig. Als Zugabe folgen noch 

Miscellen. _ .. v 
Hierauf liefert die zweyte Abtheilung dieses 

Jahrgangs eine Uebersicht der Fortschritte u. s. w., 
welche keines Auszugs fähig ist. Bey der Ueber¬ 
sicht der Veterinärliteratur hat sich dieses Mal der 
Herausg. aller Beurtheilüng der angeführten Schrif¬ 
ten mit Recht enthalten, da es zu selten ist, einen 
sachkundigen Führer in diesem Fache zu finden. 
Beförderungen> Ehrenbezeigungen, Todesfälle, Re- 

sistcr« 
Endlich kommen wir auf den neuesten, den 

vierten Band, dessen erster Aufsatz (von H. D. 
Pfeuffer, Landgerichtsphysicus zu Bamberg) die 
vorzüglichsten Ursachen der ärztlichen Pfuscherey 
im Allgemeinen, und jene der Landbader insbeson¬ 
dere vorträgt. Man liest ihn, soviel auch dieser 
Gegenstand schon besprochen worden, mit Inter¬ 
esse; um so mehr, da er die neuesten Wendungen, 
welche diese Angelegenheit in Folge der neuern 
Medicinalorganisation genommen hat, mehr als seine 
Vorgänger berücksichtiget und mit Laune zu be¬ 
handeln weiss. Gerade dieser Punct fordert den 
Rec. auf, etwas umständlich in diese Sache einzu¬ 
gehen. Der Verf. hat wenig Hoffnung zu einem 
schönem Tage für die Medicin, weil er nicht 
glaubt, dass sie sich aus ihrem spiessbürgerlichen 

Verhältnis (wie er sich ausdrückt) reissen, und 
Aerzle so wie Juristen und Financiers sich zu Mi¬ 
nistern erheben würden; und doch behauptet der¬ 
selbe: aut nunc, aut nunquam! Der Vf. sieht liier 
zu schwarz. Es scheint ihn die seit den neuen Or¬ 
ganisationen immer lauter werdende Klage gegen 
die Provincialpolizey und die Unter-Polizey-Be¬ 
hörden, da^s sie bey der Ausführung der Gesetze, 
die ihnen obliegt, der guten Sache nicht genug Vor¬ 
schub leisten, irre zu führen. So lang die ober¬ 
sten Polizeybehöi den die Partie der guten Sache 
so warm wie bisher nehmen, und wohl ohne sich 
den entschiedensten Vorwürfen von Seiten des Zeit¬ 
geistes bloss zu stellen, bey den grossen Vorleuch- 
tungen in Frankreich, Oesterreich, Preussen, Baiern 
u. s. w. nehmen müssen: — ist sicher zu gewärti¬ 
gen, dass die altgläubigen "Widersacher, denen das 
Emporsteigen der Medicin zum Besten des öffentli¬ 
chen Wohls nach ihren antiquirten Grundsätzen 
ein Greuel ist, nach und nach gewiss nicht nur 
zum Schweigen, sondern auch zum thätigen Mit¬ 
wirken werden gezwungen werden. Es lohnt aber 
der Mühe an diesem Orte die Ursachen , die diese 
Widersacher der guten Sache zu ihrer Handlungs¬ 
weise bestimmen, näher zu beleuchten. Einmal ist 
es bey mehreren nichts als reine Inconsequenz; sie 
sprechen als Papageyen der Majorität ihrer Sphäre 
das Wort, sie machen den Refrain des Chors und 
schreyen dann in der Regel um so lauter. Nur 
wenn sie vorher wissen, wohin sich die Majorität 
neigt, wagen sie es, ihre Stimme auch etwas früher 
zu erheben. Mit diesen muss man, wie mit den 
Verführten, Geduld haben: da sie selten eine Be¬ 
hörde leiten, so schaden sie auch nicht so sehr. 
Sobald sich das Gesetz klar ausspricht, ist ihnen 
überdem gleichsam der Mund gestopft. — Dann 
treten als Widersacher die Philanthropisten auf. 
Ihr von den Gefühlen der Humanität überströmen- 
des Herz blutet, wenn dem Cajus die Bitte, sich 
des hochberühmten Pfuschers Petronius zu bedie¬ 
nen, abgeschlagen, und letzterer wegen Eingriffe 
in das Metier der Aerzte und Wundärzte zur Ver¬ 
antwortung und Strafe gezogen werden soll. Gern 
stimmen sie daher mit den durch totalen Missver¬ 
stand irre geleibten Gewerbefreyheits - Predigern 
zusammen: Es sollen Apotheken wie die Pilze auf- 
schiessen, damit eine die andere zu Grunde rich¬ 
ten und in keiner ein echtes Loth China noch zu 
finden seyn möchte. Jeder der da will, soll frey 
und ohne Hindernisse den Unwissenden um Geld 
und Gesundheit prellen dürfen — und alles um der 
lieben Humanität und Freyheit willen! Es fällt ih¬ 
nen nicht ein, dass die unausbleibliche Folge davon 
ist, dass in einer solchen Provinz in kurzem es 
keinen Arzt, der des Namens würdig ist, und noch 
weniger einen Operateur geben würde. 

(Der Beschluss folgt.) 
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e unsere Landchirurgen werden so lange zur Er¬ 
bärmlichkeit verdammt seyn, als noch die meisten 
Brüche von Schäfern und Abdeckern u. dgl. geheilt 
werden. Freylich müssen diese dergl. Curen bey 
ihrer häufigen Praxis besser als jene verstehen, aber 
dessenungeachtet sind und bleiben sie immer Routi¬ 
niers und Stümper, und die Chirurgen sind in ei¬ 
ner solchen Provinz immer unter dem Mitlelmässi- 
gen. Soll es denn aber ewig so bleiben? Hier eben 
liegt der entscheidende Grund der Nothwendigkeit, 
die Pfuschereyen mit dem grössten Nachdrucke 
auszurotten; er ist es, der alle Oberbehörden aller 
cultivirteu Staaten leitet. Die Philantliropisten, 
die immer nur das Einzelne im Auge haben und 
es auf Kosten des Ganzen fördern, sind durchaus 
zu Re gierungsgeschäften verdorben: was Wunder, 
wenn sie auch hier die Unrechte Partey ergreifen ! 
Die letzten Widersacher der Medicin sind, wie der 
Verf. sehr richtig bemerkt, die Juristen, über die 
Hr. P. furch! erliche Klage führt. Sie sind (es ist 
hier von der Mehrzahl der Praktiker die Rede) un¬ 
ter allen Facultisten mit dem Fortschritt der Zeit 
am wenigsten bekannt, weil das Gedränge der lu- 
crativen Geschäfte ihnen keine Zeit zum Lesen übrig 
lässt; sie kennen nur seilen die neuern grossen 
Männer ihres Metiers, wie ihre schiefen Urtheile 
über dieselben oft so deutlich zu Tage legen: wie 
kann man von ihnen erwarten, dass sie sich mit 
dem Bessern in andern Fächern befreunden wer¬ 
den! Hier ist überdem nicht von Geld und Geldes¬ 
werth, sondern nur vom menschlichen Leben die 
Rede! Zu dem kommt, dass es ehedem nicht so 
war, die Medicinalpartie vermehrt ihre Geschäfte 
und trägt wenig oder nichts ein — sie muss ihnen 
mithin ein Dorn im Auge seyn; sie sehen daher 
freylich den Gerichtsarzt in der Gerichtsstube kaum 
über die Achseln an, , wie der Verfasser behauptet. 
U7etzler in seinem Entwurf einer systematischen 
Medicinaleinrichtung sagt: es heisst: es sind ja nur 
Medicinalsachen. Allein es sey auch zur Ehre der 
Wahrheit öffentlich und dankbarlich eingestanden, 
dass es hier grosse Ausnahmen gibt. Gerade unter 
den Juristen gibt es Männer, die gegen die übrigen 
Widersacher der Medicin mit einem: lege cautum 
est, auitreten, und sie claduich hialu oris uno zum 

Erster Band. 

Stillschweigen bringen. — Diess sind für gegen- 
wärtig die wahren Ursachen, warum die neuen 
treflichen Eim ichtungen in der Medicinalpartie 
noch immer nicht die ganze Summe des Guten in 
Steuerung der Pfuscherey bewirken, die man sich 
von denselben zu versprechen hätte. Die übrigen 
Quellen dieses Uebels, welche der Vf. so vollstän¬ 
dig aufzählt, will Rec. übergehen, um nicht den 
Lesern den Genuss, den ihnen dieser Aufsatz ver¬ 
spricht, zu verkümmern. Alles kommt darauf an, 
dass die Gesetzgebung denselben abhilft, und mit 
grossem Nachdruck auf die Ausführung der Ge¬ 
setze mehr auf dem kurzen Wege der Polizeybe- 
handlung als dem weitläufigen der Justiz, wenn 
nicht von Criminalfällen die Rede ist, dringe. 

Hierauf folgt ; über Synchondrotomie als Ge¬ 
genstand der rnedicinischen Polizey betrachtet (vom 
Hrn. Medicinalrath TKendelstadt'). Aus der Lite¬ 
ratur der Schambeintrennung documenlirt er ihren 
beständigen Nachtheil, und wünscht, dass sie ge¬ 
setzlich untersagt werden möge. 

Die dritte Abhandlung der Gesundheitspolizey 
ist vom Hrn. Hofr. JKurzer; sie betriflt die zu 
vermehrende Aufsicht über die Materialisten. Ein 
unglücklicher Vorfall gab dem Vf. zu diesem Auf¬ 
satz Veranlassung. Mehrere Menschen waren näm¬ 
lich auf den Gebrauch gewisser kieingesclinittener, 
nicht mehr erkennbarer, Wurzeln, die man bey 
einem Materialisten gekauft und gegen einen Aus¬ 
schlag gebraucht hatte , wahnsinnig geworden. Hr. 
Hofr. JVurzer verlangt, dass die Materialisten or¬ 
dentlich examinirt werden sollten; und es ist wohl 
billig, dass sich der Staat sowohl von ihren Kennt¬ 
nissen als durch Revisionen von Zeit zu Zeit von 
der Güte ihres Waarenlagers überzeuge. Das letz¬ 
tere ist dann auch hie und da gesetzlich bereits an¬ 
geordnet. Solche Revisionen sind sehr nothwendig, 
weil die kleinstädtischen Apotheker, die sich ihre 
Vorräthe von den Materialisten zu verschallen pfle¬ 
gen, sehr oft nicht die nölhige Materialkenntniss 
haben. 

Der letzte Aufsatz über Gesundheitspolizey 
(vom Herausgeber) ist überschrieben: Agende bey 
Bearbeitung medicinischer Topographien. In die¬ 
ser Skiagraphie für medicinische Choro- und To¬ 
pographien hält es wirklich schwer einige überse¬ 
hene Rubriken aufzufinden. Dieser Aufsatz wird 
.faher jenen, die von Amtswegen dergleichen zu lie¬ 
fern haben, sehr willkommen seyn. Folgende Ru¬ 
briken dürften etwa noch beyzufügen seyn: Todten- 
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schau, Fleischschau, Verbesserungen und Mängel 
durch alle Zweige der Medicinalpolizey. V eneri- 
sche, Krätzige, Hydrophobische, fehlen unter der 
Rubrik: Krankheitszustand liebst Vorkehrungen 
gegen diese Uebel. Vorurtheile, unschädliche oder 
naehtheilige Beschaffenheit der Kinderspielsachen 
fordern hier auch ihren Platz. Beym Veterinair- 
wesen fehlen die Racen der Hauslhiere nebst den 
Fortschritten der Veredelung, die Lage der Sachen 
in Beziehung auf den Podolischen und Ungarischen 
\Fellhandel, auf grosse Viehmärkte. 

Die gerichtliche Meclicin enthält fünf Numern, 
als: l) Untersuchung und Beantwortung der Frage: 
sind von den Rechtsgelehrten gründliche Kenntnisse 
der Arzneywissenschaft zu fordern oder nicht? 
Vom Hofr. Wildberg, zu Neustrelitz. Es ist die 
Arbeit eines denkenden und in der Literatur be¬ 
wanderten Mannes. Es wird mit Recht die Frage 
gegen Meistern verneint; denn es ist eine übertrie¬ 
bene und unausführbare Forderung , dass jeder Cri- 
minalist in diesem Fache gleich einem Meister be¬ 
wandert seyn solle. Aber wenn der Verf. auch 
die Halbwisserey der Juristen in der gerichtlichen 
Medicin verwirft, und es daher abgeschafft wissen 
will, dass die letzteren solche Collegia hören: so 
kann Rec. ihm ganz und gar nicht beytreten. Diese 
Halbwisserey reicht wenigstens zu, ihn in die Mög¬ 
lichkeit zu setzen, sich in der Sache vollkommen 
zu orientiren, ohne welchen Vortheil er eben so 
oft in Verlegenheit gerathen wird, als der Sanitäts¬ 
beamte, der gar nicht weiss, worauf es auf Seiten 
des Juristen bey diesem Geschäft ankömmt. Bisher 
verstanden sich beyde Theile, die gemeinschaftlich 
zusammen auf einen Punct wirken sollen, beynahe 
gar nicht. Diesem wird dadurch doch einigermas- 
sen abgeliolfen. Der Verf. verlangt, dass die Be¬ 
hörden zu Physikern nur Männer, die der Sache 
ganz gewachsen sind, anstellen sollen; er hat recht, 
aber wann werden wir dahin kommen! Und bis 
dahin ist es wohl sehr gut, wenn der Jurist etwas 
davon versteht, was die Sache des Arztes ist. So 
wie Rec. mehr als einmal mit so erbärmlichen Ju¬ 
risten Gbductiones abgehalten hat, als nur immer 
die Physiker waren, welche Meister mit Recht be¬ 
schämt hat. Wir müssen die Welt nehmen, wie 
sie ist, und nie werden wir sie nach Goodwyn da¬ 
hin bringen, wie sie eigentlich seyn sollte. 2. Sec- 
tionsbericht u. s. w. Vom Hrn. Landgerichts -Phy- 
sicus D. Pfeujfer. 5. Eine in 24 Stunden tödtliche 
Kopfverletzung, vom Landphys. H. zu F. 4. Eine 
Sectionsge schichte vom Hrn. Hofr. Schenk zu Sie¬ 
gen. Rec. will dem Werlhe dieser Arbeiten in kei¬ 
ner Art zu nahe treten, aber er findet doch nicht, 
dass die Wissenschaft dadurch weiter gebracht wor¬ 
den; daher er sich von der Zweckmässigkeit ihrer 
Bekanntmachung in diesen Blättern nicht völlig 
überzeugen kann. 5. XJeher den Begriff der indi¬ 
viduellen 'Eodtlichkeit der Verletzungen, und über 
die Classification der Verletzungen überhaupt. 

Von D. E. G, Eiwert, Hofmedicus und Oberamts- 
physicus in Kanstadt. 

Sehr mit Recht nimmt sich der Vf. der Plouc- 
quetschen individuel lödtlichen Wunden an; sobald 
er aber daneben die Metzgerschen drey Hauptein- 
theilungen in absolut, an sich und zufällig tödt- 
lich gelten lässt; so wird er, wie der Hr. Her ausg, 
in einer Note richtig bemerkt, mit sich selbst un¬ 
einig, weil eben die Individualität, die in einem 
concreten Falle den Tod herbeyfiihrt, auch ein Ac- 
cideris ist. Sobald man also consequent und logisch 
richtig bleiben will, muss man eintheilen in: abso¬ 
lut leLhal und per Accidens leihal und alle Acci- 
denzien müssen als Unterabtheilungen der letzteren 
Rubrik nach dem Grade ihrer Einwirkung auf den 
verursachten Tod auftreten. Dann fällt auch der 
Koppsche Einwurf weg, dass die individuelle Le- 
thalität bald da, bald dort zu stehen komme; sie 
stellt immer nur unter der zufälligen Tödtlichkeit. 
Möchte doch der gelehrte Hr. Hofmed. Eiwert die¬ 
sen Gegenstand nach den Verhandlungen, die im 
dritten Bande dieser Jahrgänge über diesen Gegen¬ 
stand Vorkommen, nochmals studiren, und allen¬ 
falls die dort angeführten Quellen seiner Prüfung 
unterwerfen! Rec. kann nicht anders hoffen, als 
dass derselbe, so nahe am rechten Gesichtspuncle 
stehend, seine Vorliebe für Metzgers unlogische 
Eintheilung endlich doch aufgeben werde. 

Allein so lange ein Physicus diese, ein ande¬ 
rer eine andere Eintheilung der Tödtlichkeit an¬ 
nimmt, so lange nicht jeder gehalten ist, bey je¬ 
dem Gutachten sein System, dem er gefolgt ist, 
auszusprechen; ferner, so lange auch eben durch 
die unerlässliche Annahme der Individualität auf 
Seiten der zufälligen Tödtlichkeit ein Ideal- oder 
Normalzustand unter allen Umständen dem Physi¬ 
cus bey seinem Gutachten in den Weg tritt, scheint 
doch wohl die Partie, welche die Preussische Ge¬ 
setzgebung in der neuen CriininalOrdnung mittelst 
der Aufgabe von drey Fragen zur Beantwortung, 
genommen hat, die beste zu seyn, welche genom¬ 
men werden kann, um alle Missverständnisse zwi¬ 
schen den gerichtlichen Aerzten und den Crimina- 
listen möglichst zu beseitigen. 

Wenn Hr. E. gegen Ilrn. Kopp behauptet, dass 
die Berücksichtigung des Grades der Imputation 
bey der Eintheilung der Tödtlichkeit ganz ausser 
Acht zu lassen sey: so kann Rec. ihm wieder nicht 
ganz beytreten. Doch davon wird weiter unten bey 
der Beurtheilung der Wildbergschen Eintheilung 
der Tödtlichkeit die Rede seyn. Die juristischen 
Untersuchungen über dolus, culpa, casus, werden 
freylich dadurch niemals überflüssig werden. 

Eie ZJebersicht der Fortschritte, Veränderun- 
gen und Entdeckungen in der Staatsarzneykuride 
im J. 1810, so wie überhaupt alles dessen, was 
für diese Wissenschaft im erwähnten Jahre ge¬ 
schehen ist, liefert als der zweyte Theil jeden Jahr¬ 
ganges, auch dieses Mal wieder eine bedeutende 
Menge interessanter Nachrichten, wovon wir hier 
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nur die wichtigsten aushehen können. 1) O eff ent¬ 
liehe Gehähr- und Erziehungsanstalten, Findel- 
häuser, Institute für Blinde und Taubstumme 
etc. — Die mütterliche Gesellschaft in Holland, 
das Gebär- und Findelhaus in Wien, das dortige 
Institut für blinde Kinder ; die Anstalten für Blinde 
zu Zürich, Dresden, für Taubstumme in Berlin — 
für die Entbindung in Würzburg; zur Bildung der 
Hebammen ebendaselbst machen den Inhalt dieser 
Numer aus. 2) Sorge für gesunde Luft. Franzö¬ 
sische Verfügungen in Betreff von Werkstädten, 
die einen Übeln Geruch verbreiten. Weise und er¬ 
schöpfende Anordnungen, die mit grosser Schonung 
fiir die schon bestehenden Anstalten entworfen sind. 
Auch im Departement der Rheinmündungen sind 
die Begräbnisse innerhalb der*Kirehe verboten wor¬ 
den. 5) Sorge für gesunde Speisen und Getränke. 
In Frankreich ist es verboten, Mineralsäuren zur 
Schärfung der Essige anzuwenden. Unreife Kartof¬ 
feln werden von Rehfeld zufolge Erfahrungen, 
welchen Rec. noch mehrere, bisher öffentlich unbe¬ 
kannte, beyzufügen im Stande ist, als dennoch 
nachtheilig gegen Eiborg und Pf aff erklärt. Nach 
Heckern sind die unreifen Kartoffeln nur unter ge¬ 
wissen Bedingungen nachtheilig. Die Sache ist also 
noch gar nicht im Reinen. Schädlichkeit gefrorner 
Kartoffeln. 4) PolizeyVerfügungen zur Entfernung 
endemischer, epidemischer und contagiöser Krank¬ 
heiten. Die Epidemien von Neapel, Carthagena 
und Malaga u. s. w. veranlassen strenge Vorkeh¬ 
rungen sowohl an den Orten, die es betraf, als 
auch in den entferntesten Gegenden, und Quaran- 
taine — ein ganzes Regiment musste wegen 2 ver¬ 
dächtiger Kranken ausserhalb der Stadt Gibraltar 
Quarantaine hallen. Alle Communication mit den 
angeslecklen Häusern wurde aufgehoben, sie wur¬ 
den mit Wache besetzt. Alle Kranke und die mit 
ihnen in Gemeinschaft gewesenen wurden ausser¬ 
halb der Stadt gebracht; die Strassen baricadirt, 
die Kirchen geschlossen. Solche durchgreifende 
Massregeln machte in Gibraltar die Erinnerung an 
die Calamitäten vom Jahr i8o4 möglich. Nachrich¬ 
ten hierüber aus Dänemark, Neapel u. s. w. Wir 
fordern den Hrn. Herausg. auf, dergleichen Noti¬ 
zen nicht nur über Pest und gelbes Fieber, sondern 
auch über ansteckende Faul - und Nervenfieber, 
seine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Das 
gelbe Fieber hat etwas gethan, um in dieser Hin¬ 
sicht die obersten Polizeybehörden aus jener Indo¬ 
lenz , die durch das seit einem Jahrhundert in 
Deutschland erfolgte Aussenbleiben der Pest bewirkt 
worden, zu wecken. Es ist hohe Noth, de)’ Sache 
durch vorläufige Festsetzung der nöthigen Anord¬ 
nungen vorzudenken; wenn nicht die Hälfte der 
Einwohner des Orts, den das Uebel betreffen möch¬ 
te, aus Mangel solcher Vorkehrungen erst drauf 
gehen soll, ehe sie gehörig in Gang kommen. Wer 
daran zweifelt, lese im December-Stück von 1811 
imd im Januar-Stück von 1812 der Schlesischen 
Provinzialblätter die Nachrichten über die gerade j 

vor einem Jahrhundert zu Oels herrschend gewe¬ 
sene Pest in Schlesien. Aber noch dringender ist 
es noth wendig, dass in den meisten Staaten ausrei¬ 
chende Verfügungen gegen die bey den jetzigen 
Kriegen so oft ausbrechenden, ansteckenden Faul- 
und Nervenfieber erlassen werden; damit die Lan¬ 
desbehörden wissen, was sie zu tliun haben und in 
wie fern der Staat und die Communen besonders 
von Seiten der Kosten concurriren, um die \ er- 
breitung dieser Uebel aufs schleunigste zu hinter¬ 
treiben. Dahin gehört besonders: wie hoch die 
Aerzte und Wundärzte zu bezahlen , und woher 
die Kosten für die Armen zu nehmen sind, end¬ 
lich wie weit die Polizey zu gehen berechtiget sey ? 
Noch fehlt es uns durchans an einem erschöpfen¬ 
den Werke über diesen Gegenstand. Gegen die 
Rinderpest ist durch mannichfaltige und umfassende 
Anordnungen gesorgt; aber sich selbst hat der 
Mensch in mehreren Staaten , so oft ihn auch dio 
Gefahr bedroht, bisher meistens vergessen. Kom¬ 
men dergleichen Calamitäten einst in höherer Ma¬ 
lignität, in grösserem Umfange zum Vorschein: 
dann wird ein PVet zier zwar nicht klagen dürfen, 
dass es heissen wird : es sind nur Medicinaliaf 
aber es ist zu fürchten, dass die höhere Würdi¬ 
gung dieser Polizeybranche hie und da dann zu 
spät eintreten wird. — Nach einigen Notizen über 
Anordnungen von Mineralräucherungen bey bösar¬ 

tigen Fiebern in mehreren Ländern und über Ver¬ 
anstaltung zur schnellen äussern Behandlung der 
von wüthigen Thieren Gebissenen, geht Hr. K. zu 
der Schutzpockenimpfung über. Auch hier zeich¬ 
net sich der Präfect des Rhein - und Moseldepar- 
tements Lezai- Marnesia durch seine Einwirkung 
für die gute Sache vorzüglich aus; es ist uns frey- 
lich nicht möglich, die grosse Menge der erfreuli¬ 
chen Fortschritte, welche die Vaccine nach den 
vorliegenden Thatsachen fast in allen Staaten im 
Jahr 1809. 1810 und zum Theil auch 1811 gemacht 
hat, hier auch nur zu berühren; jedoch dürfen wir 
einige der wichtigeren Mittheilungen nicht gauz 

übergehen. 
Nach S. 253 starben sonst in Paris mehr als 

20,000 Menschen in Jahresfrist an den natürlichen 
Pocken; im Jahr 1809 wurden nur 210 Kinder ein 
Opfer der Pockcnnoth, Jährlich hat der Kaiser von 
Frankreich einen grossen Preis von 5ooo Fr., zwey 
von 2000 Fr. und drey von 1000 Fr. nebst ico sil¬ 
bernen Medaillen für die, welche der guten Sache 
am meisten Vorschub geleistet haben, ausgesetzt. 
S. 267. Von Kopenhagen ist der Befehl ergangen, 
dass kein Paar copulirt werden darf, welches nicht 
die geschehene Impfung nach weisen kann. 

Die Anzahl der gesetzlich Geimpften im Etats- 
jalir i8of belief sich im Königreich Bayern nach 
S. 266 und 267 auf 111,611, hievon halte die Im¬ 
pfung bey 100,190 gehaftet; die. Zahl der wegen 
Renitenz straffällig gewordenen betrug 5,i5o. Die 
wirklich eingegangenen Strafgelder betrugen 4,852 
Fl. Die Kosten für 89,683 Impfungen beliefen sich 
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auf 55,189 Fl., davon gingen 52,665 Fl. an Diäten, 
an Aprzte und Wund arte, und 1329 an Geschenken 
für Kinder, die zur Weiterimpfung gebraucht wor¬ 
den, auf. 612 FI. betrugen die Rittgelder und Zeli- 
rungskosten der Aerzte, und 549 FL die Rittgelder 
und Zehrungskosten der Gerichtsbehörden. Die 

Kosten jeder einzelnen Impfung machten also 251 
Kreutzer. 

Im Liegnitzischen Regierungs-Departement in 
Schlesien sind im Jahr 1810 ohne dass es dem Staate 
einen Groschen Geld gekostet hat, meist durch ver¬ 
anstaltete Generalimpfungen von der Volkszahl von 
610,5o4 an 26,857 Impfungen vorgenommen worden. 
Es wurden an 56g mein- geimpft, als geboren wor¬ 
den waren. Der Regier, und Med. R. Kausch nahm 
dadurch Gelegenheit, einen liier abgedruckten öf¬ 
fentlichen Dank an die sämmtlichen Impfärzte des 
Departements , die seine Aufforderungen so kräftig 
unterstützt hatten, zu erlassen und sie aufzufordern 
nicht nachzulassen die Hyder der Pockennoth zu 
verfolgen, bis sie völlig und für immer ausgeröttpt 
ist. 5) Kranken- und Retiungsanstalten. Jade¬ 
lots Spital für kranke Kinder in Paris. Nachrich¬ 
ten über die grossen Spitäler in Schweden, zu 
Würzburg, zu Kassel, zu Berlin, zu Karlsruhe, 
Göttiugen, Greifswalde; über Rettungsanstalten zu 
Hamburg und Prag. 6) Medtcinalweseri. Unter 
der beträchtlichen Summe hierher gehöriger Nach¬ 
richten ist besonders interessant: Die einstweilige 
Organisation des Medicinalwesens im Grossherzog¬ 
thum Berg. Die Collegia medica sind abgeschabt, 
und den öffentlichen Behörden, welchen nun die 
Medicinalpolizey und die Gerichtsbarkeit in Medi- 
cinalsachen obliegt, sind sachkundige Männer bey- 
gegeben. Der Medicinalrath zu Düsseldorf besieht 
hinfort gleichsam als medicinische Oberbehörde und 
Examinations- Commission , die unmittelbar unter 
dem Ministerium des Innern steht. Es liegt ihm 
ob, über die sich darbietenden Mängel zu wachen, 
und sie dem Praefecten oder den Criminalgerichls- 
behörden anzuzeigen. Auch ist dieser Rath ver¬ 
pflichtet, die von ihm verlangten Gutachten zu er- 
theilen. Der Präfect hat einen Departements-Phy- 
sikus zur Seite (dieser hat zu berichten an den Düs¬ 
seldorfer Medicinalrath), unter ihm stehen die Ar- 
rondissements-Physici (sonst Kreis - und Stadtpliy- 
sici genannt,) mit dem Medicinalpersonale des De¬ 
partements. 7) Medicinische Statistik und Geogra¬ 
phie bestellt aus kurzen Angaben aus der politischen 

Arithmetik, die keines Auszuges fähig sind. 8) Ve- 
teirnärpo/izey enthält Nachrichten über Viehkrank¬ 
heiten und Verbesserungen der Veterinär-Anstalten 
in Wien, ferner über die Errichtung der Münch¬ 
ner Central-Veterinär-Schule. 9) Medicinisch-po- 
lizeyliehe Miscelleri. Unter andern kommt hier eine 
Warnung ans Weimarsche Publicum vor, in Betreff 
der Gefahr von Seiten des Nachlasses solcher Per¬ 
sonen, die an der Lungensucht verstorben sind. Die 

Belten und wollene Kleidungsstücke seyen zu ver¬ 
brennen; Wäsche sey 4 bis 6 Mal mit Seifenwasser 
ausznkorben. 

Gerichtliche Medicin. Den Anfaug macht ein 
Auszug aus IV Helbergs neuer Eintheilung der Ver¬ 
letzungen in gerichtlich-medicin. Hinsicht. Dass 
diese Lintheiiung wohl sehr gut ist, wird gewiss 
bald allgemein erkannt werden, dass das Neue der¬ 
selben sich aber nur auf einige Modificationen der 
accidental-tödtlichen Wunden bezieht, worunter er 
mit Recht die individuellen zählt, ist jedem, der die 
Literatur dieses Faches kennt, einleuchtend. Auch 
ist es vom Hin. K. sehr deutlich dargetliau, dass 
auch bey dieser Eintheilung höhere und geringere 
Imputation in eine und dieselbe Classe zu stehen 
kommt; mit einem Worte: bisher hat Hr. Elvert 
Recht, dass unsere Classificationen noch nie als Sche¬ 
ma für die Imputation gelten können; Ree. glaubt 
selbst, dass wir es nie so weit bringen dürften; denn 
die Sache scheint nun der Erschöpfung nahe ge¬ 
bracht zu seyn. Dessen ungeachtet kann er dem Ilrn. 
E. gar nicht beylreten, wenn er schlechterdings alle 
Verhältnisse zwischen der Imputation und der Le- 
thaliläts-Eintheiiung abläugnet. Wäre dieses, so 
hätte Leyser wohl so ziemlich Recht, wenn er al¬ 
les obduciren als überflüssig verwirft. Dass er aber 
nicht Recht habe, beweiset die Praxis, nach wel¬ 
cher die CriminaJisten so beruhigend ihre Entschei¬ 
dungen auf die ärztlichen Gutachten gründen. In 
den meisten Fällen halten doch die Imputation und 
unsere Classification gleichen Schritt. Tritt eine 
Ausnahme ein, dass z. B. eine an sich sehr leichte 
Wunde wegen der Individualität doch in eine Cksse 
zu stehen käme, worin sonst gemeinhin nur sehr 
bedeutende Verletzungen, wie Hr. Kopp bemerkt, 
ihren Platz zu finden pflegen, so liegt es dem gut¬ 
achtenden Arzte ob, sich hierüber recht genau aus¬ 
zusprechen. Schon die genaue Absonderung der ab¬ 
soluten Leth^lität von jeder Art von Accidentellen, 
gibt wenigstens für die erstere Classe etwas bestimm¬ 
tes als Maasstab der Imputation an die Hand. 

Unter andern führt der Herausg. unter dieser 
Rubrik aus Schweiggers neuem Journal der Che¬ 
mie B. I, H. 1. die Pfaffsche neue Prüfung der 
Quecksilbergifle durch geschwefeltes Wasserstoff hier 
an; so wie auch die Versuche des Prof. Serif zu 
Halle an einem so eben abgehauenen Kopfe über 
Vitalitätsreste, die gegen Hrn. Med. R. Wendt zu 
Breslau ausgefallen, hier erzählt werden. 

Hiernächst legt uns der Herausg. maneherley 
Correspondenz-Nachrichten vor; die. en folgt eine 

I Uebersicht der Literatur der Staatsarzneykunde des 
J. 1810 nach Rubiikeu, welcher die Literatur der 
gerichtlichen Medicin angehängt ist. Den Beschluss 
macht endlich die staatsai zneyliche Literatur des 
Auslandes, nebst Beförderungen und Ehrenbezei¬ 

gungen, Todesfällen, Namen- und Sach-Registern. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 12. des März. 1812. 

Revision der altdeutschen Literatur, 

ir langen, seiner Wichtigkeit wegen, an mit 

dem 

Buch der Liebe. Enthaltend: l) Tristan. 2) Fie- 

rahras. 5) Pontus. Herausgegeben von Dr. B li¬ 

sch ing und Dr. von der Hagen. Berlin, bey 

Hitzig 1809. Erster Band. L1I u. 444 S. gr. 8. 

(2 Thlr. 12 Gr.) 

Die eigene Trefflichkeit und das bedeutende Al¬ 
ter der besten unserer Volksbücher, im Allgemeinen 
schon nicht mehr zweifelhaft, wird sich durch eine 
genauere, gelehrtere Untersuchung ihres Inhalts im 
einzelnen noch ganz anders bewähren $ nur haben 
sich Schwierigkeiten von aussen unter andern auch 
dadurch gehäuft, dass die ersten und das heisst im¬ 
mer, die vorzüglicheren Ausgaben nach und nach 
selten geworden sind, und man ihrer blos zufällig 
oder mit unverhältnissmässigen Kosten habhaft wer¬ 
den kann. Auffallend ist es, wie sich in Deutsch¬ 
land, und so auch in Frankreich, seit Erfindung 
der Buchdruckerey diese doch so vielen Leuten er¬ 
götzlich gewesenen Lesebücher mit den Jahren nicht 
nur äusserlich an Jucorrectheit und übelem Ausse¬ 
hen verschlechterten, sondern auch in sich selbst 
die unverständigste Erneuerung ihrer Sprachformen 
erduldeten, — während wir sie in dem benachbar¬ 
ten Holland und Dänemark, mindestens in Betreff 
des Inhalts viel treuer die Farbe halten sehen. Ei¬ 
nige sind mehr, andere weniger der Sprachverun- 
staltung ausges tzt gewesen, man nehme z. B. eine 

Recension der Melusina (wroneben gleichwohl eine 
andere bessere besteht) oder noch eher eins der al¬ 
lertrefflichsten Volksbücher, die sieben weisen Mei¬ 
ster, welche die Schmach erlitten haben, in den 
papiernen Complimentenstyl des 17. Jahrh. umge¬ 
schrieben zu werden. Hält man dagegen das hol¬ 
ländische Buch van de zeeven wyken van Bornen, 
wrie es sieh noch jetzt verkaufet, so wird man nur 
äusserst wenige, keine bedeutende Abweichungen 
von dem Delfter Druck des i5. Jahrh. wahrnehmen 
und auf ähnliche Weise verhält es sich mit den dä ¬ 
nischen syv wyse mestere. Ein deutlicher Beweis, 
dass weniger in der Sache selbst die Nothwendig- 
keit der Modernisirung da gewesen, wie sich auch 
an der lutherisclieu Bibel zur Genüge ergibt, deren 

Erster Bend. 

körnichte, männliche Sprache der gemeine Mann 
noch jetzt nicht zu schwer findet. Der ganze Ue- 
belstand ist zum Tlieil aus unserer grösseren lite¬ 
rarischen Betriebsamkeit, zum Tlieil aus unwissen¬ 
der Nachlässigkeit der Verleger hervorgegangen, wro- 
zu sich denn noch mancherley unnöthige, gar übel¬ 
berechnete Censur von Seiten der verschiedenen Re¬ 
gierungen einfand. So ist der Eulenspiegel auf mehr 
denn eine Art castrirt worden, so sind der Faust, 
Marlolf, die Calenberger, allmälig verschwunden. 
Auch mögen kleine Hindernisse geschadet haben, 
der blosse Umstand vielleicht, dass Holzstöcke von 
Bildern ausgingen, ist hernach Anlass der Abkür¬ 
zung oder des Untergangs mancher Bücher gewor¬ 
den. Nach und nach, obschon am letzten hat auch 
das Volk selbst mehr Gleichgültigkeit bekommen, 
allein auch das wird aus dem jetzigen Antheil, den 
die Gebildeten an Wiederherstellung des verwahr¬ 
losten Schatzes nehmen, seinen besonderen Gewinn 
zu ziehen wissen, indem es sich die neuen, theue- 
ren Ausgaben durch wohlfeilere Abdrücke bald wie¬ 
der aneiguen kann. 

Dafür braucht aber auch darauf keine ander¬ 
wärts nur beschränkende Rücksicht genommen zu 
weiden, und man sollte die neue Auflage dieser 
Schritten durchgeliends mit dem Ernst und der 
Strenge besorgen, welche die Wichtigkeit histori¬ 
scher Quellen für das Verständuiss unserer altdeut¬ 
schen Poesie erfordert und verdient. 

Also war eine Sammlung, die, diesen Gesichts- 
punct fest im Auge, strebte, den guten alten Text 
zu retten, und etwa manche hin und wieder gebor¬ 
gene Handschrift, oder die ausländischen ßearbei- 
tungen zuzuziehen, ein recht fühlbares Bedürfnis. 
Dabey kann die Arbeit nicht einmal, sondern das 
gute Glück in Sammlung der Materialien nur das 
schwerste seyn, jene ist gewissermaassen von selbst 
gemacht, es gibt um überall das bessere auszuwäh¬ 
len, und den echten Geist dieser Literatur zu er¬ 
kennen , ein selten trügendes critisches Gefühl, die¬ 
ses kann aber dem Kenner der zahlreichen, äusser¬ 
lich weit älteren Reimgedichte, welche den Prosa- 
bücheru theils zur Seite stehen, theils wirklich zum 
Grund liegen, kaum fremd seyn. Eine der frucht¬ 
barsten Wahrnehmungen ist z. B. die, dass in ei¬ 

nem merkbaren Gegensatz ober und niederdeutscher 
Prosa es fast immer die letztere ist, die durch ihre 
Geschmeidigkeit und Leichtigkeit der ersteren, sprö¬ 
deren und gebrocheneren, Rang abgewinnt, gleich¬ 
sam als wären jene Gegenden, im Besitz lyrischer 
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Meisterhaftigkeit, der gemülhlichen, bescheidenen i 
Prosa in etwas entrückt gewesen. Unsere besten 
Volksbücher, wie die Haiinonskinder, die sieben 
Meister, der Eulenspiegel, (nur nehme man nicht 
die recht charakteristisch hochdeutsche älteste Aus¬ 
gabe von i5i9 für die älteste Recension) stammen 
aus niederdeutscher Quelle, und wie es scheint, gilt 

etwas ähnliches von dem Tristan. 
Zu dem verdienstlichen Geschäft, die Denkmä¬ 

ler der alten Prosa, eine gewiss nicht unachtbare 
Seite unserer Literatur, aufrecht zu erhalten, wird 
niemand den sonst so fleissigen, eifrigen Herausge¬ 
bern der gegenwärtigen Sammlung Recht und Be¬ 
ruf abstreiten. Wir bekennen indessen unverholeu, 
dass es uns scheint, als hätten sie sich dieses Mal 
die Sache etwas zu leicht gemacht und einige, wenn 
schon sehr billige Erwartungen eben nicht befrie¬ 
digt ; auch die beygegebenen historischen Untersu¬ 
chungen sind äusserst unreif und gewähren kaum 
etwas Neues. Es gibt eine compilirende Oberfläch¬ 
lichkeit, die sich nach der Breite und Wohlgefällig¬ 
keit der Ausführung zu schliessen, wenig ihrer be¬ 
wusst wird und dieses ist es, was wir tadeln. Nicht 
als sey hier auf einer literarischen Vollständigkeit 
zu bestehen, wo so vielerley Quellen zu Rath zu 
ziehen, und diese nicht auf gleiche Art zugänglich 
waren; insofern sollte alles, was dahin führen kann, 
mit Dank erkannt werden, allein es hat doch zwischen 
Beschränkung und Unvollständigkeit ein Unterschied 
Statt, der gefühlt seyn will; man müsste keine Un¬ 
tersuchung anbieten, die nicht einige fertige Resul¬ 
tate von Bedeutung aufzuweisen hätte. Die Aus- 
weichung aber, dass die eigentliche Abhandlung 
noch nicht dahin gehöre, können wir nirgends gel¬ 
ten lassen. Da wir aufrichtig die Fortsetzung einer 
Sammlung, der auch bey allen Mängeln ihr Werth, 
bleibt, wünschen und ihr zu nutzen wünschen, so 
liefern wir die Beweise zu dem Gesagten. 

I. Abdruck des Textes. Was man keinem Her¬ 
ausgeber eines lateinischen oder griech. Autors ver¬ 
zeiht, verabsäumte Benutzung wo nicht aller, doch 
der meisten älteren und besten Ausgaben und sorg¬ 
lose Ergreifung der durch den Zufall gerade her- 
beygefiihrten, das ist hier ohne Scheu geschehen. 
"Wunderlich genug steht in der Vorrede S: XII: 
„der älteste und beste Text wird dabei zu Grund 
gelegt,u diess ist in dem vorliegenden Band nirgends 
gehalten worden. Vom Tristan sind Ree. fünf Aus¬ 
gaben bewusst: i) Augsb. i48p F. 2) üjtrasburg 1010. 
4. 5) Worms i54g oder i55o. 4. 4) Frankf. 1687. 
5) Nürnberg i664. 8. zwischen welchen beyden letz¬ 
teren vermuthlich noch andere liegen. 

Hier nun ist blos die vierte (aus dem alten Buch 
der Liebe, wovon eine sehr entbehrliche weitläufige 
Beschreibung XXXII — XXXV. geliefert wird) ge¬ 
nutzt, die beyden vorangehenden werden nicht ein¬ 
mal genannt, und die zwar angeführte ed. prim, 
ist nicht zugezogen, ungeachtet es unmöglich so 
schwer gehalten haben könnte, zu einem der noch 
vorräthigen Exemplare zu gelangen. Vom Ficrct- J 

bras steht in der bihl. ungeriana S. 26 eine ed. s. 
I. et a. fol. angezogen, welche vielleicht zweifel¬ 
halt seyn mag, hier hat blos der simmeruscheDruck 
von 1605 gedient, und die späteren Frankfurter in 
8. einer s. a. und ein jüngerer von i5p4 waren doch 
anzuführen. Der Pontus ist gleichfalls nicht nach 
den ältesten Editionen und besonders nicht nach 
einem zu Gotha vorhandenen besseren Mspt. her¬ 
ausgegeben. Eine Anzahl besserer Lesarten musste 
auf diesem Weg unfehlbar verloren gehen, und 
ganze Plätze und Stellen, wie der so äusserst wich¬ 
tige Prolog zum Tristan. 

Das Modernisiren des Textes ist, was Lob ver¬ 
dient, behutsam und gelinde vorgenommen, und 
hauptsächlich auf Zurückführung der uns geläufigen 
Aussprache und Schreibart gegründet; die Prosa 
kann hier überall mehr erleiden, als die Reimpoe¬ 
sie, wiewohl ein und das andere immer noch scho¬ 
nender und leiser behandelt hätte werden dürfen. 
Ausserdem wären zur Berichtigung und Erklärung 
einzelner Stellen fremde, vornehmlich französische 
Recensionen zu nutzen gewesen, was auch gar nicht 
geschehen ist. Wir lesen S. 186 den unverständli¬ 
chen Ausdruck: La Mandglori, während das im 
französ. Fierabras stehende Mandagloire (p. Ro¬ 
quefort h. v.) leicht auf die Mandragora, die be¬ 
rühmte Zauberwurzel geführt hätte. Aus blosser 
Nachlässigkeit wird ein, Land, das S. 207 u. h. 
Agrimore (franz. Aigremoire) heisst, S. 196. 188 
Angrivore benannt; der S. 170 richtig ausgedrückte 
Name Jurgis (vergl. Janhusen. II. 65 u. 68.) steht 
179 fälschlich Mugis u. d. m., besonders sind im 
Pontus die meisten Fehler. Angii S. 186 für anjou 
war auf keinen Fall beyzubehalten, Rularit ist wohl 
ohne Noih in Roland umgeändert, Matribel (175) 
erinnert an den aus Grause bekannten Matribleir 
und au den Namen der Brüder selbst, Curiieber an 
Coimbra; Conjecturen über solche Namen in kur¬ 
zen Noten unter dem Text wären eine sehäfzbare 
Zugabe gewesen. Bey dem unmittelbar übersetzten 
Fierabras und Pontus fällt dies Bedürfni s stärker 
auf, allein selbst im Tristan würde die Vergleichung, 
wenn man auch nicht gerade danach zu ändern 
braucht, eigenes Interesse gewähren. Dass Kurve- 
ncil aus Gouvernail (Lenker, Steuerer) entspringt, 
sieht man leicht; Johnoys für Leonois wäre wenig¬ 
stens in Lochnoys zu verbessern gewesen, indem 
das im Titurel 20o3. 2121 stehende Jehennais, Jo- 
harinaise eher anderswohin gehört. Welche von 
den Lesarten: Segnicest (S. i5.) oder Jemsetir (Eil— 
hart v. 967) die richtigere, möchte man auf eine 
Vergleichung der vatican. H. S. des letzteren Werks 

Einkommen lassen. Statt Auctrat hätten wir gewiss 
Antrat [Antret) statt Uctan Utan (Hiudan, Hudan) 
geschrieben und Flaubaiin S. 84 durch llovelin dem 
ursprünglichen Hoel genähert. Das Ausscheiden of¬ 
fenbarer Fehler ist nur nicht mit dem Zurückfuh¬ 
ren ursprünglicher Formen zu verwechseln, wel¬ 
ches wir nicht billigen würden. Sobald jeder Sprach¬ 
st anun das Recht hat, in mannigfaltige Dialecte aus- 
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Zuschlägen, so darf er auch mit den Namen der 
Städte, Länder und Menschen eigenmächtig verfah¬ 
ren, oder vielmehr, er wird es schon unbewusst 
thun. Historische Untersuchungen über die erste 
Gestalt bleiben, wie in der Sprache, immer noch 
wichtig und nöthig, aber tadele man keinen der 
Mahomet statt Muhammed schreibt, oder bessere 
man auch allenthalben Saragossa in Caesaraugusta, 
Friaul in Forum Julii'; Namenentstelluugen haben, 
vor allem in der Geschichte der Poesie, ihr Recht 
und ihren guten Grund. 

Einleitung zum Tristan. Wie sich die Quel¬ 
len alter Dichtung winden, von einander lassen und 
sich immer wieder begegnen! die Fabel von Tri¬ 
stan und Isalde kann hierzu eins der reichsten Bey- 
spiele abgeben, Rec. der sie etwa künftig einmal zu 
commentireu denkt, beschränkt sich hier darauf, ei¬ 
nige Resultateseiner bisherigen Untersuchungen, mehr 
oder weniger umständlich, nachdem es die Beziehung 

auf den vorliegenden Text verlangt, mitzutheilen. 
Nur in dem Boden des Lebens selbst kann die 

bald in soviel Aeste ausgehende Sage gekeimt ha¬ 
ben, und muss mit der Geschichte des Landes, wo 
sie spielt, jedesmal Zusammenhängen, in England, 
Irland und Wales haben wir auch die Wiege der 
unsrigen aufzusuchen. (Insgemein sollten celtische 
Sprache und Tradition, worüber man denselben Au¬ 
toritäten, die man anderwärts längst ausslösst, im¬ 
mer noch nachspricht, bey den Romanen von der 
T. R. nicht vernachlässigt werden. Hat der Ossian 
schon manchen verständigen Critiker zu Schanden 
gemacht, so sieht der reichen wallisischen Poesie 
doch zum Theil eine gleiche Anerkennung noch be¬ 
vor. ) Auf die Nothwendigkeit dieser allerersten 
Quelle hat v. d. Hagen nicht einmal hingedeutet, 
wenn wir nicht eine zufällig dem Hachen Tressan 
nachgeschriebene, mehr anderswohin gehörige An¬ 
führung der altbrittischen Bücher des Melchin und 
Telesin dahin ziehen wollen; wir wüssten jedoch 
nicht, dass Merddin (Myrzin, Merlin, genannt aval- 
len, oder Melchinus avallonius) oder Taliesin un¬ 
sere Geschichte besonders besungen hätten. Merk¬ 
würdige Nachricht von Thrystan ab Tallivch, sei¬ 
ner geliebten Essylda und March ab Meirchion fin¬ 
den sich in den früheren Schriften Otven’s oder in 
Davie’s neuester über die brittischen Alterthümer. 
Im Vorbeygehen bemerken wir, dass Tristan die 
ursprüngliche Rechtschreibung des Namens ist, spä¬ 
ter gab die scheinbar passende Ableitung aus triste, 
das man damals häufig tristre aussprach und schrieb, | 
Tristram und Tristrein (auch Tris tränt, Tristrand) : 
an Hand , während die Umsetzung des Namens in 
Tantris, wofür man nirgends Trantris finden wird, j 
und welche selbst die stehen Hessen, die Tristran 
schrieben, die Ungenauigkeit des letzteren hätte zei¬ 
gen können. J 

Die Ausbreitung der Sage in den grössten Theil 
des übrigen Europa erfolgte schon sehr früh, und 
Rec. körnte sie durch einen äusseren Beweis bis in 

die erste Halite des n. Jahrh. hinauf leiten. Die 
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Normänner scheinen dabey zugetragen zu haben. 
Inwiefern im Verlauf der oft genug genannte, übri¬ 
gens ganz unbekannte Rusticianus de Pisa (dass er 
aus Italien, passt sehr gut in unsere Ansicht von 
dem Ausgang der Romane von Arthur überhaupt) 
als besondere, oder als allgemeine Quelle zu gelten 
hat, bleibt bis zur glücklichen Entdeckung seiner 
wie es scheint ganz veiiorenen Arbeit fast unmög¬ 
lich auszumachen, selbst seine Lebenszeit wagt man 
nicht einmal zu bestimmen. Unter den mehrerley 
Gestalten unserer Fabel ist nun keine, der man 
aus zusammenstossenden innern und äussern Grün¬ 
den Reinheit und Alter in solcher Maasse einräu¬ 
men könnte, als der, die sich in Deutschland der 
Grundlage nach in dem Gedicht des Eilhart von 
Hobergen und der unmittelbar aus ihm geflossenen 
Prosa unseres Volksbuchs glücklicherweise erhal¬ 
ten hat. Schon der Name seines Dichters in seiner 
fast mythischen Ungewissheit, da er bald auch iEV- 
hart (Dilhcirt) von Ob er et, Obret, (Obere) bald 
Seghart (Sieghart) von Baubemberg (Bobenberg, 
ObeTg ist ein alter niederdeutscher Adel) geschrie¬ 
ben wird, und unter den Dichtern des io. Jahrh. 
nicht nachgewiesen werden kann, scheint auf ein 
höheres Alterthum zu deuten. Auf diese deutsche 
Quelle wird sich als Ableitung das spätere, böhmi¬ 

sche Gedieht (Kronyku o Tristramowi, 46oo Reim¬ 
zeilen enthaltend) und etwa ein neueres, abgeschmack¬ 
tes dänisches Volksbuch, (worin Isalde Philippine 
heisst und die strenge Moral die Liebesabentheuer 
gewaltig zuschneidet) zurückführen lassen. Wenn 
auch Gottfrieds im Inhalt so abweichendes Gedicht 
für älter angenommen werden müsste, (woran Rec. 
zweileit) so zeigt sich in dem eilhartischen die Sage 
doch unstreitig älter, einfacher und poetischer; 
Gottfried gedenkt anderer Bücher und Fabeln vom 

Iristan, die mit seiner Arbeit nicht übereinstimm- 
teu, sie müssen also früher da gewesen seyn und 
wir ahnen wohl mit Grund, dass sie zu der Erzäh¬ 

lung unseres jetzigen Volksbuchs gepasst haben wer¬ 
den, wenigstens ist dieses bey der hauptsächlich vom 
strasburger Meister critisirten Stelle (v. 8408—8515) 
minder bey einem anderen Umstand (v. 12621) der 
ball, man vergl. noch v. 18226 — 62, wie wohlbe¬ 
kannt muss die Geschichte gewesen seyn, und es 
bedarf dazu nicht erst Citate aus Veldeck und an¬ 
dern Minnesängern. 

Einen ganz eigenthümlicheu Ursprung verräth 
die schöne, altspanische Romanze von Tristan und 
Eseo, worauf sich eine interessante Stelle des Ti- 
rant lo blancli zu beziehen scheint, denn wir kön¬ 
nen si& nicht wohl auf irgend eine der übrigen 
Reeensionen zurückbringen; doch wäre das nur 
noch ein schwacher Strahl aus einem verblichenen 

Ganzen. Auf einer breitströmenden Hauptquelle 
gründet sich dagegen die grosse Dichtung des Gott¬ 
fried von Strasburg sowohl als seiner beyden von 
einander unabhängigen Fortsetzer des Heinrich von 
Uriberc und Ulrich von Türheim. Man darf das 

von dem letzteren; noch nicht untersuchten, Werk 
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vorläufig annehmen, schwerlich wird es aber dem 
glücklicheren, Nebenbuhler Heinrich gleichkommen. 
Diese ganze Quelle ist nun nach der ausdrücklichen 
Versicherung der beyden ersten Dichter ausgegan- 
oeti von dem Buch. des Thomas von B rittannierif 
über welchen ein undurchdringliches Dunkel herrsch¬ 
te, das sich aber zu lichteu anfängt, seit Waller 
Scott den alten Sir Tristrem des Thomas Üie ry- 
jner, oder Tearmonb, oder von Ercildoune heraus¬ 
gegeben hat. (Edinb. i8o5. repr. 1807.) Das merk¬ 
würdige Buch ist wohl noch nicht nach Deutsch¬ 
land gekommen, somit bleibt uns sein eigentliches 
Verhältniss zu dem Werke unseres Gottfrieds, mit 
dem es wenigstens im Ganzen übereinstimmen muss, 
noch nicht recht klar. Schwieriger aber scheint 
die Lebenszeit beyder Dichter zu vereinigen, be¬ 
sonders bey der noch im Mittel liegenden Lampar- 
tischen Bearbeitung. Denn die Engländer setzen 
ihren Thomas erst nach 1260 (Pinkerton 1. 68. sein 
Gedicht um 1270), und gründen sich auf eine von 
Scott verschiedentlich gedruckte Urkunde. Alles 
aber müsste uns trügen, wenn Gottfried nicht in 
die erste Hälfte des i5ten Jahrhunderts zu setzen 
wäre, (obgleich er in der Maness. Samml. weit hin¬ 
ten angestellt worden ist,) und eben so wenig ist 
es glaublich, dass er unmittelbar Thomas Original 
vor sich gehabt, was zudem in der abweichenden 
Form, in elfzeiligen Strophen nämlich, abgefasst, 
war. Von de)- Poesie selbst ist hier gar keine 
Bede, diese ist in dem Deutschen so köstlich, dass 
sie nicht übersetzt seyn kann, und W'äre ihr das 
Original darin gleich, dieses nicht übersetzt hätte 
werden können. Jener Schwierigkeit wüssten wir 
nur auf zwreyerley Art zu begegnen. Entweder 
durch die Annahme, es habe noch einen alleren, 
denselben Stoff dichtenden Thomas in Brittannien 
gegeben, wie ja die Namensähnlichen Ulrich Tur- 
lin und Ulrich Türheim, bey de an Wilhelm dem 
Heiligen, gedichtet haben. Oder lieber, man müsste 
aus irgend einem Grunde die Beziehung jener Ur¬ 
kunde auf den unsern Tristram dichtenden Tho¬ 
mas entkräften, und ihn selbst vielleicht hundert 
Jahr älter machen können. Nicht nur erhellt es 
aus Stellen im Titurel (bey denen man nicht gleich 
spätere Interpolation voraussetzen dürfte), worin 
Marks, Isaldens und Tristans gedacht wird, näm¬ 
lich dadurch, dass dieser von Parmenien heisst, 
es sey hier schon die neue Recension der Fabel, 
aus der Gottfried schöpfte, bekannt gewes 11, son¬ 
dern alles das ist noch viel unleugbarer nach einer 
isländischen Prosa. Bereits im Jahr 1226 verfasste, 
auf Befehl Königs Hakou in Norwegen , Bruder 
Robert die Saga von Tristan, und man braucht 
blos eine oberflächliche Kenntniss dieser Arbeit zu 
haben, um alsbald zu sehen, das sie mit der Gott¬ 
fried ischen übereintrifft, ohne dass sie aus ihr her¬ 
vorgegangen seyn kann. Es ist recht zu bedauern, 
dass der Isländer seinen Vorgänger nirgends nam¬ 
haft macht, aber er muss sicher mit Thomas und 
dessen Buch Zusammenhängen. 

Diesen haben endlich auch die französischen 
Dichter gekannt, und führen ihn namentlich wie¬ 
der als Abweichung von der ihnen früher gang¬ 
baren Sage an. Wir wissen nicht, welcher Quelle 
der berühmte Chretien de Troyes hauptsächlich ge¬ 
folgt ist, als er den Tristan dichtete; ein eigenes 
Unglück hat über den Handschriften seines Ge¬ 
dichts gewaltet und nichts davon erhalten , weswe¬ 
gen französische Literatoren es ihm gar nicht bey- 
legen. Gegen sie spricht deutlich eine Stelle aus 
der Vorrede seines cliges feil qui fist.del 
roi marc et dys eit Ja blonde) angeführt von 
Quadrio und Galland, nur dass dieser letzte sie 
irrthümlich dem Raoul de Beauvais zuschreibt. 
Vielleicht hat sich also wieder in England die ein¬ 
zige Handschrift aufgehoben {penes Mr. Douce), 
aus der schon Scott einiges mittheilt. Da nun in 
einer solchen Stelle Thomas erwähnt wird, so ist 
diess ein offenbarer Beweis für sein höheres Alter, 
denn Christians Lebenszeit würde noch viel weni¬ 
ger, als Gottfrieds in die 2te Hälfte des i5. Jahrh. 
passen; oder das französ. Gedicht müsste wiederum 
ein anderes späteres seyn, und sich also in Frank¬ 
reich zwey poetische Bearbeitungen (die letzte selbst 
ohne Namensspur ihres DichtersV eines Romans 
verloren haben, der zum Befremden der neueren 
Lileratoren gar nicht in Frankreich besungen wor¬ 
den wäre. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Weltgeschichte für die Jugend, 

Die Weltgeschichte für Real - und Bürgerschulen und 

zum Selbstunterrichte dargestellt von Karl Heinr. Ludwig 

Pölitz, ord. Prof, der Gesch. auf der Uuiv. Wittenb. und 

des akndem. Seminar. Director. Leipzig, beyHinrichs, 1811. 

XII u. 196 S. gr. 8. (l2 Gl*.) 

Von dem Hm, Vf., der schon mehrere Lehrbücher der Ge¬ 

schichte mit anderer Rücksicht verfasset hat, ist hier die Bestim¬ 

mung dieses neuen Lehrbuchs genau angegeben; denn was noch 

auf dem litel, vielleicht nach dem Wunsche des Verlegers, hin— 

zugesetzt ist, wird in der Vorr. näher so beschränkt, dass diess 

Lehrbuch vielleicht auch zum Selbstunterricht dienen könne, so¬ 

bald man nur eine allgem. Liebersicht des Wissenswürdigsten aus 

dem Gebiete der Geschichte beabsichtige. Natürlich fordern Real- 

und Bürgerschulen einen etwas andern Vortrag der Geschichte 

und selbst eine andere Auswahl der Begebenheiten als Trivial¬ 

schulen und gelehrte Schulen. Dem Hrn. Vf. blieb diese Ver¬ 

schiedenheit nicht unbeachtet; er hat auch mit Recht der neuem 

Geschichte mehr Platz eingeräumt als der äitern, und in ihr wie¬ 

der der deutschen mehr als der ausländischen. Er hat sich eines 

gedrängten, aber fasslichen Vortrags, und einer für die Uebersicht 

bequemen Stellung der Begebenheiten bedient. Nur wünschten 

wir, dass auf den Gang der bürgerlichen Cultur, auf Erfindun¬ 

gen, die für das bürgerliche Lehen von W ichtigkeit sind, aufGe- 

werbe und Handthierungen, besonders städtische, und auf die 

Schicksale des Handels mehr Rücksicht genommen worden wäre. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 13. des März. 63. 1812. 

Fortsetzung 

der Recension von dem: Huch der Liebe. Heraus- 

geg. von D. Hü sc hing u. D. van der Hagen. 

TDesto melir Handschriften sind von der ciltfrcin- 

eosischen prosaischen Bearbeitung übrig, die aber 
freylich nichts mit der des Thomas gemein hat, 
also nichts mit der Gottfrieds, aber auch nichts 
mit unserer älteren eilhardischen. Ihr Verfasser 
war ein, aber französ. schreibender Engländer. Lucas 
du Gast, mithin ist auch diese Formung der Fa¬ 
bel, wie es am natürlichsten ist, dennoch mehr in 
Brittannien selbst entstanden, wurde aber (nach 
Deutschland ausgenommen) bald nach Frankreich 
und Italien verbreitet. Hier mögen die noch nicht 
edrucklen Worte des Prologs aus dem ms. de la 
ibl. imperiale n. 6776. selbst stehen: 

apres ce que je vous ai par maintes fois contee listoire du 

saini. Graal moult me merveil que aucun ne vient qui trans- 

late le latin eu francoys. car ce seroit une chose que vo- 

lentiers orroient povres et riches. et pour conter helles 

aduentures qui advindrent cn la grant brethaig.ie au temps 

du hon roy Artus , je Luces chevalier sire du chcistel 

de Gast voisin prouchain de Salesbieres empraing a. 

tr ans lat er du latin en francoys une partie de certe 

liisloire non mie pour ce que je soye francoys , ains suis 

anglois et le mieulx que je pourray je translateray ce que 

le latin en devise de listoire de Tristan. 

diese Sprache übersteigt nicht das i4. Jahrh.; wie 
auch vermuthlich keine ältere Handschrift vorhan¬ 
den ist, wann aber eigentlich Lucas gelebt und er 
etwa das latein. Original Rusticianus benutzt habe, 
lässt sich kaum muthmassen. Vielleicht hat er sich 
neue Aenderungen und Zusätze, zum Theil etwa 
nach wirklichen Traditionen erlaubt, indem nicht 
nnr die Vorgeschichte noch beträchtlich höher als 
bey Thomas, Gottfried und Robert (die alle mit 
Rivalin kanelangres anheben , aufsteigt, sondern 
auch allenthalben neue Personen und Begebenheiten 
eintreten, von denen einiges wohl, aber doch we¬ 
niges mit Thomas (im Gegensatz zu dem deutschen 
Volksbuch) übereinkommt. Gedruckt erschien Lu¬ 
cas Prosa zuerst, durch das Spiel des Zufalls, in 
dem nämlichen Jahre, wo die unsrige, Rouen i48q. 
fol., dann Paris, Ant. Verard s. a. fol. Die spa¬ 
nische Uebers. kam zu Sevilla 1628. fob, die ita- 
lien. Venezia 1062 und 1555 heraus. Eine engli¬ 
sche gibt es nicht eigentlich, wohl aber ist von ei- 

JSrster Band. 

nem neuen, nicht mit dem obigen zu verwechseln¬ 
den Thomas Malaie gegen den Schluss des i5tm 
Jahrh. die grössere französ. Compilation von Ar¬ 
thur ins Englische übersetzt und mehrmals gedruckt 
worden, deren zweyter Theil viele Cnpilel von 
Tristan, ganz ausführlich nach Lucas umfasst. Aus¬ 
serdem wurde mitten des 16. Jahrh. der roman de 
Tristan durch Jean Maugin rhetorisch und schwül¬ 
stig erneuert, und so Paris i554. 1667., Lyon 168b 
gedruckt, der Gang der Begebenheiten hält sich ge¬ 
nau an Lucas, aber man sollte kaum denken, wie 
eine der rührendsten, einfachsten Geschichten gleich 
in dem falschen Zierrath widersteht, und fast nicht 
zu ertragen ist. — Wir kommen wieder zu Eil— 
harts Gedicht, und suchen sein Alter und seinen 
innigen Zusammenhang mit der Prosa einigermas— 

sen auszuführen. 
Das Gedicht scheint vielleicht in das 12. Jahrh. 

zu fallen, was wir uns gewissen Sprachforschern 
freylich nicht genügend aus 'seiner gegenwärtigen 
Gestalt, die im Laufe der Zeit, und der Abschrif¬ 
ten gelitten haben muss, zu erweisen getrauen. 
Das alterthiimliehe Gepräge biissl bey jeder Umar¬ 
beitung ein, und gleichwie das sogenannte stiyke- 
risclie Gedicht von Carl d. Gr. aus dem älteren, 
besseren, davon nur ein Fragment gedruckt ist, 
hervorgegangen . ist, so liegt etwan auch diesem 

Tristan ein älterer, mehr oder wenig verschiedener 
zum Grunde. Die verhällnissmässige Alterthüm- 

lichkeit selbst der letzten Abformung mögen indes¬ 
sen Wörter wie folgende ausser Zweifel setzen. 
orlogete (kriegte) 1720 getrachten (denken) — 472. 
ig84. 2097. trechtin (Herr, auch b. Gottfried 17283.) 
— 2200. michelichin (adverb.) — 2802. ganzen (Freu¬ 
de) — 3258. hantgar (bereit)— 3545. germarterot, 
5o3o. ungeivapnot. — 0772. goume (Achtung) — 
3948. der tiirliehe game (Gome, Mann, Held) — 
4o48. gelagit (insicliatus) — 4556. 4564. hemdesge- 
ren (gare, girori) benigere — 4564. togunt — 4811. 
swestirbarn (Schwesterkind) hiss mehrmals, (ferie- 
bat, traf, stiess; engl, to hit, holländ. hissen) — 
509L mendegin (Manndegen, Held) —■ 5122. vliss 
(Fiiess, Bach.) — 6o56. ebinlant. — 7i44. 7200. 
7000. getwas (Narr, angelsächs. dveis.) - 5io6. blu— 
tirrer rant. — hancte, sprancte. 0002. (wie Rothei 
2780.) und solcher Wörter mehr, in den 26000 
Reimen des grossen Gedichts treffen sich schwer¬ 
lich so viele alte Wörter und Formen, als in dem 
unsrigen von 7000 Zeilen , das dazu nur in spä* 
teren Handschriften erhalten worden ist. 
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Einen zweyten Beweis' nehmen wir aus der 
Volksmässigkeit der Wendungen und Redensarten; 
obschon sich nichts von Strophenablheilung findet 
oder alles verwischt hat, so ist doch noch liier voll¬ 
kommen das Unregelmässige der Sylbenzahl, man¬ 
che Zeilen sind doppelt, andere nur halb so lang 
als die gewöhnlichen. Hierher gehört auch die (in 
die Prosa nicht mit übergegangene) Erwähnung 
Dietrichs und Hildebrands v. 6082. 85., ja die alLe 
Schreibung des Namens Walwan, (Prosa, Baibon) 
wofür die Dichter des 10. Jahrh. Gawin, Gciban 
(Gauvciin) gebrauchten, in Volksgedichten aber je¬ 
nes, oder mit kleiner Abweichung TValewin, TV ei¬ 
le wein stehet. Dazu höre man folgende Phrasen: 
29U nu mugit ir Irjyi/i u. merken — 584. nu mu- 
git in horin wie er sprach — 56. der selbige li¬ 
stige man. 4o65. listsinnige man — 1002. höret 
wie ein zum andern sprach — 2810. der kune hehl 
mere. 2894. — die helflose diet. 0911—4873. bi 
henden sie sich vingen — 989. der werde clegen 
junger — 648. das gruweliche kint — 5121. von 
den stolzen jungelingen — die Ausrufung: eya wie 
etc. 3072. 7612. — Reime wie helide: edile , 1713. 
— widere: bidere; das häufig kehrende: verholen 
u. stille, stille u. ubirlut u. a. m. weisen alle über 
die Manier der Minnesinger hinweg. 

* Da ferner die älteren Gedichte ähnlicher Art 
häufige* Spuren des niederdeutschen Dialects an sich 
tragen, z. R. der Rother, das fr. belli contra sa- 
racenos etc. sey es nun, dass sie diesem mehr zu¬ 
gehört, oder manche Formen und Wörter dessel¬ 
ben anfangs weiter verbreitet gewesen — so dürfen 
auch drittens Spuren und unvertilgbare Zeichen der 
niederen Mundart in unseren Gedicht iu den Be¬ 
weis seines Alters gezogen werden. So finden sich: 
he (auch her, er) wedir, obir, swestir, ab fob), 
vele , bequamf satt (solst) bete, sustene (ctbl. seuf¬ 
zen) ajftirwegin, bobin (oben) binnen (innen), vrye 
5699. (Freyerey) graft (Graben 655o. 6552.) boym 
0712. Baum —yil stillinge (7089. heimlich), wohin 
auch die der Nieder-Mundart besonders angenehme 
Wiederholung der persönlichen Pronome unmittel¬ 
bar hinter ja oder nein zu zählen ist, die sich in 
diesem Gedicht fast jedesmal findet. Reime aber 
wie: 177. sege: pflege — niete: sele — uog. rede: 
frede. 4120 — ii5o. mede: tede. — 5oÖ2. me: vehe 
(Vieh) u. s. w. lassen sich nicht oder hart in das 
Hochdeutsche auflösen. 

Eine vollständige Aufzählung aller hier in Be¬ 
tracht zu ziehenden Wörter und Stellen konnten 
wir jetzt nicht geben, der zu neu scheinenden möch¬ 
ten sich fast nur wenige dagegen aufstellen lassen, 
und wer entscheidet, ob der v. 2o45. angeredete 
Cupido einmal fiir eine Neuerung genommen zu 
Werden braucht. 

Uebrig bleibt uns noch zu zeigen, dass die 
deutsche Prosa unmittelbar und geradezu aus die¬ 
sem alten Gedicht, gewiss aber nicht aus irgend 
einer andern, etwa gar französischen Bearbeitung, 
geflossen ist. Jeder wer nur jenes einzusehen Ge¬ 

legenheit hatte, wird uns auf den ersten Blick alles 
umständlichen Beweises überheben. Man muss zü¬ 
gle icii gestehen, dass die Uebertragung wohl aufge- 
lasst und überhaupt wohl gelungen sey, mit Ehr- 
furcht vor der Sache (denn nichts ist zugesetzt, 
eher ein kleiner Umstand übergangen) und der al¬ 
ten Form, doch auch im Bewusstseyn der Frey- 
heit der Prosa, deren Individualität und Gewohn¬ 
heit manchmal einen Satz anders gewandt haben 
will; liier ein Wort zufügt, dort eines abnimmt. 
Einigemal sind kurze gute Lehren eingeschaltet, 
wie Seile 7, an andern Orten vielleicht ohne Noth 
die Ausdrücke des Originals zusammen gezogen. 
So ist im Original die Beschreibung der Kriegstha- 
ten Tristans und Kahedins Wort - und Bilderrei¬ 
cher. Der Wortwechsel mit Kahedin 6877 — 99 
fehlt auch in der Prosa, zu ihrem Nachtheil, es 
halte sich vielleicht doch bey der neuen Ausgabe 
eine und die andere angenehme Redensart einschal¬ 
len lassen, so aus v. 25y. wie Mark, der edele 
gute das Kind bey seinen weissen Händen genom¬ 
men; aus 556i. Kniebeten st. Gebet; aus 4855. mit 
zungen und banden geloben. — 5g25. „du lassest 
wahrlich Lügen fliegen,“ dagegen fehlt im Gedicht 
das in der Prosa S. 101 unten wohl angebrachte 
Gleichuiss vom abgeschnittenen Ohr , das Gedicht 
aber bat für sich allein: v. 6266 — 6g. ~,,were he 
do snel als ein rehe, das were jm von herzin we- 
sin Up, do mohte dez gewesin nyt, he musste 
gern alz ein man.“ (fehlt, Prosa S. 110 unten.) 
Bey der kindlichen Anrede der Waldvögelein ist 
der schöne Zug mehr im Gedicht v. 5023. „ich gebe 
uch zw elf bogge gut,“wo nur eben das Wort bogge 
dunkel ist, sollte es soviel als Ringe, Halsringe 
(bouge) oder zwölf Körner (Gerste, byg) bedeuten? 
Zuweilen hätten auch kleine Felder der Prosa be¬ 
richtigt werden können, z. B. S. io3 hofschande 
aus 5875 in houbtschande (Haupt, grosse Schande). 
Ob nun wohl die genaue Verwandtschaft beyder 
Quellen niemand ableugnen wird (nur gleich S. 6. 
„also fuhr das kleine heer,“ und v. 219 „do vur 
in schifte das kleine heer,“ und solche Einzelhei¬ 
ten in Menge), so erlauben wir uns doch eine kleine 
Stelle im Zusammenhänge aus dem leider häufig 
defeclen Dresdner MS. zur Vergleichung herzu¬ 
setzen. 

czu harrt des morgens ril vrti 

der ■weideman reit balde do, 

alz jn der köuig marke bat, 

5g 10. vnd brochle jn recht an die stat, 

do he vant die helilosin diet•, 

der konig beite lengir niet, 

sine luthe hiss he der rosse plegin, 

he ging alleine afierwegiu 

3g 1 5. do Trystrant der heit lach, 

das swert he selbin legin sach 

czwischen in , desz nam he war? 

vnd grif harte lise dare, 

wen si warin hart entslaffin. 5 
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3 2 2 0. do nam he tristrandisk waffin 

vml czoug daz sine usz der scheiden, 

den thiirlichen beiden 

tristrandesk stackte hc wedir in, (wider, an sich) 

ynd legete do daz swert sin 

592 5. do lien ess hatte vor gelegin ; 

daz vorschlif allisz der degin 

vnd die edele vrauwe darezu, 

der konig sinen hantschu 

vff die vrauwe legete, 

3900. dasz he sy ny en regete etc. etc. 

womit man die Prosa 5. 69.70. vergleiche: im Ori¬ 
ginaltext ist wieder besonders merkwürdig v. 6922. 
der Ausdruck : „den thiirlichen beiden tristrand.es/< 

welches soviel heisst als: das theure Schwert Tri- 
standes, in so fern man beide aus bitur, bider, 
Beisser, mordens erklären darf, oder nicht die va- 
ticanisclie H. S. ein im Anfang der Zeile ausgelas¬ 
senes verbum nach wiese, wornach „den thürlichen 
beyden“ (arnbobus) der daliv. pl. würde. 

Was uns selbst nach allem diesem noch weit 
über die anderen Beweise geht, und das Voralter 
der in diesem Gedicht wie in der Prosa treu behal¬ 
tenen Fabel unzweifelhaft macht, das ist die innere 
Geschlossenheit, Riindung und Einfachheit dersel¬ 
ben, wie sie hier erscheint, im Gegensatz zu Gott¬ 
frieds Gedicht, das wir in so fern auch unter die 
Prosa setzen müssen. 

Poesie schwingt sich auf und kreist in den 
Lüften, Prosa wandelt still und gerade ihren Gang 
mit auf dem Erdboden gehaltenen Schritten, etwas 
aber geht noch schneller, wie der Flug, nämlich 
der Gedanke, welcher frey ist in der Prosa, wie 
in der Poesie, und der Vortheil dieser besteht blos 
darin, dass sie ihm ein zartes Edelgewand bietet, 
oder was die andere in. Silber zu zahlen hat, in 
Gold auslegt. Das ausgesponnene Gold und das 
ganze Silberstück, auf dem noch das alte Gepräge 
steht, mit einander zu vergleichen, ist fast unbillig 
und unstatthaft, wer die alte Dichtung historisch 
zu betrachten pflegt, möchte leicht eine einzelne 
Erscheinung nicht genug für sich erkennen wollen. 
Wir sehen nun in dem Prosaromau ein einfaches, 
klares Mährchen, aus einem Stück gewachsen, das 
man schwerlich an fangen kann, ohne es zu Ende 
bringen zu müssen; Gottfrieds Gedicht ist eines der 
anmuthigsten Gedichte der Welt, gleichsam ein 
Spiegel der Lieblichkeit und herzlichen Liebe, doch 
nicht ohne etwas Stör endes und eine gewisse künst¬ 
liche Zusammenhangslosigkeit. Was epische Ge¬ 
walt und was lyrischer Zauber seyen, kann man 
an beyden recht sehen, im einzelnen wird dieser 
immerfort reitzender scheinen, im Ganzen jene viel 
länger hinhalten; wir wollen indessen unser Ur- 
tlieil noch von einer andern Seite begründen. 

Die alte, gläubige Fabel ist es, welche dem 
eilhartischen Werke und der Prosa zum Grunde 
liegt; wir sind weit entfernt, dem Brittannier Tho¬ 
mas, oder gar unserm Gottfried eigenmächtige ab- 

März» 

sichtliche Aenderung und Verfälschung der Bege¬ 
benheit zuzumuthen, es ist vielmehr noch nicht ge¬ 
nug anerkannt, dass die deutschen Meister des 12. 
und 10. Jahrh. weit ab von arios tisch er Composi- 
tion und noch weiter von leerer Erdichtung späte¬ 
rer Dichter nichts erzählten, als wozu sie ihre 
Quelle oder andere Gewähr berechtigte, daher die 
gleichsam historische Treue, welcher sie selbst dann 
folgten, wann ihnen eine andere, reichere pder är¬ 
mere Wendung natürlicher geschienen hätte. Al¬ 
lein Thomas, der vermuthlich in England der Ei¬ 
genschaft aller Tradition gemäss verschiedene von 
einander abweichende Sagen und Lieder von Tri¬ 
stan kennen lernte, glaubte durch eine neue und 
etwa reichere Zusammenstellung seine Vorgänger 
zu übertreffen. Was ihm das Annehmlichste schien, 
las er aus, und konnte leicht die Geschichte um 
manche (in der Sage allerdings begründete) Ver¬ 
wickelung reicher machen, ohne zu bedenken, dass 
vielleicht das Ganze hin und wieder verschoben 

werden würde. 
Hierher gehört nun die merkwürdige, schon 

erwähnte Stelle Gottfrieds (8488'—5i5.), worin sich 
bereits, nur höchst unschuldig, das Gefühl unserer 
modernen Kritiker regt. Er stösst die schone Sage 
aus, von dem Haar der Königstochter in Irland, 
das die Schwalbe in ihr Nest nach Cornwalis zu¬ 
trägt, bey dessen Anblick der König, zur Heyrath 
gedrängt, sich diejenige zur Braut erkiest, von de¬ 
ren Haupt es gekommen, worauf sich Tristan zu 
der wunderbaren Fahrt nach dieser Schönheit be¬ 
reitet. Nicht zu gedenken, dass der Ursprung die¬ 
ser Sage (die wir nur in dem rabbinisclien Maseh- 
buch, Cap. i34., das mit dem Tristan in gar kei¬ 
ner fernen Berührung steht, auf eine in diesem 
Puncte ähnliche, sonst aber ganz andere Weise ge¬ 
funden haben), uralt ist, indem sie schon in dem 
Schuh der Rhodope, der auch aus der. Luft dem 
König Psammetich herunter fällt, vorkommt, xmd 
sich so an die zahlreichen Traditionen vom verlo¬ 
renen Schuh der verschwindenden Jungfrau an- 
schliesst; — so muss es einleuchten, dass wenn 
bey Gottfried und Thomas die Braut dem König 
als eine bekannte, mit Namen genannte Schönheit 
angerathen wird, und Tristan mit gutem Bewusst- 
seyn die gefahrvolle Reise übernimmt, dass dieses 
alles einen schwachen Ersatz für das auf Wunder 
und gutes Glück bauende Vertrauen Tristans ge¬ 
währt, der blos von dem Zeichen eines Goldhaars 

geleitet, Land und Meer befährt. 
Aufmerksamen kann es nicht entgehen, dass 

sich die Verflechtung der Ereignisse in der Prosa 
immer viel natürlicher macht und an nichts aufge¬ 
halten wird. Die schöne Vorgeschichte Riwalins, 
seine Liebe mit Blancheflur (isl. Blensinbel) des ge¬ 
treuen Ruals Foitenant (Lehnträger, isl. Roaldur rä- 
dismadur) Klugheit, Floretens Scheinniederkunft, 
die süsse Jugendgeschichte Tristans fehlen einmal 
gänzlich und kürzlich wird an denselben Riwalin 

(nicht an Lucas Meliadus) des Helden Abkunft ge- 
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buntlen, um olme Aufenthalt zu seiner Liebesge¬ 
schichte zu kommen. Die eigentliche Catastroplie, 
(jene schon bemerkte Abweichung abgerechnet, auch 
wirft Brangeue den unseligen Trank nicht ins to¬ 
sende Meer, obwohl auch nicht, andern Sagen ge¬ 
mäss , Mark noch davon zu trinken bekam) stimmt 
so ziemlich überein. Der König sieht, bald Tristan 
und Isaldert einander küssen, wird aber durch die 
Glückliche Wendung des Nachtbesuchs im Baum- 
harten wieder irre gemacht, nun folgt etwas anders 
das Mehlstreuen, schon jetzt werden die Liebenden 
zum Tod verurtheilt. Hierauf das Kniegebet in der 
Capelle und Tristans Flucht, aber Isot wird nicht 
aus den Banden der Schergen errettet, sondern dem 
Aussätzigen abgewonnen, dem sie zu grösserer 
Schmähung übergeben worden war, wobey die in 
welschen Sagen überhaupt wiederkehrende Laub- 
versteckung. Gottfried entbehrt des letzteren ganz, 
das übrige kommt erst viel später bey Vriberg vor. 
Wir können nicht alles ausheben, eigenthümlich 
sind dem Volksbuch: das befohlene Aufhängen des 
Hundes, welches der Knappe nicht über sich brin¬ 
gen kann, die Aussöhnung durch den Beichtvater 
Ugrira, Tristans selbsteigner Botengang zu seinem 
Feind, das Aushängen des Briefs, (nach einer noch 
üblichen Ravibervorsicht) das Schenken des Hiind- 
leins beym Scheiden, (wofür bey Gottfried der her¬ 
nach eroberte Pititeriu gesendet wird, es ist aber 
schöner, dass Utant immer wieder in die Begeben¬ 
heit einrückt) Tristans Zürnen mit Jsalden, die 
zweyte Jagd in Blankenland, das Niclitaufwecken des 
schlafenden Tynas, der Hirsch vor dem Dornbusch, 
Brangelens Tod, der von Tristans Vater, die Ver¬ 
kleidung in Spielleute und besonders die List mit 
den Landfahrern Haupt und Blatt (gewiss sein- 
alt) das Reisserschiessen auf Nampotenis Burg und 
einiges andere. Angenehme, nicht unbedeutende 
Kleinigkeiten sind, dass Tristan (mythisch) der er¬ 
ste Angler gewesen und auch die Jagd vervollkomm¬ 
net haben soll. Die Entdeckung in der miauenden 
Hole (wohin auch der altbrittauuische Leich che- 
prefoil gehört) ist etwas anders, das Schwertlegen 
unschuldig, nicht listig, wie bey Gottfried, der 
nichts von Schwerttausch und Handschuhlegen hat; 
allein bey ihm ist auch ausserordentlich schön, wie 
Mark der treue, Laub und Blumen ins Fenster legt, 
dass die Sonne die schlafende Isot nicht verletze, 
ein malerisches Bild, wie wenige sind, die ganze 
Stelle ist in Sprache und Gedanken von hoher \ or- 
trefllichkeit. Thomas legt Marken, die Worte in 
den Mund: rgif they weren in sinne, nongJit so 
they no Iay.(( — Eine andere Verfeinerung der 
Sage liegt darin, dass Isalde Brangenen nach Brun¬ 
nenwasser sendet, im Gedicht sie aber Wurzel für 
ihr Hauptweh suchen soll, freylich in dieser Lage 
noch um vieles rührender; (auch bey Malore: for 
to (eich herbes, im Wolfdieterich 67^ bey des zu¬ 
sammen, Siegminn heisst Frau Mut am Brunnen 
Würzkräuter laugen) — Statt des Kreuzes , das 
Tristan zum Zeichen schwimmen lässt, sind im Ge¬ 

dicht etwas galanter die Anfangsbuchstaben der Na¬ 
men von ihm geschnitzt, freylich gefährlicher und 
lieblicher: am allereinfaihsten ist hier die Erzählung 
des Abentheuers sul pino in der 62. der cenlu no- 
veile anliehe, welche blos vom Trübmachen des 
Bächleins weiss, eine um so interessantere Stelle, 
als Lucas, in Tressans Auszug wenigstens der gan¬ 
zen Episode geschweige 

Dafür fehlen der Prosa andere ins Gedicht 
(Gottfrieds etc.) eingeflochtene Umstände, wie gleich 
der Verdacht des Gesellen Mariodo, die feinen Ant¬ 
worten der Königin im Nachtgespräch, der kühne 
Spielmann, dem Tristan die Königin bald wieder 
abspielt, das Concilium, Gottesgericht und die schlaue 
Ausweichung (eine uralte, an vielen Orten stehen¬ 
de Sage) der Gewinn des Feenhündleins, das sei¬ 
nem Herrn lieber ist, als Schwester und Land, aber 
nicht lieber als Treue und Dankbarkeit, die Ver- 
sclimähung und erste Täuschung der Braut, Isotens 
List mit Tantrifel gegen den lauschenden Marke u. 
dgl. m., besonders die Ausführlichkeit und Ausar¬ 
beitung des Einzelnen. Doch ist auch die gedrängte 
Sprache des eilbartischen Werks und die Frischheit 
des Dialogs in die Prosa übergegangen, welche das 
grösste Lob verdient; die gediegenen, wenigen Wor¬ 
te, worin Tristan beym Anblick der weisshändigen 
Isalde ausbricht: (S. 86) „Isaiden verloren, Isolden 
fanden“ wiegen die süssen Reden (18765 — 806) 
vielleicht auf. 

(Der Beschluss folgt.) 

Kleine Schrift. 

Plautinorum Cupediorum Ferculum secundum. Ad oiationer* 

lat. iu scliola Thom. prid. Kal. Jan. A. cloloc. cxir. au dien— 

dam Imitat Frid. Guil. Ehrenfr. Rostius. Lipsiae ex offic. 

Klaubarth. XYI S. in 4. 

Diese Abh. verbreitet sich iiher das Lustspiel Ttacchid.es• 

Der gelehrte Ilr. Vf. zeigt zuvörderst, dass diesem Stücke nicht 

der Anfang fehle, wie man gewöhnlich glaubt (denn dass der 

von Constantin Lascaris angeblich gefundene Prolog unecht 

sey, ist bekannt), und man annehmen müsse, die ersten Worte 

beziehen sich auf etwas, was ausserhalb der Schaubühne vorge— 

gangen sey. Dann wird in drey Stellen II, 3, 58. III, 2, io. 

IV, 0, i4 flf. die gewöhnliche, ohne Grund von manchen ver¬ 

änderte, Lesart vertheidigt und gut erklärt (wie III, 2, io. in 

grato homine nihil impensius est, Undankbarkeit (st der grösst» 

Aufwand), in zwey Stellen aber auf eine leichte und selbst durch 

ältere Ausgaben unterstützte Art geändert, näml. III, 3, 47. l*10 

It magister quasi lucerna expletus uncto linteo 

nach der Aldin. Ausgabe, so wie expletus statt expretus auch 111 

andern Ausg. steht, und IV, 5, i5. ^74i.), wo ^r' nac" cai~ 

nufex nur mihi hinzusetzt, um den Vers zu ergänzen, was des 

folgenden Verses wegen leicht wegfallen konnte, und besser ist, 

als die Interpolation', die Hr. Bothe liier gemacht hat, so wie 

dieser auch in der vorhergehenden Stelle mehr ohne Noth, ge¬ 

ändert hat. Gelegentlich wird auch der Gebrauch der Redens¬ 

art, verba facere, für, eine Rede halten, gegen den oft abspre¬ 

chende Schell» gut vertheidigt. 
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Beschluss 

der Recension von dem Buch der Liebe. Herausg. 

von D. Büsching und D. von der Hagen. 

Lassen wir aber allen Motiven der vielgestaltigen 
Fabel ihr Recht zu, so werden wir auch man¬ 
ches Gute der französischen Arbeit des Lucas ein¬ 
räumen müssen. Wir zählen dahin eben nicht die 
vorausgeschickte Geschichte des ganzen Geschlechls, 
die bis zum Joseph v on Arimathia hinaufsteigt und 
wobey anzumerken war, dass der hier auftretende 
Apollo aus dem Oedipus, wenn auch nicht unmit¬ 
teibar entstanden ist, worüber uns die Einsicht des 
alten Drucks des vornan d’Oedipus näher verstän¬ 
digen müsste; orientalische Namen deuten etwa auf 
inorgenländischen Durchzug, doch wird man bey 
Chelinde ohne weiteres Mittelglied an die Chelido- 
nis und den Aedon erinnert. Die Einsamkeit der 
Liebesgeschichte ist durch die überhäufte Einleitung, 
so wie durch die eingemischten vielen ritterlichen 
Thaten des Tristan, Palamedes u. a. sichtlich un¬ 
terbrochen; Tristan und Iseult werden hier sichel¬ 
wund uud kein anderer, Tristan zweymal pfeilver¬ 
giftet und auch die zwevte Iseult ist wundenheilend; 
Brangene weiss von der Verschmähung der letzte¬ 
ren, woraus sich mancherley entwickelt, Pheredins 
(Kahedins) Liebe zu Iseult, sein Tod und Tristans 
Wahnsinn. Den letzten Umstand hatte schon Tho¬ 
mas ausgemeistert, und für unstatthaft erklärt, wie 
aus einer merkwürdigen, von Scott mitgelheillen 
Stelle des Gedichts von Christian folgt; wenigstens 
ist ihr ein hohes Alter nicht abzusprechen, und ei¬ 
niges ist besonders ergötzlich, man lese bey Malore 
Cap. 53 — 6o z. B. nach, wie der unglückliche Lieb¬ 
haber durch einen Sprung gerade auf den Schach¬ 
brett spielenden König niederfällt; auch findet sich 
ein Stück dieser Episode in den gedachten cento 
novelle n. 99. come 'Tristano per amore divenne for- 
senriato. Kandiu (Caynis) heisst richtiger Gheclino. 
Auch ist die Variante recht poetisch , wonach Bran¬ 
gene zu ihren rührenden verblümten Reden Statt 
des Gleichnisses vom weissen Hemd das eben so 
schöne von den Lilien braucht, (im isländ. wie im 
deutschen: „tha vid foruin af Ir lande, tha höfdum 
vid tuo nattserhe hvyta sein snio af silice). Bloss eine 
muss jedem durch das ganze französische Buch zu¬ 
wider seyn, die Gemeinheit, worin König Mark 
erscheint; während er in den deutschen Dichtungen 
edel, manchmal grossmüthig handelt, stellt er sich 

Erster Band. 

hier als ein schwacher, feiger, ja schändlicher Mann 
dar, an dessen Ab- und Wiedereinsetzung mail 
weiter keinen^Antheil nimmt: unsere Meister wuss¬ 
ten selbst geringe Charaktere durch irgend einen Zug 
zu vergüten, selbst der Kai. das Ziel und die Schei¬ 
be alles Spottes ist ihnen gar nicht unedel; um so 
wichtiger ist in Betreff des Königs Mark die Ver¬ 
gleichung der altwallisischen Sage, wo er beynalie 
zu einem ganz mythischen Wesen wird. Er merkt 
immer nichts von dem Liebeshandel seiner Frau, 
ein wahrer Nichtsehender, (Midas, nach Fulgentius 
II. i3. III. 9. aus f.itjäev ideov oder ndcov) auch er¬ 
scheint er darin ganz midasmässig, dass er dessen 
unselige Kraft gehabt haben soll, durch Berührung 
alles zu vergolden. Das Rauhe der Urmythe, so¬ 
bald es sich hernach breiter und ruhiger sammelt 
und sänftiget, soll sich allenthalben durch Zucht u. 
Tugend massigen, uud so ist auch der altgermani¬ 
sche Cvclus, den wir in der Edda stark und herb 
erblicken, in den Nibelungen durchaus züchtig und 
adelich entfaltet worden. 

Nach dieser umständlichen Erörterung der Quel¬ 
len und ihres verschiedenen Werths wird es zur 
Bestätigung unseres oben gefällten Urtheils über die 
Einleitung des Herrn von der Hagen hinreichen, 
wenn wir anmerken, dass er von Thomas of Ercii- 
duun und Christian von Troyes Tristan gar nichts 
weiss, der Nebenquellen zu geschweigen, dass er 
Eilharts Gedicht dem Inhalt nach nicht kennen ge¬ 
lernt hat, und ihm dessen Identität mit Segehart v. 
Babenberg, vor allem der merkwürdige Zusammen¬ 
hang mit der herausgegebeneu Prosa entgangen ist. 
Unempfindlich für das höhere Alter derselben hat 
er sie sogar aus dem allfranzösischen abgeleitet und 
das Verwirrte dieser Composition, die er nur aus 
Tressans schlechtem Auszug kennt, wohl gar wie 
einen ursprünglichen Vorzug betrachtet. 

Ueber die Einleitung zum Fier abras haben wir 
wenig zu sagen, weil wir uns in die Fabeln von 
Carl dem Gr. zu weitläufig einlassen müssten; die 
französischen und spanischen Drucke sind nicht an¬ 
geführt, das ganze Buch ist wirklich so meisterhaft 
und krönt sich zuletzt selbst mit der Dornenkrone, 
dass es im Ganzen den Eindruck von Calderones 
daraus entsprungenem Schauspiel weit hinter sich 
lässt. Auch ist die deutsche Ueber.setzung, deren 
Vf. man wohl erfahren möchte, gänzlich wohlge- 
ratheu und in einzelnen Stellen, die wir mit dem 
allfranzös. Text verglichen haben (z. B. die Beschrei- 
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bung der Schönheit Floripes) fast noch lieblicher 
lautend. 

Ueber den vortrefflichen Pontus, der für ein 
späteres Erzeugniss ausgegeben wird, können wir 
auf eine Abhandlung, im dritten lieft des altdeut¬ 
schen Museums verweisen, worin sein hohes Al¬ 
ter vindicirt worden ist. 

Der Titel der vorliegenden Sammlung auf die 
blosse Autorität des frankfurter Buchhändlers Feier¬ 
abend hin, hat sein Unpassendes, zudem kommen 
im alten Buch der Liebe lauter verliebte Geschich¬ 
ten vor und kein Fi er abras, der nichts als von Krie¬ 
gen weiss. Dagegen eriheilen wir der Wahl der 
drey abgedruckten Bücher höchliches'Lob, sie ent¬ 
halten die ewige Liebe, die frommen Schlachten, und 
die treue Lehre des Alterthums, und sind in ihrer 
Art gleich trefflich. Der Tristan ist mit Recht das 
wahre Minnenbuch, die Liebe lässt sich darin gar 
nicht stillen, noch Verstopfen, wie zwey Liebende 
in Flüsse verwandelt sich unter der Erde wieder 
suchen, so treibt hier die Minne nach dem irdischen 
Tod bedeutungsvolle Pflanzen und Blumen; so dauert 
auch der Hass der feindseligen BLiefer auf dem 
Scheiterhaufen in den Flammen fort, die sich ihr 
Gesicht von einander abwenden, ja die alte Natur¬ 
geschichte erzählt von gewissen Vögeln, die sich im 
Leben verfolgten und deren Federn sich immer von 
einander scheiden, so oft mau sie vermischen mag. 

für die f ortsetzung der Sammlung wissen wir 
nichts bessers anzurathen, als die Wiederherstellung 
der Mageione und den Abdruck des Herpin,, (doch 
wäre jeder Roman einzeln zu paginiren und auch 
zu verkaufen), wir hätten vor andern die sieben wei¬ 
sen Meister empfohlen, wenn wir nicht wüssten, 
dass nächstens die Ausgabe derselben aus einem rei¬ 
chen Apparat von Handschriften und alten Drucken 
besonders erfolgen wird. 

Staatsarzneywissenscha ft. 

Ob und in wie weit es thunlich und rathsam sey, 

den Aerzten für das in gerichtlichen Sectionsfal¬ 

len zu beobachtende Verfahren gesetzliche Vor¬ 

schriften zu geben? Nebst einigen Materialien zu 

dergl. Vorschriften. Ein Versuch von F. G. H. 

bl eilt z, der Thilos. Med, und Chirurg. Doct. u. s. w. 

Wittenberg, gedr. beySeibt. 1811. 8. XIV und 

88 S. (18 Gr.) 

Seit mehrern Jahren ist man in Sachsen von 
Seiten der Regierung darauf bedacht gewesen, eine 
Vorschrift über das bey gerichtlichen Sectionen zu 
befolgende Verfahren bekannt zu machen, weil der 
Fälle gar zu viele Vorkommen, wo durch Unvoll¬ 

ständigkeit der Obductioh offenbare Bösewichter der 
verdienten Strafe entgehen. Der Vf., welcher in sei¬ 

nem Amte alsPhysikusinLuckau häufige Gelegenheit | 

zu legalen Sectionen hatte, und, bey aller Geschick¬ 
lichkeit und auf die Obduclion verwendeten Sorg¬ 
falt, doch der Verdrüsslichkeit nicht entgehen komi- 
te, bey einer Seclion verschiedener Unterlassungs- 
siinden beschuldigt zu werden, entwarf sich ein sol¬ 
ches Schema zu seinem Privatgebrauche, und theilt 
einige Bruchstücke daraus, durch die im-Eingänge 
dieser Anzeige erwähnte Veranlassung bewogen, mit. 

In dem Vfandate vom 6. Sept. 1806 wurde zu 
einer allgem. Anordnung eines bey gerichtl. Seclio- 
nen zu befolgenden Verfahrens Hoffnung gemacht. 
Der Vf. nimmt daraus Veranlassung, zu untersu- 
chpn, ob und in wie weit eine gesetzliche Bestim¬ 
mung solcher Vorschriften thunlich und rathsam 
sey. Diese aufgeworfene Frage wird mit Recht be¬ 
jaht. So wie dem Apotheker vom Staate Vorschrif¬ 
ten ertheilt werden, wie er sich bey Zubereitung 
der Arzneyen benehmen muss, eben so kann den 
Aerzten und Wundärzten ein nach wohl erwogenen 
Grundsätzen eingerichtetes Verfahren bey gerichtl. 
Sectionen vorgeschrieben werden. Einige Einwürfe, 
welche man dagegen aufstellen könnte, sind mit 
hinlänglicher Sachkenntniss beseitiget. 

Nachdem der Vf. die auf dem Titel seiner 
Schrift aufgestellten Fragen bejahend beantwortet 
hat, so geht er auf die schicklichste Form einer 
solchen Vorschrift fort. Rec. hat mit Vergnügen 
das hierüber Beygebrachte gelesen, kann dem Vf. 
aber darin nicht beypflichten, dass es unschicklich 
sey, die Vorschriften für das Verfahren bey ge- 
richtlichen Leichenöfnungen nach Verschiedenheit 
der Todesarten in besondre Abschnitte zu bringen. 
Es scheint zwar, als ob dadurch der gerichtliche 
Arzt veranlasst werden könnte, von falschen Ge¬ 
sichtspunkten aus die Obduction zu verrichten, in¬ 
dem er z. B. bey der Befolgung der Vorschrift über 
das Verfahren bey der Leichenöfnung vergifteter 
Personen blos die zur Ausmittelung oder Begrün¬ 
dung dieser Todesart diensamen Momente berück¬ 
sichtigen, hingegen manchen Umstand, welcher äus- 
serst wichtig für die Bestimmung der Todesursache 
gewesen seyn würde, darum nicht beachten könnte, 
weil auf ihn in der streng befolgten Vorschrift kei¬ 
ne Rücksicht genommen worden ist. Allein diese 
Furcht trifft vielleicht blos solche Physiker, welche 
sich, wegen Mangels an den nöthigen Kenntnissen, 
sclavisch an das gesetzlich vorgeschriebene Verfah¬ 
ren halten, und ihre Pflicht völlig erfüllt zu haben 
glauben, wenn sie den Buchstaben des Gesetzes ge¬ 
treu befolgt haben. Werden, nach des Vf. Wün¬ 
schen, alle, die Ausiniltelung der besondern Todes¬ 
arien betreffenden speciellen Vorschriften mit den 
allgemeinem verbunden, so fürchten wir, dass diese 
Physiker (und deren gibt es doch, bey der erbärm¬ 
lichen Besoldung derselben, sehr viele ) durch die 
Menge der zur Beachtung aufgegebenen Gegenstände 
verwirrt gemacht, Fundscheine liefern werden, die 
bey aller Länge derselben dem Richter bey Aus- 
mittelung des Thalbestandes nichts helfen, sondern 
vielmehr den Sachwaltern reichlichen Stoff darbie- 
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teu werden, die an sich klarste und gewisseste Sa¬ 
che zu verdunkeln und ungewiss zu machen. 

Die Materialien selbst betreffen theils die legale 
Form der Seclion, theils die Ausmittelung der wah¬ 
ren Todesart eines muthmassliclx gewaltsam gelöd- 
lelen Menschen, durch Aufsuchung und Erörterung 
der physischen Spuren und Beweise, abgesehen von 
der Leichenschau und Section. Wenn der Vf. auch 
in der Vorrede nichts von seinem seit langer Zeit 
mit Liebe getriebenen Studium der gerichtlichen 
Arzneywissenschaft gesagt hätte, so würde jeder 
Sachkundige dasselbe in diesen Aufsätzen nicht ver¬ 
kennen. Besonders überrascht die genaue Bekannt¬ 
schaft mit den berühmtesten altern und neuern Cri- 
minalisten , deren Forderungen und Aussprüche 
überall berücksichtigt werden. 

Iin §. 8 wird die Zuziehung des Arztes oder 
Wundarztes, welcher den Verstorbenen in seinen 
letzten Lebenstagen behandelt hat, zur gerichtlichen 
Section nicht blos erlaubt, sondern geboten. Hin¬ 
zu besetzt konnte wurden, dass es auch den Sach¬ 
waltern des eines .Mordes oder einer \ erwundung, 
für welche der Verwundete eine Geldentschädigung 
verlangt bat, Angeklagten erlaubt sey, als Zeugen 
bey der Obducticm und Besichtigung zugegen zu 
seyn. Aber ausdrücklich sollte durch das Gesetz 
bestimmt werden, dass diese ausserwesentlichen 
Personen einer gerichtlichen Leicbenöfnung, dieser 
Vergünstigung sogleich verlustig werden, und dass 
kein Appelliren dagegen helfe, wenn sie den ge¬ 
richtlichen Act durch Widersprüche, durch Aus¬ 
stellungen gegen den obducirenden Arzt u. Wund¬ 
arzt, durch Zankereyen, welche auf blosse Persön¬ 
lichkeiten hinauslaufen u. s. w. stören. Solche Zeu¬ 
gen müssen, bey namhafter Strafe für den hierbey 
saumseligen Richter, sogleich entfernt werden. 

Dieser gehaltvolle Aufsatz macht eigentlich ei¬ 
nen Tlieil von des nämlichen Verfs. herausgege¬ 
benem 

Archive der gerichtlichen ArzneyWissenschaft für 

Rechtsgelehrte und Aerzte. Ersten Bandes erstes 

Stück. Leipzig, in Commiss. bey Bruder. 1811. 

180 S. 8. (18 Gr.) 

aus, von welchem sechs Hefte einen Band bilden 
.sollen. Die Erscheinung dieser Hefte ist an keine 
Zeit gebunden, sondern hängt von dem mehr oder 
minder beschleunigten Zuflusse guter Materialien 
ab. Es werden nicht blos gerichtliche Aerzte, son¬ 
dern auch die Criminalislen eingeladen, an diesem 
Archive, das für beyde ein glücklicher Vereini- 
gungspunct werden soll, thätigen Antheil zu neh¬ 
men. 

Im ersten Aufsätze untersucht der Herausgeber: 
ob und wie der Rechtsgelehrte die gerichtliche Arz- 
neyWissenschaft und, in Beziehung auf diese, der 
Arzt gewisse Theile der Jurisprudenz studiren sol¬ 
le? Der Hr. geh. Hofr. Grüner hat Anmerkungen 

zu diesem Aufsätze gemacht, die mit Dank anzu- 
lielimen sind. — Es sey ein grosses Gebrechen, 
sagt der Vf., dass die praktische Verbindung zwi¬ 
schen dem Rechtsgelehrten und dein Arzt überhaupt 
zu lose, besonders aber nicht wissenschaftlich genug 
begründet sey, und beyde ihren Weg egoistisch 
verfolgen. Hierbey macht Hr. GH. Grüner die sehr 
wahre Bemerkung, dass die Herren Urtelsverfasser 
sehr oft nicht die rechtlichen Fragen bestimmt an- 
zugeben wissen, Wie soll also eine medicinisclie 
Eacultät auf eine unbestimmte, ins Blaue hinein ge- 
thane Frage eine bestimmte Antwort zu geben im 
Stande seyn? Und doch beschweren sich die Ur¬ 
telsverfasser über diese Unbestimmtheit, an welcher 
sie meistens ganz allein Schuld sind, und glauben, 
dass sie eben so klug wären, wenn sie eine medi- 
cinische Facultät nicht gefragt hätten. Exempla sunt 
odiosa. — Nicht blos darüber, ob überhaupt der 
Jurist das Studium der gerichtlichen Arzneywissen- 
schaft nötliig habe, ist man verschiedener Meinung, 
sondern auch darüber, innerhalb welchen Grenzen, 
unter welchen Einschränkungen der Jurist dieses 
Studium betreiben solle. 

Der Verf. ist der Meinung, dass nicht blos ei¬ 
ne oberflächliche, encyklopädisclie Uebersiclit der 
gerichtlichen Arzneykunde, dergleichen aus dem 
Durchlesen des ersten, des besten Compendiums 
über dieselbe geschöpft werde, ausreiche; dass man 
aber auch nicht von ihm verlangen könne, dass er 
diese Doctrin in demselben Umfange, in Verbin¬ 
dung mit ihren IlülfsWissenschaften und in jeder 
Hinsicht so studiren solle, wie dieses Studium dem 
gerichtlichen Arzte zur Pflicht gemacht werden 
müsse. Das Studium der physischen und psyschi- 
schen Anthropologie solle dem Juristen nicht erlas¬ 
sen werden: auch müsse er die Geschichte der Ekle 
hören. — Eben so verlangt der Verf., dass der 
gerichtliche Arzt mit denjenigen Theilen der Rechts¬ 
wissenschaft, wrelehe mit der gerichtlichen Arzney- 
wissenschaft in Beziehung stehen, besonders mit dem 
Criminalrechte, dem gerichtlichen Verfahren des 
Staates, worin er lebt, und mit der juristischen Li¬ 
teratur vertraut seyn solle. 

Ferner ist in diesem Hefte, ausser den schon 
besonders angezeigten zvvey Aufsätzen, eine bedeu¬ 
tende Rüge einer ziemlich herrschenden Mangelhaf¬ 
tigkeit in der Erhebung des Thatbestandes eines 
Giftmordes von dem Hin. Criminalrathe J. F. C. 
Meister, welche sehr wahr ist. Es wird nämlich 
dagegen unter andern geeifert, dass die Untersu¬ 
chung der Mageiiconfenta etc. nicht vor besetzter 
Gerichtshank vorgenommen, sondern dem Physikus 
ganz allein, und wenn dieser, mit der Chemie zu 
wenig bekannt, die Zergliederung gehörig zu unter¬ 
nehmen sich nicht getraut, einem, oft nicht einmal 
dazu vereideten Apotheker überlassen werde. 

Ein Urtheil über eine Giflmischerin wegen eines 
an ihrem Ehemanne verübten Giftmordes. Es ist 
traurig, wenn ein so unbedeutender Umstand einen 
überwiesenen und durch sein eigenes unurawunde- 
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nes Geständniss des Verbrechens gravirten Verbre¬ 
cher der verdienten Strafe entziehen kann, als z. B. 
si unus e qualuor assessoribus desit. 

Endlich nimmt die letzte Nummer eine kurze 
Anzeige zweyer Schriften ein: l) Meisters Urtheile 
und Gutachten in peinlichen und andern Straffallen, 
2) Feuerbachs merkwürdige Criminal - Rechtsfälle. 

Recht s chreibung. 

Denksprüche. Ein Versuch, deutsche Rechtschrei¬ 

bung zu befördern, von Amadeus Zieh ne r t, 

(Rector und Hospitalprediger zu Königsbrück). Neustadt 

a. d. Orla, gedr. u. verl. b. Wagner. 1811. XXIV 

u. 86 S. 8. (6 Gr.) 

Was Hr. Consistorial- Inspector Petri in sei¬ 
nem Per such einer deutschen Homoeophonik, oder 
Sammlung und Erläuterung gleich - und ähnlich 
lautender Wörter (Pirna i8o5) in Prosa lieferte, 
das gibt uns Hr. Reet. Zielmert hier in Reimen. 
Schon vor ungefähr 18 Jahren gab der, damals an 
der Stadtschule in Grimma angestellte, Reet. Cuno, 
ein ähnliches Büchelchen heraus, welches aber Rec. 
nicht gleich bey der Hand hat, um den Titel des¬ 
selben bestimmt angeben zu können. Der Einfall, 
durch das Vehikel des Reims, der lieben Jugend 
die Orthographie ähnlich klingender Worte zu er¬ 
leichtern, ist nicht übel; aber die Ausführung die¬ 
ser Idee hat, wenn sie nicht ganz verunglücken 
soll, grosse Schwierigkeiten. Selten nur kann und 
wird es selbst dem gewandten Kopfe und unver- 
drossnem Fleisse gelingen, mehrere, ihrer Bedeu¬ 
tung nach oft ganz heterogene, ihrem Schalle nach 
aber verwandte Wörter in eine solche Vei'bindung 
von etlichen Zeilen zu bringen, dass sie als ein un¬ 
gezwungenes Ganzes erscheinen. Wenn man billig 
seyn will, muss man dem Fleisse des Verfs. Lob 
wiederlahren lassen; aber die Klippen, an welchen 
das Scheitern kaum zu vermeiden war, hat auch 
er nicht vermieden. Neben einigen, ziemlich leicht 
lind ungezwungen ausgefallenen orthographischen 
Denkreimen stehen mehrere andre, die von dem 
Vorwurfe des Gezwungenen nicht freygesprochen 
werden können. Zur Probe heben wir nur einige 
aus, wie sie sich uns ungesucht darbieten. 

Nr» 4. Ein Abt kann Apotheker seyn 

Und fert’gen Arzeney für Kranke, 

Abdecker nicht; denn der grabt Aeser ein, 

befreyt uns vom Gestanke. 

416. Wer einen guten Styl will schreiben, 

muss still aut seinen Stühlen bleiben, 

und jedes recht beym Stiele fassen; 

sonst mag er’s (w-as denn?) lieber bleiben lassen. 

436. Russen - Werste lieh’ ich nicht, 

aber deutsche PVurste —— 

wirst du das verstehn, so iss, 

ob dich auch drauf dürste. 

In der Wortschreibung selbst ist der Verf. Adelung 
gelolgt, und, wo dieser veraltet war, hat er den 
\Vohlklang entscheiden lassen. Er schreibt noch 
S. 6 Blühte (gewöhnlicher ist: Bliithe), S. 20 Oesse 
(üblicher ist (Feuer-) Esse). Mit Auswahl wird 
übrigens das Büchelchen sich brauchen lassen, und, 
nach der Absicht des Vfs. werden auch von Land¬ 
schullehrern mehrere dieser Reime als Vorschrif¬ 
ten benutzt weiden können. Hr. Z. verspricht noch 
ein zweytes Bändchen, welches eine Anweisung 
für Lehrer und eine vollständige Erklärung der 
hier vorkommenden Wörter, von welchen schon, 
was sehr zu billigen ist, vor diesen Denkreimen 
selbst eine kurze Erklärung vorausgeschickt ist, ent¬ 
halten soll. 

Kleine Schrift. 

Bibelerklärung. Christiapo Frid. Lipsio AA. LL. 

M. Past. Giesmannsdorf. nuptias — d. 19- Sept. 

MDCCCXI. celebranti gratulali sunt — Praeini- 

sit Observationes nonn alias exegetico - dogmaii- 

cas ad locum Matth. XII, 27 — 52. Jo. 'Pheoph. 

Lehmann. Wittenberg b. Seibt gedr. i4 S. 8. 

Diese Abhandlung des Hrn. Conrect. M. Leh¬ 
mann zu Luekau ist in zwe}r Abschnitte getlieilt: 
1) über Matth. 12, 27 u. 28 einige exegetische Be¬ 
merkungen die Wunder Jesu betreffend. Es wer¬ 
den nicht nur die Worte jener Steile genau und 
grammatisch erklärt, sondern auch gezeigt, dass 
Jesu ganze Beweisführung auf seiner sichern Ueber- 
zeugung beruhe, die auch die Gegner mit ihm tbeü- 
teip seine Heilungen wären nicht von der gewöhn¬ 
lichen Art, sondern in der That wundervoll, und 
durch Gotteskraft verrichtet. 2) Ueber Matth. 12, 
5i f. einige exegetische Bemerkungen über die un¬ 
verzeihliche Sünde gegen den heil. Geist. Diese 
Sünde wurde begangen, wenn man die Gotteskraft 
selbst verläumdete, und was siethat, auf Rechnung 
des bösen Geistes setzte, und wenn es heisst, sie 
könne nicht vergehen werden, so drückt der Sprach¬ 
gebrauch dadurch überhaupt eine sehr schwere Sün¬ 
de aus. Allerdings kann jede mit Bosheit verbun¬ 
dene Impietät eine Sünde gegen den heil. Geist ge¬ 
nannt werden. - Nur in dieser letztem Behaup¬ 
tung wird der Verf. nicht überall Beystimmung lin¬ 
den, aber seine richtige Behandlungsart der ganzen. 

Stelle zeugt von guten exeget, und hei mene v tischen 

Grundsätzen und Kenntnissen. 

Bey Breitkopf und Härtel in Leipzig, den Verlegern dieser Lit. Zeitung, sind auch die darin avge 

zeigten Bücher immer zu haben» 
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Am 14. cles März* 

Intelligenz - Blatt. 

1812. 

Nachrichten aus Wien. 

Die k. k. Akademie der vereinigten bildenden Künste 
ieyerte am 12. Febr. den Geburtstag Sr. k. k. Majestät 
durch die Publication der neuen, ihr von dem Monar¬ 
chen ertheilten Statuten und durch eine öffentliche 
Preisvertheilung. Ihre kaiserl. Hoheiten die Erzherzoge 
Karl, Anton, Johann, Rainer, Ludwig und Rudolph, 
und Se. konigh Hoheit der Herzog Albert von Sachsen- 
Teschen beehrten die Sitzung mit Ihrer Gegenwart. 
Eine zahlreiche Versammlung aus den obersten und 
gebildetsten Ständen wohnte der Ceremonie ebenfalls 
bey, welche Se. Exccllenz, der um die Kunst, wie um 
den Staat höchst verdiente Staats-und Couferenz-Mi¬ 
nister und Minister der auswärtigen Angelegenheiten, 
Graf von Metternich in seiner Eigenschaft als Curator 
der Akademie mit folgender treflichen Rede eröffneten: 

„Meine Herren! Das Oesterreichisclie Kaiserreich 
feyert heute einen Tag, welcher in dem Patrioten die 
heiligsten Gefühle erregt! In die Huldigung Aller 
•stimmt die Akad. der vereinigten bildenden Künste; 
wer mehr als sie, verdankt dem Monarchen eine Fülle 
neuer Wohllhaten ? Diese dem versammelten akadem. 
Körper kund zu thun, die Glieder der Akad. zu neuer 
Tliätigkeit aufzufordern; die Augen einer erlauchten 
Versammlung, und durch sie jene der Nation auf ein 
Institut zu richten, dessen Wirkungskreis eben so tief 
in die edelsten Bestrebungen des menschl. Gemiithes, 
als in die wichtigsten Triebräder der Industrie und des 
wahren Reichthums gebildeter Völker eingreift, ist 
meine Pflicht an einem der Dankbarkeit ganz geweih¬ 
ten läge! Vor einem Jahre berief mich Ihr Verti’auen 
zu dem ehrenvollen Geschäft, der Vertreter ihrer Wün- 
sclie zum Besten der Kunst zu seyn. Mit wechselsei¬ 
tigem Zutrauen, mit vereinten Kräften schritten wir 
zu einem wichtigen Werke. Es lag uns ob, die Vor¬ 
theile einer bestehenden, nur zu wenig bekannten In¬ 
stitution zu erweitern, die Mängel, welche eine lang¬ 
jährige Erlahrung aufgedeckt hatte, zu verbessern. Wir 
bedurften Aufmunterung und Unterstützung; wir be¬ 
reiteten hierdurch Sr. k. k. Majestät eine neue Gele¬ 
genheit Gutes zu wirken; konnten unsere Wünsche 
unbefriedigt bleiben? Um dem vereinten akadem. Kör¬ 

per eine genaue Darstellung dessen, was geschehen ist, 
zu geben, sey es mir vergönnt, Sie, meine Herren, 

Erster Band. 

zu den früheren Zeiten unserer Akad. zurückzuführen; 
in der Geschichte der Entstehung dieses Vereins , der 
Entwickelung seiner ersten Keime, der allmähligen Er¬ 
weiterung seiner urspriingl. Anlagen bis zu dem jetzt 
bestehenden Ganzen, liegt reicher Stoff gegründeter 
Hoffnung für die Zukunft.“ 

„Die ersten Spuren der vaterländischen Kunst ver¬ 
lieren sich in die Zeiten Maximilians I., Rudolphs II., 
und Ferdinands III. Leopold I. that den ersten Schritt 
zu einem wirklichen Kunstverein; ihm verdanken wir 
die Gründung einer Mahler - und Bildhauer - Akade¬ 
mie im J. 1704. Joseph I. eröffhete diese Schule, und 
stellte sie unter die Leitung des Grafen von Sinzen- 
dorf. Die Regierung Kaisers Karls VI. war den Künsten 
noch günstiger als jene seiner Vorfahren. Seine Epo¬ 
che erzeugte Männer von hohem künstlerischem Sinne. 
Die Namen eines Peter von Strudel, Fischer von Er¬ 
lach, dessen Werke noch zu den Zierden der Kaiser¬ 
stadt gehören, eines Kopetzky, Auerbach, Stampar, 
Faistenberger, reihen sich an jene Zeit. Eugen von 
Savoyen, gleich gross im Felde und im Innern, trat 
als Schützer der Kunst auf; zu ihm gesellten sich die- 
Edelsten der «.Nation; Meisterwerke wurden aus den* 
Auslande herbeygeholt, Gallerien errichtet, Prachtge¬ 
bäude aufgeführt. Hoffnungsvolle junge Künstler erhiel¬ 
ten die ausgedehnteste Unterstützung zu Reisen nach 
den Stätten alter classisclier Kunst. Wien schritt ei¬ 
ner Periode der Bildung entgegen, welche durch un¬ 
günstige Zeitverhältnisse verzögert, doch nicht mehr 
rückgängig gemacht werden konnte. Der Grund war 
gelegt, der Funke glimmte in der Stille; die Blicke 
der Regenten waren einmal auf die Kunst geheftet; 
den Angesehensten des Reichs war sie nicht mehr 
fremd. Wo es Unterstützung gibt, ercheinen Künst¬ 
ler! Im J. 1726 erweiterte Kaiser Karl den Wirkungs¬ 
kreis der Akad. Graf Gundaker v. Althann wurde ihr 
eifrigster Beförderer; van Schouppen ward Director. 
Althann’s reger Geist gab der Akad. neues Leben; er 
verbesserte und erweiterte das Gebiet ihrer Tliätigkeit. 
Der bereits bestehenden Mahler - u. Bildhauer-Schule 
wurde eine dritte, die der Architectur, beygefiigt, und 
in weniger als zehn Jahren bildeten sich in allen lä¬ 
chern Männer, deren Werke noch geschätzt werden. 
Dan. Gran, Paul Troger, Uuterberger, Janeck, Max 
Hammel, d. alt. Brand, Aigen, Raphael u. Matthäus 
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Donner, die beyden Schmutzer und Sedelmayer gingen 
ans jenen Schulen hervor. Graf von Lossy und May- 
tens, des Grafen Althann und van Schouppens Nach¬ 
folger in der Oberleitung der Akad., erhielten den ihr 
von den Vorgängern gegebenen Schwung; wenige Jahre 
lohnten ihre und einiger thätigen Mitarbeiter Bemü¬ 

hungen.“ 
„Wir nähern nns nun einer in so vielen Hinsich¬ 

ten unvergesslichen Epoche. M. Theresia verherrlichte 
den öster. Thron. Ein Mann von hohem Geiste und 
reger Kraft, ein Staatsmann seltener Art, Fürst Kau¬ 
nitz, unter dessen Protectorat bereits eine der Kunst 
in Erz zu schneiden gewidüiete, unlängst organisirte 
Schule gestellt worden war, bewirkte i. J. 1768 die 
Errichtung eigener Zeiclmungs - u. Kupferstecher-Schu¬ 
len, welche in demselben Jahre, obgleich von derMahler- 
ji. Bildhauer-Akad. unabhängig, von der Monarchin zu 
einer, mit eigenen Statuten versehenen, freyen Akad. 
erhoben wurde#. Die Oberleitung erhielt Fürst Kau¬ 
nitz ; Schmutzer, dessen Verlust wir noch in zu fri¬ 
schem Andenken haben, um ihn nicht ganz zu würdi¬ 
gen, wurde Director der neuen Akad. Die beyden In¬ 
stitute erhielten sich mehrere Jahre neben einander. 
Nach dem Tode des Grafen Lossy wurde das Prote¬ 
ctorat über beycle dem Fürsten Kaunitz anvertrant. 
Dem grossen Kenner musste der Verein aller Zweige 
der Kunst willkommen seyn ; er wusste, wie schwer 
die Fortschritte der einen ohne gleichzeitige Fortschritte 
der andern sind. Er wünschte das Ganze mit einem 
Geiste zu beleben, und nun entstand die vereinte Akad. 
der biJd. Künste. Die Säle füllten sich bald mit ächtenMo- 
dellen; reichliche Stipendien zur Unterststützung ange¬ 
hender, und zur Ermunterung sich bildender Künstler 
wurden gestiftet. Die Zahl der nach Italien Reisenden 
wurde vermehrt; die kais. Kunstschätze wurden den 
Künstlern geöffnet. . So hatten in weniger als einem 
halben Jahrli. die Künste in Oester, einen Schwung s.e~ 

Hommen, welcher die Vaterland. Institutionen an die 
• ersten Europ. anreihte. Kaiser Joseph II. bestieg den 

Thron. Er, dem die National-Industrie so viel ver¬ 
dankt, überzeugte sich, dass einer der wesentl. Zweige 
im Gebiete der Kunst noch unfruchtbar daliege. Die 
Akad., bis dahin reiue Kunstschule, war noch in kei¬ 
ner Berührung mit den Manufacturisten. Er schuf 
demnach eine eigene technische Schule; der Geschmack 
des tagl. Verkehres sollte durch sie geleitet, an richtige 
Begriffe und feste Grundsätze gewöhnt werden; Oester¬ 
reich sollte, dem Wunsche Josephs gemäss, keinem 
andern, durch Fabrik - Industrie ausgezeichneten, Staate 
nachstehen. Seine Absicht war, die Kunst allgemein 
anwendbar, also allgemein nützlich zu machen. ImJ. 1789 
wurde, dieser glücklichen Idee zufolge, die Akad. mit 
allen Zweigen der Künstgewerbe in Berührung gesetzt; 
jeder sollte an ihrem wdhlthätigen Einflüsse Theil ha¬ 
ben; sie wurde, die Behörde, welche über die Fähig¬ 
keit zur Erhaltung irgend eines Meisterrechtes zu ent¬ 
scheiden hatte. Dass die Absichten des gi’ossen Mo¬ 
narchen nicht unerreicht blieben, bezeugt eine tägliche 
Erfahrung. Erwägen wir die stürmischen, verheeren¬ 

den Zeiten, welche mit den letzten Regierungsjahren 

Kaiser Josephs begannen ; berechnen wir den widrigen 
Einfluss solcher Störungen auf Ausbildung der Künste in 
rein seientifischer und tecjin. Hinsicht; und erinnern 
wir uns, dass dennoch in eben diesem, durch 21 Kriegs¬ 
jahre bezeichneten Zeitraum, das glückliche EmporbHi- 
llen zahlloser Mamifacturen und Fabriken fiel, so zeigt 
sich, wie tief berechnet das System der früheren Re¬ 
genten, wie wirksam und fruchtbringend der Schutz 
ihres Nachfolgers war.“ 

„Wir, meine Herren, stehen nun auf einer Stelle, 
auf welcher wir grossen Verpflichtungen Genüge zu 
leisten haben. Wir sind unsern Vorgängern von dem 
Gebrauche der reichen Erbschaft, die sie uns hintcr- 
liessen, Rechenschaft schuldig. Unsere Zeitgenossen 
haben das Recht, von uns Vervollkommnung der Kunst 
zu fordern; unsere Ehre erheischt, dass wir dem Dan¬ 
ke der Nachkommen entgegenstreben. In diesem Sinne 
beleuchteten wir die bisher bestandenen Institutionen. 
In allen ihren Gruudziigen richtig, schienen sie uns 
in mancher tagl. Anwendung mangelhaft. Ein wesentli¬ 
ches Bediirfniss war noch unbefriedigt; ein Bediirfniss, 
welches bey grösserer Ausbildung täglich fühlbarer wird. 
Der Kunst auf ihren höhern Stufen genügt das Gemei¬ 
ne nicht mehr. In ihrer Kindheit hat der blosse Hand¬ 
werker den'Wahn ein Künstler zu seyn; dem noch ro¬ 
hen Volke scheint jeder Farbenaufwand, Mahlerey, je¬ 
des Schnitzwerk, Bildhauerey. Der hohe Geist, welcher 
den Künstler ers t zum Künstler eignet, jenes Gefühl, wel¬ 
ches sich den rohesten Stoffen, dem Steine, dem Metalle, 
dem Leingewebe selbst mittheilt, jenes Leben, welches 
die Werke der grossen Meister der Vorvvelt aussprü¬ 
hen , steht weit ausser den engen Gränzen bloss me¬ 
dian. Kunst. Nur das Gefühl, nur das geistige Leben, 

welches der Künstler selbst besitzt, kann er seinem 
Kunstwerke mittheilen; ohne diese Mittheilung bleibt 
die Farbe, Farbe, bleibt der Marmor unter seinem 
Meissei, Stein. Wenn einzelne Künstler bloss durch 
glückliche Anlagen, oft nur durch mechan. Fertigkeit, 
ihre Werke bis zu dem Puncte vervollkommnen, wo 
sie der Aufmerksamkeit der Nachwelt würdig bleiben, 
wie gross, wie lebendig muss das Gefühl der Kunst in 
dem Manne ansgebildet seyn, welcher diesen seinen 
Geist den Werken einer ganzen, durch ihn beseelten 
Schule mittheilt? Ein Phidias, ein Praxiteles, ein Ra¬ 
phael, ein Rubens, handelten wahrlich nicht bloss nach 
mechan. Gesetzen; was sie regierte, war von edlerem 
Ursprung; aus der Tiefe eines begeisterten Gemüthes 
drang die Kraft hervor, die sich in ihren Werken vere¬ 
wigte. Diese Betrachtungen machten neben den bereits 
bestehenden Anstalten noch eine eigene, dem theoret. 
Theile der Kunst im höheren Sinne des Wortes ge¬ 
widmete Schule wünsclienswertli. Sie zu schaffen, war 
Kaiser Franz Vorbehalten. Das neue Statut gründet 
einen Lehrstuhl der Theorie der Kunst. Die Freyge- 
higkeit des Monarchen sorgte für die Dotation des 
Lehrers. Schüler, mit ausgezeichneten Anlagen be¬ 
gabt, werden künftig in dieser neuen Schule Kennt¬ 
nisse schöpfen, welche ausser der Sphäre des gewöhn¬ 
lichen Künstlers liegen, und ohne die jedoch der hö¬ 

here nicht bestehen kann. Eigene Lehrer werden den 
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ata dem. Zöglingen die grossen Bilder des Alterlhums 

Vorhalten, sie in die Geheimnisse einweihen, durch 

welche in den Jahrhunderten dass. Kunst dem schüch¬ 

ternen Talente der Weg zur Vollendung gezeigt, der 

ungeregelten Phantasie Schranken gesetzt wurden. Jene 

Vorkenntnisse, welche der Künstler in spätem Jahren 

nur selten, und dann um den Preis mancher kostba¬ 

ren, für die Ausübung verlornen Zeit erkauft, werden 

ihm in der neuen Lehranstalt als eine der ersten Grund¬ 

lagen aller ferneren Bildung beygebraclit werden. Mit 

unverwandtem Fleisse der Professoren, unter einer 

zweckmässigen Leitung der Vorsteher der Akademie, 

wird auch Wien einst Schulen besitzen, jenen gleich, 

welche Italien und die Niederlande unter so verschie¬ 

denem Einflüsse des Klima und des Nationalcharakters 

der Nachwelt zum unerreichten Muster aufstellten.“ 

„In einem Staate, in welchem wahrer Kunstsinn 

so rege ist, als bey uns, in welchem reiche Privaten 

in grosser Menge den Künstler zu unterstützen bereit 

sind, tritt noch ein anderes Bedürfniss ein. Dem an¬ 

gehenden Künstler muss die Möglichkeit, sich bekannt 

zu machen, dem bereits Gebildeten müssen Auf¬ 

munterung durch zweckmässige Coneurrenz, und Mit¬ 

tel des Absatzes verschallt werden. Frankreich und 

England sind seit Jahren mit dem Beyspiele öffentli¬ 

cher Ausstellungen der Kunstwerke vorangegangen. In 

den Gallcrien lebender Künstler werden die Fortschritte 

der Kunst von Periode zu Periode am sichersten be- 

urtheilt; hier strebt der Schüler nach der Palme des 

Meisters; hier fürchtet der Meister von dem Schüler 

übertroffen zu werden. Die Ehrliehe, diess allbele¬ 

bende Gefühl, bemeistert sieh der Concurrenten; das 

Handwerk verschwindet, die Kunst tritt an seine Stelle. 

Se. Majestät der Kaiser haben demnach Aasstellungen 

der IVerke vaterländischer Künstler angeordnet. Die 

erste dieser Ausstellungen ist auf d. J. i8i3, nach eige¬ 

nen von der Akad. festzusetzenden Grundsätzen, be¬ 

stimmt. Von drey zu drey Jahren werden die Aus¬ 

stellungen wiederholt. Alle Künstler der Nation und 

jedes Kunstfaches fordert die Akad. zu dem ehrenvol¬ 

len Wettstreite auf. Zu der ersten Ausstellung wer- 

den, wenn auch seit Jahren verfertigte, Werke auf¬ 

genommen, für die folgenden nur jene der drey ver¬ 

flossenen Jahre. Wir wollen unsere jetzigen Kräfte, 

den Punkt, von welchem wir ausgehen, kennen ler¬ 

nen, um unsere Fortschritte richtiger berechnen zu 

können. Welche Vortheile die Kunst in Frankreich 

u, England aus zweckmässigen, grossgedachten Einrich¬ 

tungen zog, lehrt die Erfahrung. Oesterreich soll mit 

seinen Künstlern, mit seinen Macenaten, mit dem wär¬ 

men Gefühle seiner Völker für alles Gute und Schöne, 

dem Auslande nicht nachstehen. Die Vorbilder ande¬ 

rer Staaten zu erreichen, darf bey uns nur das Ver¬ 

borgene an das Licht befördert, das Unbekannte be¬ 

kannt, schlummernde Anlagen zur Tliätigkeit geweckt 

werden. Die Nation wird über eigene, ihr unbewusste 

Schätze staunen; der Impuls zu künstlerischer Thätig- 

keit wird nicht umsonst gegeben werden; wenige De- 

cennien werden hinreichend seyn, meine Hoffnungen 

zu rechtfertigen. Dieses, meine Herren, sind Aussicli- 
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ton, welche sich auf die verbesserten und erweiterten 

Einrichtungen unserer Akad. als Kunstschule gründen. 

Aber auch als Kunslgesellschaft musste sic Schwung 

und Ausdehnung erhalten.“ 

„Nichts ist weltbiirgerlieher als die Wissenschaft 

und die Kunst. Die reine Verwandtschaft des Geistes, 

erhaben über jede materielle Bedingung, erstreckt sich 

durch Jahrhunderte; ihre Bande unterbricht keine Ent¬ 

fernung, schwächt und löst kein Ereigniss der Zeit. 

Die Akad. zählt bereits unter ihren Ehren- u. Kunst- 

Mitgliedern die Erlauchtesten der Nation; Heil dem 

Reiche, in welchem jedes Gute und Erhabene durch 

das ehrwürdige Beyspiel des Regenten, durch jenes sei¬ 

nes ganzen glorreichen Stammes befördert wird! Nur 

berühren kann ich die anspruchlose Unterstützung, 

welche in allen Theilen der Monarchie die Wissen¬ 

schaften und die Künste täglich durch die Glieder des 

allerdurchlauchtigsten Hauses erhalten. Dem grossen 

Beyspiele treu, vereiniget sich zu demselben Zwecke 

der Adel. Enger noch muss das Band werden, wel¬ 

ches die Akad. der Hauptstadt mit ähnlichen Einrich¬ 

tungen in den Städten der Provinzen verscliwistert. 

Die Wahl einzelner Ehren - u. Kunstmitglieder wird 

sich nicht an die Gränzen des Reiches binden; die 

Namen der Ersten in der Kunst, jene der vorzüglich¬ 

sten Kenner und Unterstützer in allen Staaten Euro¬ 

pa^, sollen sich an eine Institution reihen, welche in 

ihrem erweiterten Wirkungskreise zunächst zwar Oester¬ 

reich, dann aber der Kunst überhaupt, im ganzen Um¬ 

fange ihres grossen Gebietes gehört. Gelingt es uns, 

den Zweck, dei' uns heute vorschwebt, zu erreichen, 

dann, meine Herren, haben wir auf den Dank des Va¬ 

terlandes die gerechtesten Ansprüche erworben. Das 

Studium der Kunst, der Sinn für alles Grosse und 

Schöne, der wahre Nationalreichthum, vom wahren 

Nationalruhme unzertrennlich, werden sich in gleichen 

Verhältnissen erheben. Die Enkel werden erst voll¬ 

ständig gemessen, was die Väter ihnen bereitet, das 

Vaterland wird ihnen darbieten, was wir jetzt noch 

unter fremden Himmelsstrichen suchen. Derselbe Bo¬ 

den, dem jene Männer angehörten, deren Namen durch 

bleibende Denkmäler verherrlicht zu werden verdienen, 

wird Denkmäler, wird Kunstwerke von unsterblicher 

Art, ihrer würdig, aus seinem Sclioose liervorrufen. 

Aus den Ruinen Athens und Roms ertönen nach Jahr¬ 

tausenden noch die Stimmen der Vor weit. Heule noch 

glüht in den Werken ihrer Künstler das hohe Gcliihl, 

welches sie einst belebte; lauter, bedeutungsvoller 

spricht ein einziges dieser Werke, als alle kalten, leb¬ 

losen Ruinen vergänglicher Grösse. Die erneuerten 

Statuten, welche wir der Gnade des Monarchen ver¬ 

danken, überreiche ich der Akademie. Mit mir, meine 

Herren, tlieilen Sie das innigste Gefühl des Dankes! 

mit mir vereinigen Sic Sich in dem Rufe: As lebe der 

Kaiser ! “ 
Nachdem Se. Excellenz dem Präses der Akademie 

Hrn. v. Soimenfels die erneuten Statuten überreicht 

halten, verlas der beständige Secretar der xVkad. Hr. 

Ellmaurer die wesentlichsten Tlieile dieser Statuten, 

und hielt im Namen der Akad. eine kurze Rede, wel- 
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che dem Ansdruck der Gefühle des innigsten Dankes 

derselben für den neuen ihr gewordenen Beweis von 

Gnade Unseres allergnädigsten Kaisers geweiht war. 

Nach Beendigung der Rede machte der Präses der Akad. 

dem gesammten akad ein. Körper die Huld bekannt, mit 

welcher I. M. die Kaiserin den Titel eines schützen¬ 

den Mitglieds der Akademie anzunehmen geruhet ha¬ 

ben. Ais neuerwählte Ehren- und Kunst-Mitglieder 
proclamirte derselbe sodann: 

A. Inländische M i t g 1 ie d e r. 

Se. kais'. Hoheit Erzherzog Joseph, Palatin des König¬ 
reichs Ungarn. 

Se. kais. Hoheit Erzherzog Ludwig. 

Herr Fürst v. Trautmannsdorf , k. k. erster Oberst- 
Hofmeister. 

— •—• Johann v. Lichtenstein, Feldmarschall.] 

— —- v. Kaunitz, k. k. Oberst - Stallmeister. 

— — v. Clary, General -Hof bau - Director, 

— Graf v. Wallis, Hof kammer - Präsident. 

— — v. Schönborn, k. k. geheimer Rath u. Erb- 

Obergespann der Beregher Gespannschaft 
in Ungarn. 

— — v. Ossolinsky, k. k. geh. Rath und Hof bi- 

bliothek - Präfekt. 

— —“ Johann v. Klar rach, k. k. Kämmerer. 

—* — Franz v. Harr ach, k. k. Kämmerer und 

Ritter des Malthescr-Ordens. 

— — v. Seczenyi, k. k. geh. Rath und Oberge¬ 

spann der Simegher Gespannsch. in Ung. 

— — Georg v. Festetits, k. k. geh. Rath. 

— — v. Attems, Landeshauptmann in Steiermark. 
-— Fürst Anton v. Lobkowitz. 

— v. Leitner, Vicepräsident der Hofkammer im 

Münz- und Bergwesen. 

— v. Schemerl, k. k. Hofcommissions-Rath. 
— Freyherr v. Pas quälati. 

B. Kunstmi tglieder, 

Herr Moreau, Architekt. 

— Ortner, Hoftheater - Architekt. 

— Wilhelm Ostertag, Architekt. 

— Anton Geiger, Bildhauer. 

C. Auswärtige Mitglieder. 

Antwerpen. Hr. Omegang, Mahler. — Basel. Ilr, 

Usteri, Prof. u. Historien - Mahler. — Berlin, Hr. v. 

Humboldt, k. preuss. Staatsminister. — Hr. Hirt, Hofr. 

u. Prof. — Hr. Schadow, Bildhauer. — Brüssel. Hr. 

L ens, Historien-Mahler. — Dresden, Hr. Bottiger, 

Hofr. u. Studien - Director. — Hr. Becker, Hofr. — 

Hr. Graf, Prof. u. Portr. Mahler. — Florenz. Hr. 

Benvenuti, Direct, d. dortigen Akad. — Hr. Raphael 

Morghen, Kupierst. — Göttingen. Hr. Heyne, Ritter 

u. Prof. d. Poesie u. Bereds. — London. Hr. fHest, Mah¬ 

ler u. Präsid. d. k. Akad. — Hr. Sharp, Kupferst. — 

München. Hr. Schelling, Hofr. u. Sekret, d. dortigen 

Akad. — Hr. Willi. Kobell, Landschaft- u. Thier- 

Mahler. — Hr. Strixner, Erfinder d. Steindrucks. — 

Paris. Hr. Visconti, Conservateur d. Statuen im Mu- 

see Napoleon. — Hr. Percier «. Hr. Fontaine, kais. 

Hofarchitekten. — (Hr. David u. Hr. Gerard, Histor. 

Mahler. Hr. Berate, Kupferst. — Hr. Desnoyers, 

Kupferst. — Hr. Andrieux. Medailleur. — St. Peters¬ 

burg. Hr. Koehler, Etats-Rath u. Aufs. d. k. Samml. 

von Medaillen u. geschnitt. Steinen. — Rom. Hr. Ca- 

muccini, Ritter u. Histor. Mahler. — Hr. Thorwald- 

sen, Ritter u. Bildhauer. — Hr. Ludw. Pichler, Stein¬ 

schneider.— Stockholm. Hr. Sergell, Bildhauer._ Stutt¬ 

gart. Hr. Danneker, Prof. u. Bildhauer. — Hr. Mül¬ 

ler, Vater, Prof. u. Kupferst. — JVeimar. Hr. v. Gö- 

the, geh. Rath u. Minister. 

Hierauf hielt der Präses eine kurze Rede., welche 

hauptsächlich dem Bande, welches zwischen der Akad. 

und ihren Ehrenmitgliedern besteht, gewidmet war. 

Sodann schritten Se, Excellenz der Herr Curator zu 

der Vertheilung folgender Preise: 

A. Von dem allerhöchsten Hofe ausgesetzte, alle 
drey Jahre zu vertheilende Preise, bestehend in 

goldenen und silbernen Medaillen, 

Historien- Mahlerey.— Erster Preis, vacat. Zwey— 

ter Preis, Joh. Hofei, a. Pesth. — Landschaft-Mah¬ 

ler ey. — Erster Preis, vacat. Zweyter Preis, Joseph 

Fidel Fusseneker, aus Wien. — Bildhauer ey. — Er¬ 

ster Preis, vacat. Zweyter Preis, Jos. Kähsmann, aus 

Wien. — Kupjerstechercy. — Erster Preis, vacat. 

Zweyter Preis, Joh. Air am, aus Wien.Architektur. 

Erster Preis, Jos. Borkopski, aus Wien. Zweyt. Preis, 

Franz Hüppmann, aus Ungarn. — Erz-Schneidekunst. 

— Erster Preis, Franz Zeichner, aus Wien. Zweyter 

Preis, Jos. Lang, aus Tyrol. 

B. Jährlich zu verlheilende Preise. 

Reichelscher in einer Summe baaren Geldes beste¬ 

hender Preis. — Anton Geiger, Bildhauer, aus Wüen. 

Freyherrlich von Gudenische ebenfalls in baarem 

Gelde bestehende Preise. — Diese wurden, und zwar 

9 erste und eben so viele zweyte Preise nebst einem 

Accessit, an 19 akademische Schüler aus allen Kunst- 

Abtheilungen vertheilt. 

Von dem akademischen Präses, Herrn von Son¬ 

nenfels, ansgesetzte Preis - Medaillen. — Diese 22 

Medaillen wurden eben so vielen ausgezeichneten aka¬ 

demischen Schülern aus allen Classen als Ermunterung 

zu Thcil. 

Neuhausische Preise für Unteroffiziers vom Pio¬ 

nierkorps , welche die akademische Architektur-Sclnile 

besuchen. — Diese wurden, und zwar ein erster, ein 

zvyeyter, ein dritter und ein vierter Preis, an vier 

verdiente Unteroffiziers dieses Corps, welche die vor- 

gescliriebene Bedingung erfüllt hatten, verabreicht. 

Nach aufgehobener Sitzung geruhten Ihre kaiserl. 

Hoheiten Sich in die Modell-Säle zu verfügen, und 

einige dort aufgestellte Preisstücke ur.d die Arbeiten 

der Schüler und Mitglieder der Akademie, welche nach 

dein Gipsabdrucke und nach dem lebenden Modelle 

bossiren und zeichnen, in Augenschein zu nehmen. 
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Leipziger Literatur Z eitun 

Am 16- des März. 1812* 

Forstwissenschaft. 

Compendium der niedern Forstwissenschaften. Ab¬ 

gefasst von Georg Friedr. Krause, Kön. Preuss. 

Staatsrath und Ober - Forstmeister. Mit 5 Kupfertafeln 

und rnehrern Tabellen. Berlin, 1810. In Com¬ 

mission b. Dunker u. Humblot. XXXII u. 681 S. 

3. (4 Thlr. 12 Gr.) 

Der Plan, welchen der Vf. sich entwarf, ist fol¬ 

gender: Irn i. Cap. der Einleitung wird der Begriff 
des Forstwesens, der Zweck desselben aufgestellt, 
und, da es eben so wohl einen innern, einzelnen 
Betrieb für jede örtliche Unterabtheilung, als eine 
aus dem allgemeinen Gesichtspuncte der Direction, 
der aufs Ganze Bezug habenden Einrichtungen her¬ 
vorgehende Behandlung, in staatswirthschaftliclier 
Hinsicht, geben muss, so ergibt sich hierbey zu¬ 
gleich eine Abtheilung ins innere und äussere Forst¬ 
wesen; Der Gegenstand des 2. Cap. ist die Wich¬ 
tigkeit des Forstwesens, als eben von Seilen des 
Staats auf zweckmässige Verwaltung zu selten ist, 
als das verwaltende Personal zweckmässige Kennt- 
niss und Geschicklichkeit haben muss. Die Wege, 
hierzu zu gelangen, sind Theorie und Praxis. Da¬ 
von ist die Rede im 5. Cap. Beyde müssen mit 
einander verbunden seyn, einander unterstützen 
und berichtigen; ausserdem fehlen sie heyde desto 
öfter. Die Theorie erfordert nun das Studium der 
Forstwissenschaften. Diese theilen sich in die nie- 
dern und hohem. Erstere begreifen alles in sich, 
was zum Betriebe des Geschäftes in den Forsten 
gehört, alles, was Bezug hat auf den wissenschaft¬ 
lich -richtigen Gang der ganzen Holz-Cultur, der 
Holzzucht, des Forstschutzes, der technologischen 
und Handels - Ansichten u. s. f. Letztere hingegen 
beschäftigen sich mit der Leitung dieses innern 
Betriebes, mit der Direction des ganzen Forstwe¬ 
sens; sie gründen sich auf statistische Landeskennt- 
niss, auf CameralWissenschaft; sie sind demjenigen 
unentbehrlich , welcher auf hohem Posten eines 
Vorgesetzten, theils durch richtige Beurtheilung 
dessen, was in der Verfassung seiner Provinz, sei¬ 
nes Landes, gut oder verbesserungsbedürftig schon 
da ist, theils durch neue Anordnungen und Ein¬ 
richtungen nützen soll. Die Theorie erfordert auch 
Studium der Hülfswissenschafteii; der allgemeinen 
.Naturkunde sowohl, als insbesondere der Forst- 

Erster Band. 

Naturkunde, der Physik, Mathematik, der Tech¬ 
nologie überhaupt, so wie aller übrigen Camera!- 
und Polizey Wissenschaften, auch der Jurisprudenz. 
Wie sich mit dem allen das 4. Cap. beschäftigt hat; 
so gibt diess nun den Uebergang zum ersten Ab¬ 
schnitt , der zuvörderst im 5. Cap. in Hinsicht auf 
allgemeine Naturgeschichte, das in der Kürze be¬ 
rührt, was der Vf. aus derselben hierher zu be¬ 
merken für nöthig achtete, nämlich: was man un¬ 
ter der Natur in versehiedner Beziehung zu ver¬ 
stehen habe; ferner die Nothwendigkeit, mit der 
Natur bekannt zu se}Tn; und so handelt er vom 
Urstoffe; von den reinen Elementen; von den Na¬ 
turkörpern überhaupt. Der Verf. sah es hier für 
hinlänglich an, wenn bey den Elementen nur von 
Luft, Wasser, Erde und Wärmestoff die Rede 
wäre, ohne weitere Rücksicht auf die neuern che¬ 
mischen Ansichten zu nehmen, wie es doch schon 
andere Forstschriftsteller nicht . unterlassen haben. 
Etwas weniges davon bestimmter zu erwähnen, wäre 
wohl nicht überflüssig gewesen, da schwerlich jetzt 
ein Oekonom oder Technolog, in der Behandlung 
irgend eines Zweigs seiner Wissenschaften davon 
keine Notiz nehmen möchte. Doch gibt Rec. gerne 
zu, dass in der hier befolgten kurzen Darstellung 
der Sachen dieses Ermangeln weniger auffällt. 6tes 
Cap. Kon den Gewächsen, welche, wie die Thiere, 
in die Classe der belebten Naturkörper gehören, 
wovon der Begriff so aufgestellt wird , dass sie die 
Fähigkeit besitzen, sich von ihrer Entstehung an, 
die ihnen angemessene Nahrung anzueignen , in 
sich zu verarbeiten, in ihre eigne Substanz zu ver¬ 
wandeln, und das gröbere, unangemessene und 
überflüssige nach bestimmten Gesetzen wieder ab¬ 
zusondern. Hierauf werden die Gewächse in fol¬ 
gender Eintheilung aufgestellt: Schwämme, Flech¬ 
ten, Moose, Farrenkräuter, Gräser, Palmen und 
Pflanzen. Die Palmen werden, als eine eigne, in 
Europa nur den wärmsten Gegenden mitzugehö¬ 
rende Familie, ganz übergangen. In der letzten 
Abtheilung werden die vom Verf. sogenannten ei¬ 
gentlichen Pflanzen, d. i. deren organischer, sich 
in allen Arten völlig gleich bleibender Bau am voll¬ 
kommensten und deutlichsten zu erkennen ist, \ytes 
Cap.) als Kräuter, als Slaudengew^ächse und als ei¬ 
gentliche Holzarten von einander unterschieden. 
Wie bey allem, was über vorherbemei kle Gewächse 
gesagt w'ird, immer Rücksicht auf die Beziehung 
genommen ist, welche sie auf die Holzcultur haben, 

auf Beförderung, oder Nachtheil und Hinderniss 
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derselben: so werden dann die eigentlichen Holz¬ 
arten verhältnismässig umständlicher behandelt, und 
zuvörderst wird das Nötliigsle und Wesentlichste 
einer Forst -Physiologie, im 7. und 8. Cap., nach 
der gewöhnlichen Ordnung und Folge der Gegen¬ 
stände auf einander, vom organischen Bau der 
Holzgewächse, von dem Mark u. s. f. bis auf die 
Befruchtung und den Samen, vorgetragen und er¬ 
örtert. — Zweyter Abschn. Besondere Forst-Na¬ 
turgeschichte. 1. Cap. Vom Klima und Boden. 
Der Einfluss von beyden auf die Vegetation ; der 
Boden nach seinen Bestandtlieilen, die reinen und 
gemischten Erdarten, die Lage und die Exposition 
des Bodens finden sich hier abgehandelt. 2. Cap. 
Forstmässige Eintheilung der deutschen wilden 
Holzarten. Zuerst ihre gewöhnliche natürliche Ein¬ 
theilung, sodann die nach dem ökonomischen Ge¬ 
brauch und nach den Geschlechtern; auch das Ver¬ 
zeichniss aller Provincial- und Trivialnamen, wie 
es im Burgsdorffischen Handbuche mitgetheilt ist. 
Das 5. Cap. liefert eine genauere Beschreibung je¬ 
der Holzart für sich, nach ihren naturgeschichtli¬ 
chen , forstwirtschaftlichen und technologischen 
Ansichten, ähnlich den öfters noch etwas umständ¬ 
lichem Beschreibungen in der Bechsteinschen Forst¬ 
botanik. Dritter Abschn. Vom Gebrauch und der 
Benutzung einzelner Hölzer. 1. Cap. Von Benu¬ 
tzung der Bau- und Baumhölzer zum Landhau. 
Die Holz Veranschlagung in einem Bauanschlage 
ländlicher Gebäude gehört gar sehr zu den Gegen¬ 
ständen wissenschaftlicher Beurteilung eines Forst¬ 
verwalters, wenn, z. B. wie der Verf. von der kö- 
nigl. Preuss. Verfassung auführt, alle dergl. An¬ 
schläge, wozu das Holz aus königl. Forsten frey 
oder unter der vollen Bezahlung gegeben wird, von 
den Forstämtern attestirt werden müssen. Die 
hauptsächlichen 1 heile einer solchen Gebäudezim¬ 
merung werden demnach hier besonders angegeben, 
mit Hinweisung auf eine Verzeichnung derselben 
in gehöriger Verbindung unter einander, auf der 
ersten Kupfertafel. Auf diese Erläuterung folgt ein 
Anschlag von dem nöthigen Bauholze "zu einem 
Bauerhause bestimmter Grösse; so ferner einer für 
die Scheune, und eben so für den Stall; alles, wie 
es zu einem Gehöfte auf 4 Magdeburg. Hufen er¬ 
forderlich ist. Zuletzt spricht der Verf. noch in 
diesem Cap. über die vortlieilhafteste Verabreichung 
solches Bauholzes nach Beschaffenheit der Localver¬ 
hältnisse der Forsten, je nachdem z. B. die Classe 
des starken , ausgewachsenen Holzes prädominirte, 
und sonach das im Anschläge als Halb - und Kreuz¬ 
holz angegebene auf Ganzholz zu reduciren seyn 
möchte u. dgl. — 2. Cap. Vom Wasserbau. Von 
den verschiedenen Zwecken desselben; als für den 
Uferbau, für die dabey anzuwendenden Faschinen¬ 
werke u. s. f., für den Mühlenbau und was darauf 
Bezug hat; für die Schiffahrtsschleusen, Canäle und 
Brücken. — 5. Cap. Vom Schiffbau. Wie der 
t erf. in den vorausgehenden allgemeinen Bemer¬ 

kungen S. 24ü sagt, dass die Ausarbeitung der hier 
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erforderlichen Hölzer desto 'schwieriger sey, als 
man mehrere verschiedentlich gekrümmte Hölzer 
nöthig habe, welche in der Krone, in den Aesten 
und selbst in den Wurzeln der Eichen so versteckt 
verwachsen zu seyn pflegen, dass ein geübtes Auge 
darzu gehöre, um sie aus den rohen, anscheinend 
nur zu Brennholz tauglichen Bäumen herauszufin— 
den, und dass dergleichen Krummhölzer, so wie 
die ausgewachsenen, gesunden Eichen überhaupt, 
immei seltner und kostbarer werden; so hätte noch 
ei wähnt v^eiden können, dass man auch schon, 
z. B. beyni englischen Schiffbau, darauf aus ist, 
mehrere dergl. Krummhölzer nicht mehr aus dein 
Ganzen gearbeitet, sondern aus verschiedenen ein¬ 
zelnen Iheilen zusammengesetzt, anzuwenden, 'Wel¬ 
che selbst weit vorzügliclier und dauerhafter sind. 
Eine detailiirte Angabe sowohl der geraden Schiffs- 
bauhölzer, als auch der sogenannten Langhölzer, 
ferner der Gabel- und Kniehölzer, liefert der Vf. 
S. 246 ctc. nach ihren deutschen und französischen 
Benennungen , und dem Maasse derselben, mit Be¬ 
ziehung auf ihre Verzeichnungen, weiche die vierte 
Kupfertafel darstellt. Eine ähnliche Darstellung 
befindet sich als Anhang bey der neuen Ausgabe 
der Segondat’schen Holztabellen, welche überdiess 
noch die englischen Benennungen enthält. Ueber 
die Bearbeitung dieser Hölzer, über den Kalmbau, 
über die Holzverflössung gibt unser Verf. hier zu¬ 
gleich iil der Kürze die nöthige Auskunft. — 4tea 
Cap. In diesem wird auf gleiche Weise die An¬ 
wendung der Baumhölzer zu Nutz- und Geschirr¬ 
holze, als, zu Spalte-, Stab- und Fassholze und 
zu Schneideholze, so wie im 5. Cap. die Benutzung 
der Baumhölzer und Sträucher zum Brennholze, 
abgehandelt; desgleichen in welcher Folge sie nach 
dem Grade der Feuerungskraft, besage der darüber 
vorhandenen Versuche, gestellt werden müssen; 
sodann ist die Rede vom Klobenbrennholze, (indem 
die grossem Scheite diesen Namen führen), vom 
Knüppelholze, Stubben - oder Stockholze, vom Waa- 
sen-, Wellen-, Lager-, Rafl - und Leseholze; 
von der Verflössung und Verkohlung, und vom 
Aschebrennen. — Vierter Abschn. Von den Forst- 
Nebennutzungen. Hier ist im 1. Cap. unter der 
Rubrik: vom Zugutemaclien der Baum-Produkte, 
die Rede von der Benutzung der Borke, von der 
Mastnutzung, vom Theerschweelen, vom Pechsie¬ 
den und vom Terpentin. Das 2. Cap. enthält die 
Benutzung anderer Waldproducte, namentlich die 
Wraldweide, die Urbarmachung entbehrlicher Forst- 
theile; zeitpachtliche Benutzung der Blössen und 
Beackerung zur Holzzucht; die Steinbrüche, Thon- 
Lehm- und Eisenerdgruben: die Waldfischerey und 
Waldbienenzucht; das Streusammeln und Laubstrei- 
feln; den Torfstich, und was in solche)' Hinsicht 
die Untersuchung und Behandlung der Torfbrüche 
verlangt, was für Vorarbeiten u. s. f. sie veran¬ 
lasst; endlich auch die Jagd. Der fünfte Abschn. 
trägt die Unterhaltung der Wälder durch den 

Holzanbau vor. Indem also zuerst von der natiir- 
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liehe'i mul daun von der künstlichen Holzzucht, 
wie es von andern Forst-Schriftstellern ausgedruckt 
wird, die Rede seyn musste; so wird in Hinsicht 
auf jene im l. Cap. zuvörderst die Wirkung der 
Natur im ungehinderten Zustande dargestellt; haupt¬ 
sächlich wie sie verfährt bey Erziehung eines ge¬ 
wissen verhältnissmässigen Theils der aufgegangenen 
Holzpflanzen mit Zurückdrängung der übrigen; so 
ferner in der immer weil er erscheinenden Abnahme 
eines Theils derselben und in dem darauf Bezug 
habenden Gedeihen des andern lheils; in dem Ab¬ 
stehen eines Theils des zur Reife gelangten Holzes 
und im Streben der Natur, die Unterbrechung des 
beschlossen gewesenen Bestandes durch neue Aus¬ 
saat u. s. w. wieder zu heben. Wie nun nicht nur 
hier, sondern auch bey anderer Gelegenheit, der 
Vf. immer von den Beobachtungen, und den Er¬ 
fahrungen ausgeliet, welche der Gang der Dinge 
unter der freyen Regierung der Natur uns darbie¬ 
tet; so ist das um so mehr ein erwähnungswertlies 
Verdienst seiner Darstellung und Entwickelung der 
Sachen, als er mit logischer Consequenz diesen sich 
auf bestellten Gesichlspunct nie aus den Augen lässt, 
und der Einfluss dieses schönen Princips, welches 
er im weitern Erörterungsgange jeder Materie be¬ 
folgt, um so deutlicher allenthalben bemerkbar wird. 
Rec. kann nie umhin, den Grad seiner Achtung für 
einen neuen, ihm bekannt werdenden Schriftsteller 
darnach zu bestimmen. Möge der Vf. nie diesen 
treflichen Weg verlassen, und die Reihe gründli¬ 
cher, helldenkender, kurz wahrhaft logischer Schrift¬ 
steller seines Faches vermehren, deren schon man¬ 
chen unser Zeitalter und namentlich unsre deutsche 
Literatur aufzustellen, den Ruhm behauptet. — Die 
natürliche Verjüngung der Hoch - und Niederwal¬ 
dungen, die Regeln des Verfahrens bey gemischter 
Ober- und Unlerholzwirthschaft, sind auf gleiche 
Weise abgehandelt; Ansichten, welche die Natur¬ 
geschichte und Physiologie an die Hand gab, vor¬ 
ausgeschickt, und hieraus die Grundsätze des \ er¬ 
halt ens hergeleitet und weiter bestimmt. So enthält 
das 2. Cap. die künstliche Unterhaltung der Wäl¬ 
der. Bodencullur, Einsammlung und Aufbewahrung 
des Samens, Saat- und Bestellungszeit; Pflanzung 
in ihrer verschiedentlichen Anwendung und Nutz¬ 
barkeit; Holzanzucht durch Stecklinge und Setzstan¬ 
gen, Sorge für ungestörten Zustand der Schonungen, 
oder Bewehrungen derselben nach des Vfs. Ausdruck. 
Das 5. Cap. handelt vom Anbau der Sandschellen; 
wie Versandungen entstehen und welche Bindungs- 
rnittel anzuwenden sind. — Sechster Ahschn. Von 
Bewirtschaftung der Forsten. Indem vom End¬ 
zwecke der Forstwirtschaft ausgegangen wird, stel¬ 
len sich zuvörderst die Betrachtungen des Umtrie¬ 
bes (turnus) dar; die Holzclassen, d. i. die Abthei¬ 
lungen in den Iiolzbeotänden, nach Verschieden¬ 
heit des Alters; die Durchforstungen und die Hin¬ 
dernisse, die sich einer guten Forstwirtschaft ent¬ 
gegensetzen können. Dann werden in den zwey 
folgenden Capiteln, in der Lehre von der Bewirt¬ 

schaftung der Laübholzreviere, die Eichen- u. Bu¬ 
chen-Oberholzreviere, ferner die Schlagholz- und 
die gemischten Ober- u. Unterholz -Wirtschaften 
abgehandelt; eben so, in Rücksicht der Nadelliolz- 
walduugen ,• die Kiefern- u. Fichtenreviere, indem 
beyde, und absonderlich erstere, die wichtigsten Na¬ 
delhölzer für die Preuss. Staaten sind. Noch schliesst 
sich hieran die gemischte Laub - und Nadelholzzucht. 
Siebenter Ahschn. Hon V ermessung, Eintheilung 
und Abschätzung der Forsten. Abgehandelt findet 
man also hier, wie sichs erwarten lässt, was über 
Grenzbeziehungen, über Streitörter, Vermessung 
der Grenzen, Aufnahme der Forsten, Anfertigung 
der Charten, über Vermessungsregister und Revision 
der Vermessungen gesagt werden musste; was die 
verschiedentlichen Haupt - und speciellen Abthei¬ 
lungen und Dispositionen betrifft, in Hinsicht auf 
Umtrieb, auf Prüfung des Verhältnisses der ver¬ 
schiedenen Holzclassen; auf Abschätzung eines Forst¬ 
terrains, wenn sie entweder als Grundlage zur Be- 
wirthschaftung, oder als Taxe vom Werth des 
Grundstücks unternommen wird; so ferner in dem 
Falle, wenn es auf Veräusserung angesehen ist, u. 
wie die Abschätzung geschehen muss, wenn ein sol¬ 
ches Terrain dann nicht mehr als Forst soll be- 
wirthschaftet werden; was bey der Instruction zürn 
Holzabtriebe sowohl, als zum Holzanbau für den 
Forstverwalter, was bey der Anfertigung eines Ma¬ 
terial-Etats oder Oeconomieplans in Betrachtung 
kommt; wie man sich zu einem Forsttaxator bilden 
könne u. dergi. mehr, wo es zu weitläufig seyn 
würde, jeder Materie besonders zu erwähnen. Es 
muss nur der vollständigen Uebersicht halber nun 
noch bemerkt werden, wie in dem achten Ahschn. 
welcher das Forstrechnungswesen enthält, sowohl 
die verschiedenen Arten der liierbey vorkommen¬ 
den Rechnungen über Holzverkauf für baare Be¬ 
zahlung, über andere Arten der Holzverabreichung, 
über Holz- und Hütungscoutraventionen, über Jagd 
und sonstige Pachtgefälle, gehörig in Betracht ge¬ 
zogen sind; als auch die Berechnung aller sonst vor¬ 
kommenden Ausgaben, der Abschluss der Holz- u. 
Jagd-Rechnung, die Anfertigung der Forsfbewirth- 
schaflungs-Nachweisungen, die Mastrechnung, die 
Forstverbesserungs - W ildfü Iterungs - und Torf- 

Reclmungen und der Hauptabschluss des Forstma¬ 
nuals. Der neunte Ahschn. endlich handelt von den 
Forst- und Jagdpolizeyliehen Verordnungen, wel¬ 
che z. B. den Holzabtrieb, den Holzdiebslahl u. die 
Holzbeschädigungen, die Beschädigungen der Scho¬ 
nungen, die Heidebrände, den Raupeufrass, die Be¬ 
schädigungen durch den Borkenkäfer, die Aufsicht 
auf Holzdevastationen in Privat forsten, die Aufsicht 
auf Landstrassen und Eintheilungsgeslelie u. dergi. 
betreffen. Die Tabellen, welche sich bey dem Bu¬ 
che befinden, liefern einen Nutzungüberschlag von 
einem zu veräussernden Forst-Terrain; ein Grenz- 
Vermessungsregister, ein General - Vermessungsre¬ 
gister, ein Eintheilungsregisler von den Schlaghöl¬ 
zern eines Forsts; ein Special-Holzbestauds-Regi- 
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ster, eine summarische Nachweisung von dem Flolz- 
bestande und dem davon jährlich za erwartenden 
Material-Ertrage eines Forsts; einen Monats-Extract 
von den Holzverabreichungen aus einem Forst, ein 
Forsteintheiiungsregister zu Bewirtschaftung nach 
sogenannten Jagen; ein Schema zur Holzrechnung 
zum Verkauf für volle Bezahlung; eins dergl. vom 
\ erkauf unter der vollen Bezahlung und von der 
Freyholz - Verabreichung; ein ähnliches zur Nach- 
weisung und Einnahme von gestohlenem Holze und 
sonstigen Forstcontraventionen, wie auch eineForst- 
bcwxi thschaftunös -Nachweisung; hiernächst findet 
man eine labeile über die zur Beackerajng ausge- 
thanen Flecken; über die zur Hütung aulgegebenen 
Schonungen, und über Unterthanen-Dienste und 
Mastpächter-Lieferungen; endiicli einen Kostenan¬ 
schlag über vorzunehmende Verbesserungen. Die, 
sehr zweckmässig und gut gezeichneten Kupfertafeln 
betreffen Gegenstände der Baukunst für das platte 
Land; Gegenstände des Strohm- und Uferbaues, des 
Mühlenbaues, des Brücken- und Schiffbaues, der 
geometrischen Aufnahmen, so wie zuletzt eine gut 
und instructiv ausgeführte Holzbestands-Charte. Auf 
der 5ten Tafel findet man auch, die Vorstellung ei¬ 
ner Darre zum Ausklengeln der Nadelholzsämereyen, 
im Ganzen; wie die von Beckmann erfundene Son- 
nenpuberte, nur durch mehrere Kasten vervielfäl¬ 
tigt, welche auf Gerüsten in verschiedener Weile 
übereinander, und auf Rollen stehen, um sämmtlich, 
bey eintretendem Regen, unter ein Dach geschoben 
zu werden. Unser Verl, hat weder obigen Namen, 
noch ihren Erfinder erwähnt. Wollte er den, viel¬ 
leicht bey ihm nicht gangbaren Ausdruck vermei¬ 
den r — Dafür könnte man bey ihm auch andere 
Provincialbenennungen nachweisen, die vielleicht 
nicht allenthalben sogleich verständlich sind, wohin 
man wohl z. B. Bewehrungen, Verrichtungen, Ja- 

§?n. dergl. zu rechnen hat. Rec. wiederholt 
übrigens mit Vergnügen’, was er schon zuvor ver¬ 
sicherte; dass seiner Ansicht nach das Buch in die 
Reihe der vorzüglichsten und achtungswerthesten 
dieses Fachs gestellt zu wrerden verdiene. Der rei¬ 
che Gehalt desselben erhellt aus dem hier dargeleg- 
ten Plane, welcher allenthalben mit zweckmässiger 
Kürze, jedoch keineswegs zum Nachtheil des nö- 
thigen Details und dessen, worauf es bey jeder Sa¬ 
che hauptsächlich ankommt, befolgt ist; so, dass 
man daran nichts weniger als eine blosse, trockne 
Skiagraphie, sondern ein gehaltvolles Compendium 
hat, ein brauchbares Handbuch, welches dem prak¬ 
tischen Forstmanne nicht minder empfohlen zu wer¬ 
den verdient, als Rec. versichern kann, dass er 
schon in seinen theoretischen forstwissenschaftl. V or¬ 
lesungen. davon nutzbaren Gebrauch gemacht hat. 
Rücksicht ist zugleich darin auf die Verfassung des 
p reu ss. borst Wesens genommen, so, dass man von 
diesem viel historische Kenntniss sich hierbey ver¬ 
schaffen kann. Hierdurch findet sich gleichwohl 
die Brauchbarkeit des Werkes da, wo andre Ver¬ 
fassungen Statt finden, keineswegs eingeschränkt. 

Kleine Schrift. 

Bibelerklärung. Symbola ad interpretationem loci 

Actorum cap. XIV , 8— 18. auctore M. Friderico Chri- 

stiano G elph e y parochiae Radefeld, pastore, Leip?. bey 

Klaubartli. 3 Bog. in 4. 

Bekanntlich wird in der gedachten Stelle der Apgsch., die 

zu den fiii das Jahr i S i o an Könige. Sachsen vorgeschriebenen 

Perikopen gehörte, erzählt, die Bewohner von Lystra hätten 

den Ap. Paulus für Mercurius, Barnabas für Jupiter gehalten. 

Allerdings war jene wundervolle Heilung eine Ursache die¬ 

ser besondern Verehrung, aber nicht die einzige. Die Apostel 

verrichteten auch an andern Orten Wunder, und wurden doch 

nicht deswegen für Götter gehalten. Die Meinung, dass die 

Götter bisweilen in menschl. Gestalt erschienen, war allen heidn. 

Völkern gemein, und kann also auch nicht die Hauptursache 

gewesen seyn, warum die Lystrenser so urtheilten. Der Vf. 

sucht den Grund vielmehr in „peculiari quadam apparitione deo- 

rum (ein Ausdruck, der bey den Alten nicht in diesem Sinne ge¬ 

braucht wird) in ista regione Lystrensi vel in confiniis Lycaoniae 

olim facta,“ und findet diese in dem vom Ovid (Metam. 8, 620 ff.) 

ausgeführten Mythus vom Pliilemon und Baucis, den schon viele 

Ausleger der Cenesis mit der mosaischen Erzählung von den bey- 

den nach Sodom kommenden und den Lot rettenden Engeln ver¬ 

glichen haben. Hr. G. gibt von der ganzen Stelle des Ovidß 

eine deutsche Uebersetzung in Hexametern, an die man nicht zu 

hohe und auf die neuesten Theorien und Beyspiele unsrer classi- 

schen Uebersetzer gegründete Forderungen machen darf. Im 

701 ff. Verse schlägt er eine Veränderung eines Worts und Ver¬ 

setzung vor: 

Stramina vanescunt, aurataque tecta videntur 

Caelataeque fores, adopertaque marmore tellus. 

Vanescunt für evanescunt, wie Ovid. Am. 3, 7, 3i. Die Scene 

der Begebenheit sind bey Ovid Phrygiens Hügel, wo Pliilemon 

und Baucis den Jupiter und Mercur auf ihrer Reise bewirthen. 

Phrygien grenzte an Lykaonien, und also konnte dieser Mythus 

den Lystrensern wohl bekannt seyn; ja Lykaonien wurde selbst 

zu Grossphrygien gerechnet. Der südliche Theil Phrygiens 

(wozu auch Tyaua gerechnet werden konnte, daher Hr. G. die 

Lesart Tyaneius V. 719. in Schutz nimmt) war vornehmlich 

gebirgig, in diesen Theil muss also der Mythus die Begebenhei¬ 

ten gesetzt haben , und am wahrscheinlichsten zwischen Tyana 

und Lystra. Um so viel mehr musste er den Lystrensern Veran¬ 

lassung geben, eine Wiedererscheinung jener Götter im Paulus 

und Barnabas zu glauben. (Die Vermutliung würde zur Gewiss¬ 

heit erhoben werden können, wenn man die Quelle wüsste, aus 

der Ovid schöpfte. Jabionski hat übrigens über diese Erzählung 

gar sich nicht verbreitet, sondern nur über den 1 x. V. des Cap. 

der Apgsch. zu erweisen gesucht, dass die Lykaon. Sprache nicht 

griechisch , sondern cappadociscli gewesen sey.) Die Abhand¬ 

lung hat eine sehr erfreuliche Veranlassung geliaht, die Feyer 

des Geburtstags des verehrungswürdigen Reinhard, an wel¬ 

chem er sein sechszigst.es Lebensjahr vor kurzem antrat, eine 

Feyer, an welcher das dankbare Vaterland eben so innigen An- 

theil nimmt, als es in die frommen Wünsche des Verfs,, die iv 

einer lateju* Ode ausgedrückt sind, hoffnungsvoll einstimmt. 
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Handausgaben der Classiker. 

w ie im sechszehnten und einem Theile des fol¬ 

genden Jahrhunderts, als das Studium der alten, vor¬ 
nehmlich der römischen Literatur in verschiedenen 
Ländern nicht nur mehr aufgeblüht, sondern auch 
allgemeiner verbreitet war. durch kleine und coi — 
recte Abdrucke des I extes der alten SchiiftstelleL 
für die Beförderung desselben und das Bedürfniss 
der Schulen und ihrer Zöglinge sowohl, als anderer 
gebildeter und einsichtsvoller Leser gesorgt wurde: 
so hat man auch in den neuesten Zeiten die Nolh- 
wendigkeit solcher Handausgaben, insbesondere von 
grieeh. Autoren, um so stärker gefühlt, jemehr das 
Lesen derselben empfohlen und überall fleissiger als 
sonst betrieben wird, und je grossem Aufwand die 
Anschaffung der reichlich ausgestatteten Ausgaben 
fordert. Denn in der That wird jetzt das Studium 
der class. Philologie so kostbar, dass darauf Bedacht 
genommen werden muss, es so einzurichten, dass 
auch minder Wohlhabende sich ferner noch damit 
beschäftigen können, und es nicht blos Eigenthum der 
Begüterten werden müsse. Man verlangt von solchen 
Handausgaben nicht gerade einen neu behandelten 
und berichtigten Text, sondern nur einen Abdruck 
des gegenwärtig besten und am meisten kritisch be¬ 
arbeiteten Textes, etwa mit Verbesserung der da- 
bey noch zurückgebliebenen ollenbaren Fehler und 
Wiederherstellung der alten Lesarten in Stellen, wo 
die neuern nicht hinlängliche Autorität haben; am 
wenigsten dürfen grosse Abweichungen eines Tex¬ 
tes von dem in den meisten Ausgaben befindlichen, 
in eine Handausgabe übergehen, sie müssten denn 
entschieden nothwendig und umvidersprecblich wahr 

befunden worden seyn. Wohl aber wird die mög¬ 
lichste Genauigkeit und Richtigkeit in dein Abdru¬ 
cke'des Textes, Lesbarkeit, Schärfe und Gefällig¬ 
keit des Drucks, Bequemlichkeit des Formats, und 
.grösste Wohlfeilheit des Preisses, erfordert. Eben 
deswegen sind auch gar keine Noten erforderlich 
(die wir überhaupt in vielen Schulausgaben un- 
zweckmässig oder ganz überflüssig gefunden haben) 
und noch wenige]* erklärende Wortverzeichnisse, 
(die ja doch die Stelle guter Pfand Wörterbücher nicht 
ersetzen); werden Anmerkungen beygefiigt, so dür¬ 

fen sie nicht sehr zahlreich und müssen ausgewählt 
seyn , nur die Kritik oder Sprache einiger wichti¬ 
ger Stellen betreffen. Diesen P^orderungen entspricht 
m einem viel hohem Grade, als es bisher der Fall 

Erster Band, 

war, eine Sammlung von Handausgaben der gr. 
Classiker, die bereits im J. i8oy Hi. Tauchnitz ver¬ 
anstaltete, und die um so schätzbarer ist, da man 
noch keine solche Sammlung von Griechen, am we¬ 
nigsten um so niedrige Preise, hat. Anfangs war 
die Sammlung nur auf die grieeh. Dichter angelegt, 
und diese führt auch die gemeinschaftliche Aufschi ift: 

Corpus poe'tarum graecorurn, acl fidem optimorum 

librorum edidit Godofr. Henr. Schaefer. 

Hie kleinern in Belgien (zu Antwerpen, Amster¬ 
dam u. s. f.) ehemals erschienenen Ausgaben von 
Griechen (wie von den Tragikern, Aiistophanes, 
der Bergler’sche Homer) und Lateinern (wie die 
Elzevirschen) nahm Hr. T. zwar zum Muster, wählte 
aber doch ein etwas breiteres Format, und solche 
neue Lettern, bey denen es möglich war, die He¬ 
xameter und andere grössere Verse in eine Zeile 
zu biingen, ohne abbrechen zu dürfen, was aller¬ 
dings sehr vortheilhaft ist, freylieh mussten die 
Lettern etwas klein >eyn, immer aber n ch nicht 
so klein wie in manchen holländ. Ausgaben, über 
die man nicht geklagt hat, aber doch kleiner, als 
es Mehrere zuträglich finden. Wir sind überzeugt, 
Hr. T. würde, wenn e» noch in seiner Gewalt .stün¬ 
de, das Format ein wenig höher und breiter (es 
bleibt auch dann noch Tawhenformat), und ein we¬ 
nig grössere Lettern nehmen, wie er es bey den 
Prosaikern schon gethan hat. Inzwischen unleser¬ 
lich oder zu sehr angreifend für gesunde Augen, 
die freylich immer seltner werden, finden wir den 
Druck doch nicht, es stehen auch die Zeilen in ei¬ 
nem solchen Verhältnisse von einander ab, dass das 
Auge des Lesers nicht verwirrt wird; wären die 
Lettern etwas grösser, die Zeilen aber an einander 
gedrängt, so wäre noch mehr Gefahr zu fürchten; 
und wollte man einen grossem Druck, der auch 
den bejahrtesten liesern angenehm wäre, so würde 
auch die Bogenzahl und der Preiss wieder vergrös- 
sert und also ein anderer Zweck nicht erreicht wer¬ 
den. Jene Lettern und der Druck mit denselben ist 
nun allerdings von der Vollkommenheit noch ent¬ 
fernt, die der rastlos bessernde und nach Erreichung 
eines Ideals in jeder Art des Drucks strebende Ver¬ 
leger vor Augen hatte; es stehen noch manche Buch¬ 
staben nicht in dem genauesten Verhältnisse zu den 
übrigen; es sind bisweilen die Accente nicht deut¬ 
lich genug; es fehlt auch dem Abdrucke noch (was 
unstreitig als das Schwierigste dem erscheinen muss. 
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dem das Geschäft und die Personen, die es betreiben 
bekannt sind) an durchgängiger Gleichheit, Schärfe 
und Schwärze; allein man darf bey diesen mit je¬ 
dem neuen Bande sich vermindernden Mängeln nicht 
das vorhandene Gute übersehen, die richtige und 
charakteristische Bildung der Buchstaben, die ge¬ 
fällige Simplicilät, die Vermeidung aller unnöthigen 
Verzierung sowohl als des Anstössigen und Eekig- 
ten, die vergleichungsweise grössere Sorgfalt, wel¬ 
che auf den Abdruck gewandt worden ist. Wohl 
sagt der Herausgeber in einer Vorr. zu einem Ban¬ 
de einmal selbst: er habe sich (was man von ihm 
schon gewohnt ist) alle Mühe gegeben um Druck¬ 
fehler zu verhüten, aber allerdings ,,magna typo- 
rum parvitas, improbusque speciminibus typothe- 
ticis invigilandi labor annorum fere triginta visus 
aciem mihi vehementer habetavit.“ Wir können je¬ 
doch versichern, dass uns nur sehr wenige Druck¬ 
fehler beym Gebrauche aufgestossen sind. Man ver¬ 
gesse überhaupt aber nicht, was der Herausg. mit 
Recht gleich Anfangs, wo er von den Pracht- und 
grossem Ausgaben, in deren Druck Hr. Tauchnitz 
ebenfalls mit den geschätztesten Ausländern wettei¬ 
fert, gesagt hat: ahquanto maioris negotii diffici- 
liorisque opevae est, minutissimis litteris sic uti, 
ut pusillus preli typographici fetus elegantium spe- 
ctatorum oculos non pertimescat. 

Den Anfang dieser Ausgaben machte: 

Theocritus, Bion et Moschus, ad optimorum libro- 

rum fidem ernendati cum brevi notatione emen- 

dationum. Curavit G. H. Schäfer. Lipsiae 

typ. C. Tauchnitzii 1809. XVI u. 24o S. im klein¬ 

sten Form. (10 G.) 

Nicht blos die von Andern aufgenommenen oder 
selbst gemachten Verbesserungen sind in den 5o S. 
füllenden Anmerkungen angegeben, sondern auch 
Muthmaassungen vorgetragen , schwerere Ausdrücke 
erklärt, und ausgesuchte Sprachbemei'kungen, Be¬ 
reicherungen der griech. Wörterbücher, Verbesse¬ 
rungen anderer Schriftsteller (was auch den geüb¬ 
tem Philologen interessiren muss, so dass er diese 
Ausgabe nicht unbenutzt lassen darf) mitgetheilt. 

Es folgten sodann der Zeit nach: 

Sophoclis Tragoediae, ad optimorum librorum fidem 

emendatae cum brevi notatione emendationum. 

Curavit G. lf. Schaefer. Tomus I. 1810. XXVII 

11. 204 S. Tomus II. 555 S. 

Voraus gehen im 1. Th. (S. VIII—XU.) Go- 
dofr. Hermanni Observationes ad nuperam editio- 
nem Bucolicqrmn. Sie sind ganz kritischen Inhalts 
und vertheidigen zum Theil auch die gewöhnliche 
Lesart ge^en Hm. Prol. S. Aenderungeii, wie in 
Mosch. III, ;5 wo es heisst: Si sic legeretur, ut tu 

corrigis, ego arbitratrer, ut vulgo legitur. Nam ita 
longe inagis poetica est oratio. Möchten doch man¬ 
che unsrer angehenden Philologen, die so gern, ohne 
Reife der Kenntniss, des Verstandes und der Ur- 
theilskraft absprechen, hier lernen, wie verschieden, 
gerade in diesem Fache, die Meinungen und An¬ 
sichten der gelehrtesten Männer seyn können, und 
wie man gegenseitig Achtung für Verdienst, bey 
Verschiedenheit der Meinung, ja selbst bey Entde¬ 
ckung von Fehlern, zu beweisen hat. S. XIII—XIX 
folgen noch andere Bemerkungen des Hin* Prof. 
Hermann sowohl über die Appendix ad Bastii epist. 
criticam, als über den Theocrit. — Beym Sophocles 
ist zwar die Brunkische Recension zum Grunde ge¬ 
legt (denn — sagt der Herausg. qui postea, Val- 
ckenario succenturiati, in Sophoclis gco/uoctiw Cri¬ 
ticam factitarunt , viri sane docli et ingeniös!■, 
quamquam, ut mihi quidem videntur, paullo cali- 
diores — sed praestat taeere, quam in argumentum 
ingredi, quod cum olim obiler teligissem, sensi me 
ambustum), aber doch in einigen Stellen berichtigt, 
nur auf die melischen Stücke und die (oft zweifel¬ 
haften) Versuche, sie zu ändern, hat sich der Her¬ 
ausg. nicht eingelassen. Auch hier tri ft man wie¬ 
der manche schöne Sprachbemerkung, manche Ver¬ 
besserung einer frühem Behauptung des Herausg., 
manche gute Conjecturen, auch über andere Schrift¬ 
steller, an. 

Pindari Carmina. Graece. 1810. XII. 267/ 

Der Heynische Text ist unverändert abgedruckt, 
(was wir, auch wenn eine der neuern und sehr ver¬ 
änderten Ausgaben des P. früher erschienen wäre), 
sehr billigen würden. Nur den beyden griech. Bio¬ 
graphien des Pindar sind einige, aber sehr schätz¬ 
bare grammatische Bemerkungen beygefiigt, worin 
auch die Lesart in andern Schriftst. (Xenoph., Dio¬ 
nys. Halic. u. a.) berichtigt wird. 

Homeri Ilias, graece. Tomus I. continens Rhaps. 

I — XII. 1810. 280 S. Tomus II. continens Rhaps. 

XIII—XXIV. 1810. 502 S. 

Homeri Odyssea, graece. Tomus I. continens Rhaps. 

I — XVI. Lipsiae sumtibus et typis C. Tauchnitzii 

1810. 5i2S. Tomus II. continens Rhaps. XVII — 

XXIV. Accedunt minora carmina Homero tri** 

buta. 1810. 229 S. Tomus III. continens var. lect. 

e cod. Harl. et notas Ric. Personi. 1810. 188 S. 

Der Text ist nach Porson’s Oxforder Ausgabe 
(1800 in 4 klein. Quartbänd.) abgedruckt. Wir ha¬ 
ben freylich seitdem bey uns einen and i n u. unstreitig 
in mein em Stellen bessern (d. i. dem aus den Alexan— 
drin. Recensionen allmälig gtbildeten l extesich mehr 
nähernden) Text der Gedichte Homers erhalten, aber 
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von ihm liess sich ans begreiflichen Ursachen kein 
Gebrauch machen, und sobald nicht eine neue Re- 
cognition des Textes vorgenommen werden sollte, 
war es immer am rathsamsten, den Porsonschen 
abdrucken zu lassen. Eine wichtige Zugabe sind 
die Varianten aus der Harley’schen Handschrift der 
Odyssee und Noten von Person, die bisher nicht 
sehr bekannt seyn konnten. Aber dem dritten Ban¬ 
de der Odyssee sind auch noch von S. 170 an In- 
dices in liotas ad Bucolicos poetas, Homerum, Pin- 
darum et Sophoclem (sowohl der [verbesserten Stel¬ 
len aus andern Autoren als der erklärten Worte 
und Sachen) angellängt, die aber, wie alle vom Hrn. 
Prof. Schäfer ausgearbeitete Register, wieder viele 
neue Zusätze, Bemerkungen, Berichtigungen ent¬ 
halten. Die Worte, die in den Lexicis fehlen, sind 
mit Asterisken bezeichnet. 

Euripidis Tragoediae. Graece Tomus I. Hecuba, 
Orestes, Phoenissae, Medea. E recensione Ric. 
Porsoni. 1811. 317 S. Tomus II. Hippolytus, AI- 
cestis, Andromache, Supplices, Iphigenia Auli- 
densis. E recensione Sam. Musgravii passim re- 
ficta. 1811» 351 S. Tomus III. Iphigenia Taurica, 
Rhesus, Troades, Bacchae, Cyclops. E rec. S. 

Musgr. p. ref. 1811. 296 S. Tomus IV. Heracli- 
dae, Helena, Ion, Hercules Furens, Electra. E 
rec. etc. 1811. 563 S. 

Auch das Fragment der Danae ist dem vierten 
Bande beygefügt, nicht aber die übrigen Fragmente. 
Vielleicht erhalten wir diese nebst einigen Anmer¬ 
kungen in einem fünften Bändchen: denn die Stel¬ 
len, wo der Musgrav. Text geändert worden, und 
die Gründe der Aenderungen sollten doch angege¬ 
ben seyn. 

Es scheint, dass für jetzt die Dichter bey Seite 
'gelegt worden sind, und man lieber hat zu ?den Pro¬ 
saikern übergehen wollen. Wir haben schon oben 
bemerkt, dass hier neue und etwas grössere und fet¬ 
tere Lettern gebraucht worden sind, der Druck 
weit mehr in die Augen fällt und sich besser aus¬ 
nimmt. Nur die y und p/ sind im Verhältniss et¬ 
was zu klein. Man sehe nur das Wort ßvyyevebg 
Th. T. des Xenopli. S. 34. Auch steht auf dem v 

der Accent, wenn dieser Buchstabe damit versehen 
ist, zu gerade auf. Doch solche Kleinigkeiten wer¬ 
den gewiss auch noch, so viel möglich, verbessert 
Werden. Bis jetzt sind erschienen; 

Xenophontzs Opera. Ad optirnorum lihrornm fidem 

edidit Godofr. Henr. Schaefer. Tomus I. Xeno- 

phorttis Cyropaedia. Lipsiae suint. et typ. C. 
Tauclmitzii r8u. 382 S. kl. Form. Tom. II. 1811. 

enop . Memorabilia Socratis (mit Vorgesetzter 
l ila Xenoph. e Diog. Laertio) XVI. 176 S. To¬ 

mus III. 1811. Anabasis, 288 S. Tomus TV. 1811. 
Historia Grcteca. 53g S. TomusX. 1812. Oeco- 
nomicus, Apologia Socratis , Conviviwn, Hiero, 

Agesilaus 1812. 208 S. 

Jeder Theil wird auch eiuzeln unter dem von 
uns angezeigten Titel verkauft, und wir haben noch 
einen Band mit kleinern Schriften des Xen. zu er¬ 
warten. Hoffentlich werden in demselben auch An¬ 
merkungen den Leser über die verbesserten Stellen 
belehren, wiewohl solche Anmerkungen lieber jedem 
Bändchen beygefügt seyn sollten. Keine 1 orrede hat 
über die kritische Behandlung des Textes Nachricht 
gegeben. Wir sehen, die Schneiderschen Ausgaben 
sind zum Grunde gelegt. Mit ihr sind z. B. in der 
Anabasis das erste und zweyte Cap. des sechsten B. 
in den gewöhnlichen Editionen zum 5ten Buche als 
9tes u. lotes Cap. gerechnet. Auch die Abtheilung 
der Paragraphen in [den Hellenicis ist aus derSchnei- 
devschen Edit. angenommen. In der Anal). IV, 4, 
10 ist avvaidpiä&iv (aus zwey Mspt.) beybehalten, 
obgleich Hr. Schn, in der epist. ad Buttmann, nach¬ 
her das ehemals gewöhnliche Sieudgia&iv vorzog. 

Man wird dereinst, wenn diese Sammlung voll¬ 
endet ist, eine niedliche Handbibliothek der dass, 
griech. Literatur, die auch nicht vielen Raum ein¬ 
nimmt, besitzen, und auch der Liebhaber, der kun¬ 
dige Geschäftsmann, der Gelehrte jedes Fachs wird 
sie gern brauchen. Wir können noch die V ersi¬ 
cherung beyfiigen, dass auch eine ähnliche Samm¬ 
lung der latein. Classiker in gleichem Formate und 
mit gleicher Sorgfalt und Wohlfeilheit des Preises 
in derselben Officin veranstaltet wird, wovon wir 
bald den Anfang erhalten werden. Die Zahl der 
Abdrücke des Textes einzelner latein. Schriftsteller, 
vornehmlich derer, welche man in den Schulen 
braucht, ist zwar nicht klein, und seit einigen Jah¬ 
ren in verschiedenen Ländern ansehnlich, vermehrt 
worden; doch besitzen wir nur wenige fortgehende 
Reihen derselben, wenige einzelne Ausgaben, auf de¬ 
ren Text die erforderliche Sorgfalt gewendet wor¬ 
den wäre, und die durch Druck und Format und 
überhaupt durch ein elegantes Aeussere, sich auch 
zum Gebrauch für Andere als Schüler eigneten. Eine 
der neuesten Handausgaben zum Gebrauch für Schu¬ 
len ist: 

Eutropii breviarium historiae Romanae. Ad opli- 
mos libros castigatius editum. Stendaliae 1811. 

sumptibus Franzenii et Grossii. 1811. 79 S. in 8. 

Der Herausgeber hat eine lobenswiirdige Sorg¬ 
falt auf diesen Abdruck verwandt, in i4 Stellen 
weicht sein Text von dem Tzschuckischen ab, und 
vornehmlich sind manche offenbare Glosseme durch 
Klammern, in welche sie eingeschlossen worden, 
angedeutet. Auch der Druck ist für den Schulge- 
brauch, zu welchem diese Ausgabe bestimmt ist, 
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recht gut und zweckmässig. Der Herausgeber hatte 
schon etwas früher ein Hülfsmiltel zum Verstehen 
dieses Historikers für angehende Leser bekannt ge¬ 
macht, das wir, weil es mit der Ausgabe m Ver¬ 
bindung steht (die Verlagshandlung hat für die 
Ausgabe und das Wörterbuch einen Parüepre.s 
von 12 Gr. gesetzt), liier nicht unerwähnt lassen 

können: 

Vollständiges und erklärendes Wörterbuch zu Eu- 

trop's kurzem Abrisse der römischen Geschichte. 

In zwev Abtheilungen- Für Anfänger und Geüb¬ 

tere. Von Georg Friedr. Willi. Grosse, Sub¬ 

rector der Districtsschule zu Stendal. Stendal l8ll. b. 

Franzen und Grosse. XII u. 25i S. 8. (12 Gr.) [ 

Bey seiner Erklärung des Eutrops sowohl für 

Schüler, die nur den ersten Unterricht in der la- 

tein. Sprache erhalten, und bisher den ersten 1 heil 

V0n Rudolphi’s latein. Schulbuch zu dem ersten 

Unterricht gelesen hatten, als für Geübtere, die 

schon einige Biographien des Nepos und Fabeln 

des Phädrus gelesen hatten, bemerkte der Hr. Sub¬ 

rector, wie mangelhaft und fehlerhaft die Vorbe¬ 

reitung der meisten Schüler war, und dass ihnen 

ein gutes und vollständiges Wörterbuch über ihren 

Schriftsteller fehle, da die allgemeinem Handwör¬ 

terbücher über den Eutropius sich zu wenig ver¬ 

breiten, die zwey aber, welche man über den Eu- 

trop. schon hat, keinesweges befriedigend waren. 

Denn in dem einen, von Firn. Meineke 1798 her- 

ausgegebenen, fehlen nicht nur, nach Hr. G. \ er- 

siclierung, drey Viertel der im Eutrop. vorkom- j 

inenden1 "Wörter , die, welche Realien bezeichnen, 

ungerechnet, sondern es sind auch die, etwa aus 

einem Index aufgenommenen Worte, die deutschen 

Bedeutungen, wie sie dem Verf. beyfielen, ohne 

Ordnung. Vollständigkeit und Nachweisung der 

Stellen, beygefiigt. Und gleichwohl hat der Ver¬ 

fertiger des zweyteii, zur Jördens’schen Ausgabe 

des Eutrop (Berl. 1791) gehörenden, dem Titel 

nach vollständigen, Wörterbuchs (1809) nur das 

vorhererwähnte abgeschrieben und mit wenigen Zu¬ 

sätzen bereichert, die etwa 6 Zeilen betragen sollen. 

Dadurch wurde der Herausgeber veranlasst, ein 

neues Wörterbuch auszuarbeiten, das nicht nur 

alle Wörter und ihre Bedeutungen, die im Eutrop 

Vorkommen, sondern auch die Hauptstellen, in de¬ 

nen man sie findet^ anzeigt. Dabey ist auf die Ety¬ 

mologie Rücksicht genommen, bey den aus der 

griech. Sprache stammenden das Stammwort kurz 

angeführt, die Bedeutungen so geordnet und ent¬ 

wickelt, dass nach der historischen Methode, die 

älteste oder Urbedeutung eines Worts , auch wenn 

sie im Eutrop nicht vorkömmt, angegeben ist, die 

übrigen Bedeutungen abermöglichst vereinfacht sind, 

endlich auch die Sylben mit dem Zeichen der Kürze 

oder Länge bezeichnet. Für die Vollständigkeit des 

Wörterbuchs kann die mehrmalige Durchlesung 

des Eutrop zu diesem Behufe bürgen. Die beyden 

Abtheilungen sind , das eigentliche Wortregister 

und das Sach- (oder Namen-) Register. Doch ha¬ 

ben sich in das erstere auch manche Artikel, die 

in das letztere gehören , ein geschlichen. 

Wir können, da w'ir von der neuen Sammlung 

von Handausgaben der griech. Classiker geredet ha¬ 

ben, nicht unterlassen, einer 

Prachtausgabe 

eines griech. Dichters zu gedenken, die aus dersel¬ 

ben Druckerey hervorgegangen ist, und mehr noch 

leistet, als eine frühere des Tryphiodorus, obgleich 

auch diese schon sich sehr auszeichnete: 

Oeoxpirov t a aco^o/neya. Theocnti quae super sunt, 

ex recensione L. C. Valckenarii, emendatius edita 

curante Godofr. Henr. Schaefero. Lipsiae, 

sumt. et typis C. Tauchnitzii, clolocccxi. 172 S, 
gr. Fol. auf geglätteten Papier. 

Die abgerundete und gefällige Form der Let¬ 

tern, die Mannigfaltigkeit und Einfachheit dersel¬ 

ben, ihre zierliche und doch nicht verzierte Gestalt, 

ihr richtiges, wohl abgemessenes Verhältnisse die 

Gleichheit der Zeilen und Verse, der reine, sorg¬ 

fältige, übrigens auch höchst correcte Abdruck, das 

starke, grosse, und mit sehr breitem Rande verse¬ 

hene Papier machen diese Ausgabe zu einem Kunst¬ 

werk, das die bisher bey uns erschienenen weit 

übertrifft, mit den ausländischen wetteifern kann, 

und dem Kenner einen befriedigenden Genuss ge¬ 

währt, wenn er auch glauben sollte, dass sich an 

der Form einiger Leitern und Accente noch etwas 

bessern liesse, und der Abdruck noch nicht den 

höchsten Grad der Vollkommenheit erreicht habe. 

Da es hier nur auf die typographische Kunst an¬ 

kam, deren ununterbrochenes Fortscjfreiten man 

mit eben so grossem Vergnügen bemerken, als die 

Verdienste des Hin. T. darum dankbar anerkennen 

wild, so war eine neue Recension des Textes nicht 

liölhig und selbst nicht einmal zu wünschen, da so 

verschiedene neue Ausgaben, die den Text seiner 

Vollkommenheit, nach festem Grundsätzen, gewiss 

näher bringen werden, schon angekündigt sind. 

Bis jetzt ist die Valkenät sehe noch immer die vor¬ 

züglichste. Zugeeignet ist diese Ausgabe Viro Llu- 

stri Henrico Blümnero artiurn elegantiorum speeta- 

tori scientissimo, und auch sie zeichnet sich wie 

durch ihre Simpljcität, so durch ihre äussere Schön¬ 

heit aus. Wir hoffen, man wird es den kunstrei¬ 

chen Verleger nicht bereuen lassen, so viele Zeit, 

Muhe, Kosten auf diese Ausgabe, die der hiesigen 

Kunst Ehre macht, gewendet zu haben, sondern sei¬ 

ne Unternehmungen vielmehr aufmunteni und lim 

zur Fortsetzung seiner rühmlichen Bemühungen 

durch verdienten Beyfall anfeuern» 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 18. des Marz. 1812. 

Gesetzgebung. 

Bemerkungen über den Codex Napoleon in Rück¬ 

sicht auf dessen Einführung in den Staaten des 

Rheinbundes, von C. U. D. Freyherrn v. Eg¬ 
gers, Oberprocureur der Herzogtümer Schleswig und 

Holstein, Ritter vom Danebrog. Leipzig, bey GerJl. 

Fleischer d. J. 1811. XVI u. 167 S. 8. (20 Gr.) 

I )er Vf. schliesst sich an diejenigen Schriftsteller 
an, welche die Aufnahme des Code Napoleon, ohne 
alle Modificatiönen und Abänderungen, in den Staa¬ 
ten des Rheinbundes nicht für ralhsam achten. 
Frankreich genügt es, wie er meint, wenn die Re¬ 
gierungen der Bundesstaaten die bestehenden oder 
noch zu gebenden Gesetze mit den französischen 
nur in so weit in Uebereinstimmung bringen, dass 
sie der Einheit der Staatszwecke nicht schaden. 
Von dieser Einschränkung absehend, erblickt er in 
dem C. N. nichts, als ein sejir schätzbares Hülfs- 
millel zur Verbesserung der einheimischen Gesetz¬ 
gebung. Die grossem Staaten des Rheinbundes sol¬ 
len nach diesem Muster jeder sein eignes Gesetz¬ 
buch erhalten. Bey allen Gegenständen, die nicht 
wesentlich nothwendige Abänderungen erheischen, 
soll man in der Abfassung dieser Gesetzbücher an 
den C. N. sich anschliessen, aber es soll jedem Ge¬ 
setzgeber überlassen bleiben, zu wählen, was ihm 
besser scheint, dem einzelnen Staate angemessener 
ist, und dem Landesbedürfnisse mehr entspricht. 
Die kleinern Staaten sollen das Gesetzbuch eines 
benachbarten Staats einführen, nur für einzelne Ge¬ 
genstände besondere Verfügungen treffen. Vorzüg¬ 
lich wünscht der Verf., dass die Staaten des Rhein¬ 
bundes alle diejenigen Bestimmungen gemeinschaft¬ 
lich annehmen möchten, bey denen nicht Localver- 
schiedenheit in Betracht zu ziehen ist. Er sieht 
dann ein allgemeines deutsches Gesetzbuch hervor¬ 
gehen, dessen Vorschriften befolgt würden, sobald 
nicht die Landesgesetze ein Anderes geböten, ein 
Werk, das ganz im Sinne des C. N., aber passen- 
dey für Deutschland seyn würde, weil man dabey 
Rücksicht genommen hätte auf eigenthiimliche deut¬ 
sche Verfassungen und Sitten, ein Bundesgesetz, 
bey dessen gemeinschaftlicher Ausarbeitung jeder 
Staat seine Avtonomie ausgeübt, und welches schon 
von Seiten der Sprache einen entschiedenen Vor¬ 
zug habe. Zuletzt empfiehlt der Verf. die Errich- 

Iirstur Band. 

tung eines obersten Gerichtshofs, der wenigstens 
für d ie kleinern Staaten Bedürfniss sey. — Rec. 
hat das Votum eines Mannes, dem in der zur Spra¬ 
che gebrachten Angelegenheit wohl niemand das 
liecht auf Stimme streitig machen wird, ausführlich 
mitgetheiit. Kürzer wird er sich fassen bev den 
von S. 29 bis zum Ende des Werks fortlaufenden 
Bemerkungen über einzelne Stellen des C. N. Man 
findet hier theils Belege für obiges Votum, tlieils 
Betrachtungen, die dem Verf. bey einer Verbesse¬ 
rung der bestehenden Gesetze überhaupt anwendbar 
zu seyn schienen, im Ganzen nicht gerade etwas 
Vollständiges, aber doch viel Wahres und Treffen¬ 
des im Einzelnen. Manches bedarf indessen Berich¬ 
tigung. Aus dem art. 176. (S. 47) folgt keinesweges, 
dass die Adscendenlen überall nicht verpflichtet 
wären, die Gründe ihres Einspruchs gegen die Ehe 
ihrer Descendenten anzugeben. In dem acte d' Op¬ 
position ist ihnen diese Angabe erlassen, aber nicht, 
wenn die demande en mairi - levee gegen sie ange¬ 
stellt wird. Bey den Erinnerungen über Art. 298 
— 5o5. S. 61 f. hätte Cocl. Pen. Art. 356. 539. be¬ 
nutzt werden können. In Beziehung auf den Titel 
von der väterlichen Gewalt wird S. 69 behauptet, 
die 'französische gesetzliche Sprache befasse unter 
keltern auch Grossältern und höhere Adscenden- 
ten. Diess ist dem Rec. ganz unverständlich. So 
viel er weiss, gibt es im Französischen kein einzel¬ 
nes Wort für Aeltern, indem parents sehr seiten 
dafür gebraucht wird 5 man sagt pere et mere, und 
damit sind alle andere Adscendenten eben so gut 
ausgeschlossen, als durch das deutsche: Aeltern. 

Betrachtungen über die Mangel des Advokaten¬ 

standes und Vorschläge zur Verbesserung des¬ 

selben , von Joh. v. Ketten n a k e r. F rey bürg, 

i. d. Herderschen Buchh. 1811. 47 S. 8." (4Thlr.) 

So nothwendig der Advocatensland ist, so sehr 
leidet er an Gebrechen, welche entweder der Be¬ 
stimmung der Advocaten direct entgegen wirken 
und positiv schaden , oder den Advocaten vom 
Ziele seiner Bestimmung zurückhalten und negative 
Nachtheile mit sich führen. Unter die erstem rech¬ 
net der Verf. Eigennutz, Unwissenheit, Unthätig- 
keit lind Mangel an Rechtlichkeit, unter die letz¬ 
tem Mangel an ästhetischer Bildung, an Billigkeits¬ 
liebe und an Neigung des Advocaten für seine Stau- 
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desverhältnisse. Diese Classification 10111110 vielleicht 
logisch richtiger seyn, aber das Classificirte ist lei¬ 
der l nur zu gegründet. Als Quellen der angezeig- 
ten Gebrechen, in so fern sie sich nicht unterein¬ 
ander selbst hervorbringen, werden Geringfügigkeit 
und Unsicherheit des Verdienstes der Advocaten, 
Zurücksetzung derselben von Seiten des Staats, Ge¬ 
wohnheit (?) und mangelhafte Advocatur - Gesetze 
genannt; hierauf aber der Natur und Entstehung 
des Uebels entsprechende Gegenmittel vorgeschlagen. 
Namentlich sollen die Advocaten, gleich den Phy- 
sicis, vom Staate besoldet werden, sie sollen ^on 
den Clienten zwar noch daneben Gebühren erhe¬ 
ben, allein nach einem um die Hälfte verminder¬ 
ten Maasstabe, zugleich sollen sie dem Staate als 
Organe dienen, durch welche er die Mängel des 
Geschäftsgangs und der Justizverfassung und Ver¬ 
waltung kennen lerne. Von dem Rechtskalender, 
welcher das Volk über die Verfassung der Gerichte 
und der Landesstellen, über die Form des Verfah¬ 
rens, die vorzüglichsten Titel aus dem Privatrechte 
und über die allgemeinen Grundsätze von Recht 
und Billigkeit zur Noth(?) belehren soll, erwartet 
Rec. nicht viel für die Sicherstellung der Clienten. 
Der Staat lasse die Advocaten Caution stellen und 
vereinige sie in Collegien. Diese, vom Verf. nicht 
berührten, obschon nicht neuen Maasregeln, wer¬ 
den, kräftiger als alle andern, dem Publicum Si¬ 
cherheit und der Advocatur Achtung verschaffen. 

TJeber die Aufhebung des Gerichtsgeheimnisses in 

den Staaten des Rheinbundes, ins Besondere über 
die Frage: Sollen die Urtheilsgriinde den Par¬ 

teyen von Amtswegen bekannt gemacht wei~den? 

VOn AloyS' Joachim Steiger,, vormals Fürstl. Wald¬ 

burg- Wolfseggischem Oberamtsrathe (und) der allgemeinen 

kameralistiscll - ökonomischen Societät zu Erlangen corre- 

spondirendem Mitgliede. Erlangen, bey Palm. 1812. 
3o S. 8. (5 Gr.) 

Für Länder, wo die Organisation der Justiz¬ 
pflege es noch mit sich bringt oder erlaubt, dass 
den Parteyen die Entscheidungsgründe vorenthal¬ 
ten werden, spricht der Vf. ein Wort zu seiner¬ 
zeit. Mit Recht behauptet er, nur dann, wenn die 
Gründe der Urtheile den Parteyen eröffnet würden, 
■sey zu erwarten, dass das Publicum Zutrauen zur 
Justizpflege fasse, dass die streitenden Theile durch 
den Ausspruch des Richters überzeugt und beru¬ 
higt, nicht blos betäubt würden, dass die einzuwen¬ 
denden Rechtsmittel zweckmässig ausgearbeitet wer¬ 
den könnten, und dass der Staat über diejenigen 
seiner Diener, denen er die Verwaltung der Justiz 
anvertranele, eine genaue Controle auszuüben ver¬ 
möge; ein neuer, kräftiger Reitz zum Fieisse und 
zur Integrität wirke daun auf den Richtei , und 
man eiäange ein Surrogat für einen Vorzug der 

französischen Justizpflege, welchen Deutschland vor 
der Hand sich schwerlich aneignen werde, für die 
Oeffentlichkeit des Verfahrens und der Verhand¬ 
lungen. Die anscheinenden Gegengründe werden 
widerlegt. Dass aber auch die Relationen den Par¬ 
teyen rnitgetheilt werden sollten, davon kann sich 
Rec. nicht überzeugen. Er findet diess theils über¬ 
flüssig, weil man nur die Entscheidungsgründe zu 
kennen-braucht, um einen sichern Schluss auf die 
Relation zu machen, theils selten ausführbar, da 
schriftliche Abfassung der Relationen wohl in den 
Wenigsten Collegien üblich und wirklich, auch in 
den wenigsten Fällen vonnöthen ist. Eher möchte 
man das , wras der Verf. von den Gründen der Ur¬ 
theile sagt, auf Resolutionen und Deere te ausdelmen, 
welche nicht in der Form von Urtheilen ausgespro¬ 
chen, und selbst in den Ländern, wo die Mitthei¬ 
lung der Entscheidungsgründe bey Urtheilen Vor¬ 
schrift des Gesetzes ist, in geheinmissvolles Dunkel 
gehüllt zu werden pflegen. 

A 1 m a n a c h. 

Iris, ein Taschenbuch für 1812. Herausgegeben 
von J. G. Ja co bi. Zürich, bey Oreil, Füssli 
u. Comp. 256 S. 12. (1 Thlr. 16 Gr.) 

Es schien als hätten sich in der letztem Zeit 
die unterhaltenden Schriftsteller Deutschlands — 
wozu wir auch die für die literarische Unterhaltung 
sorgenden Damen rechnen — das Wort gegeben, 
an dem Himmel der lesenden Welt nur Stürme 
und Ungewitter bei aufzufuln en , und die Gemüther 
mit Furcht und Grausen zu erfüllen. Furchtbare 
Schicksale und Thaten, Geister'erscheinungen u. dgl. 
schienen ihr Lieblingsthema werden zu w'ollen, so 
dass man sich nicht selten Glück wünschen musste, 
wenn man nach einer solchen Leitüre noch mit 
heiler Haut, d. li. hier mit einer nicht ganz ver¬ 
düsterten Phantasie davon kam. Wie erfreulich 
ist es daher nicht, auf diesem dunkeln Wetterhim¬ 
mel den lieblichen Farbenbogen zu erblicken, auf 
dem die Gölterbotiu, Iris, Trost und Flieden ver¬ 
kündigend, zu den Sterblichen herabsteigt. Mit 
freudiger Erwartung wild sie begiiisst, und wir 
gestehen gern, dass sie der holden Gaben so viele 
und mannichfache darbringe, wie man nur immer 
wünschen und hoffen konnte. Der Genius der 
Liebe, Huld und Anmuth, der den edeln Her¬ 
ausgeber der Iris durch sein ganzes langes Leben 
begleitete, bat auch diessmal seinen Lesern ei¬ 
nen wahrhaft erheiternden Genuss bereitet. Noch 
immer von der Muse geliebt, beschränkt er sich 
nicht darauf, die Blumen, welche Freunde ihm 
sandten, zum gefälligen Kranze zu reihen, son¬ 
dern er bringt auch aus eigener Fiil’e mehrere dan- 
kenswerthe Gaben dar. Wie gernutlivoll, kräftig 
und erhebend ist nicht sein Tisclilied, (besonders 



541 1812» März» 542 

erfreulich der Schluss desselben,) welche heitere 
Laune spricht aus dem Meinen Savoyarden; wel¬ 
che zarte Innigkeit und holde Naivetät aus dein: 
Es ist nicht gut dass der Mensch allein sey; wel¬ 
che Heiterkeit und arglose Fröhlichkeit aus dem 
Familienfeste, und welche tiefe Rührung, welche 
herzerhebende Vaterliebe aus der Antwort, welche 
die Bescheidenheit des Dichters ganz ans Ende ge¬ 
stellt hat» In der jetzigen Zeit, wo so oft die Aus¬ 
brüche einer stürmenden Phantasie ohne Erhebung 
des Gemüths, ohne klare Anschauung und beson¬ 
nene Bildung für Dichterwerke gehalten worden 
sind, ist es besonders wünschenswerlh, dass solche 
Produkte einer durchaus geläuterten Menschheit 
anspruchlos und unbefangen, dem noch unverdor¬ 
benen Geschmac-ke zum Genüsse dargeboten wer¬ 
den. Nächst den Beyträgen des Herausgebers ver¬ 
dienen eine Auszeichnung, die von Conz y sie zei¬ 
gen überall den philosophischen Dichter, in der 
eigentlichen ehrenden Andeutung des Wortes. Be¬ 
geistert von den Resultaten seiner ernsten Forschung 
über das Räthsel der Welt und des menschlichen 
Daseyus drückt er die Ideen des Ewigen, Unwan¬ 
delbaren, als den Grund alles Daseyns, alles Glü¬ 
ckes und aller Grösse in jener schönen Sprache 
aus, welche nur aus einem grossen Herzen und 
einer schöpferischen Phantasie hervorgeht. Dafür, 
dass er selbst aus seinem Innern bildet, zeugt zum 
Theil auch die Bildung selbst, welcher inan oft noch 
den Moment d< s Erzeugens, das Streben und Rin¬ 
gen des Dichters nach Gestaltung ansieht; dieses ist 
besonders der Fall in der schönen Elegie, die Rui¬ 
nen, wo der Dichter die Weltgeschichte wieder auf¬ 
erstehen lässt, und in ihrem Spiegel die Zukunft 
schaut, einer wahrhaft erhebenden Dichtung, wel¬ 
cher blos mehr Vollendung und Rundung der Dar¬ 
stellung, besonders auch eine feinere rhythmische 
Ausbildung zu wünschen wäre. Nächst dieser Ele¬ 
gie zeichnen wir aus seinen Conradin, ein trefliches 
Gedicht voll Feuer und männlicher Begeisterung, 
nicht minder Belsazer in der Unterwelt, ein furcht¬ 
bar erhabenes Gemälde nach Dante. Das Eiecl der 
Andacht ist voller Andacht, und die Frühlings¬ 
phantasie, wehmüthig süss und innig ergreifend 
gleich dem Frühlinge selbst. ynter den übrigen 
poetischen Bey trägen haben Rec. besonders erlreuend 
angesprochen: A t die Scham von IVessenberg, 
und dessen .Abschied von der Quelle von Pfeifers, 
das Friihlingslied’ von Hang, die Stanzen von 
Neulfer, an J. G. Jacobi von Neveu; die zarten 
Epigramme von J'Vyss; das Lebenslied und die 
Mutter am Grabe von Nehrlich, der Garten und 
Lydals Klage von Bari, besonders innig und zart 
empfunden. 

Unter den Beyträgen in Prosa dürfte wohl Gri- 
mo Id, der Langobarden König von Carl von Rot¬ 
tel- die Leser am meisten fesseln, wegen des in¬ 
teressanten Stoffes und der vorzüglich anziehenden 
Darstellung, welche einen edlen, gebildeten Geist 
in jedem Zuge verrälh. Die heiligen Hohlen von 

Neveu, eine antiquarisch historische Abhandlung, 
sind in ihrer Art eine sehr gelungene Arbeit, und 
werden viele Leser angenehm unterhalten; der Ab¬ 
reise aus Italien, wäre denn doch die Auflösung 
zu wünschen, das Räthsel ist intei’essant genug, um 
diesen Wunsch zu veranlassen. Der Besuch mei¬ 
nes Mädchens von Ittner> und: Ueber den Ur¬ 
sprung der TVeiber nach der indischen Mythologie 
vom Demselben, sind, besonders das Letztere, recht 
angenehm erheiternde Mitlheilungen, besonders wird 
sich der Verf. durch das Letztere den Frauen em¬ 
pfehlen. TVeissers Beyträge, vorzüglich mehrere 
von den poetischen, sind voller Witz und Laune. 
Die Kupfer sind nur mittelmässig. 

Möge der würdige Fierausgeber der Iris uns 
noch recht lange mit ähnlichen Musengaben er¬ 
freuen 1 

Urania. Taschenbuch für Damen auf das Jahr 

1812, mit zwölf Kupfern, darstellend Scenen aus 
Göthe’s Wahlverwandtschaften und pantom. At¬ 
titüden der Madame Hendel-Schütz. Amsterdam 
und Leipzig im Kunst- und Industrie-Comptoir. 

(2 Thlr.) 

Unter den vielen Erscheinungen ähnlicher Art, 
womit alle Jahre die lesende Welt von ihren Freun¬ 
den versorgt wird, darf dieses Taschenbuch nicht 
übersehen werden; denn es zeugt von der besondern 
Sorgfalt des Herausgebers, seinen Lesern immer et¬ 
was Auserlesenes in reicher iVlannigfalligkeit mitzu- 
theilen. Auch diesmal kann man ihm dieses Lob 
nicht streitig machen, und obwohl unter der nicht 
geringen Zahl von Beyträgen gerade keine Meister¬ 
werke hervorleuchten, so ist doch auch fast keiner 
seines Platzes ganz unveerth. An der Spitze stehen 
drey ästhetisch - philosophische Abhandlungen von 
Johannes Falle, unter denen die erste: Ueber die 
verschiedene Art wie Göthe und Schiller das Schick¬ 
sal behandelt haben, wegen des allgemeinen lnter- 
esse's des Gegenstandes die Aufmerksamkeit beson¬ 
ders auf sich ziehen wird. Die Hauptidee des Vf. 
in dieser freylicli mehr in Andeutungen als einer 
ausgeführten Darstellung des grossen Gegenstandes 
bestehenden Abhandlung, ist diese: Schiller stellt 
das Schicksal von der furchtbaren Seite als ein We¬ 
sen dar, welches mit Willkühr und Laune in die 
Plane der Menschen ein greift, und sie die Abhän¬ 
gigkeit und Beschränktheit ihrer Natur auf eine 
schreckende Weise fühlen lässt, Göthe’s Genius, 
mehr nach dem Schönen in der eigentlichen Bedeu¬ 
tung des Wortes hinsirebend, stellt die der mensch¬ 
lichen Kraft überlegene Gewalt, welche wir mit 
dem Namen des Schicksals bezeichnen, so dar, dass 
sie mehr wie eine wohlthätige zur Erhaltung des 
Gleichgewichtes in der moralischen Welt nothwen- 
dige Macht erscheint, welche den denkenden Geist 
mit dem Leben und der Welt versöhnt. Er ver- 
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gleicht, um dieses anschaulich zu machen, die Braut 
von Messina mit den Wahlverwandtschaften, und 
meint, die erstere lasse fast nichts als das Gefühl der 
Verwüstung in unserer Brust zurück, dahingegen 
die Empfindungen, welche Götlie zu erwecken'pfle¬ 
ge, denen glichen, welche sich unseres Gemütlies, 
in milden Anklängen, nach einem melancholisch 
verscheidenden Herbsttage zu bemächtigen pflegen. 
Jener Dichter sey mehr dem Michael Ängelo, die¬ 
ser dem Raphael zu vergleichen. Wenn es gleich 
nicht zu läugnen ist, dass Schiller sich oft wie ein 
zürnender 'Heros der Welt entgegenstellt, welcher 
von der Verehrung des Heiligen abgefallen und da¬ 
her nicht mehr im Stande ist, die Gottheit selbst 
in sich aufzunehmen, wenn diese daher auch in sei¬ 
nen Dichtungen nicht von ihrem Weltenthrone stei¬ 
gen kann, folglich dem, der sich nicht zu ihr er¬ 
heben vermag, als ein furchtbares Wesen erschei¬ 
nenmuss, dessen Anblick er fliehen wird, so kön¬ 
nen wir doch nicht einräumen, dass, namentlich in 
der Braut von Messina blos das Gefühl der Ver¬ 
wüstung in der Brust zuruckbleibe, weil so vieles 
darin zu Grunde gehe. Wir erblicken vielmehr 
überall in diesem herrlichen Gedichte ein Abbild 
der hohem Weltordnung, wo die unbestechliche 
Nemesis waltet, und der Friede nur dann in die 
Brust des Verbrechers sich senkt, wenn er, sich 
über sich seihst erbebend, freywillig zur Versöhnung 
der beleidigten Gottheit sich opfert. Man nenne 
uns ein einziges Schillersches Trauerspiel, wo nicht 
dieser erhebende Gedanke herrschte., und die Tu¬ 
gend aus blossem Eigensinne des Dichters aufge¬ 
opfert würde; dass er immer das Schönste und 
Herrlichste auf Erden, so bald es sich in der höch¬ 
sten Fülle seiner Kraft entfaltet hat, der Erde ent¬ 
rückt und vor unsern Augen verschwinden lässt, ist 
selbst ein erhebender Gedanke, der den Geist zu¬ 
gleich mit der Erde entrückt, und ihn hinweiset in 
eine schönere Welt, wo das Vollkommene sein ei¬ 
gentliches Vaterland findet; oder würde es dem rei¬ 
nen Sinne besser gefallen, wenn ein Max’Piccolo¬ 
mini, eine Thekla, ein Don Manuel, eine Jungfrau 
von Orleans fein bürgerlich und ruhig ins gemeine 
Leben zurück träte, und alhnälig unter der Last des 
irdischen Geschicks erliegen müssten, statt dass sie 
jetzt gleich den Dioskuren am Himmel der Dicht¬ 
kunst siralen? Und dann ist es das Schicksal, welches 
den Menschen willenlos zum Verbrechen hinreisst, 
weil es ihn gleichsam dazu prädestinirt hat, nicht 
furchtbarer, als jenes, welches eine sündige Welt 
zerstört, gesetzt auch es würde mit den reizendsten 
Farben geschmückt. Uebrigens ist diese Abhand¬ 
lung, so wie die beyden folgenden mit Geist ge¬ 
schrieben, und zeugt von einem tiefen Blicke. Die 
erste der darauf folgenden, hat che pantomimischen 
Darstellungen der Madame Hendel- Schütz zum 

Gegenstände, und ist grösstentheils polemisch, o-e- 
rieiltet gegen diejenigen, welche die hohen Vorzüge 
dieser Künstlerin nicht so anerkennen W'ollen, wie 
sie es dem \ erf. zu verdienen scheint. Wir hätten 
es voizüglicher gefunden, wenn der scharfsinnige 
\ erf. tiefer m das Wesen der mimischen Kunst 
selbst eingegangen wäre. Die dritte Abhandlung: 
Ueher die eigentliche Bedeutung, welche die Ae- 
gypler der Sphynx und Isis als Natur- und Kunst¬ 
symbolen bey legten, enthält viel trefliche Ansichten 
dieses interessanten Gegenstandes, und gewährt eine 
eben so unterhaltende als belehrende Lectüre. 

Unter den übrigen Beyträgen in Prosa finden 
wir besonders bemerkenswert]! die Erzählung: der 
Mondstein, und der Stadtschreiber von Apel, worin 
ein gemiithlicher Humor sich recht angenehm ent¬ 
fallet, feiner der Dichter Beruß von F. (I. Zimmer— 
mann, der, wenn er auch keine neue Ansichten 
des Gegenstandes darbietet, doch die richtigen und 
edlen lebendig und interessant darstellt; das Frag¬ 
ment einer Reise um den Tisch von Spiritus As- 
per, w egen mancher feinen, witzigen W endung und 
einer neckenden Laune; auch die Selbsttrauung des 
schottischen I Jarrers Scander, mit Miss Suchy von 
JA\ F. Richter in seiner bekannten humorist. Manier. 

Unter den poetischen Mittheilungen dürften viel¬ 
leicht einer Auszeichnung nicht unwerth seyn : die 
Gedichte von Fuise Brachmann, welche Innigkeit 
des Gefühls, mit einer lehenvollen, auch im Tech¬ 
nischen lobenswertheil Darstellung vereinigen; die 
der Helmina von Chezy, w elche fast denselben Cha¬ 
rakter tragen; von Inedrich Kind das (Ieheimniss, 
dessen Schluss vorzüglich erhebend ist; von Mes¬ 
serschmidt das Gedicht an Constanzia, voll zarter 
Lieblichkeit, die Elegieen von Carl Streckfuss von 
gleichem Geiste durchdrungen, und wie jenes, in 
rhy thmischer Hinsicht vorzüglich. Hans Carl Dip- 
polds Beyträge lassen bedauern, dass dieses 7’alent 
der Erde so früh entrissen worden ist. Wir hätten 
vielleicht in der Folge noch manches sinnvolle Ge¬ 
dicht von ihm erhalten, denn es spricht aus den 
hier mitgetheilten ein edler Ernst und ein tiefes Ge- 
müth. Ausser den hier genannten findet sich noch 
manche süssduftende Blume, zu deren Genuss wir den 
Freund der Dichtkunst w ohl einladen dürfen, geist¬ 
und witzreiche Epigramme von Weisser und Lehr. 

Die Kupfer anbelangend, so sind die, welche 
Scenen aus Gölhe's Wahlverwandtschaften darstel- 
len, besonders in Hinsicht auf Zeichnung, gerade 
nicht unter die gelungensten zu setzen, docli fallen 
einige ganz angenehm ins Auge. Das Titelkupfer 
empfiehlt sich besonders durch Ausdruck und fei¬ 
ne Behandlung des Stichs. Die Attitüden der Ma¬ 
dame Hendel sind zum Theil z. B. die Madonna 
mit dem Kinde, und die Verklärung, bey diesem 
kleinen Format recht gut ausgefallen. 

Bey Breilhopf und Härtel in Leipzig 

zeigten Bücher immer zu haben. 
den V?rlegern dieser Lit. Zeitung. sind auch die darin äuge- 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 19. des März. 1812. 

Christliche Dogmengeschichte# 

Der Werth und die Brauchbarkeit der christl. Dog- 
mengeschichle ist zwar schon zu den Zeiten der 
kirchl. Reformation und noch mehr in den neuern 
Zeiten fast allgemein anerkannt worden; man hat 
eingesehen, dass, um die Worte des verdienten 
Schriftstellers, dessen Lehrbuch nachher zuerst ge¬ 
nannt werden wird, zu gebrauchen „ihr Nutzen 
nicht blos darin besteht, dass sie zur gründlichen 
Kenntniss und richtigen Beurtheilung des theolog. 
Systems unentbehrlich ist, dass sie das ursprüng¬ 
liche Christenthum von spätem unechten Zusätzen 
scheiden lehrt, sondern auch darin, dass sie zur 
Weckung und Belebung des Forschungsgeistes dient, 
Unbefangenheit, Mässigung und Friedensliebe beför¬ 
dert, und vor den Verirrungen warnt, durch wel¬ 
che frühere Zeitalter das Christenthum verunreinigt 
haben; endlich dass es einen hohen geistigen Genuss 
gewährt, in dem Spiegel der Geschichte das Stre¬ 
ben und Ringen der Menschen nach Klarheit und 
Festigkeit der religiösen Wahrheiten zu erblicken, 
wo eben sowohl die Abhängigkeit als die Selbststän¬ 
digkeit des mensdil. Geistes sichtbar wird.'4 In der 
1 hat kann die allmälige Bildung der kirchl. Lehre 
in einzelnen Artikeln nur historisch erkannt und 
gewürdigt werden; der Sinn gewisser Formeln, ihr 
Grund, oft selbst ihr verhältnissmässiger Werth, wird 
durch die Umstände, unter welchen sie eingeführt 
und die Gründe, warum sie festgesetzt wurden, be¬ 
stimmt; die ursprüngliche Bestimmung wird von 

spätern Deutung und Wendung derselben mit 
Ilulte der Geschichte unterschieden, der Begrif ge¬ 
wisser gleichlautender Ausdrücke, der in den heil. 
Seinllten und der bey den Kirchenvätern oder bey 
den spätem Theologen vorkömmt, leichter abge- 
sondeit, und dadurch nicht nur der Gang vieler 
theol. Streitigkeiten (wie über Gnade, gute Werke, 
Gesetz, Evangelium u. s. f.) richtiger gefasst, son- 
dei n auch die endlichen Resultate derselben siche— 
lei und ihrem wahren Sinne und Zwecke gemäss 
dar gestellt werden. Es ist aber nicht über ein hal¬ 
bes Jahrhundert her, dass man angefangen hat, die 

ogmengeschichte selbst für sich zu bearbeiten und 
zu, benutzen. Sie war ehedem in die Kirchenge- 
r-hte, Polemik und Dogmalik theilweise einge- 

ucliten und verlor sich da leicht unter einer Men- 
ge ant eier Gegenstände. Wurde , sie ja allein be- 
landelt, so war sie ein, zwar nach den Artikeln 

Erster Band. 

des Systems abgetheiltes, aber in jedem einzelnen 
Artikel noch rohes und ungeordnetes, Gemisch von 
Stellen der Kirchenväter und Conciliensatzungen, 
ohne Unterschied der Zeitalter, der Gattungen der 
Kirchenväter, der Schriften derselben, der Bezie¬ 
hungen und Verhältnisse, ohne Auswahl der Stel¬ 
len. Man fing dann an, die Lehrmeinungen der 
einzelnen berühmtesten Kirchenlehrer, vornämlic-h 
der ersten 5. Jahrlih. aus ihren Schriften, abgeson¬ 
dert zusammenzustellen, wodurch allerdings eine 
brauchbarere Darstellung des Lelirsystems jedes Kir¬ 
chenvaters gewonnen werdqn konnte, aber keine zu¬ 
sammenhängende Uebersicht der Dogmengeschichle 
eines Zeitalters. Diese zu geben wurde späterhin, 
wenigstens für die ersten Perioden, mit immer bes¬ 
sern! Erfolge versucht. Die Schriften von Rössler, 
Münscher, Munter, Wundemann dürfen nur genannt 
werden. (Noch immer scheinen die einzelnen kirchl. 
Systeme der Kirchenväter nicht genug geschieden 
zu seyn , durch deren Abtheilung die Uebersicht der 
Dogmengesch. und selbst die Einsicht in dieselbe 
gewinnen muss. So wie es bey oder nach Entste¬ 
hung und Verbreitung des Christenthums verschie¬ 
dene Ansichten, Entwickelungen und Darstellungen 
der christl.Lehre gab, so lassen sich nach der Mitte 
des zweyten Jahrh. schon drey Systeme der Kirchen 
oder der Theo logen, nach ihrem Entstehen, Fortgange 
und Einflüsse wohl unterscheiden, das ägyptisch- 
alexandrinische (freyer philosophirende und gelehrte), 
das asiatische (judaizirend-philosophirende) und das 
afrikanisch-abendländische. Späterhin trennt sich 
das alexandrinisch- ägyptische, syrisch-palästinische, 
constantinopolitaiiisch - asiatische, römische, afrika¬ 
nische und übrige abendländische (brittisch - gallisch¬ 
spanische) in mehrern wichtigen Puncten, aber bey 
dem fortdauernden Bestreben nach kirchl. Einheit 
bey dem Uebergewicht, das endlich Rom im Abend¬ 
lande erhält, und bey dem Verlust so vieler christl. 
Länder, die den Saracenen in die Hände fielen, 
musste sich endlich das Lehrsystem der orthodoxen 
Kirche auf die beyden Hauptsysteme der morgen¬ 
ländischen und der abendländ. Kirche reduciren, 
und selbst diese einander immer naher gebracht 
werden. Docli so wie in jenem, obgleich Konstan- 
tinopel sein Mittelpunct war, noch manche Modifi- 
cationen nach einzelnen kirchl. Diöcesen Statt fan¬ 
den, so entstand in letztem! vom Zeitalter der Scho¬ 
lastiker an und durch sie, ausser den bekannten 
drey Systemen der philosophirenden, der- positiven 
und der mystischen Theologen, bey den erstem 
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noch manche Verschiedenheit nach den verschiede¬ 
nen Arten der Scholastiker. Diesen angedeuteten 
Wechsel der Systeme und seine Anwendung auf 
Behandlung der Dogmengeschichte würde Ref. schon 
längst weiter ausgeführt haben, wenn ihm es andere 
Beschäftigungen und Pflichten v-erstattet hätten, und 
er legt seine Ideen hier zur weitern Prüfung oder 
Entwickelung nieder, weil er bald sie auch nicht 
mehr in seinen akadem. Vorträgen genauer darzu¬ 
stellen Veranlassung haben wird). Nur erst seit 
kurzem haben wir auch zum akadem. Gebrauche 
Lehrbücher der Dogmengesch. erhallen, und Ref. 
freuet sich zwey, von verdienstvollen Forschern aus¬ 
gearbeitete, die man nützlich mit einander verbin¬ 
den wird, hier zusammenstellen zu können: 

Lehrhuch cler christl. Dogmengeschichte von Dr. 
Willi. Mii ns eher. Marburg in der neuen aka- 
dem. Buchh. 1811. VIII u. 222 S. in 8. (1 Thl.) 

Lehrbuch der christl. Dogmengeschichte. Von D- 
Joh. Christ. Willi. Augusti. Zweyte, verm. 
und verbess. Ausgabe. Leipzig, in der Dyk’schen 
Buchh. 1811. NVI u. 567 S. 8. (1 Thlr. 12 Gr.) 

Hr. Cons. Rath und Ritter Miinscher wollte ein 
Lehrbuch liefern, das einen schnellen Ueberblick 
von dem Ganzen der Dogmengeschichte gewähren 
könnte, eine leichte, einfache und gedrängte Dar¬ 
stellung für den angehenden Theologen geben, die 
sich auch in Vorlesungen gut erläutern liesse. Er 
hat drey Perioden festgesetzt, in jeder die Materien 
nicht auf gleiche Art zusammengestellt und behan¬ 
delt, aber diese ungleichförmige Behandlung soll 
zugleich dazu dienen, die eigenthüml. Denkart jedes 
Zeitalters möglichst genau nachzubilden (was dem 
Rec. auf diese Art nicht ganz zu erreichen möglich 
scheint.) In der ersten Periode sind die zu Belegen 
dienenden Stellen der Kirchenväter grösstentheils 
weggelassen, weil der Vf. hier auf sein Handbuch 
verweisen konnte (was wir nicht billigen können, 
weil wir glauben, der Zuhörer müsse gleich auf die 
Hauptquellen verwiesen weiden.) In der zweyten 
Periode hat der Hr. Vf. auch die Stellen der Scho¬ 
lastiker selten nachgewiesen, weil sie dem Anfänger 
zu nichts dienen, und von dem, der mit ihren 
Schriften bekannt ist, leicht gefunden werden kön¬ 
ne; in der dritten hingegen mehr Schriften ange¬ 
führt; aber konnte nicht auch hier oft nur auf Planks 
Geschichte des protest. Lehrbegrifs verwiesen wer¬ 
den? — Hr. D. Augusti hatte schon früher sich 
über die Methoden der Dogmengeschichte verbrei¬ 
tet, und die Methode angegeben, die er für die be¬ 
ste hielt, auch eine Revision der christl. Dogmen¬ 
geschichte oder der vorzüglichsten Werke darüber 
geliefert; 1800 aber gab er sein Lehrbuch zuerst 
heraus, wozu die Vorlesungen, die er öfters über 
die Dogmengesch. gehalten hatte, die Grundlage her¬ 
gaben. Er W'ollte darin nicht alle Meinungen auf¬ 

zählen , um den Anfänger nicht damit zu überla¬ 
den und zu verwirren, sondern nur die wichtigem 
und wesentlichem, bey deren Auswahl er aber nicht 
glaubte die jetzt beliebte Dogmatil nach den jetzi¬ 
gen ZeitbedürJnissen, die manche Artikel ganz weg¬ 
lasse oder unbrauchbar finde, zum Maasstabe neh¬ 
men zu müssen. (Das würde auch wohl Niemand 
erwai’tet oder gebilligt haben, wer nur den Begrif 
der Geschichte kannte, und der Eifer des Vf. gegen 
die von ihm sogenannte heutige Dogmalik war hier 
unnöthig.) Bey der neuen Ausgabe war der Hr. Vf. 
vorzüglich bemüht den Inhalt zu bereichern, ohne 
den Umfang beträchtlich zu erweitern; manche Ar¬ 
tikel sind fast ganz neu bearbeitet, andere haben 
eine bedeutende Revision erfahren, mehrere sind 
durch Weglassungen und Zusätze verändert wor¬ 
den; die Zahl der Paragraphen ist nur um 21, die 
Bogenzahl, bey grösserer Oekonomie des Drucks, 
fast gar nicht verändert worden. Wir billigen es 
gar sehr, dass der Vf. nicht dem Lehrbuche eine 
grössere Vollständigkeit zu geben gesucht hat. 

Dass nun No. 2 mehr enthalten, ausführlicher 
und mit Cilaten mehr ausgeslattet seyn müsse, als 
No. 1, ergibt sich schon aus der bisherigen allgem. 
Beschreibung beyder Lehrbücher; gleichwohl findet 
man in 1 die Geschichte manches Artikels weiter 
fortgeführt als In 2. So schliesst in 2 die Gesch. 
der Abendmahlslehre schon im 16. Jahrh. und es 
wird nur die Bemerkung beygefügt, dass sich bey 
keinem Dogma fortwährend ein solcher Dissensus 
geäussert habe wie bey diesem. In 1 aber wird nicht 
nur die Fortsetzung des Streits nach Luthers Tode 
angeführt, sondern es sind auch spätere Vorstellun¬ 
gen, Streitigkeiten und Schriften erwähnt. No. 1 
scheint übrigens noch etwas mehr auf die Bedürf¬ 
nisse angehender Studirender berechnet zu seyn, in 
der freyern Behandlung, leichtern Darstellung und 
populärem Vortrag, als 2, das mehr Vorkenntnisse 
und systematischen Geist voraussetzt. 

In der ganzen Anlage und Ausführung sind 
beyde Lehrbücher auf folgende Art verschieden. 
Beyde haben eine Einleitung mit einander gemein, 
die in 2. ausführlicher ist als in 1. In 1. wird keine 
kunstgerechte Definition der Dogmengesch. gegeben 
wie in 2., wo sie definirt wird, als die historische 
Darstellung der Veränderungen, welche der dogmat. 
Theii der ehr. Religionslehre von ihrem Ursprung 
an bis auf die gegenwärtige Zeit erfahren hat. Auch 
N. 1. bleibt bey den Veränderungen stehen, allein 
da diese Geschichte es überhaupt mit der Ausbil¬ 
dung der Dogmen zu thun hat, so würde wohl eine 
vollständige Definition seyn: begründete und beleh¬ 
rende geschichtl. Darstellung der Bildung, Ausbil¬ 
dung und Schicksale der Lehrartikel der ehr. Kir¬ 
che. Beyde schliessen die heil. Schriften von den 
Quellen der D. G. aus, 1. stillschweigend, 2. aus¬ 
drücklich. Wenn manche, in den Reden Jesu noch 
nicht vollständig ausgeführte Lehren (wie von den Wir¬ 
kungen des Todes Jem) durch die Apostel, insbesondere 
Paulus, mehr entwickelt und ausführlicher vorge- 
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tragen worden, so muss die D. G. schon mit ih¬ 
ren Zeiten anfangen, (und also auch die heil. Schrif¬ 
ten unter ihre Quellen gesetzt werden,) wie es auch 
Hr. Miinscher in dem Handbuche gethan hat. — 
Die drey Perioden die N. i. feslsctzt, sind a. alte 
Zeit von i - 
neuere Zeit. 

6oo. b. mittlere Zeit 6oo — i5i7. c. 
_ . Jede Periode hat 2 Abteilungen: 

a. allgemeine, b. specielle Geschichte. In die erste Ab¬ 
theil. scheint dem Rec. manches aufgenommen zu 
seyn, was aus der allgem. Kirchengesch. vorauszu¬ 
setzen , und höchstens nur mit wenigen Worten zu 
berühren war, manches was in die Geschichte der 
Dogmatik gehört. Rey der ersten Periode ist auch 
ungleich mehr aus der allgem. Geschichte der 5 er¬ 
sten Jahrh. als der folgenden angeführt. Dagegen 
vermisseu wir eine genauere Entwickeln 1_ 
stände, welche bewirkten, dass in einer Periode ge¬ 
wisse Artikel vorzüglich und so, wie es geschehen 
ist, bearbeitet und bestimmt wurden. Was die 2te 
Abtli. anlangt, so weicht die Behandlung der ersten 
Periode von der der folgenden hierin ab. In jener 
sind die Lehrartikel einzeln unter 3 Abschnitten 
aufgestellt: Lehre von dem Reiche Christi; von den 
Engeln; von der Wahrheit des Christenthums ; von 
Gott; Trinitätslehre; von der Person Christi; von 
der Erlösung durch Jesum; von den christl. Myt 
sterien (die Lehre von den letzten Dingen ist un 
ter die Lehre vom Reiche Christi gebracht — die 
ganze Anordnung scheint dem Rec. weder histor. 
noch systemat. genug begründet). In der 2. Periode 
sind 2 Abschnitte der 2. Abth. gemacht: Bearbei¬ 
tung der früher bestimmten Lehren, und Entwi¬ 
ckelung der noch unbestimmten Lehren; in der 
dritten wieder zvvey: Begründung der Religion über¬ 
haupt und der christl. insbesondere, und verschie- 
denerley Ansichten und Erklärungen der ehr. Lehre 
(oder, der einzelnen Lehrartikel). — Um die chro- 
nolog. Uebersicht der Schicksale einzelner Lehren 
nicht zu zerstückeln, ist der Vf. von N. 2. einen 

Er schickt eine allgemeine andern Weg gegangen. 
Geschichte der Dogmen in neun Perioden voraus. 
Diese Perioden sind: apostolisches Zeitalter (60 
3 25., also in die Zeiten der apostol. Väter hinein); 
Zeitalter der aufkeimenden Speculation (125 — 260. 
bis Origenes, ihn eingeschlossen); Zeitalter der all¬ 
gemeinen (?) theol. Fermentation (260—325.); Pe¬ 
riode der symbol. Lehrnormen (525—6o4.); Ent¬ 
stehung und Ausbreitung der röm. Hierarchie und 
ihres Glauben gebietenden Einflusses (für Dogmen¬ 
geschichte überhaupt keine Epoche, die eine Periode 
begründet, allenfalls lur abendländische D. G., aber 
dann nicht erst von 6oi an); Glaubensdespotismus 
durch den röm. Infallibel (Infalliblen) und Syslems- 
Zwang der Scholastik (war in die er nur Zwang, 
r<1C„ V.i?^e Fl'eyheit?), oder: Zeit der Contraste; 
Gegensätze von Frey heit und Sdaverey (ioy3- 
lÜir.); allgemeine Revolution in dem ’polit. und 
Ueotog. Systeme, höchste Gäbrung in der luther. 

neue (1017 — i58o.); Einfluss der Symbolik auf 
die Ausbildung des theolog. Lehrbegrilfs der ver¬ 

schiedenen Kirchenparteyen (1580 — 1760.); Zeital¬ 
ter der Philosophie und Kritik seit 1760. (Nicht 
nur ist, dieser allgemeine Theil, nach dem Gesländ- 
niss des Hrn. Vfs. selbst Geschichte der Dogmatik, 
sondern auch grossentheils Kirchengeschichte, und 
von beyden ist die D. G. nicht so geschieden, wie 
er es selbst verlangte. Der zweyte Theil oder die 
specielle Geschichte der einzelnen Dogmen, enthält 
wieder (S. i5i) besondere Prolegomena, welche von 
Religion, Offenbarung und Christenthum, und den 
heil. Urkunden der Christen, ihrer Geschichte, Ver- 
theidigung, Behandlung u. s. f handeln. Dann 
folgt die christl. Dogmatik (S. ig4) oder die Gesch. 
der Lehrartikel in dieser Ordnung: Lehre von Got¬ 
tes Daseyn, Einheit und Eigenschaften; Trinitäts- 
Lehre; von der Schöpfung; von der Geisterwelt, 
den Engeln und Dämonen; der Vorsehung; Lehre 
vom Menschen; von der Sünde, der Erbsünde ins¬ 
besondere; Christologie; vom Amt und Verdienst 
Jesu Chr.; von der Gnade, Prädestination und dem 
freyen Willen des Menschen ; von den Sacramenten; 
den letzten Dingen; der Kirche. So glaubt der PL'. 
Vf. die chronolog. und Sachordnung glücklich ver¬ 
einigt zu haben. Denn in jedem Art. sind wieder 
besondere Zeitabschnitte gemacht, die sich nach der 
Behandlung jeder Lehre richten. Es werden übri¬ 
gens oft specielle Erläuterungen einzelner Bestim¬ 
mungen gegeben, und die besondern Umstände an¬ 
geführt, die auf gewisse Vorstellungen, Streitigkei¬ 
ten und Formeln Einfluss hatten, jedoch nicht im¬ 
mer. — Der Verf. hatte schon früher auch eine 
palrist. Chrestomathie, zum Behuf der D. G., und 
um angehenden Theologen eine Anleitung zum Le¬ 
sen der Kirchenväter zu geben, versprochen. Da¬ 
von ist der erste Theil nun herausgekommen: 

Chrestomathia patristica ad usi3s eorum, qui histo- 
riam doginatum christianorum aceuratius discere 
cupiunt, adornata a D. Christ. Guil. Augusti, 

Theol. et Philos. D., potent. Boruss. Regi Regiminis et 
Consist. a Consiliis et in acad. Viadrina Vratislar. Theol. 

Prof, primär. Uo/. /. Traetatus ex patribus grae- 

cis continens. Lipsiae, ap. J. Theopli. Dyckium. 

1812. VIII u. 264 S. in 8. (1 Thlr. 6 Gr.) 

Es ist zwar nicht die erste Chrestomathie aus 
den Kirchenvätern, aber die erste, die nach einem 
andern Plane, als die gewöhnlich sogenannten Chre¬ 
stomathien, und zwar zweckmässiger, angelegt ist. 
Eine exegetische Chrestomathie aus dem Origenes 
hatten bekanntlich schon Basilius und Gregor von 
Nazianzum gemacht. Das Werk des Johann von 
Damascus de fide orthod. ist zum Theil dogmatische 
Chrestomathie. Die Sammlungen von Stellen der 
Kirchenväter von Switzer, Scultetus u. a. gehören 
noch weniger hierher. Mehr näherte sich der ge¬ 
genwärtigen die von Schindel veranstaltete und mit 
Burgs Vorrede zu Breslau gedruckte Chrest. palrist., 
aber auch sie enthielt zu viele bloss kurze Excerpte 
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dogmat. lind moral. Inhalts. Der Hr. Verf. wollte 
mehr ganze Aufsätze oder doch grössere Stücke lie¬ 
fern, durch welche man allerdings mit der Manier 
der Kirchenväter und Sprache mehr bekannt wird, 
als durch kleine, abgerissene Bruchstücke. Dieser 
Theil enthält daher: Justins des Märtyrers Abh, ' 
von der Auferstehung (so weit wir sie besitzen — | 
ob nicht ein längeres Stück aus der grossem Apo- i 
logie hier hätte Platz ßnden sollen?); die Glaubens- ! 
regel beym Irenaus; die praedieatio ecclesiast. et i 
apostol. oder Vorrede zu des Origenes BB. de prül- 
cipiis (die aber freyJich nur latein. vorhanden ist); ! 
das Prooemium zu des Eusebius Kirchengeschichte; 
des Athanasius zwev Abhandlungen über die Mensch¬ 
werdung Jesu; des Cyrill von Jerusalem vierte 
Katechese; des Gregor von Nyssa Oratio catechetica i 
magna (von der man auch eine deutsche Uebers. 
besitzL, mit Anm.) und die Capp. aus des Johannes 
D amaseenus Expösitio ficlei orthod., welche von 
Gott und Christo handeln. Natürlich erlaubten die 
Glänzen der ChresLom. und ihre Bestimmung dem 
Hin. Vf. nicht, sich weiter auszudehnen und meli- 
reres aufzunehmen. Der Text ist nach den besten 
Ausgaben correct abgedruckt, nur die wichtigsten 
Varianten sind, in Klammern geschlossen, in den 
Text eingeschaltet (wir hätten sie lieber unter dem ! 
Texte zu lesen gewünscht), keine Anmerkungen aber j 
bey gefügt. Wir haben noch 2 Bände zu erwarten, | 
von denen der zweyte Abhandlungen der latein. j 
Kirchenväter, der dritte aber locos communes ex j 
patribus universis enthalten wird, wo wir gewiss 
auch vorzügliche Stücke aus dem so lesenswerlhen 
Clemens von Alexandrien finden werden, vornehm¬ 
lich die, welche die Religionsphilosophie angehen. 
Wir hülfen dass durch diese Chrestom. das Studium 
der, nur von Unkundigen zu sehr herabgewürdig¬ 
ten Kirchenväter, ein verständiges, zWeckmässiges, 
nützliches Studium derselben, befördert werden 
wird. Diess Studium ist (vielleicht mit etwas zu 
starkem Eobe der Kirchenväter überhaupt) im Ein¬ 
gänge folgender Schrift empfohlen worden: 

Sctnctorinn Patrum de praesentia Christi in coenci 

Domini Sententia triplex, s. sacrae eucliaristiae 

liistoria tripartita. Auctore Philippo Marh ei¬ 

ne che , Philos. et Thcol. Doct. huiusque in univ. litler. 

Berol. Prof. P. O. Heidelbergae, MDCCCXI. sumt. 

Mohrii et Zimmeri. 85 S. in 4. (18 Gr.) 

Da schon so viele und reichhaltige Werke über 
die Geschichte des Dogma vom Abendmahl vorhan¬ 
den sind, und der Hr. Verf. sich in diesem neuen 
W erke nicht auf die eigentlich sogenannten Kir¬ 
chenväter einschränkt, sondern die Geschichte bis 

zum löten Jahrhundert fortführt, so konnte und 
wollte er mit dieser kleinen Schrift weder auf 
Vollständigkeit der Darstellung noch auf Neuheit 
tief eindringender Untersuchungen in specielle Ge¬ 
genstände Anspruch machen, sondern er erklärt 
selbst, dass er theils die Stellen der Kirchenväter 
habe systematischer ordnen, theils zeigen Wollen, 
dass keinem Zeitalter eine oder die andere von den 
3 kirchl. Vorstellungen ganz gefehlt habe, mit Vermei¬ 
dung der parteyischen Ansichten, welche einzelne 
Kirchen oder ihre Theologen auch von der Ge¬ 
schichte dieses Dogma genommen haben. Alle 
christlichen Kirchen kommen nämlich nach seiner 
Bemerkung darin überein, dass sie eine Gegenwart 
Christi im Abendmahl mit der heil. Schrift anneh¬ 
men, und nur die Art dieser Gegenwart wird drey- 
fach erklärt und in den Geschichten so dargestellt; 
denn sie ist entweder eine spirituelle, mildem Ver¬ 
stände gedachte, repräsentative, (reformirte Kirche), 
oder eine reale, nach der Substanz, so dass die 
doppelte Natur bleibt (lutherisch), oder eine trans- 
substantiale, idealistische, die ganze Natur in sich 
absorbirende (katholische). Eben so werden drey 
Zeitalter unterschieden, die in eben so vielen Capp. 
durchgegangen sind: die erste aetas theol. (vom l 
— 4ten Jahrhund.) wird charakterisirt als simplex, 
fide maxime contenta; die zweyte (4 — 9. Jahrh.) 
als aurea anliquitas christiana, quam vocant, clas- 
sica (unter dem Golde sind aber sehr viele Schla¬ 
cken , und manchmal stösst man auch aui falschen 
Schimmer, der kein Gold ist) ; die dritte (9 -löten 
Jahrhund.) als auctoritatis vinculis obstricta (war das 
erst vom 9. Jahrhund, an der Fall?). Eine vor¬ 
ausgeschickte Tabelle (S. 8) soll diess alles klarer 
machen. In dem ersten Zeitalter (Cap. 1.) geht der 
Hr. \ rerf. von denen aus, welche eine symbolische 
Gegenwart annahmen, und zeigt, dass diess die 
herrschende Vorstellung gewesen sey, aber auch 
andere Stellen Vorkommen, welche etue reale Ge¬ 
genwart andeuten, wrie beym Irenaus, bey dem der 
Verf. allein verweilt, und die Behauptungen der 
katholischen Erklärer desselben bestreitet. Wie im 
zweyten Zeitalter eine höhere Vorstellung vom 
Abendmahl, wrie die rednerischen Aussprüche da¬ 
von gebildet worden sind, wird gut entwickelt und 
gezeigt, dass die reale Gegenwart am meisten ge¬ 
glaubt wurde; doch finden sich auch die beyden 
andern Vorstellungen, so wie dagegen im dritten 
Zeitalter die Transsubstantiationslehre vorherrschend 
wurde. Der Raum erlaubt uns nicht, noch man¬ 
che einzelne lesenswerthe Bemerkungen auszuzeich¬ 
nen. Mit Recht hat der Verf. selbst gesagt, dass 
seine Schrift auch nach so vielen vorhergehenden 
keines vveges als überflüssig oder unbrauchbar er¬ 

scheinen wrerde. 

Bey Breithopf und Härtel in Leipzig, den Verlegern dieser Lit. Zeitung, sind auch die darin ange 

zeigten Bücher immer zu haben. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 20. des März, 70. 1812. 

In telligenz - Blatt. 

Preisfragen. 

Die königl. preussische Akademie der Wissenschaften 

zu Berlin hat für die Jahre 1812 und i8i3 folgende 

Preisfragen aufgegeben: 

I. Die physikalische Classe hatte die Frage über 

die physischen und chemischen Modifikationen des 

Magnetismus wiederholt mit Verlängerung des Einsen- 

dungstermines und Verdoppelung des Preises aufgegeben, 

es ist aber keine Preisschrift über diesen Gegenstand einge¬ 

gangen. Mehrere Naturforscher haben versucht, viele 

isolirte Erscheinungen, wie die des Magnetismus und 

seiner geogr. Beziehungen, den durchgängigen Gegen¬ 

satz der physischem und chemischen Thätigkeiten bey- 

der ElektrisatioUen, die Krystallisation vorzüglich in 

ihrer Beziehung auf Elektricität, gewisse physisch und 

chemisch entgegengesetzte Wirkungen des Eiclits im 

Farbenspectrum, selbst mehrere Thätigkeiten der le¬ 

benden organischen Körper unter dem gemeinschaftli¬ 

chen Begriff der Polarität aufzustellen, welchem in 

der Wirklichkeit ein von allen übrigen wesentlich 

verschiedenes Naturgesetz entspräche. 

Die physikal. Classe ladet die Naturforscher ein, 

(für das Jahr i8i3) diese Theorie durchgängig zu prü¬ 

fen, und zwar so, 

„dass genügend auseinander gesetzt werde, welche 

„eigenthiimlrche Charaktere eine Erscheinung oder 

„eine Reihe von Erscheinungen in liypothesi clarbie- 

„ten müsse, damit man berechtigt sey, sie anzuse- 

,,hen als bedingt durch ein von allen übrigen Na¬ 

turgesetzen verschiedenes Gesetz der Polarität;“ 

„dass durch eine factische Dcduction dargethan 

„werde, ob dieser Bcgrifl Realität hat, ob nämlich 

„durch unzweifelhafte Thatsaclxen sich nacliweisen 

„lasse, das:, gewisse Phänomene in der Natur wirk¬ 

lich nach diesem so charakterisirten Gesetze Statt fin- 

„den, ohne sich eben so gut, vielleicht noch unge¬ 

zwungner auf andere bereits anerkannte Naturge¬ 

setze zurückführen zu lassen ; “ 

„dass eine möglichst vollständige Aufzählung ge- 

„geben werde von denjenigen Erscheinungen der 

organischen Natur, auf die man sich laotisch bc- 

Jirster Band. 

„rechtigt glaubt den Begriff von Polarität auszu— 

„dehnen ; “ 

„dass insbesondere die Anwendung dieses Begriffs 

„bey Thätigkeiten der organischen Körper einer 

”eben so strengen kritischen Prüfung unterworfen 

„werde.“ 

Als unablässige Bedingung der Concurrenz wild 

ausdrücklich gefordert, dass diese Unteisuchung duich— 

aus im Felde der Empirie und unabhängig von specu- 

lativen Meinungen über das Grundwesen und die ab¬ 

solute Existenz der Materie angestellt werde. Der 

Einsendungstermin der Beantwortung ist der 3i. Aug. 

1813. Der Preis von 100 Ducaten wird im Jan. i8i4 
zuerkannt. 

Eiert’’sehe Stiftung eines Preises für Gegenstände 

der Agricultur- Chemie : für i8i3. 

„Was ist Burnus (Dammerde)? welche nähern 
„Bestandteile werden in jedem Humus mit Zuver¬ 

sicht anerkannt? welche Veränderungen erleidet 

^derselbe, und durch welche Potenzen erleidet er 

„sie, um zum nährenden Mittel für die Pilanzcn 

^verarbeitet zu werden? wie verhalten sich insbe¬ 

sondere in diesem Process die atmosphärische Luft, 

"das Wasser und die damit in Berührung stehenden 

Grunderden der Ackerkrume? “ 

Kann mit Grund mehr als eine Art des Humus 

als existirend anerkannt werden? Ist dieses der 

”,Fall, wie unterscheidet sich der Humus nach sei¬ 

ner ’ Abstammung aus verschieden - gearteten orga- 

! nischen Substanzen? Welchen Einfluss hat die ver¬ 

schiedene Grundmischung des Humus aut die Er¬ 

zeugung der Spezifiken nähern Beslandtheile der 

„Vegetabilien? “ 

Man erwartet von den Preisbewerbern nicht bloss 

Zusammenstellung des Bekannten, sondern mehr Re¬ 

sultate neuer, genauer Versuche. Der E.nsendungster- 

min und der Tag der Verkeilung des Preises von 5o 

Ducaten) sind wie für die vorhergehende 1 reislrage. 

II. Die mathematische Classe hatte zum Pieis 

fiir das J 1811 eine die Interpolationsmethoden und 

deren Anwendungen auf Beobachtungen und Versuche 

betreffende Frage ausgesetzt. Da sie aber darüber um 
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eine, unbefriedigende, Abhandlung erhalten hatte, so 
nahm sie diese Frage zurück, und verlangt für das 
J. i8i3 

„eine gründliche Untersuchung über die Grosse 
„der jährlichen Vorrückung der Nachtgleichen durch 
„Vergleichung der neuesten Beobachtungen mit den 
„altern, besonders den seit der Mitte des vorigen 
„Jalnh. Angestellten. Diese Grösse ist sowohl aus 
»den Aenderungen der Abweichung als der Deeli- 
„ na Li on der Sterne abzuleiten, indem man die dabey 

„zum Grunde gelegten Beobachtungen kritisch sichtet, 
„auf die cigenthümliche Bewegung der Sterne gehö¬ 
rige Rücksicht nimmt, oder sie in Folge der°Un¬ 
tersuchung genauer bestimmt, um den Werth der 
„gesuchten Grösse innerhalb so enger Grenzen zu 
„bringen, als es die Natur dieser Untersuchung zu- 
„lässt,“ ° 

Die Preisschriften werden bis zum i. Mai i8i3 
angenommen, der Preis von 5o Dueaten im August 
i8i3 zuerkannt. 

Für 1812 stellt noch die zum zweytenmal ausge¬ 
setzte Preisfrage (deren Beantwortungen vor dem" 1. 
Mai 1812 einzusenden sind): 

„Eine vollständige Theorie des Stossliebers (belier 
„hydraulique) bey welcher zugleich auf eine mit den 
„Eifahlungen übereinstimmende Theorie der Adhä¬ 
sion des Wassers Rücksicht zu nehmen ist. Ei- 
„gene und vorhandene Versuche können dazu be¬ 
nutzt werden, immer aber sind die Resultate des 
„Calculs mit den Erfahrungen zu vergleichen.“ 

Ihr. Die philosophische Classe nimmt die für 
r8m aufgegebene Preisfrage über das Verhältniss der 
Einbildungskiaft zum Gefühl, ihre wechselseitige Ein- 
wiikung, die Gesetze derselben u. s. f., weil sie nur 
eine, nicht befriedigende, Beantwortung erhalten zu¬ 
rück, und gibt für i8i3 folgende auf: 

„Welchen Einfluss bat die Cartesianisclie Philo¬ 
sophie auf die Ausbildung der des Spinoza gehabt, 
„und welches sind die Berührungspuncte, die beyde 
„Philosophien mit einander haben?“ 

Die Abhandlungen müssen vor dem 1. Mai i8i3 
eingesandt werden, indem im August der Preis von 
5o Duc. zuerkannt wird. 

.„,Die Bringungen der portofreyen Einsendung der 
Abhh. an den Seeretär jeder Classe sind die bekann¬ 
ten und gewöhnlichen. 

Vermehrte Unterstützung der Freyberger Bil¬ 
dungsanstalt für künftige Lehrer in Bürger- 

und Landschulen. 

Nach einem Rescripte unter dem 20. Jan. d. J. 
an den Herrn Superintendent v. Brause haben Ihre 
K 0111g 1. Majestät beschlossen, „der zu Freyberg beste¬ 

henden Büdungsanstalt für künftige Lehrer in Bürger- 
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und Landschulen von denjenigen i5oö Thlr., welche 
die in dem letztverflossnen Jahre zu Dresden versamm¬ 
let gewesenen Stände zur Unterhaltung der Schullehrer- 
Seminarien auf die nächsten Bewilligungsjahre von den 
Resten der vorigen Bewilligung ausgesetzt haben, jähr¬ 
lich Fünf hundert Thaler bis auf andere Anordnung 
und so lange diese Anstalt sich in dem bisherigen gu¬ 
ten Zustande erhält, zu überlassen.“ Jedoch sollen 
bey dieser ansehnlichen Unterstützung die bisherigen 
Beyhiilfcn aus den Aerarien der Kirchen in den vier 
Ephorien des Erzgebirgisclien Kreises; aus dem Ver¬ 
mögen des Hospitals zu St. Johannis in Frc-yber»; und 
aus einer der Cassen, die bey einem Hochpreislichen 
Kirchenrath verwaltet werden, zusammen zwischen iqo 
bis 195 Thlr. wegfallen. 

Die ei'ste kräftige Unterstützung und das erste Auf¬ 
blühen verdanket die Anstalt der Ritterschaft des Erz- 
gebirgischen Kreises; welcher auch von dem Director 
jährlich ein Bericht über den Fortgang und die Be¬ 
schaffenheit abzustatten war. Bey dem letzten, am 
Schluss der Bewilligungszeit erstatteten Bericht empfahl 
der Director die Anstalt dem fernem Patrocinio der 
Ritterschaft des Erzgebirgisclien Kreises, und es hatte 
derselbe am Schlüsse des vorjährigen Landtages die 
grosse Freude, durch den Senior derselben, Hrn Ernst 
Dietrich Alexander von Hartitzsch, die Zusicherung von 
ihrer Zufriedenheit mit dem, was die Anstalt bisher 
geleistet habe, und von der Erhöhung des jährlichen 
Unterstützungsquanti bis auf 200 Thlr. zu erhalten. 

Eey diesen eben so ehrenvollen als vortheil haften 
Bewilligungen darf das Institut gegenwärtig auf eine 
sichere Einnahme von 700 Thlr. rechnen. Dem Dire¬ 
ctor der Anstalt ist die Verwendung genannter Ein¬ 
künfte gegen Einreichung der jährlichen Rechnung über 
Einnahme und Ausgabe an den Hrn. Superintendent 
von Brause und durch diesen an einen Hochpreisli¬ 
chen Kirchenrath, freygelassen. Und er schätzt sich 
glücklich, sowohl die bisher sehr kleinen Gehalte der 
Lehrer etwas erhöhen, als. auch diejenigen, welche 
theils bereits als Zöglinge in die Anstalt aufgenommen 
sind, theils sich künftig zur Aufnahme melden wer¬ 
den, kräftig unterstützen zu können. 

Unter welchen Bedingungen junge Leute bey die¬ 
ser mit dem Gymnasio genau verbundnen Anstalt in 
jenes und in diese aufgenommen werde«, und welche 
Vortheile sie für ihr Fortkommen erwarten können, 
ist umständlich angegeben in der kleinen Schrift: Ge¬ 
schichte und Beschaffenheit der Bildungsanstalt für 
künftige Lehrer in Bürger - und Landschulen zu 
Freyberg, Freyberg, bey Graz und Gerlach, 1809. 
Nur ist gegenwärtig, wie aus dem bisher Gesagten er¬ 
hellet, eine weit kräftigere und ausgebreiletere Un¬ 
terstützung der Zöglinge möglich geworden, welche 
nach dem Maasse der Fähigkeiten, des Fleisscs und 
der sittlichen Aufführung erfolgen wird. Die Lehjrer 
werden alles Mögliche thun, und sie haben dazu die 
höchste Verpflichtung, um dem hohen Zwecke, auf 
welchen sie hinarbeiten, eine Gniige zu leisten und 

so ausgezeichneter Begnadigungen würdig zu werden. 
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Wenn junge Leute, ■welche sich dem Schul!eh - 
rerstand bestimmen, sich in der hiesigen Anstalt vor¬ 
bereiten wollen, so haben sie sich bey Unterschriebe¬ 

nem zu melden. 

M. Samuel Gottlob Frisch, 
Amtsprediger zu St. Petri und Director 

der genannten Anstalt. 

Beschluss des Berichts von Guinguene über die 
Arbeiten der Classe der Geschichte und alten 
Literatur im Institut zu Paris am 5. July 1811 

vorgelesen. 

Hr. Quatremere de Quincy fahrt fort, alle Wer¬ 
te und Monumente des Alterthums, die von alten 
Schriftstellern hinlänglich beschrieben worden sind, 
von Gelehrsamkeit und Kritik unterstützt, in Zeich¬ 
nungen herzustellen. Man kann dabey sich genau an 
den Bericht des Schriftstellers halten und nur das bey- 
fiigeu, was offenbar weggelassen worden ist, und aus 
der Erzählung selbst ergänzt werden kann. So setzt 
Ilr. O. in der Darstellung des berühmten Scheiterhau¬ 
fens des Hephästion, die er in dem J. 1811 vorlegte, 
etwas mehr zu dem Bericht des Diodor, als es Caylus 
gethan, der diess Denkmal in einem ganz entgegenge¬ 
setzten Geiste, als Hr. Q. erklärt hat. Der letztere 
verbreitet sich daher über die Art, wie man Beschrei¬ 
bungen von Kunstwerken bey den Alten zu betrachten 
hat (nicht als künstlerische Beschreibungen) und in 
welchem Geiste man ihre Interpretation anstellen muss. 
So hat Diodor die architektonische Analyse des Ge¬ 
bäudes (Denkmals des Hephästion) weggelassen, und 
Caylus ist ihm darin gefolgt; Hr. Q. zeigt, dass auf 
diese Art ein Werk ohne Formen, ohne Wirkung, 
ohne Geschmack, dargeslellt werden musste, er gibt 
die Gründe an, warum Diodor den architekton. Theil 
wegliess, und vergleicht damit Herodians Beschreibung 
des Scheiterhaufens bey der Apotheose römischer Kai¬ 
ser. Seine Zeichnung wird übrigens durch einen sorg¬ 
fältigen Commeutar über den Text des Diodor freilich 
erläutert. 

Hr. .hangles hat in Untersuchungen und Benver- 

kungen über die Sprachen yisiens, diese so zahlrei¬ 
chen und dem Anscheine nach so Verschiedenen Spra¬ 
chen unter drey llauplclassen gebracht, orientalische, 

oder vielmehr südliche, nördliche und gemischte Spra¬ 
chen, welche letztem die grammatikalischen Eigenhei¬ 
ten der beyden erstem zu vereinigen scheinen. Er 
gibt zuerst die Eigenschaften an, welche die nördlichen 
Sprachen geeigneter dazu machen, gelesen als gespro¬ 
chen zu werden, und die, wodurch die südlichen mehr 
dazu geeignet sind, gesprochen als gelesen zu werden. 
Die Sprachen yon Süd - Asien haben z. B. viele Impe- 
lcitiv-formen, die nördlichen brauchen Umschreibung 
um rogative Formen; die einen drücken bestimmt das 

utimun aus, f'ie andern haben drey Arten des Präsens, 

können aoer nicht die weiter hinausgehende Zeit aus- 

drücken. Von den zehn Sprachen, welche den südli¬ 
chen Charakter haben, dem Hebräischen, südlichen 
Chaldäischen, welches von dem nördlichen oder allen 
verschieden ist, dem Phönicischen, Aethiopischcn u. s. f. 
betrachtet Hr. L. vorncmlich die drey noch in Asien 
gewöhnlichen Sprachen, die chaldäische, (die in eini¬ 
gen Flecken von Dyarbekr, dem alten Mesopotamien, 
in der Nähe von Merclyn und Mossul gesprochen wird) 
der syrischen und arabischen (die am weitesten aus¬ 
gebreitet ist). Unter den nördlichen Sprachen räumt 
Hr. L. der Sprache der Oiguren (die viele Jahrhun¬ 
derte vor der christl. Zeitrechnung mitten in der Ta- 
tarey ein von China und Tliibet durch die Wüste 
von Hamy getrenntes Reich stifteten) einen vorzügli¬ 
chen Platz ein. Die Nation scheint in verschiedene 
Gegenden Asiens zahlreiche Kolonien geschickt zu ha¬ 
ben, daher man so viele Spuren ihrer Sprache überall 
antrifft. Am persischen Hofe selbst spricht man das 
OVgurische gewöhnlicher als das neuere Persische. Das 
Türkische und Tatarische der Klimm sind Oigurisch 
mit arabischen Worten vermischt. Selbst im Ungari¬ 
schen findet man es wieder. Das Oigurisclie, Mogo- 
lische und Mantschuische sind die drey nördlichen 
Sprachen, die eine Menge Dialekte im Norden Asiens 
erzeugt haben. Das neuere Persische hat noch den 
nördlichen Charakter, den es mehr vom Zend als vom 
Pehlwy angenommen zu haben scheint. Das Samscrit 
sieht Hr. L. als die Quelle aller gemischten Sprachen 
Asiens an, und stellt es daher an die Spitze der dri t¬ 
ten Familie. Auch das Griechische und Lateinische 
wird davon abgeleitet. Versieht man das Samscrit, so 
kennt man mehr als die Hälfte der gemeinen Sprachen 
Indiens. Nur das Malayische will Hr. L. nicht vom 
Samscrit ableiten, sondern erkennt darin mehr eine 
primitive und einsylbige Sprache, die am genauesten 
von den Chinesen beybehalten worden ist. Aus allen 
diesen Untersuchungen ergibt sich eine Sprachen-Charte 
Asiens, wozu Hr. L. den Entwurf gemacht hat; für jetzt 
hat er eine polygraphische Charte beygefiigt. Aus den 
Hieroglyphen (symbolischen Figuren, der ersten Art al¬ 
ler Schrift) sind nämlich nach Hrn. L. Ansicht zwey 
andere Schriftarten entstanden, die alphabetische, die 
er als Resultat der Vereinfachung afrikan. Flieroglyplien 
ansieht, und die syllabische, die er von den asiatischen 
Hieroglyphen ableitet. Er sucht diese Ansicht durch 
die Bedeutung einiger Buchstaben (z. B. Aleph bedeu¬ 
tet einen Ochsen, Betli ein Haus) zu erweisen. Wahr¬ 
scheinlich sey die alphabet. Schrift in Aegypten ent¬ 
standen , und ihre Erfindung nur den Phöniciern bey- 
gelegt worden, weil diese sie zuerst verbreiteten. Wie 

aus der syllabischen Schrift der altern Zeiten manche 
neuere (z. B. aus dem Olgurischen das alte syr. Est- 

ranglielo) entstanden sey, wird gezeigt. 
Ein anderes Mitglied dieser Classe des Instituts 

hält das Samscrit für viel neuer, und die Civilisation 
des Volkes, das es spricht, für nicht so alt, als man 
•glaubt. Hr. Barbiö du Boccage hat in einer Note alle 
Gründe zusammengestellt, auf welchen die Zweifel an 
dem hohen Altertliume des Samscrit und der Cultur 

Indiens beruhen. Das Mahabarat z. B. setzt Herr 
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B. erst gegen die Zeiten der Ptolemäer, und die an¬ 
dern Samscrit- Schriften noch später au. 

Allein das Altertlmm der Sprache der heil. Bü- 

'rlier, und der Cnltur Hindosfans hat an Hm. Laujui- 
nais einen neuen Vertheidiger gefunden. Er liat seine 
Altmoires sur la litterdture, la religion et la philoso- 

pJüe des Indiens fortgesetzt, und in der 3. Abh. (die 
i enthalt nach einer Einleitung eine Darstellung des 
Nutzens, den man aus dem Studium der Sprachen und 
Literatur Indiens ziehen kann, die 2te eine Uebcr- 
siclit dessen, was die Europäer bisher darin geleistet 
haben) von dem Ursprung und Altertlmm des Samscrit 
Gehandelt, und den Megasthenes widerlegt, der den 

Indiern seiner Zeit die Schreibkunst absprach. 

Hr. de Sales hat schon seit 6 Jahren mehrere Ab¬ 
handlungen über die Sprachen des Orients überhaupt 
vorgelesen, und braucht noch drey Jahre, um seine 
Arbeit zu beendigen. Das bisherige besteht aus fol¬ 
genden Stücken: de l’art de sinjplifier le mode 
d’ecrire les langues de l’Orient, pour parvenir a re- 
soudre le probleme de la langue primordiale — Theorie 
nouvelle pour arriver, par la decomposition et la re- 
composition des langues de l’Orient a la solution du 
probleme sur la langue universelle — Filiation des lan¬ 
gues antiques et carte geograph. de cette filiation. 

Derselbe Gelehrte hat eine besondere Abh. sur les 
tdemens dhistoire geliefert, in welcher er zeigt, dass, 
bevor grosse Geschichtschreiber auftraten, es keine 

Regeln für die Geschichte gab. 

Hr. Gregoire fahrt fort, die ungerechte Herab¬ 
würdigung gewisser Classen von Menschen zu bestrei¬ 
ten. Er hatte sich vorher auf Frankreich eingeschränkt, 
aber in diesem Jahre über das übrige Europa verbrei¬ 
tet, und vornemlich von der Leibeigenschaft im Nor¬ 
den und in Deutschland, und zugleich von den Wen¬ 
den, den Sarmatis limigantibus, den Taifalen, den Sca- 
la°s und Salters in Schottland, den Agots oder Cagotts 

in den Pyrenäen, den Maragatos im Kön. Leon, den 

Patuseos, Patronen, gehandelt. 

Derselbe Gelehrte hat auch von der nützlichen 
Congregation der Pontifices, Pontisten oder Fratres pon- 
tis im südlichen Frankreich Nachricht gegeben, einer 
Gesellschaft, die vergessen worden wäre, wenn nicht 
Benezet, Stifter der Brücke zu Avignon, den die Kir¬ 
che unter die Heiligen versetzt hat, sie berühmt ge¬ 
macht hätte. Diese Fratres pontifices hatten im 12. 
Jahrh. an mchrern Orten ihre Sitze, und es gehörte 
also damals zu den guten Werken der Kirche, Brü¬ 
cken zu erbauen, wovon auch noch andere Beyspiele 
angeführt werden. In der Folge erhielten die Fratres 
pontifices andere Bestimmungen. Sie dauerten unter 
verschiedenen Formen und Namen ungefähr vier Jahr¬ 

hunderte fort. 

Hr. Brial hat von einer wenig bekannten Kir- 
chc-nversammlung zu Chartres im J. 1124 und ihren 
Verhandlungen so viel möglich Nachricht gegeben, wozu 
ihm eine unvollendete Rede des Hildebert von Maus 

(in Muratori Anecd. T. 111.) Gelegenheit eab. Wahr¬ 

scheinlich betraf sie die Ehe des Wilhelm Giton, Sohns 
des Herz. Robert von der Normandie, mit einer Toch¬ 
ter des Grafen Fulco von Anjou, deren Aufhebung 
der König von England, Heinrich I. verlangte. 

Hr. Percy (Mitglied der pliysikal. und math. Gasse) 
hat eine Nachricht von den Altären und Grabmälern 
der alten Völker des Nordens von Europa vorgelesen, 
und Fragmente von dort gefundenen Gerätschaften 
vorgezeigt. 

Uebrigens hat die Classe an der Untersuchung des 
Gesellwornen - Gerichts über die zehnjährigen Preise 
Theil genommen, und in dem Quartbande, der diese 
Untersuchungen enthält, füllen die der Classe der Ge¬ 
schichte und Literatur 25o Seiten. 

Eine Uebersetzung der vierten Satyre des Persius 
von Hin. Toulongeon wurde vorgelesen. 

Von den gedruckten Werken der Mitglieder die¬ 
ser Classe fuhren wir nur an, dass Hr. Pastoret den 
fünfzehnten Band der Collection des Ordonnance« de 
nos llois (einem seit 20 Jahren unterbrochenen Werke) 
in Fol. herausgegeben hat, und beauftragt ist, sie fort¬ 

zusetzen. 

Unter den eingesandten Ablih. auswärtiger Corre¬ 
spondenten befinden sich: von Hm. Pevrier zu Amiens 
ein Mein, sur un trait de la vie de Louis VI. dit le 
Gros — von Hin. Traullee zu Abbevilie ein Mcm. sur 
les decouvertes faites depuis deiix ans dans les tour- 
bieres de la Somme — von Hrn, Ah erb lad zu Rom 
ein Mein, sur les denominations coptes de PEgypte, de 
scs diverses pnrties, de ses liömes, bourgs et villages 
— von Hrn. Rousseau, Generalconsul zu Alep, ein 
Mein, sur les Ismaclis et les Nosairis de Syrie — ver¬ 
schiedene Ucbersetzungen und Gedichte. 

Aus IMillin Mag. encycl. Juillet et Aout l8ll. 

Ankündigung. 

Bey Joh. Eberh. Zeh sei. Wittwe in Nürnberg in 
Commission: 

plildegarde, die Gemahlin Karl des Grossen. Ein 
episches Gedicht in sechzehn Gesängen, (von Sta¬ 

nislaus Schmitt, Advocaten zu Kreuzenach, welcher ei¬ 
nen der ausgesetzten Preise auf das beste Gedicht 
bey der Geburt des Königs von Rom erhalten hat). 
3 Bände, gr. 8. Kreuzenach, (einzig und allein 
bey Joh. Eberh. Zeh in Nürnberg in Commis«, zu 

haben). 

Sammlung geschmackvoller Strickmuster. 

Strickmuster, neue elegante, für junge Frauenzimmer, 

schwarz oder colorirt. 

Vorlege-Blätter für angehende Landschafts-Zeichner. 4. 

Anecdotes civiles et militaires, tirces de l’liistoire de 
Baviere, pour servir de lecture lrancoise ä la jeu- 

nesse des tleux sexes par Reinhard, gr. 8. 
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Leipziger Literatur - Zeitung» 

Am 21. des März* 71 1812. 

Intelligenz - Blatt. 

Correspondenz- Nachrichten. 

Aus Briefen aus Russland. 

Im vorigen Sommer wurden in dem grossen Gymna¬ 

sium zu Kasan in Gegenwart der Vorgesetzten, des 
Gouverneurs der Stadt und mehrerer Personen vom 
ersten Range, die öffentlichen Prüfungen gehalten. Es 
wurden I>ey dieser Gelegenheit in 8 Sprachen Reden 
gehalten, in der Russischen, Französischen, Deutschen, 
in Lateinischer, Griechischer, Englischer, Italiänischer 
und Tatarischer Sprache. Der thätige Director dieses 
Instituts ist Herr Ehrich, aus Erfurt, der im Jahr 
1780 zuerst als Hofmeister nach Ehstland, von danach 
St. Petersburg ging, und hier jene Anstellung annahm. 
Der Schüler von Russischer, Tatarisciier und Deut¬ 
scher Nation sind jetzt 188. Kaiser Pauli, vermehrte 
die ohnehin schon ansehnlichen Fonds dieses Gymna¬ 
siums, welches nach der grossen Petri-Schule in St. 
Petersburg, unstreitig eines der ersten des Reichs ist, 
noch mit 3oo,ooo Rubel, halb in Silber und halb in 

Bänkonoten. 
Kreisschulen werden jetzt immer mehrere in meh¬ 

reren Gouvernements errichtet. Unter andern ist auch 
jetzt zu Nertschinsk an der Chinesischen Granze im 
südöstlichen Sibirien durch wohlthätige Unterstützung 

eine solche Kreisschule errichtet worden. 
Zu Kasan ist auch unlängst eine Schrift über die 

Einimpfung der Kuhpocken, welche in Russland immer 
mehr Raum gewinnt, aus dem Russischen in das Ta¬ 
tarische von dem Cliirurgus Iwan Wolkow übersetzt, 
auf seine Kosten gedruckt und unter den ärmern Theil 
der Einwohner unentgeldlicli ausgetheilt worden. 

Todesfälle. 
Am 16. Fcbr. starb zu Dresden der kon. sachs. 

Appellat. Rath D. Johann Friedr. Herrmann im 5l. 
J. d. Alt.; einer der treflichsten, einsichtsvollsten, thä- 
tigsten und rechtlichsten Männer. Ein würdiges Denk¬ 
mal hat ihm der ehemalige Chef des Collegiums, in 
dem er arbeitete, der jedes Verdienst mit edelster Ge¬ 
sinnung schätzende, selbst um das Vaterland hochver¬ 
diente Herr Conf. Minister Graf P. C. W. von lioheii- 
tlial in hics. Intel!. RI. St. 8. S. 58 errichtet, durch 

Erster ßencl. 

dessen Beyfall belohnt zu werden eben so ehrend als 

aufmunternd ist. 

Zu erwartende We r k e. 

Herr Oberconsistorialrath D. Weher in Dresden 
ist mit Ausarbeitung eines kon. sächsischen Kirchen¬ 
staats- und Privat - Rechts beschäftigt, und es steht zu 
liolfen, dass der erste Theil dieses Werks, auf wel¬ 
ches das vaterländische Publicum höchst begierig seya 
muss, noch in diesem Jahre erscheinen werde. 

Hr. D. Amand Gotifr. Adolph Mullner zu Wei¬ 
senfels gibt (zu Ostern dieses J.) eine Allgemeine Ele¬ 
mentarlehre der richterlichen Entscheidungskunde, be¬ 
sonders für Richter, Sachwalter und Studirende, wel¬ 
che einen plötzlichen Uebergang aus der alten Ordnung 
der Dinge in epie neue fürchten, heraus, welche nach 
dem Ziele streben wird, die Decretirkunst in eine 
Wissenschaft umzuschaffen, unabhängig von dem im 
Lande geltenden Processreehte, Der Pränumerations¬ 
preis auf das 20 B. starke Werk ist bis Ostern 20 Gr. 
(in der Gräffschen Buclih.) der nachherige Ladenpreis 

1 Tlilr. 8 Gr. 

Ankündigung 

einer neuen Ausgabe der lateinischen 

Classiker. 

Den hohen Werth der Römischen Literatur bey 
den jetzigen Verhältnissen der Gelehrtenrepublik noch 
besonders anpreisen zu wollen, wäre gewiss ein \öllig 
überflüssiges Unternehmen. Jeder, der den Sinn Ihr 
die Grösse des Alterthums in treuer Brust aufbewahrt, 
und als ein Geschenk gütiger Götter gegen den An¬ 
drang einer in sich selbst zerrissenen Zeit vertheicligt, 
schätzt um so inniger, je deutlicher sich die Ohn¬ 
macht des modernen Thuns und Treibens entwickelt, 
die Meisterwerke der Weisen, der Geschichtschreiber, 
der Künstler Roms, welche noch in ihrer eigen thum- 
lichen Herrlichkeit und wie in nie verblühender Ju¬ 
gend dastekn, um Wahrheit, Schönheit und Helden¬ 
tugend bis ans Ende der Tage zu offenbaren. Der Be¬ 

darf Altröinisclier Musterbilder zu einer Bildung des 

/ 
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Geistes, die nicht auf flimmerndes Geschwätz gebaut, 
in Verworrenheit und Nichtigkeit endigt, scheint in 
unsern Tagen vielleicht dringender als jemals zu wer¬ 
den. So gewiss aber diese unsre Ueberzeugung dem 
grossen und Jedien deutschen Publicum nicht l’remd 
seyn kann, wird auch der prüfende Beobachter mit 
uns einstimmen, dass die meliresten Ausgaben Römi¬ 
scher Classiker, die in neuerer Zeit im Auslande, na¬ 
mentlich in Deutschland, herausgegeben worden sind, so 
treflich sie in mancher besondern Rücksicht waren, 
nicht eben zum Eigenthum des grossem Püblicums 
bestimmt scheinen. Denn theils sind sie mit kriti¬ 
schen Anmerkungen, mit Varianten und Conjecturen 
überfüllt, die nur den Philologen vom Fache ange- 
hen, theils ermangeln sie, wie zum Beyspiel die zwey- 
brücker Ausgaben, aller zum leichtern Verständnis 
der Autoren nöthigen Erkläi’ungen, theils sind sie durch 
ihre typographische Beschaffenheit — entweder durch 

übertriebene Pracht oder abstossende Hässlichkeit — 
so gut als unbrauchbar. 

Dem Gesagten zu Folge, und um diesem sehr 
wichtigen Mangel abzuhelfen, haben wir, Untei'zeich- 
ncte, uns zur Herausgabe eines 

Corpus Aue lo rum Rom an o rum 

entschlossen, einer Sammlung, die das Trefflichste aus 
dem literarischen Nachlasse Roms enthalten soll. Wir 
bitten, dem folgenden Plane unseres Unternehmens 
einige Aufmerksamkeit zu gönnen: 

l) Nach den ruhmwürdigen Bemühungen, welche 
die grossen Philologen der neueren Zeit den classischen 
Schriftstellern der Vorwelt gewidmet haben, scheint 
ihren Nachfolgern nur eine kleine Nachlese übrig zu 
bleiben. Diejenige Kritik, die sich auf Verbesserun¬ 
gen des Textes einlässt, kann von nun an keine be¬ 
deutenden Fortschritte mehr machen. Eine Ausgabe, 
der mau die beste bis jetzt gekannte Recension des 
Textes zum Grunde legt, muss also, wenigstens im 
Hauptsächlichsten, sehr lang gegen die Veränderlich¬ 
keit aller menschlichen Dinge ausdauern. Diesem nach 
wählen wir, bey den Werken jedes einzelnen (Klassi¬ 
kers, jedesmal die geschätzteste aller bisherigen Aus¬ 
gaben zum Vorbilde: die unsrige soll darnach, unter 
Redaction einiger berühmten Upsalischen Sprachken¬ 
ner, einen äusserstcorrecten Abdruck, mit Weglassung 
aller nicht in unsern Plan gehörigen Commentare u. s. w. 
liefern. Alle Autoren werden complet herauskommen. 
Nur die unentbehrlichsten Anmerkungen werden auf¬ 
genommen werden, und es wird hierbey eine sorgfäl¬ 
tige Auswahl aus den Arbeiten der scharfsinnigsten 
Sprachforscher und Editoren getroffen, meist um dunk¬ 
lere mythische, geographische und historische Gegen¬ 
stände zu erörtern: nur selten werden sich einige Be¬ 
merkungen aul den Wortverstand im grammatischen 
Sinn beziehen. Es erhellt hieraus von selbst, dass 
diese Auswahl nur einen äusserst beschränkten Raum 
einnehmen darf; dieser Raum aber wird ihr entweder 
unmittelbar nach dem Texte, oder — bey Werken 
grösseren Umfangs— in einzelnen Bänden angewiesen. 

2j Das Charakteristische unserer Sammlung soll 
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j sich aber nicht nur als Correctheit und Popularität — 
wenn man uns hier diesen Ausdruck verstattet — be¬ 
haupten ; auch in Hinsicht der typographischen Ele¬ 
ganz soll sie mit den schönsten bisherigen Editionen, 
die nicht eigentliche Prachtwerke sind, rühmlich um 
den Vorzug ringen. Format, Druck und Papier wer¬ 
den sich durch wetteifernde Annehmlichkeit auszeich¬ 
nen. 

3) Liebhaber der altromischen Literatur, welch© 
sich diese vollständige Sammlung der lateinischen Clas¬ 
siker anz«schaffen.wünschen, finden dazu die leichte¬ 
ste Gelegenheit durch Subscription. Bey dieser erlegt 

der Subscribcnt nichts: seine Verbindung aber erstreckt 
sich aut drey Jahre Zeit, während welcher 6 ä 8 Voll, 
jäh) lieh herauskommen. Dem Subscribenten kommt 
jeder Bogen Text nur auf ii Groschen (Conventions¬ 
geld) : die Anmerkungen, mit kleineren Lettern ge¬ 
druckt, werden ihm höchstens i^ Groschen der Bogen 
kosten. Der Transport der Exemplare bis Leipzig 
wird unentgeidlich von uns besorgt. Wenn der erste 
Band erschienen ist, lassen wir es jedem Subscriben- 
ten frey, ans der Anzahl der Subscribenten herauszu¬ 
treten, wenn er die Verbindlichkeiten, die wir kiemil 
eingehen, nichterfüllt zu sehen glaubt, oder im andern 
Falle den fertigen Band, und zugleich den halben Preis 
des nächstfolgenden zu bezahlen. 

4) Der Anfang geschieht mit sammllichen Wer¬ 
ken des Tacitus und Opidius. Bey dem ersten legen 
wir Plan und Text der berühmten Rupertischen Aus¬ 
gabe zum Grunde; bey den Metamorphosen des letz¬ 
tem aber die Gierig’sclie Recension. 

5) Denjenigen, welche durch Sammlung von Sub¬ 
scribenten und Vertheilung der Exemplare an diesel¬ 
ben, unser Unternehmen geneigt befördern wollen, 
werden wir den in solchen Fallen gewöhnlichen Rab- 
bat zu gut rechnen. Wir ersuchen sie, das Verzeick- 
liiss ihrer Subscribenten, deren Namen wir dieser Aus¬ 
gabe beyzufügen gedenken, an die Herren Breitkopf 
und Härtel in Leipzig postfrey einzusenden. 

Upsala, im Febr. 1812. 

S te n ha in m a r und P almbl aä} 

Buchdrucker der königl. Universität. 

Vortheilhaftes Anerbieten für Bü¬ 
cher fr e u n d e. 

Bis zu Ende der Ostermesse 1812, Wollen wir zu 
Gunsten der Besteller nachstehende neue und vorzüg¬ 
lich wichtige Verlagswerke durch alle solide Buch¬ 
handlungen um einen sehr billigen Subscriptionspreis 

verkaufen lassen : 

1) Französisch - deutsches und deutsch - französisches 
Handwörterbuch aller Kunstausdriicke in der Kriegs- 
wissenschaft, der Benennungen aller Theile der Ge¬ 
schütze und ihrer Lafletten, des Feuer-und Seiten¬ 
gewehres, der Wagen - und Artillerie - Geratksckaften, 
der Befestigungskunst und der Minen, so wie der 
Commandu-Wörter zu den Uebimgin und Bewe¬ 
gungen der Truppen. Ein Taschenbuch für Offiziere. 



565 1312. März. 566 

ZweVte stark vermehrte Auflage vom Herrn Inge¬ 
nieur-Übrist-Lieutenant J. G. Hoyer. (Ist bereits 

erschienen und kostet im Subscriptionspreise iS Gr., 
nach der Ostermesse aber im Ladenpreise l Tlilr.) 

2) Anweisung zum richtigen Erkennen und genauen 
Abbilden der Erdoberfläche in topographischen Kar¬ 
ten und Situations-Planen. (System der Situation- 
Zeichnungslehre.) Mit 7 Kupfertafeln in Fol. vom 
Herrn Major und Plankammer-Director J. G. Leh¬ 
mann. (Ist bereits erschienen und kostet im Sub¬ 
scriptionspreise 2 Thlr., nach der Messe aber im 

Ladenpreise 2 Thlr. 18 Gr.) 
3) Carnot, von der Vertlieidigung fester Plätze. Aus 

dem Französischen mit einem Anhänge aus Virgin, 
Montalembert, A. Böhm, Belidor, Bousmard, Man- 
dar, Beiair u. a., vom Herrn Obristen von Rühle. 
(Ist bereits erschienen und kostet im Subscriptions¬ 

preise 1 Thlr. 20 Gr., nach der Messe aber im La¬ 
denpreise 2 Thlr. 8 Gr.) 

4) Fi'anzösisclie und deutsche Gespräche für das gesell¬ 
schaftliche Leben. Zur Erlernung des richtigen Aus¬ 
drucks und der feinem Wendungen der französi¬ 
schen und deutschen Sprache. 3 Theile. Zweyte 
sehr verbesserte Auflage von F. Beauval. (Ist be¬ 
reits erschienen und cs kosten alle 3 Theile einge¬ 
bunden im Subscriptiouspreise 1 Thlr. 12 Gr., nach 
der Ostermesse aber im Ladenpreise 2 Thlr.) 

5) Lehrbuch der Combinalions- Lehre und der Aritli- 
metik, als Grundlage des Lehrvortrages und des 
Selbstunterrichts in neuer ursprünglicher Methode. 
Bearbeitet vom Herrn Ingenieur - Lieutenant Fischer 
und vom Herrn Ür. K. Cli. F. Krause. (Ist bereits 
erschienen und kostet im Subscriptionspreise 1 Thlr. 
lO Gr., nach der Osermesse aber im Ladenpreise 2 

Thlr. 8 Gr.) 
6) Gedrängtes Verdeutschungs-Wörterbuch der in un¬ 

serer Bücher - und Umgangssprache häufig oder sel¬ 
ten vorkommenden fremden Ausdrücke. Zunächst 
für deutsche Geschäftsmänner, Jünglinge und gebil¬ 
dete Frauenzimmer. Zweyte um die Flälfle verm. 
Aufl., vom Ilrn. Professor F. E. Petri. (Erscheint 
sogleich nach der Ostermesse und kostet im Sub¬ 
scriptionspreise 1 Thlr., nach der Ostermesse aber 
im Ladenpreise 1 Tlilr. 16 Gr.) 

7) Die Lehre vom Angriff und von der Vertlieidigung 
der Festungen. Mit 4 Kupfer tafeln. Vom Herrn 
Premier-Lieutenant und Ingenieur Aster. (Es er¬ 
scheint zu Johanni und kostet im Subscriptiouspreise 
1 Thlr. 18 Gr., nach der Messe aber im Ladenpreise 

2 Thlr. 12 Gr.) 
8) Versuch einer medicinisch - chirurgischen Diagnostik 

in Tabellen, oder Erkenntniss und Unterscheidung 
der innern und äussern Krankheiten, mittelst Ne- 
beneinandersleUung der ähnlichen Formern. Zweyte 
sehr verbesserte Auflage vom Dr. K. G. Schmalz. 
(Erscheint zu Johanni und kostet im Subscriptions¬ 
preise 3 Thlr. 6 Gr., nach der Messe aber im La¬ 
denpreise 4 Thlr.) 

9) Das Urbild der Menschheit. Ein Versuch vom 
Herrn Dr. K. Ch. F. Krause, vorzüglich für Frcy- 

maurer. (Ist bereits erschienen und kostet im Sub- 
scriptionspreise 2 Thlr. 6 Gr., im Ladenpreise aber 

3 Tlilr.) 
10) Clement, Versuch über die reitende Artillerie, a. 

d. Französischen vom Herrn Ingen. Obrist-Lieute- 
nant J. G. Hoyer. Mit 1 Kupier. (Ist erschienen 

und kostet im Subscriptionspreise 12 Gr., im La¬ 

denpreise aber 16 Gr.) 
11) Vollständige französische Sprachlehre für Lehrer 

und Lernende, so wie zum Selbstunterricht; von 3. 
A. Bruel. Dritte umgearbeilete und verbesserte Auf¬ 

lage. (Mit besonderer Hinsicht auf den Unterricht 
in Militair-Akademien. Sie erscheint zu Johanni, 
wird 4o Bogen stark und kostet im Subscriptions¬ 

preise nicht mehr als i4 Gr., und im Ladenpreise 

18 Gr0 
12) Sämmfliehe Schriften von Gustav Schilling, lotei 

bis i8ter Band. (Kosten im Subscriptionspreise 2 

Thlr. G Gr., und im Ladenpreise 3 Tlilr. Alle 18 
Bande kosten im Subscriptiouspreise i3ihlr. 12 Gl., 

im Ladenpreise aber 18 Thlr.) 
Es ist darin enthalten: das V eib wie es ist, 3te 

Aull.; die Ignoranten, 3 Tlieile, 3te Aufl..; die 
schöne Sibille, 2 Theile, 3le Aull.; Bagatellen, 2te 
Aull.; der Liebesdienst, 4 Tlieile; Erzählungen, 4 
Theile; und kleine Romane, 3 Theile. 

Es verstellt sich, dass die Bezahlung mit der Be¬ 
stellung zugleich erfolgen muss, weil diese äusseist 
billigen Preise nur auf diese Weise Statt finden kön¬ 
nen und keine Buchhandlung ohne haare Zahlung An¬ 
sprüche darauf machen kann. Uebrigens genicsst da- 
bey jede Buchhandlung so viel Rabat, dass sie nie 
Exemplare ohne Preis-Erhöhung an jeden Besteller 

abliefern kann. 
Während der Messe kann man sich in Leipzig 

auch unmittelbar an uns wenden, am Alten Neumarkt 
in der Dresdner Herberge, so wie zu jeder Zeit in 

Dresden am Alten Markte. 

jdrnoldisclie Buch - und Kurtsthcmdlung* 

Anzeige für Pädagogen und Schullehrer. 

In unserm Verlage ist erschienen: 

Handbuch, theor. prakt., ßir unmittelbare Denkübun¬ 

gen, nebst einem Anhänge über Sprach-u. Selireib- 
iibungen. Eine geki'önte Preis sc hrijt von 
Nissen, Herrmansen und Steffcnsen. 8. 3 Bänd¬ 

chen. 2™r- 

Dieses Handbuch für unmittelbare Denkübungen 
füllt eine längst gefühlte Lücke in der pädagog. Lite¬ 
ratur, und dass in diesem Werke wirklich etwas Vor¬ 
zügliches geleistet worden, erhellt daraus, dass ihm 
der Preis vor mehreren andern eingelaufenen Mauu- 
scripten von sehr competentcn Richtern ertheilt wurde. 
Die 3 Bändchen werden nicht getrennt. Duisburg, im 

Febr. 1812. t, 
B ae d eh er und Kürzel. 
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Anzeige. 

Wildbergs Jahrbuch der Universitäten Deutschlands 
erscheint auch für das Jahr 1812. 

Neustrelitz, im Febr. 1812. 

Albanüs. 

Auf folgendes in bevorstehender Ostermesse er¬ 
scheinendes Werkchen dürfen wir nicht verfehlen, das 
dabey jnteressirte Publikum im voraus aufmerksam zu 
machen: 

D. J. C. II. Rolofs Anleitung zur Prüfung der Arz- 

neykörper, bey Apothekervisitationen, für Physiker} 

Aerste und Apotheker, kl. 4. 

der Preis wird ungefähr 12 Gr. seyn, 

Cr eilt zische 

Buchhandlung in Magdeburg. 

In kurzem erscheint bey uns : 

As t r ä ci} 

eine Zeitschrift für Erweiterung und tiefere Begrün¬ 

dung der Rechtsphilosophie, Gesetzpolitik und Poli- 

zeyWissenschaft in zwanglosen Heften herausgegeben 

von Karl Friedrich Wilhelm Ger stacker, Rechts- 

consulenten in Leipzig • gi'. 8. 
Es kommt uns weder zu, noch glauben wir es 

nöthig zu haben, diese die wichtigsten Gegenstände der 
Menschheit befassende Zeitschrift mit Lobpreisungen 
zu begleiten. Der Herausgeber hat sich seit langer als 
einem Jahrzehend durch seine Deduction des Rechts 

aus den höchsten Gründen des Wissens (1801), durch 
seine Metaphysik des Rechts■ (1802) und durch seine 
den Beweis der JSholhwendigke.it allgemeiner Landes- 

armenanstalten zum Gegenstand habende Schrift (i8o5), 
wie wir aus den so ehrenvollen Beurtheilungen dieser 
Schriften in der allgcm. deutschen Bibliothek (Band 
XCI. St. 1. erstes bis viertes Heft S. 4i fl’.), in der 
Hallischen Literaturzeitung (J. 1803), in den Tübinger 
Gelehrten Anzeigen (J. i8o3. No. 1.), in den Erfur¬ 
ter gelehrten Nachrichten (1802. No. 4.), in der Go- 
thaisehen gelehrten Zeitung (X i8o5. No. 12.), in den 
Ergänzungsbläfctern der Hallischen Liter. Zeitung (1810. 
No. i3i.) ersehen haben, die Achtung der gelehrten 
Welt als tiefer und origineller Denker zu sehr erwor¬ 
ben, als dass wir die günstige Aufnahme dieser Zeit¬ 
schrift bezweifeln könnten. In der allgemeinen deut- 
sehen Bibliothek werden z. B. die ersten beyden "Werke, 
,,zwey wichtige von philosophischem Schaff sinn so¬ 

wohl, als einer sehr fasslichen, einfachen und an¬ 

ziehenden Darstellungsgabe ihres Verfassers, der die 
dargestellten Resultate auf eigenlhümlichen JVegen 

fände, zeugende Schriften “ genannt, und in den Er- 
gänzuugsblättern der Hallischen Liter. Zeitung wird 
von der dritten Schrift geurtheilt: „der Plan, den ihr 
V erfasset.' zu einer allgemeinen Landesarmenanstalt ent¬ 
worfen habe, sey zweckmässig und jede Schrift wie 

die seinige über einen noch so ganz dunkeln Gegen¬ 

stand, als die wahre Theorie des Armenwesen» wäre, 
verdiene die allgemeine Aufmerksamkeit und den Dank 

des Publikums.<* Der ausführliche Plan dieser Zeit¬ 
schrift, zu deren Beförderung wir vorzüglich denkende 
Rechts gelehrte aulfordern zu müssen glauben, ist in 
allen JBuckheuidlungen zu haben. 

J oachim* sehe 
Buchhandlung in Leipzig. 

Mon Lossius moralischer Bilderbibel ist 
des fünften Bandes erste Lieferung erschienen 
und an alle Abonnenten so wie an alle Buchhandlungen 
versendet worden. Diese Abtheilung mit beyfallswer- 
then Kupferblättern begleitet, ist als Einleitung in die 
Geschichte der Entstehung des Christenthums zu be¬ 
trachten. Die folgende zweyte wird das Leben Jesu 
enthalten, zu welcher 8 vollkommen gelungene Zeich¬ 
nungen von den besten Künstlern gestochen werden, 
und mit der dritten als letzten Lieferung die¬ 
ses Bandes, welche noch die Geschichte der Apostel 
Jesu enthält, wird das mit allgemeinem Beyfall aul’ge- 
nonimene Werk seiner ersten Ankündigung gemäss ge- 

T 1 OOOO 
schlossen. 

Alle 5 Bände enthalten volle 7 Alphabete schon 
gedruckten Text u. 74 Kupfer in gr. 8. von denen die 
allermeisten als vollkommen gelungene und der Kunst 
Ehre bringende bildliche Darstellungen selbst von Ken¬ 
nern anerkannt worden sind. Ich bin erbötig, Lieb¬ 
habern das ganz complette Werk mit kräftigen schö¬ 
nen Kupfer-Abdrücken noch um den äusserst billigen 
Präimmerationspreis von 17 llthl. 12 Gr. säclis. oder 
5i Fl. 3o Kr. Rhein, für die g ute und 12 Rthl. 12 Gr. 
säclis. oder 22 Fl. 3o Kr. Rhein, für die ordinäre 
Ausgabe abzulassen, wenn sie sich deshalb directe 
an mich selbst wenden. Zu diesem gewiss billigen An¬ 
erbieten füge ich noch die Bemerkung hinzu, dass man 
auch selbst an den Kupfern zur ordinären Ausgabe 
nichts zu tadeln finden wird. Durch den Weg des 
Buchhandels kann jedoch dieses Werk nur um einen 
etwas liöliera Preis geliefert werden. 

Goth a, im Jan. 1812. 

Justus Perthes. 

An alle gute Buchhandlungen ist versendet worden: 

Neuestes* Journal der Erfindungen, Theorien und TPri- 

dersprüche in der gesammten Medicin. Zweyten 

Bandes zweytes Stück, brock. 9 Ggr. säclis. oder 40 
Kr. Rhein. 

Inhalt: Ueber Brandis Ansicht der Sinnesrüh¬ 
rungen. Ueber die Fortschritte der physischen Medi¬ 
cin in der neuesten Zeit. Notizen über die ehemali¬ 
gen Irrenanstalten zu Torgau und Waldhcim. IntelJi- 
genzblatt. Recensiouen neuer inedicinisclier Schriften 
en thaitend. 

Gotha, im Februar 1812. 
/. Perthes. 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 23. des März. 72. 
Dichtkunst. 

Die Gedichte Oisians. Aus dem Gaelischen im 

Sylbenmaasse des Origiuals von Christian JVilh. 

Ahlwardt. Erster Band. XXXV u. 347 Seit. 

Zweyter Band. 4o2 S. Dritter Band. 492 S. 8. 

Leipzig, bey Göschen. 1811. (4 Tiilr.) 

D en historischen und poetischen Kern der Ossiani- 
sclien Zauberwelt, in welcher, seit ihrer Erscheinung 
fühlenden und namentlich schwermüthigenHerzen so 
wohl war, für einen untergeschobenen, modernen 
Wechselbalg, für das Hirngespinst eines einzigen 
Kopfes zu halten, wird sicli ein vorurtheilfreyer 
Geist wohl nicht einfallen lassen, wenn er auch die 
neuesten Untersuchungen und Zeugnisse der hoch¬ 
ländischen Gesellschaft und die Aehnlichkeit der Os- 
sianischen mit andern nordischen, z. B. der Runi- 
sclien Poesie, nicht berücksichtigen sollte. Ein Dich¬ 
ter sagt von der Sonne: Sie, die alle Welt verklärt, 
erklärt sich selbst — und so genügt für die Echt¬ 
heit der Ossian. Welt, als Beweis, uns der einzige 
Umstand, dass sie da ist, xmd dass sie nicht blos 
schwärmenden, unbestimmte Bilder und Empfin¬ 
dungen liebenden Jünglingen, sondern allen grossen 
Seelen wahrhafte Nahrung fürs Leben gab. Wem 
freylich als echtes Kriterium des Alterthums nur 
Roheit gilt, oder wer alles Alterthum nur nach dem 
Zuschnitte der heitern, sinnlich vollkommen ausge- 
slalteten griechischen Lebensgestalt zu messen ge¬ 
wohnt ist, der wird schwerlich in dieses Urtheil 
einstimmen. Indessen kann auch auf dessen Mei¬ 
nung, als einseitig, nicht Rücksicht genommen wer¬ 
den. Die historische und poetische Echtheit der un¬ 
ter Ossians Namen begriffenen Lieder ist also wohl 
eben so unbezweifelt, als die der homerischen. Os¬ 
sians und Homers Gesänge würden nicht seyn, und 
auf empfängliche Seelen wirken, wenn es keine ho¬ 
merische Griechen, keine caledonischen Hochländer, 
und keinen allen Dichtergeist gegeben hätte, wel¬ 
cher das Bild dieser poetischen Lebensweise hätte 
auffassen können, so wenig es Klopstocks ßardiete 
oder einen Göz von Berlichingen geben würde, wenn 
es nie eine kriegerische und bey einfachen Sitten 
poetische deutsche Nation gegeben hätte. Wie es, 
um ein Beyspiel aus einer höhern Geistesregion an¬ 
zuführen, für die Bekenner einer auf Urkunden sich 
stützenden Religion keinen grossem Beweis für die 

Erster Band. 

Echtheit ihrer Urkunden gibt, als den Geist, der 
von denselben wirklich ausgeht, und wie nur ge¬ 
wöhnlich die an solchen Urkunden zweifeln, denen 
Empfänglichkeit für jenen Geist abgeht — so ist es 
auch mit dem Glauben an die Echtheit der Werke 
eines poetischen Genius. So phantasirten die Grie¬ 
chen viele Jahrhunderte lang unter dem Schutze 
des homerischen Namens vom homer. Geiste ergrif¬ 
fen, gläubig fort, weil Homer der treue Spiegel ih¬ 
rer Natur war, und so phantasirten, seit Ossians 
Erscheinung, auch die sentimentaler gestimmten 
Nordländer, die in ihm ihre Welt wieder fanden, 
von Macpherson an bis zu dem neuesten Ueberse- 
tzer oder Bearbeiter im ossianischen Geiste weiter 
fort, ohne sich in unnütze Zweifel einzulassen. Es 
war in beyden B’ällen weniger um den Buchstaben, 
als um den Geist des Dichters zu thun. Homer 
und Ossian sind als wirkliche Personen doch im¬ 
mer in ein mystisches Dunkel gehüllt. Sie sind, so 
zu sagen, Ideale der Einbildungskraft, an denen die 
Nachkommenschaft, die ganze Menschheit theilueh- 
mend weiter arbeiten konnte. Der Kern ihrer Poe¬ 
sien ist in bestimmter Form des Wortausdrucks 
durch die Tradition mehr, als durch die Schrift 
erhalten. Ihre Gestalten und Gedanken sind in blei¬ 
benden Worten objectiv worden, und leben wegen 
ihrer vortreflichen Rundheit und Vollkommenheit 
dauernd in den Menschenseelen. Denn das ist der 
einzige wahre Charakterzug einer classischen Poesie. 
Allein die äusserliclie Form der Werke selbst, in 
wiefern sie nur durch Schriftsprache bestimmt wer¬ 
den kann, dieEintheilung und Zusammenstellung der 
Gesäuge und Lieder, das einzelne Wort, nicht die 
Wortmanier-das alles bleibt wandelbar, ist 
oft ein Werk späterer Zeiten, und die feinste Kri¬ 
tik, der reinste Geschmack wird hier nicht selten 
im Dunkeln tappen. Die Muse selbst, die reine 
Begeisterung allein] muss sich ins Mittel schlagen, 
um echt von unecht, passend von falsch zu unter¬ 
scheiden, und das was im Geiste und in der Wort¬ 
manier das schönste, das rührendste, das erhaben¬ 
ste ist, wird auch echt genannt werden müssen. 
Nur der Pedant, wie es wenige geben kann, wür¬ 
de seinen Homer bis zu einem v be¬ 
schwören, und den verfluchen, welcher ein Jota 
subscriptum liinzuthut, oder davon nimmt. Wenn 
die Dichter oft selbst, sobald sie aus dem absoluten 
Zustande der Begeisterung herausgefallen sind, bey 
allem Geschmack durch neue Lesarten, durch Ver¬ 
änderungen jeder Art, ihr Werk entstellen, was 
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sollen wir erst zu einem, höchstens mit Sprach- 
kenntniss und Geschmack ausgerüsteten Aristarchen 
sagen, welcher uns mit seinen Obelis den halben 
Homer anathematisirt? Allemal wird uns der Rhap¬ 
sode noch einen grossem Dank zu verdienen schei¬ 
nen, der von dem Geiste seines Urdichters ergrif¬ 
fen, in ihm lebend und webend, Worte unterschiebt, 
die der Urdichter nicht aussprach, zwar oft man¬ 
ches entstellen, aber auch wohl viele Reize besser 
herausheben kann! Ein solcher von der Muse selbst 
berufener moderner Rhapsode des Ossian, war Mac- 
pherson, der mit Recht für den Wiedererwecker des 
Ossianischen Genius gilt. Er und er allein liess 
den Ossian in einem Glanze auftrelen, welcher in 
allen empfänglichen Gemüthern wiederstralte, und 
allen, die Ossianische Ideen in fremden Sprachen 
darstellten, gelang es nur in sofern, in wiefern sie 
sich dem Macpherson näherten, der, wenn gleich 
vielleicht durch zu lebendigen Dichtergeist abge¬ 
halten , ein genauer Sprachforscher des von ihm ge¬ 
sammelten Urtextes zu seyn, dennoch seinen Dich¬ 
ter am besten erneth, weil er mit ihm nicht nur 
durch Vaterland, sondern auch durch Einbildungs¬ 
kraft und Empfindung am nächsten verwandt war. 
Ungeachtet er, (der, wie er selbst in einer Vorrede 
gesteht, seine Lehrjahre in der Musen-Kunst heim¬ 
lich gestanden hat,) Homer, Aeschylus, Milton u. 
s.w. in dem Grade gelesen und gefühlt haben moch¬ 
te, dass er sich unwillkürlich die Wendungen ih¬ 
rer Sprache zu eigen machen und mit der Ossiani¬ 
schen verbinden musste, ungeachtet er sich wohl 
hier und da, wie viele grosse Dichter, einmal in 
Wortprunk verlieren konnte: war Er doch von dem 
heroischen, melancholischen Geiste seines Gegen¬ 
standes und seines Originals so durchdrungen, dass 
sein eben so einfacher als orientalisch kühner Styl 
an sich betrachtet, ohne die berauschenden Zauber¬ 
mittel des Metrums und des Reims im geringsten 
zu gebrauchen, ein Muster der poetischen Sprache 
überhaupt geworden ist, und mit einem bald rauh u. 
dunkel tönenden, bald sanft hauchenden und lispeln¬ 
den Wortklange die Ossian. Schwermuth sehr tref¬ 
fend begleitet. Macpherson erfüllte also wenigstens, 
wenn auch mehr als freyer Bearbeiter, wie als treuer 
Uebersetzer, (in welcher Eigenschaft er sich selbst 
gar nicht ankündigt,) die strenge Forderung, wel¬ 
che er an einen solchen Uebertrager fremder Ideen 
in eine andre Sprache macht, nämlich diejenige, 
seinem Originale gleichen zu können. Auch hul¬ 
digten die grössten Männer aller Nationen demjeni¬ 
gen Ossian, den sie nur durch Macpherson kann¬ 
ten. Dichter, wie Klopstock, Gölhe, Herder, Stoll- 
berg, Denis fühlten, wie Macpherson den Ton 
angab. Die berühmtesten Geister Britanniens wa¬ 
ren ihm dankbar, und die Widersacher, welche er 
fand, machten im Ganzen genommen mehr seine 
historische freue, als seinen poetischen Werth ver¬ 
dächtig, wollten entweder, wie W. Shaw das ganze 
Werk für untergeschoben, oder wie der Irländer 
\ oung für ein ursprünglich Irländisches Product 

späterer Zeit erklärt wissen. Vielleicht thut, wie 
in allen Dingen, so auch hier, der erste Eindruck, 
der immer der frischeste und lebendigste zu seyn 
pflegt, das Seme. Es ist mit einem schönen Ge¬ 
dichte, das man mit glühender Empfindung um¬ 
fasst, wie mit der ersten Liebe, die oft für das 
ganze übrige Leben und Lieben den Ton anzuge¬ 
ben pflegt. Der Dichter selbst mag sein Werk spä¬ 
terhin noch so viel herausputzen und glätten, uns 
gefällt es doch nur in dem anspruchlosen Schmucke, 
wie es uns — vielleicht mit kleinen Nachlässigkei¬ 
ten, das Erstemal gefiel, als es unsre ganze Seele 
einnahm. So scheint Macpherson, manchem neue¬ 
ren hoch fühlenden Kritiker zum Trotz, nun ein¬ 
mal bey dem grössten Theile der empfindenden 
Welt dies zauberische Vorrecht der ersten Liebe 
davon getragen zu hab#n. Selbst das schien den 
meisten wohlthuend, dass er eine freye, nicht me¬ 
trische Rede gewählt hatte. Die Melancholie, zu 
welcher uns Ossian einladet, wenn er sich, als un¬ 
ser Begleiter in eine romantische Einsamkeit, unter 
den Trümmern der Vorwelt und unserer mensch¬ 
lichen Hoffnungen darbielet, hasst alles Gefühl von 
Zwang und Peinlichkeit. Hamlet erscheint mit herum 
hängender, liachlässigerKleidung auf der Bühne, und 
die schwärmerischen Stellen der Rousseau’schen 
Schriften würden sich schlecht in Versen ausncli— 
men. Das wusste der feinfühlende Macpherson. 
Er selbst berichtet, dass ihm nicht schwerer gewor¬ 
den sey, metrisch als prosaisch zu übersetzen, dass 
er aber das letzte gewählt habe. Von der Beschaf¬ 
fenheit des Gedichts in der Ursprache lässt sich kein 
Schluss auf eine neuere Sprache machen, die oft 
in dem Grade gezwungen wird, als sie sich in aus¬ 
ländische Manier hinein dichtet. Daher war man 
dem Macpherson auch für seine Prosa dankbar. 
Man liess sich die Pracht der Denisischen, wiewohl 
hier minder passenden Hexameter, die Rhodischen 
Versuche, die zuweilen meisterhaft gewählten Me¬ 
tra des genialen und der heroischen Empfindung so 
ganz gewachsenen, in den Genius der deutschen 
Sprache eingew^eihten Stollbergs gefallen, und griff 
wieder nach Macpherson, weidete sich an den, bis 
auf wrenige Gezw ungenheiten so innigen Gölhischen 
Fragmenten im Werther, oder an der treuen Ha- 
roldischen Uebersetzung, die wie ihr Verfasser selbst 
gesteht, oft ganz undeutsch ist, aber den Macpher¬ 
son doch am besten wiedergibt. 

Es war unserm neuen kritischen Zeitalter Vor¬ 
behalten, das Geschmacksuriheil eines so verwöhn¬ 
ten Publikums über Ossian herabzustimmen, oder 
wenigstens — wenn man auch Ossian selbst seine 
Würde lies», — wie Hr. Ahlwardt, uns doch auf 
einen bisher nicht eingenommenen Standpunct zu 
führen. „Die Gedichte Oisians, sagt Hr. Ahlwardt 
in der Vorrede, wulche hier zum Erslemnale in ei¬ 
ner treuen Uebersetzung aus der Ursprache erschei¬ 
nen, kannten wir bisher blos aus den Uebertragun- 
gen und Nachbildungen der Englischen Uebersetzung 
Macphersons, der theüs aus Unkunde der Sprache, 
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theils aus falschem Geschmack und Mangel an Dich- 
tergefühl (ü) sein erhabenes Urbild durch Verbil¬ 
dungen aller Art entstellte, wie Ross. und der 
Uehersetzer in den gegebenen Proben, Oldenburg 
jgo'? .... bis zur Evidenz gezeigt haben.“ Ferner 
sagt Hr. A. Vorr. S. V.: „Macphersons Ueberse¬ 
tzung ist seine Apologie, sowie, sie zugleich sein 
Todesurtheil ausspricht, seine Apologie indem sie 
gerade dadurch, dass sie bey weiten das Gaelische 
Original nicht erreicht, und von Uebersetzungsfeh- 
lern wimmelt, seine Ehrlichkeit beweisst. Denn ein 
Betrüger, aus dessen Kopf der Englische und der 
Gaelische Oisian zugleich hervorgegangen wären, 
hätte Original und Uebersetzung gewiss in Einklang 
gebrachtj sein Todesurtheil (!!) indem die Menge 
der falsch übersetzten Stellen und Missgriffe hin¬ 
länglich bev/eisen, dass er dem Geschäft nicht geJ- 
tvachsen war.“ Nach S. IX. Vorr. wird dem ar¬ 
men Macpherson (trotz dessen eigener Versiche¬ 
rung : to draw forth froin obscurity the poenis of 
my own country, has wasted all the time i had 
allottecl for the muses.) auch nicht das mindeste 
Verdienst gelassen. Ein Zufall macht ihn zum 
Sammler und Herausgeber, ein glücklicher Zufall 
verschafft ihm Freunde, die das Gaelische besser ver¬ 
stehn, als er, und gute Abschriften. Seine Samm¬ 
lung ist in tumultuarischer Eil, und die Ueber¬ 
setzung in grosser Hast gemacht worden u. s. w. 

Dieses rtgoofonov rrjXavyeSy mit welchem Hr. 
A. auftritt, zeugt nun freylich ein wenig von dem 
hochfahrenden Vernichtungssysteme und dem Gei¬ 
ste der Undankbarkeit, einem moralischen Uebel, 
welches unser modernes, literarisches Zeitalter cha- 
rakterisirt, und könnte einem für Macpherson ein¬ 
genommenen Leser und Beurtheiler leicht Lust ma¬ 
chen, gegen Hrn. Alilwardts ohne Zweifel sehr 
schwere und verdienstliche Bemühung, uns ein 
treues Abbild des Urtextes im Deutschen zu ver¬ 
schaffen, eben so undankbar zu seyn, als Er in 
seinem gaelisch philologischen Eifer gegen Mac¬ 
pherson, durch dessen Vermittlung uns doch einzig 
und allein Ossian geworden ist, so dass eilf Ge¬ 
dichte, die durch ihn im Urtexte verloren gegan¬ 
gen sind, auch für uns verloren bleiben, und Hrn. 
A‘s kritisches Genie sie nur errathend in die Wahr¬ 
heit zurück übersetzen kann. ( V orrede XXIII.) 
Den gemeinen, das Platte und Natürliche lieben¬ 
den Leserseelen, auf welche Hr. A. in seiner Vor¬ 
rede etwas ungehalten und stolz herabblickt, dürfte 
doch wohl noch unbegreiflich seyn, wie ein des 
Dichtergefühls so ermangelnder Uebersetzer, als 
Macpherson seyn soll, mit so einem entstellten, ge¬ 
schmacklosen Produkt die grössten Dichter seines 
Zeitalters, ferner die feinfühlendsten, englischen, 
italienischen, französischen und deutschen Kritiker 
dergestalt hinreissen, bezaubern konnte, dass es 
Hrn. A. Vorbehalten blieb, dem Publicum bis zur 
Evidenz den Staar zu siechen. Hr. A. scheint diese 
Verwöhnung seines Ossianischen Publgcums durch 
Macpherson selbst gefühlt zu haben, denn er tritt 
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gegen seine Leserwelt, gegen alle, die vor ihm an 
Ossian arbeiteten, und gegen seine künftigen Re- 
censenten in voraus in voller Rüstung, in der Spra¬ 
che mit welcher die Philologen sich sonst gewöhn¬ 
lich nur lateinisch zu zanken pflegen, auf. Wer 
den Ossian gern in Macphersons und Göthes zwang¬ 

loser Prose, d. h. beym Verf. — im Tone einer 
Gessnerischen Idylle — (welcher von der moder¬ 
nen Griechheit sehr verächtlich behandelt wird) 
las, ist nach S. XXVIII ein Freund des Natürli¬ 
chen und Platten, was auch Kritiker, wie Blair 
und andre berühmte Männer sagen mögen. Und 
Kunstrichter, die Hrn. A. dem Urtext nachgebilde¬ 
te Sprachwendüngen mitunter zu gezwungen fin¬ 
den sollten, werden, als künftige Gottschecle, in 
voraus abgefertigt. Ungeachtet dem Rec,, der übri¬ 
gens dieser sich auszeichnenden Uebersetzung we¬ 
gen wahrhaft poetischer Kühnheiten gewiss keinen 
Process machen will, bey Hrn. A. wohl dasselbe 
Loos treffen wird, ein Gottsched zu heissen, so 
muss er doch erinnern, dass man die Biegsamkeit 
unserer Sprache, an sich eine wahre Tugend, nach 
der neuern Uebersetzungstheorie zu sehr missbraucht. 
Wie sich kein Dichter eigentlich übersetzen, nur 
nach dem Genius der ihn verdolmetschenden Spra¬ 
che umschreiben lässt, so muss man namentlich 
unsere edle Sprache, wenn man sie nicht zum Dia¬ 
lekt herabwürdigen, sondern ihr ihren eigenen Ge¬ 
nius zugestehen will, nie zur dienenden Magd ei¬ 
ner fremden Zunge erniedrigen. Sonst bekommt 
man ein griechisch-deutsch, ein lateinisch-deutsch, 
ein gaelisch - deutsch, wie man ein jüdisch-deutsch 
hat. Klopstock, der selbst von der engbrüstigen 
Kritik zu leiden hatte, weil er viele verwandte 
Wendungen der alten Sprache, mit steter Hinsicht 
auf den altdeutschen Genius in unsere glücklich 
übertrug, äusserte doch öfters, man könne z. B- 
die griechische Wortstellung im Deutschen nicht 
mit Vossischer Genauigkeit nachbilden, man müsse 
aus hundert homerischen Versen, im deutschen nur 
neunzig machen, wenn man im deutschen Geiste 
arbeiten wollte. Hrn. Alilwardts S. XI aufgestellte 
Maxime, die er in dieser Uebersetzung befolgt hat, 
die Verszalil des Originals nicht zu ändern, Sylben- 
maass, rhythmischen Periodenbau, ja sogar IVort- 
stellung, soviel als möglich beyzubehalten, kann 
also schon vorläufig zwar ein sehr mühsames, zur 
Kenntniss des Originals nützliches, aber kein dem 
deutschen Geiste überall geniessbares Werk hoffep 
lassen. In so fern wird es ihm wohl schwerlich 
gelingen, die vorhergehenden, nach Macpherson 
gebildeten Uebersetzungen ganz zu verdrängen, und 
es ist etwas ungerecht von ihm, darüber in voraus 
seinem Publicum üble Laune zu zeigen. Olaus 
Wormius und Saxo Grammaticus haben nordische 

Poesien von Wort zu Wort ins Lateinische über¬ 
getragen , eine dergleichen latein. wörtliche Ueber¬ 
setzung vom gaelischen Ossian, mit der aber Hr. 
A. (Vorrede S. XI.) aus allerdings triftigen Grün¬ 
den nicht zufrieden scheint, hat Robert Macfarlan 
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ge fertiget, welehe bey der Londner Ausgabe des 
gaelisclien Textes befindlich ist. Diess ist für jeden, 
welcher das Original in der Ursprache studiren, 
oder wenigstens kennen lernen will, sehr uützlich. 
Die lateinische Sprache als eine solche, welche den 
classischen Rang durch ihr Absterben erkauft hat, 
welche schon gewohnt ist, griechischen Autoren 
als wörtliche Dollmetscherin zu dienen, kann sich 
auch zu solchen philologischen Zwecken wohl brau¬ 
chen lassen. Allein eine, Gott sey Dank! noch le¬ 
bende, in fortgesetzter Bildung begriffene Sprache, 
wie die deutsche, kann doch unmöglich philologi¬ 
sche Treue mit eigenem Geiste und poetischer 
Schönheit in Eine Lebersetzung vereinigen. Mit 
Recht spricht also Hr. A. (S. XI Vorrede) bey sei¬ 
nem Unternehmen, eine fast wörtlich treue und 
doch geniesbare Ueberselzung zu liefern, von Schwie¬ 
rigkeiten , die ins Unendliche gehen. — Um Dar¬ 
stellung des wörtlichen Sinnes aber ist es hier Hrn. 
A. vor allen zu tliun. Indem er Macpherson, den 
man bisher für den Hohenpriester des Ossianischen 
Heiligthums hielt, als einen untreuen, und nicht 
der Ursprache mächtigen Uebersetzer hinwegdrängt, 
scheint er den Ossian der gesammten Menschheit 
zu rauben, ihn für das Eigenthum einiger wenigen 
zu erklären, die das Gaelische ganz genau studirt 
haben. Ossians wenig bekannter Urtext, der doch 
nur durch sehr schwankende Tradition erhalten seyn 
kann, für den selbst geborne neuere unpoelische 
Gaelen bey aller Nationalität schwerlich competente 
Dolmetscher seyn können, wird hier sehr bequem 
und echtphilologisch zu einem Muster der Schön¬ 
heit und zu einer Art heil. Buche erhoben, zum 
Gegenstand für einige wenige eingeweihte Philolo¬ 
gen wie Hr. A. und ihre Streitigkeiten. Man weiss 
aber wie selten man sich auf die Auslegungskunst 
von Kennern alter Sprachen verlassen kann, da 
gerade die vermeinte, durch Verstandesansichten 
und Analogien erworbene Spraclikenntniss, die ge¬ 
wöhnlich etwas aufgeblasen macht, bey Werken 
der Begeisterung nicht selten den Geist tödtet. Diess 
ist so oft in den alten classischen Sprachen wahr, 
wo man doch so viele Hülfsmittei hat. Wie miss¬ 
lich muss es also mit dieser philologischen Genauig¬ 
keit erst im Gaelisclien aussehen, wo, wie Hr. Ä. 
selbst, diessmal mit vieler Bescheidenheit, bemerkt, 
sehr wenig Quellen für das Sprachstudium vorhan¬ 
den sind, so dass der gaelische Urtext von Mac¬ 
pherson lange Zeit nicht einmal auf Subscription 
gedruckt werden konnte, dass die jetzige Original¬ 
ausgabe, nach Hrn. A. Aeusserung, wohl wenigen 
in Deutschland bisher zu Gesicht gekommen ist, 
dass endlich Ossian, in Voraussetzung seines Al¬ 
ters , fast gar keine Parallelwerke zur Auslegung 
neben sich hat? — Dass sie des Gaelisclien kundig 
wären, so wie das seyn kann, haben ausser Hrn. 
Ahlwardt, uns schon einige Uebersetzer Ossians, 
z. B. Harold'versichert, der auch einige Original¬ 
gedichte in Händen gehabt und in Uebersetzung 

mitgetheilt hat, ja selbst schon das Ossianische Me¬ 
trum, (jedoch anders als Hr. A.) in einem kurzen 
Versuche nachbildet, wiewohl er erklärt, es im 
Ganzen mit Macphersons Prosa zu halten. — Mac¬ 
pherson selbst, welchem Hr. A. seinen dichterischen 
Lorbeer vergebens vom Haupte zu reissen sucht, 
war ein geborner Gaele, und hatte sprachkundige 
Freunde. — Wer also blos aus dem Grunde, dass 
ihn der Zufall begünstigte, das Gaelische von ge- 
horneri Gaelen zu leinen, sich als alleinigen Ho- 
henpriester Ossians aufwerfen, und erstere verdrän¬ 
gen wollte, würde wohl das Publicum noch nicht 
überzeugen; denn die gebornen Gaelen verstehen 
wohl eben so wenig alle ihre alten Dichter, als alle 
neue deutsche die altdeutschen Minnesinger. "Was 
soll erst aus Ossian werden, wenn wir uns bey 
der Ungewissheit des Urtextes, der uralten Aus¬ 
sprache, nun gar auf Variantensammlungen, auf 
grammatische künstliche Scansion, einlassen wol¬ 
len, wozu dieses buchst äh liehe Auslegungssystem 
unumgänglich führt? Der alte Dichter, der erst in 
die Hände der neuen Kritiker und Philologen fällt, 
gleicht einem Kranken, über den ein Consilium 
medicum gehalten wird. Mit wahrer Dankbarkeit 
wollen wir es bey Hrn. A. anerkennen, dass er so 
viele Anstrengung auf das Sludiura des gaelischen Ur¬ 
textes gewandt hat, wie nach seiner eignen Aeus¬ 
serung, kein Gelehrter Deutschlands, dass das Schick¬ 
sal ihm Gelegenheit gab, wie Macpherson, von der 
gaelischen Poesie sich Kunde zu erwerben. Schwer¬ 
lich wird man es auch wagen, den aus der Hand 
des Hrn. A. seinen Recensenten (von denen er eine 
gleiche Liebhaberey für die doch noch sehr zwey- 
deutige aitgaelische Mundart verlangt), hingewor¬ 
fenen Fehdehandschuh aufzuheben, und die Vor¬ 
rede S. XXXIII unübersetzbaren gaelischen Worte 
zu übersetzen! Allein selbst ohne alle Kenntniss des 
Gaelisclien hat doch ein Jeder das Recht, Hrn. A. 
zu sagen, dass sein Uebersetzungssyslem dem Stand- 
puncte, aus welchem man einen durch Tradition 
erhaltenen Dichter, wie Ossian, nur betrachten kann, 
wie auch dem Geiste der deutschen Sprache, nicht 
überall gemäss, und er in seinen Aeusserungen ge¬ 
gen die prosaischen Uebersetzungen, namentlich ge¬ 
gen Macphersons Geist und Geschmack höchst un¬ 
gerecht ist. Diese Ungerechtigkeit hätte aber Hr. 
Ä. keinesweges nöthig, sowohl wegen der wirkli¬ 
chen Verdienste, die er sich selbst um genauere 
Kunde von Ossian erworben hat, als auch, weil, 
in Ansehung der hauptsächlichsten Lieblingsstellen 
des gefühlvollen Publicums, der Unterschied der 
gegenwärtigen (häufig den Charakter des Modernen 
tragenden) Darstellung von den vorhergehenden sel¬ 
ten ausserordentlich bedeutend ist, so dass ganze 
Phrasen von Denis und Göthen und andere bey 
Hrn. A. zu finden sind, welche doch offenbar nach 
Macpherson übei'setzt wurden. 

(Der Beschluss folg;t.) 
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Beschluss 

der Recension von Oisians Gedichten. Von Chri¬ 

stian tVilh. Ahlwardt. ister 2ter Ster Band. 

bo sehr willkommen es uns seyn muss, wenn Hr. 
A. uns Nachricht von dem im Ossianischen Texte 
herrschenden Metrum gibt, das er in der Vorrede 
systematisch darstellt, im vierten zu erwartenden 
Tb eile noch genauer betrachten will, und in der 
Üebersetzung nachbildet, wenn er uns die von Mac¬ 
pherson entstellten Namen in einem Anhänge zu 
jedem Gedichte richtiger, wenigstens nach den neu- 
gaelischen Aussprachen lehrt, wenn er manche In¬ 
terpolation in den kritischen Anmerkungen wreg- 
streicht, manches Epitheton treuer übersetzt, und 
manches von den Gebersetzern hinzugefügte Flit¬ 
tergold beschneidet, so macht es uns doch noch 
nicht viel glücklicher, dass wir jetzt Oisian statt 
Ossian schreiben, dass wir wissen, im Urtexte 
stehe dank des Schilf, wo Macpherson ein dunkel- 
busiges Schiff hinsetzte. Lud wenn wir auch Hin. 
A. gern manche kühne Wendungen der Sprache 
gönnen , die Ossians orientalischer Geist nötliig 
macht, wie z. B. die Genitiven als Beywörter, wel¬ 
che ja schon auch Macpherson brauchte, so be-' 
kommt doch die deutsche Sprache häufig bey Hrn. 
A einen zu undeutschen Charakter, als dass die 
schönen Stellen in diesem Gewände Deutschen ge- 
niessbar seyn könnten. Macpherson kannte in die¬ 
sem Sinne die Grenzen einer Üebersetzung in 
neuere Sprache gewiss besser. Er brauchte kühne 
Wendungen der Sprache, aber nur da, wo sie für 
den modernen Sprachgebrauch keinen Doppelsinn, 
keine schielende, störende Nebenbedeutung geben. 
Er sagt z. B. nie: Malmina der Helden, weil der 
moderne Mensch diesen Plural und Genitiv entwe¬ 
der gar nicht oder in einer eben nicht ehrenvollen 
Bedeutung versteht. Macpherson sagt: weisshändi- 
ges Mädchen, und nicht wie Hr. A., du Schnee¬ 
hand, hohen Ruhms, weil in dieser Zusammenfü¬ 
gung der moderne Mensch, welcher freylich nicht 
so auf den Wintergebirgen herumzustreifen ge¬ 
wohnt ist, als der Nordländer zu Caracallas Zei¬ 
ten, den Gedanken an einen Schneemann nicht los 
wird, und eher Frost und Geisterschauer, als Ver¬ 
gnügen empfindet. Wenn Hr. A. dagegen sagen 
wollte, dass ein solcher Moderner den Ossian nicht 
lesen solle, so könnte man wieder fragen, warum 
Hr. A. dem Modernen das Alte verdolmetscht. 

Erster Band. 

Belege dafür, dass Macphersous einfache Prosa, die 
Hr. A. so geist- und geschmacklos findet, sehr oft 
echtpoetischer, geist- und geschmackvoller sey, als 
Hrn. A. metrische Üebersetzung, lassen sich gewiss 
leicht finden, und mit aller Ehrerbietung für die 
vorausgesetzte Treue der neuen Üebersetzung, kann 
auch jeder, welcher nicht gaelisch versteht, we¬ 
nigstens doch beurtheilen, was in der neuern Spra¬ 
che ooetisch darstellender, ausdrucksvoller, der Em¬ 
pfindung angemessener klinge. Man nehme gleich 
den Anfang von Kathloda, das hier Cath lodainn 
heisst, mit dem die bisherigen Uebersetzungen be¬ 
gannen, das aber nach Hrn. A. Ordnung eine Stelle 
weiter zurück erhalten hat: 

„Eine Kund’ aus der Vorwelt Zeit: 

O Lüftchen du, sichtbar noch nie, 
Diestelnbeuger auf Lora des Sturms , 

Wandelnd die Pfade des luftigen Thals, 

Warum fliehest mein Ohr du so schnell? 

Mir tönt kein Brausen wcisser JStrom* 

Harfenton nicht vom buschigen Garn. 

Malmiua komme, dein Barde ruft. 

Zurück ihm bringe den Geist, 

Zurück ihm den Geist, o du Schneehand 1t£ 

Sichtbar noch nie heisst den Modernen, was 
doch wohl einmal sichtbar w erden könnte. Dieses 
Lora des Sturms zwischen dem Lüftchen und dem 
luftigen Thal, dieses zusammengesetzte Substan¬ 
tiv Hiesteinbeuger, die allzulebendige Inversion so 
schnell, dieses Strom’, diese heilige Wiederholung 
des zurück zu bringenden Geistes, ist der Em¬ 
pfindung, die man bey Ossian wenigstens gewohnt 
ist zu nähren, keinesweges angemessen. 

Um vieles einfacher ist schon Stollberg, wie 
äucli sein Metrum hier für die Empfindung passen¬ 

der ist. — 

„So lautet die- Sage lang verflossner Zelt. __ 

„Warum, o du unsichtbarer Wandrer, du, 

„Der die Diestel beugst auf Lora, warum hast 

„Du, Lüftchen des Thals, mein Ohr verlassen? Ada 

„Teil höre kein Geräusch von entfernten Strömen, 

„Von dem Felsen keinen Ton der Harfe, komm 

„O Malnna, Jägerin von Lutha, komm, 

„Und rufe die Seele heim dem Barden“ u. f. 

Wie classisch einfach ist Macpherson 

A täte of the times of old. JJ hy, thou wandeier unser., i 

thon hon der of the lliistle. of Lora, why. thou breezt of tue 
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valley, hast thou left mine ear. I hcar no dlstant roar of 

streams, no sound of the harp from the rock. Come, thou 

huntress of Lutha, Malvina, call lack his soul to tliebard. 

oder nacli Harold, der freylich das Original noch 
nicht erreicht: Eine Geschichte verflossener Zeiten. 

Warum du unsichtbarer Wanderer, du Beuger der Disteln 

von Lora! Warum hast du , o Lüftchen des Thals, mein 

Ohr verlassen ? Ich vernehme kein entferntes Rauschen der 

Ströme, keinen Schall [Klang) der Harfe vom Felsen. 

Komm, o Malvina, du Jagerin von Lutha! ruf die Seele 

des Barden zurück (ist doch poetischer, als das: bring ihm 

den Geist zurück). 

Wie poetisch ist das im Macpherson : jede 
Seele (der zum Kampf bereit stehenden Helden) ist 
in sich selbst gerollt. Bey Hrn. A. heisst es: hoch 
erhebt sich der Tapferen Geist. 

Die Anrede von Trenmor an sein Schild heisst 
nach Macpherson: Komm herab du Wohn er zwi¬ 
schen den Harfen. Du sollst diesen Strom hinweg¬ 
rollen, oder mit mir in der Erde vermodern.“ Hr. 
A« übersetzt: 

,,Du der wohnest in Mitte der Harfen,' 

Farbiger Schild, mir eil in die Hand! 

Lenke den Strom mir hier von der Seit’ 

Oder modre zur Seit3 in dem Staub.“ 

Der farbige Schild, das in die Hand eilen sind 
eben so viel Dissonanzen. Der letzte Vers drückt 
gar nicht die poetische Idee aus, dass Trenmor selbst 
fallen will, so wenig wie das seitwärtslenken so 
heroisch klingt, wie das hinwegrollen. — 

Man könnte fragen: Gewinnt man durch die¬ 
ses an sich doch nicht sehr musikalische Metrum, 
in Absicht auf dessen treue Darstellung man Hrn. 
A. doch erst zugeben muss, dass er die begleitende 
Musik der Ossianischen Harfe, die Prosodie der 
uralten Ossianischen Aussprache überall richtig er- 
rathen habe, gewinnt man durch einen den Grie¬ 
chischen anapästisclien Chören ähnlichen Schluss¬ 
fall, wie der: 

„Zurück ihm den Geist, o du Schneehand“ — 

so viel, als man auf der andern Seite an Unge¬ 
zwungenheit und dichterischen Reizen verliert? Die 
Stelle: 

,, Seevögeln schaut mein Söhnlein nach, 

Und schweift voll Jugend durchs Feld hin. 

Dem Häuptling gib ein Eberhaupt“ etc. 

werden wohl manche im Harold lieber so lesen: 
„Mein Sohn, ein junger Wanderer des Felds, be¬ 
schaut die krächzenden Seevögel. Gib Laudona das 
Haupt eines Ebers“ u. s. w. 

Noch einige Beyspiele aus Carthon . ohne Zwei¬ 
fel dem vorzüglichsten Gedichte, das Ossiaus Na¬ 
men trägt, wie auch Cesarotti bemerkt hat. Hier 
scheint Ilr. A. mit eben so viel poetischer, genialer 

3S0 

Liebe als mit dem gewöhnlichen kritischen Fleisse 
gearbeitet zu haben. Aber vermag er Macpherson 
zu verdrängen? Jenes malerische: green •is the 
narrow plain at its feet; there the flower of the 
mountain grows1 and shakes its white liectd in the 
.breeze ,* the thistle is there alone, shedding its aged 
beard. Steht dieses folgenden Versen nach? 

„Sanft lacht ihm zur Seite das Grün, 

Dort "blüht des Thaies holde Blum 

Und wiegt im Wind ihr glänzend Haupt, 

Die graue Distel auf dem Carn 

Streut den Bart vor Alter hin.“ 

Klingt Moinas Lob, die hier Maona heisst, etwa. 

poetischer in diesen Versen: 

Ihr Busen, wie Schaum auf der Flut, 

Ihr Auge dem Völkergestirn (?) gleich, 

Schwarz wie der Rab’ ihr Gelock, 

Schöner als diess ihr Gemüt. 

Wie liebt’ ich die Tochter der Herrscher! 

als in Macphersons herrlicher einfacher Prosa? 
Her breasts were like foam on the wave, and her 
eyes like stars of light. Her hair was dark as 
the raven’s wing, her soul was generous and 
mild. My love for Moina was great. — 

Eine der rührendsten Stellen in Carthon ist 
Clessamors Erzählung. Der Schluss derselben er¬ 
scheint in Harolds Uebersetzung so an das Herz 
greifend, weil sie fast buchstäblich nach Macpher- 

son ist: 

,, Moina floh zu dem Ufer. Ihr rothes Auge 
rollte in Thränen. Der Wind brauste in ihren 
vernachlässigten Haaren. Ich hörte ihr wehmü- 
thiges (mournful ist freylich nachdrucksvoller) und 
entferntes Geschrey. Oft dreht ich. mein Schiff. 
Aber mein Vorhaben wurde vom Winde des Auf¬ 
gangs vernichtet (the winds of the East prevailed). 
Seitdem hab’ ich weder Clutha noch Moina mit 
ihren schwarzbraunen Locken gesehn. Sie fiel in 
Balclutha. Denn ich habe ihren Geist gesehen. 
Ich kannte sie, da sie durch die dunkle Nacht längs 
dem Rauschen vom Lora heranschwebte. (Im. Ori¬ 
ginal noch einfacher: I knew her, as she came 
through ihe dusky night, along the murmur of 
Lora." —) Sie war wie der Neumond, (der neue 
Mond,) den man durch den versammelten Nebel 
erblickt, wenn die Luft ihren flockigen Schnee 
herabschiesst, und die Welt in Stille und Dunkel¬ 

heit liegt (the worid is silent and dark).“ 

Kaum erkennt man diese herrliche Stelle bey 

Hrn. A. wieder. 

Maona kam in Thränen, die Arme., 

Emporgewandt das Aug des Grams. 

Traurig scholl die Stimm und hell, 

Oftmals lenkt ich um mein Schiff. 

Wog und Wind des Ostens siegten. 

Den Clutha sah seitdem ich nie, 
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Noch Maona; schön und bratmgelockt. 

Sie sank am Clutha erbleicht. 

Grausig erschien mir ihr Schemen am Hügel. 

Mitten in Nacht erkannte ich den Gang, 

Längs dem Saume der Schauer an Lora 

Schvyaches Schimmers, dem wachsenden Monde gleich, 

Der aus Nebel des Himmels blickt, 

Wenn Schneeschwall stürzt vom Gewölk 

Und Gr nun umdüstert die JEelt. 

Verwischt ist hier das liebliche Gemälde der Moina, 
deren Geschrey Clossammor hört, mit flatterndem 
Haar u. rothgeweinten Angen am Ufer beyMaepher- 
son. Statt der wehmüthigen. Wendung des Perio¬ 
den Seitdem sah ich weder Clutha noch Moina, 
stellt eine halte, nicht poetische Inversion. — Statt 
dem einfachen: Sie fiel zu Balclutha — kommt hier 
das: sie sank — mit dem massigen Beywort er¬ 
bleicht. Eine völlige Dissonanz ist der grausige 
Scheinen. Dem Liebenden graut nicht vor der Ge¬ 
liebten Schatten. — Bey Macpherson steht das herr¬ 
lich-einfache: ich kannte sie. — Hier erkennt der 
Liebende blos den Gang. Den Saum, den Schauer, 
den Schneeschwall, das Graun, das die Welt um¬ 
düstert, und alle diese lyrisch - prosodischen Kostbar¬ 
keiten wird jeder gern Hr. A. schenken, der von 
der Hauptempfindung durchdrungen ist. — Kurz, 
wenn Hr. A. auch in solchen Stellen, wie sie auf 
allen Seiten sich finden, seinen treuübersetzten Os- 
sian an poetischem Gehalt, dem Macplierson vor¬ 
zieht, und diesem den Dichtergeist abspricht, so wird 
er wenig Stimmen für sich haben. Aber treu ist 
nur die Uebersetzung, welche die Empfindung wie¬ 
dergibt, nicht eine solche, welche gleichsam die 
Originalform in Wachs abdrückt, und wie Herr 
Wolf in der Vorrede zu seinen Wolken des Ari- 
jstophanes S. XXIV treffend sagt, mit dem mühse¬ 
ligen kleinen Dienste, der Worte vorzählt, eine un¬ 
treue Copie im Ganzen gibt, und die Treue der 
Uebersetzung bis zum entgegenstehenden Fehler 
treibt. Und zugegeben dass im Original ähnliche 
Worte stehn, als Hr. A. zusanmienstellt, so passen sie 
doch in modernen Sprachen nicht, und müssen durch 
andre ersetzt werden, wie sie Macpherson, Ossians 
einziger glücklicher Dolmetscher, fand. 

So viel war nöthig um Macpherson und den Ge¬ 
schmack eines halben Jahrbunderls gegen die An¬ 
griffe Hin. Ahlwardts zu retten, um zu zeigen, dass 
Macphersons der Hast und des Geistesmangels von 
Hi n. A. beschuldigte Uebersetzung häufig poetischer 
sey — vielleicht aus glücklichem! Zufall, als Hrn. A. 
philologisch fleissiges Werk. Uebrigens verkennen 
wir für den, welcher Ossian mehr historisch und 
mit dem Verstände aulfassen, als gemessen will, und 
nicht Gelegenheit hat, sich auf ein Studium des 

Textes einzulassen, Hrn. A. grosse Verdienste kei¬ 
neswegs. Ein Unternehmen, was er im Ganzen selbst 
für höchst unmöglich hält, ist ihm doch zum Theil 
glücklich gelungen. Der modernfühlende Leser muss 
nm- zuerst, wie bey einem starkschmeckenden Arz- 

neymittel einen herzhaften Schluck thun. Ist man 
einmal den Ton gewohnt, lassen sich grosso Stellen 
ohne Anstoss lesen, und können dann allerdings ein 
treueres Bild von dem Original geben. Ossian er¬ 
scheint liier vollständig übersetzt, zum Theil nach 
Macpherson zum Theil nach dem Urtexte, wo die¬ 
ser vorhanden war, mit nützlichen Anmerkungen 
und einigen kritischen Abhandlungen, in einer ty¬ 
pographischen Schönheit, wie man sie von Gö- 
schens Sorgfalt gewohnt ist, — und wer Ossian 
einmal liebgewonnen hat, wird unter mehreren Be¬ 
arbeitungen desselben, auch diese gewiss besonders 
in historisch-kritischer Hinsicht in seine Bücher¬ 
sammlung aufnehmen, wenn er auch nicht die vor¬ 
hergehenden Uebersetzungen, nach Hrn. A. Ansicht, 
für vernichtet hält. — Im vierten Bande, der noch 
erwartet wird, verspricht uns Herr A. noch mehr 
über die Ossian. Metra zu sagen, und wir freuen 
uns darauf, wünschen aber recht sehr, seine grosse 
Kenntniss im Gaelischen möge sich nicht zu sehr 
mit seiner Kenntniss der griechischen Metrik, auf 
die er ebenfalls ein wenig viel Gewicht zu legen 
scheint, amalgamiren. Es möchte sich wohl selbst 
mancher Schatten griech. Dichter, der zurückkehrte, 
über die Tanzpas verwundern , welche ältere und 
neuere Grammatiker ihn machen lassen, geschweige 

denn der Altvater Ossian, der sich in seiner Art 
vielleicht eben so ungeschickt dabey nehmen wür¬ 
de, als Hogarths Antinous, den ein Pariser Tanz¬ 
meister Stellungen lehrt. Mit allem Respect für die 
wahren Verdienste der griech. Metrik sey es gesagt, 
sie gehört mit zu den gegenwärtigen philologischen 
Moden, wenn sie da angebracht wird, wo sie nicht 
hingehört, wo sie alsdann oft recht gelehrt und 
gründlich aussieht, ohne es zu seyu. Möchte uns 
Hr. A. lieber, abstrahirt von aller griech. Termi¬ 
nologie, einen so einfachen Begriff von den gaeli¬ 
schen Versen heybringen, wie etwa Olaus Worinius 
von der Runisehen Poesie. In den Wysen der Scal- 
dern, einer mit der Ossianischen verwandten Diclit- 
art, soll weder Reim noch Prosodie herrschen —• 
sondern blos bestimmte Sylbenzahl und ein sym¬ 
metrisches Spiel von Buchstaben. Da übrigens die 
Gedichte der spätem Barden, die irrländ. Gesänge, 
die man für Ossianisch geben wollte, und selbst ei¬ 
nige Fragmente aus Ossian, die nach Hrn. Young 
Hr. Mac Arthur, Prediger zu Mull, einem Pro¬ 
fessor zu Glasgow geschickt hat, Spuren von we¬ 
nigslens orthographischen Reimen und Assonanzen 
zeigen, (wie dies auch in manchen altdeutschen noch 
unvollkommen gereimten Versen der Fall ist,) so 
ist wohl die von Hr. A. bis jetzt unberührte Frage 
nicht so ungeschickt, ob Assonanz oder' Reim dem 
Ossian ganz fremd gewesen sey, wenn man diess 
gleich freylich schon aus der Analogie mit der go- 

tbischen Poesie schliessen muss. — 
Zum Schlüsse sey es uns erlaubt, um die Pflicht 

der Gerechtigkeit zu erfüllen, als Beyspiel so vieler 
sehr gelungenen Stellen, einen Bardengesang aus 
Carthon anzuführen, und , um die Manier Hrn. 
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A’s. ancli von ihrer mehr fremdartigen als zu. ta¬ 
delnden Seite kennen zu lehren, auf Ossians An¬ 
rede an die Sonne zu verweisen. 

Carthon vs. 564. 

„Wer naht vom Gebriille des Meers, 
Wie düstre Gewöllce des Herbsts? 

Die Hand umzittert ihm Tod, 

Die Augen sind sprühende Flammen. 

Wer brüllet Loras Haide länsrs ? 
O 

"Wer ists ? als Cartlion der Schwerster? 

Wie sinkt das Heer! Er schreitet, seht 

Vv ie Morbheinns furchtbarer Geist! _ 

Doch dort liegt er, ein herrlicher Baum, 

Ge-stiirzet vom plötzlichen Windstoss, 

W znn hebst du dich wieder empor, 

Du Wonne Bailecluthas ? 

\v ann Carthon hebst du dich wieder? 

Wer naht vom Gebriille des Meers, 

Wie düstre Gewölke des Herbsts?4 

Handln n gsfach. 

Praktisches Handbuch für Kaufleute und Qeschafts- 

männer bey ihren Geld- und Wechselgeschäften 

sowohl im Comptoir, als auch auf Reisen, nebst 

mein ei n andern nützlichen Notizen. Herausgeg. 

von Joh. Phil. Schellenberg. Leipzig, bey 

Gcrh. Fleischer d. Jüngern. 1811. VIII u. 588 S. 
gr. 8. (i Thlr. 12 Gr.) 

Die neuem Veränderungen in dem Geld- und 
Rechnungswesen vieler Staaten, die bey den jetzi¬ 
gen aussei ordentlichen Zeit Verhältnissen häufiger als 
sonst Statt finden, müssen dem Kaufmann allerdings 
genau bekannt seyn, und ein eigenes Werk, worin 
ei diese V eranderungen lichtvoll zusammen gestellt 
niulet, ist für ihn gewiss ein wahres Bedürfniss. 
Besonders fehlt es uns noch ganz an einem Werk, 
das sich über die verschiedenen Arten Papiergeld 
aller Staaten, gründlich verbreitete. Diese Lücke 
Wird jedoch durch vorliegende Schrift keineswegs 
ausgefullt. Der Verl, sagt zwar in der Vorrede: 
j,Ausser den Gold- Silber- und Kupfermünzen, ist 
auch das Papiergeld, welches in unserm papiernen 
Zeitalter eine wichtige Rolle, aber grösstentheils 
schlecht spielt,. mit erwähnt worden. Allein man 
J**( e, “avon nicht mehr als in andern ähnlichen 
V\ erken aufgeführt. Den eigentlichen Zweck die¬ 
ses Handbuchs, das alle ähnliche frühere an Voll- 
staiic igkeit, Richtigkeit und Zweckmässigkeit über- 
te ui soll, setzt der Verf. in die Nothwendigkeit, 

emei genauen Bekanntschaft des Kaufmanns mit 
tcn europäischen Rechnungs- und Zahlungsmün- 
zei, ne.j.st einer kurzen und leichten Berechnung der 

c- e uut YY echselcoui'se. ,,Es ist zwar, heisst es 
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in der Vorrede, für den Kaufmann in dieser Hin- 
sicht bereits reichlich gesorgt j allein ein mehrjähri- 
gei Gebrauch sehr vieler .solcher Hülfsbücber 
machte mich mit mancherley JVlängeln und Unrich¬ 
tigkeiten derselben bekannt, und in den neuesten 
Ausgaben solcher Bücher suchte ich öfters ganz 
vergeblich Aufschluss über neuere Veränderungen, 
die den Verfassern gar wohl hätten bekannt seyn. 
können. “ 

Nach diesen Aeusserungen, und der Versiche- 
rung des Verf., ausser den angezeigten schriftlichen 
Hiilfsmitteln, noch viele ungedruckte Nachrichten 
benutzt zu haben, lässt sich etwas Vorzügliches er¬ 
warten. Hierin findet man sich aber getäuscht. Rec. 
hat nach der sorgfältigsten Prüfung nichts gefun¬ 
den, das nicht bereits in andern Werken, oder in 
Tagesblättern gedruckt enthalten wäre. Aber auch 
hierbey ist manches übersehen, manche Lücke vor¬ 
handen. So fehlen z. B. die Kön. Preuss. Verord¬ 
nungen bey Einführung der neuen ein Rthlr. Tre¬ 
sorscheine, die keinesweges gegen Cour. Geld ver¬ 
lieren, sondern vielmehr gewinnen. Unter Kaluta 
ist keinesweges Münzfuss zu verstehen, wie es S. IV 
heisst, sondern der Werth irgend eines Gegenstan¬ 
des. Das Pari der verschiedenen Münz- und Wech¬ 
selarten, ist nirgends gründlich erläutert und genau 
angegeben. Es hätte durch Decimalzahlen sehr be¬ 
quem und genau angegeben werden können. Die 
S. 178 sehr gewagte Behauptung: „Uebrigens stellt 
nie zu befürchten, dass die an Gold und Silber so 
reiche englische Nation jemals Bankerott machen 
könne und werde,“ kann Rec. nicht, unbedingt un¬ 
terschreiben. Billig hätte auch mehr Rücksicht auf 
Gedrängtheit und Raumersparung genommen wer¬ 
den sollen. Wozu die Seitenlangen Ziffernreihen 
bey dem simplen Dividiren S. 182, 242 u. m. Eben 
so hätte nur das Wesentlichste der neuem Miinz- 
Edicte, und nicht ihr ganzer Inhalt abgedruckt wer¬ 
den können, da überdies durch spätere Verordnun¬ 
gen, die frühem gewöhnlich stark modificirt, oder wohl 
ganz aufgehoben zu werden pflegen. So ist der Fall 
wirklich beym Preuss. Staat eingetreten, wo durch 
die ganzl. ümprägung der Scheidemünze in Courant, 
und die neue gleiche Ein theilung der Münzen in 5o 
und 5oo Theile den Rthlr., alles hier angeführte, 
aufgehoben wird. Unter den Quellen die der Vf. 
benutzte, steht Buse’s Ganze der Handlung, bekannt¬ 
lich eine blosse Compilation, oben an; dagegen feh¬ 
len, ausser dem Nelkenbrecherschen Tascheubuche, 
die trellichen Schriften des verdienstvollen Gerhardt 
ganz. Bey der Schweiz fand der Vf. eine gute Vor¬ 
arbeit an „Heldmanns, schweizer. Münz- Maass- 
tmd Gewichtkunde, Aarau bey Suhr 1811. 8/f wes¬ 
halb auch dieser Artikel vorzüglich gut gerathen ist. 
Die Uebungsbeyspiele bey jedem Ort sind kurz und 
zweckmässig berechnet. Angehende Kaufleute wer¬ 
den daraus Nutzen schöpfen, obgleich durch das 
Ganze die kaufmännische Literatur nichts gewon¬ 
nen hat. 
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Leipziger Literatur Z ei tun 

Am 25. des März. 1812. 

Erd - und Länderkunde. 

Plan topographique de la Campagne de Home, con- 
sideree sous le rapport de la Geologie et des An- 
liquites, dessiue et explique par J\ Ch. L. -Sich¬ 
ler, D. A V usage des royageurs. A Rome lßll. ilU- 
prime clxez Frangois Bourlie. 62 S. 8. 

Pantogra/nma ou Vue descriptive generale de la 
Campagne de Rome dessinee par F. Ch. L. Sich¬ 
ler, D. membre de l’Acad. des Anliquiles ä Rome. A 

1’usage des Voyageurs. 1811. i3 S. Nebst einem to- 
pogr. Plan in gr. Fol. und 4 Kupfert. (In Coinm. 
desLandesindustrie-Compt. zu Weimar.; (6Tlilr.) 

^Niclit blos für Reisende sondern auch für Alter¬ 
thums forscher und für Leser der classischen 10m. 
Schrifststeller ist dieser topographische Plan mit sei¬ 
ner Erläuterung sehr nützlich. Nicht hohe Eleganz 
des Stichs (obgleich dieser nicht etwa vernachlässigt 
ist) sondern gemeinnützige Einrichtung empfiehlt 
ihn. Den neuern Namen der Orte sind die alten 
beygefügt, die Hauptstrassen sind mit ihren alten 
Benennungen angezeigt; die merkwürdigsten in der 
Geschichte berühmtesten Plätze, wie die castra Pyr- 
rhi, Annibalis, Alarici, Totilae sind besonders 
bezeichnet, die Seen und ehemaligen Vulca- 
ne angegeben. Man übersieht also hier auf ein¬ 
mal die ältere und neuere Lage der dass. Orte und 
ihrer Merkwürdigkeiten. Die Erläuterung ist sy¬ 
stematisch eingerichtet. Nach einer kurzen Angabe 
der Aussichten und Routen und der in dem Plan 
geologisch gezeichneten Hügel von Rom, folgt die 
Geologie der Campagna di Roma, wo erst die Ebe¬ 
nen, dann die Anhöhen, die erloschenen Vulcane, 
die Flüsse, Seen, Sümpfe angegeben sind; hierauf 
die Mineralogie mit kurzer Anzeige der Erden und 
der Orte, wo sie gefunden werden, der Mineralien, 
vulcanischen Producte und Versteinerungen. Von 
der Vegetation ist nur ein kurzer Abriss gegeben. 
Unter der Rubrik Archäologie werden erst die al¬ 
ten Völker, welche diess Land bewohnten, aufge¬ 
führt. Mit Verwerfung der, obgleich von alten 
Schriftstellern angenommenen Ueberlieferungen, wird 
behauptet, dass die Aborigines, d. i. die Gebirgs¬ 
bewohner, in die Ebenen des nacbherigen Roms 
herabgestiegen sind, so wie sich das Meer aus ih¬ 
nen zurückgezogen hatte, und den latus campus, 
der jetzt abgetrocknet war, eingenommen haben (da¬ 
her Latium). Die ersten neuen Pilauzer hiessen 

Erster Bend. 

Sicani, weil sie das trockne Land am Anio (siccam 
Anienis regionem) besetzten, so wie Siculi seyn sol¬ 
len incolentes siccam terram. Darauf folgen die al¬ 
ten Städte des Landes in alphabet. Ordnung, unter 
welchen diejenigen, deren Lage sich nicht anders als 
wahrscheinlich angeben lässt, weil sie schon zur Zeit 
desPJiuius ungewiss war, mit einem Sternchen be¬ 
zeichnet sind. Die Entfernungen, die Ruinen und 
andere Merkwürdigkeiten derselben sind bemerkt, 
auch die in unregelmässigen Vierecken erbaueteu 
Mauern bezeichnet, obgleich der Verf. bekanntlich 
den Gelehrten nicht beystimmt, die sie für von den 
Pelasgern erbauete c3rklopische Monumente ausge¬ 
ben. Er rechnet sie vielmehr zu der griech. Bau¬ 
art, die Vitruvius pseudisodoinum oder vielmehr em- 
plectum nennt, und die man den Bewohnern des 
Landes zuschreiben müsse, welche sich ihrer bis¬ 
weilen bedienten, um an ihnen eine Grundlage für 
andere Gebäude zu haben. Von einigen schon 
im Alterthum ausgezeichneten Städten, wie Albano, 
Präneste, Tibur, wird natürlich mehr gesagt als 
von andern unbedeutenden. Hierauf werden die 
merkwürdigsten geheiligten Gehölze (luci) u. Tempel 
in der Campagna aufgeführt. Ferner wird von den 
Nachgrabungen u. Entdeckungen in denselben, zu Ti¬ 
voli, Palestrina, Gabii, Frascati, Cora, Otricoli etc. 
gehandelt. Zwey Emissarien und 11 Wasserleitun¬ 
gen werden aufgeführt. Dann werden die vornehm¬ 
sten Schlachtfelder in derselben Gegend erwähnt, in 
Beziehung auf die allmälige Vergrösseruug des röm. 
Reichs unter den Königen und während der Repu¬ 
blik, doch sind auch die nicht übergangen, wo die 
Römer Niederlagen erlitten. Es sind überhaupt 67. 
Ferner sind die Verwüstungen der Campagna di R. 
von den Zeiten Alarichs an bis auf die spätem an¬ 
gegeben. Ihrer ungeachtet blieb doch Roma aeter- 
na. — Dem topograph. Plan ist ein Pantogramma 
beygefügt, dessen kurze Erläuterung noch manche 
schätzbare Anweisungen nicht bloss für Reisende 
enthält. Es gehören dazu vier Tafeln. 

Eine mit grösster Genauigkeit gezeichnete und 
vortreflich gestochene Charte des alten Griechenlands 
verdient hier gleich erwähnt zu werden : 

Carte generale de laGrece, et d’ une grande par- 
tie des ses colouies taut en Europe qu'en Äsie. 
pour le Voyage du jeune Anacharsis. Par J. J). 
Bctrbier du Bocage , membre de l’Institut de Franre elr. 

Commencee en 171)8 et terminee en 1809. Paris 
1811. Grave par Tardieu. (2 Thlrfl 
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Die Charte, die zu den Reisen des jüngern 
Auacharsis von Barthelemy, als Ergänzungsblatt des 
Atlas gehört, stellt eben deswegen Griechenland und 
dessen Kolonien in dem Zustand, in welchem es sich 
unmittelbar vor der Schlacht beyChäronea, die am ' 
5- Aug. 538 v. Chr. Geb. vorfiel, befand, dar, und zwar 
sind durch zehn verschiedene Farben die Staaten der 
freyen Griechen, die griech. Halbbarbaren, die Län¬ 
der Philipps von Macedonien, Epirus, Länder der 
röm. Republik, Besitzungen derCarthager, Staaten 
des Königs von Persien, Völker im Innern Italiens, 
Völker lllyriens, Rest der Völker Thraciens unter¬ 
schieden. Sie enthält theils mehr, theils weniger 
als die von la Rochette zu London 1790 bekannt ge¬ 
machte, und bey der neuesten Ausgabe von Gold¬ 
smiths Gesell, der Griechen d. Ueb. nachgestochen. 
Die Zeichnung ist sorgfältiger gemacht; die Namen 
sind zum Theil in ihrer alten Form gelassen, zum 
Theil nach dem Französischen geändert, die neuern 
aber nicht beygefügt. Hr. B. hat auch eine Addi¬ 
tion a PAnalyse critique des Cartes de l’ancienne 
Grece mit dieser Charte herausgeben wollen, die 
wir aber noch nicht erhalten haben. 

'Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Dar¬ 
stellung der Entdeckungen des 18. Jahrhunderts 
in Rücksicht der Länder- Menschen - und Pro- 
ductenkunde. Für jede Classe von Lesern von 
E. A. TT. von Zimmer mann. Zehnter Jahr¬ 
gang, für das Jahr 1811. Mit 12 Kupf. Leipzig 
bey Fleischer d. J. VI u. 5i5 S. Eilfter Jahrg. 
erste Abtheilung, für das Jahr 1812. Mit 10 Ku¬ 
pfern und 1 Charte. Ebendas. VIII u. 266 S. 
(Jeder Theil 2 Tlilr.) 

Der erste von diesen beyden Bänden (der zwölfte 
in der ganzen Reihe, da ein paar Jahrgänge zwey 
Abtheilungen haben) beschäftigt sich mit Tibet und 
Boutan, dem Reiche der Birmanen und dem Rei¬ 
che Assam, mit Ländern, deren Bewohner auf der 
einen Seite die Mittelglieder zwischen den vorher 
aufgeführten mongolischen Stämmen und den ei¬ 
gentlichen Hindostanern, so wie auf der andern zwi¬ 
schen diesen und den Malayen ausmachen. Tibet, 
das so unläugbare Aehnlichkeit mit den übrigen 
Theil der Gobi und dessen Bewohnern hat, neigt 
sich doch, vornehmlich wenn Boutan dazu gerech¬ 
net wird, durch Religion, durch physische und mo¬ 
ralische Eigenschaften zum eigentlichen Hindostan 
hin, so wie einen Theil des Reichs der Birmanen 
Menschen bewohnen, die den benachbarten Chine¬ 
sen ziemlich ähnlich sind, und die Bewohner des 
eigentlichen Ava nähern sich den Malayen des süd¬ 
lichem Malacca. Voraus geht eine treflicbe Ueber- 
sicht des Contrasts zwischen den Ländern und Men¬ 
schen am Eismeere und denen im heissen Asien, 
mit Betrachtungen über den Ursprung des Despo¬ 
tismus. Bey Tibet, dessen siidl. Vorhof Butan ge¬ 
nannt wird, ist die sonderbare physische Bildung und 

die noch seltsamere politische Verfassung nach den 
zuverlässigsten Beschreibungen in lehrreicher Kürze 
dargestellt, und zugleich auf die wohltliätige Ein¬ 
richtung der Natur aufmerksam gemacht, nach wel¬ 
cher auch ein so ödes Land doch durch die ihm bis¬ 
her ausschliesslich eignen Producte der übrigen Welt 
wichtig wird, und wie die JSfatur selbst den men¬ 
schenfeindlichen Einrichtungen der Bewohner Trotz 
bietet. Das gesammte Tibet (der Orientalen, bey 
den Eingebornen Puekeachin, das nördl. Schneeland, 
bey den Chinesen Dschan, westliches Land, genannt) 
ist ein hohes Gebirgsland von 55° bis 26^° Br. und 
70—105° L. von Greenwich, mit einem Areal von 

gesondert; der südöstlichste Grund des alten Imaus 
(Tlimaloga der Braminen), die Gebirgseinfassung 
von Butan ist wieder durch einen 6 deutsche Mei¬ 
len langen und breiten Sumpf getrennt, hinter wel¬ 
chen Butan folgt, ein hochliegendes Thal, dessen 
schwer zu überwältigende Pforte das Fort von Bu- 
kadewar, auch Passaka genannt, ist. I11 Butan (bey 
den Einwohnern Tangustan) gibt es eine eigne, für 
diessLand vorzüglich brauchbare Pferderace. Ueber 
die Waldströme hat man dort nur Brücken aus Ket- 
ten oder Stricken, mit Bambusrohr bedeckt, ange¬ 
legt. Unter den Thälern zwischen den Gebirgen 
Butans ist das bedeutendste das, worin Tassisudon 
die Hauptstadt oder Pallast des Raja Daeb liegt. In 
Butan wird etwas Getreide gebauet, das Erdreich 
Tibets zeigt nur Sand, ein schneidender Südost¬ 
wind hat hier dieselbe austrocknende Kraft, wie der 
Harmattan auf der Küste von Guinea. Zwey Seen, 
die auf den besten Charten angegeben sind, werden 
beschrieben. Von den Naturproducten sind vor¬ 
züglich der Tinkal oder Borax (aus den Seen Ti¬ 
bets), das Steinsalz, das Moschuslhier (nebst dem 
Bisam und dem Handel damit), der Sarluc oder 
grunzende Büffel mit dem Pferdeschweif, das fein¬ 
wollige Schaf, das Tibet eigenthümlich ist, die eben¬ 
falls eigne Alt Ziegen, aus deren Haaren die schön¬ 
sten Shawls gemacht werden, eine ausserordentliche 
Ilunderace, wilde Pferde (Gurkha) und andere Qua- 
diupeden genauer beschrieben. Das Pflanzenreich 
ist arm. Die Bewohner des sumpfigen Streifens zwi¬ 
schen Bengalen und Butan sind sehr klein und elend 
gebildet. Aber unter der reinen Gebirgsluft findet 
man eine starke, mannhafte und muthigeMensclien- 
race, in der man den Uebergang vom Indianer zum 
Tartarn erblickt. Die Butaner sind bey ihrer gu¬ 
ten Bildung noch stärker und grösser, als die höher 
wohnenden Tibetaner, die aber weisser von Farbe 
sind. Noch sollen östlich von Butan auf andern 
Gebirgen nicht nur Menschen von ungewöhnlich 
grosser Statur (gegen 8 Fuss), sondern auch Men¬ 
schen mit kurzen, geraden und unbiegsamen Schwän¬ 
zen wohnen. Auch das Einhorn soll dort vorhan¬ 
den seyn. Kriegerischer und unternehmender Geist 
zeichnet die Butaner, eine besondere Höflichkeit u. 
Gutmüthigkeit die Tibetaner aus. ln dem Tliale 
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Ihansu ist eine berühmte Tuchfabrik, doch finden 
die feinen engl. Tücher bey den Vornehmen in 
Tibet starken Absatz. Die Nahrung der Tibetaner 
hängt weniger als ihre Kleidung vom Klima, mehr 
von der Religion ab, die das Tödten der Thiere 
verbietet. (Nur das Schaffleisch wird roh gegessen, 
und ausser ihm auch Schweinefleisch). Die Ge¬ 
tränke (der Tschong und Arra) sind weniger ein¬ 
fach. Man hat schlechte Wohnungen und nicht 
regelmässig erbauete Städte. Tishulumbo (290 4' 
20" N. Br, 89° 7' östl. L. v. Greenw.) ist der Haupt¬ 
sitz des Bogdo oder Tishu-Lama, von Gylongs 
(Geistlichen) bewohnt, und Lassa {(29° 55' N. Br. 
910 26' östl. L. v. Gr.) Hauptsitz des Dalai-Lama 
(der sich eigentlich in einem zwey Meilen davon 
entfernten Kloster Putala aufhält), zugleich Haupt¬ 
ort des tibetan. Handels, auch zweyer Schulen und 
einer Buchdruckerey mit stehenden Buchstaben. Die 
Tibetaner haben ausser der Tuchmanufactur auch 
eine Papiermanufactur; sie treiben, wo es nur mög¬ 
lich ist* auch Ackerbau, sind nicht ohne wissen- 
schaftl. Kenntnisse, und haben mehrere Unterrichts- 
anstalten (12 Reichsschulen, auf denen der akadem. 
Cursus 12 Jahre dauert, und eine akadem. Würde 
ertheilt wird). Die Religion ist die des Xaca oder 
Eudh, der Lamaismus, der einige Aelmlichkeit mit 
dem christl. Katholicismus hat, und aus Hindostan 
abstammt. Der Schaka (Fo der Chinesen, Budda 
der Indier, Gaudma der Birmanen) ist der Haupt¬ 
gegenstand des Laraaimus, ein Halbgott von einer 
Jungfrau (1027 J. vor Chr. G.) in Kaschmir geboren. 
Der Lamaismus ist sehr über Asien verbreitet und 
über 100 Mill. Menschen hängen ihm an. Von den 
Grosslamen (es gibt deren zwey, den Dalai Lama, 
in Tibet Lama Erembutscher genannt, und im südl. 
Tibet den Bogdo Lama, die jetzt friedlich neben 
einander herrschen, und für den eingefleischten Gott 
Xaca gehalten werden), den Unterabtheilungen der 
Lamen, der Ungeheuern Zahl der Gylongs und 
Mönche, den Feyerlichkeiten u. s. f. wird genaue 
Nachricht gegeben und noch einiges in der Vorr. 
dazu nachgetragen. Die Zahl der Geistlichen in 
Tibet ist so ungeheuer gross, und die Verachtung 
anderer Stände so zurücksetzend, dass man sich wun¬ 
dern muss, wie Tibet noch so bevölkert und ange- 
bauet seyn kann. Es herrscht hier auch Vielmän- 
nerey. Die Abgaben sind milde, die Gesetze streng 
aber nicht ungerecht, die Regierung ist in geistl. 
Händen und wird in Tibet durch einen Regenten, 
in Butan durch drey grosse Beamte verwaltet. Von 
den Festen, Vergnügungen, Gebräuchen, Handel 
der Tibetaner ist das Merkwürdigste ausgezeichnet, 
und am Schlüsse S. i58—164 eine alles zusammen- 
rasseude Schilderung beyder Reiche und ihrer Be¬ 
wohner beygefügt. Es folgt sodann II. das Reich 
der krieger. und unruhigen Birmanen, das erst seit 
dem Ende des vorigen Jahrh. zu den bedeutendsten 
Mächten Asiens gehört. Denn 1795 ging die Herr- 
scliaft des Königs der Birmanen vom 26 — 90 N. Br. 
und vom 92 1270 östl. L. v. Greenw. DerHaupt- 
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ström des Landes ist der Irrawadi (eigentlich aus 
zwey grossen Flüssen bestehend) der viel Aehnlich- 
keit mit demNil hat. Das Land ist aber auch noch 
durch mehrere Flüsse bewässert und das Klima ge¬ 
sund. In dem Lande gibt es Sleinölqüellen, viele 
Edelsteine, unter andern wichtigen Producten des 
Pflanzenreichs den Thik oder Zimmerbaum (Te- 
ctonia grandis), viele Königstiger und Elepbanten, 
die ßraminengans (Henze). In dem heutigen Rei¬ 
che, das durch Vereinigung der Reiche Ava, Pegu, 
Cassay und Arrakan entstanden ist, gibt es verschie¬ 
dene Menschenslämme , die kraftvollen Birmanen, 
die ihnen ähnlichen Peguaner (bey beyden ist. das 
Tattowiren gebräuchlich — der Charakter der Bir¬ 
manen oder Miama steht in starkem Constrast mit 
dem der Plindus), die Carianer (ein harmloses Hir¬ 
tenvolk), die Cassaier (nördl. von Arrakan, vorzüg¬ 
liche Reuter und Waffenschmiede),, die Ius (eine 
tapfere aber von den Birmanen verschiedene Völ¬ 
kerschaft), die Kainer (ursprünglich Bergbewohner 
Arrakans). Der Stifter der heutigen Dynastie der 
Birmanen war Alompra, der sein Vaterland Ava 
an den Peguanern, die es 1762 erobert hatten, lach¬ 
te, aber die Herrschaft usurpirte 1776). Sein 
Nachfolge!' Minderaschi bestieg ebenfalls widerrecht¬ 
lich den Thron. Der grösste Handelsort des birm. 
Reichs ist Rangun mit einem guten Hafen, einer 
Börse u. s. f. und die Hauptstadt Imerapura. In¬ 
dustrie, Gewerbe und Handel sind beträchtlich, und 
doch gab es dort so wenig als in China geprägte 
Münze. Zwey Hauptsprachen sind im Reiche, die 
von Ava (birman. mit 55 Buchstaben) und die von 
Pegu. Poesie und Musik werden getrieben; es gibt 
einen Bücherhandel; die Birmanen stehen, ihrer 
Gescheidtheit ungeachtet, unter dem Despotismus 
eines Einzigen. Das ganze Reich soll 17 Millionen 
Einwohner haben, die Landarmee ist nur im Krie¬ 
ge stark; der von den Birmanen verehrte Gaudma 
ist der Xaca der Tibetaner. Von dem Tempel Scho- 
madu (goldn. Tempel) unweit Pegu und dem Scho- 
Daging, einem andern Tempel, dem Sireda oder 
Oberpriester, den Rhaanen oder übrigen Geistlichen, 
den Mönchen, dem Kiutn Dogi oder königl. Klo¬ 
ster, den Festen, Gesetzen, Strafen, Ehen, Begräb¬ 
nissen der Birmanen wird noch Nachricht gegeben, 
und in allgem. Bemerkungen ist das Resultat aller 
dieser Darstellungen zusammen gedrängt. Dann fol¬ 
gen nocli III. die kleinen Länder in der Nachbarschaft 
von Ava, namentl. 1) Cassay, 2) die Garrowgebirge, 
5) Assam, und von letzterm Reiche (auch Azem ge¬ 
nannt), wird vornämlich das, was wir aus den Be¬ 
richten eines Persers wissen, mitgetheilt. Eine ge¬ 
wisse Seidenraupe und das Insekt des Gummilacks 
gehören zu den vorzügl. Producten dieses Landes, 
dessen Bewohner aus sehr verschiedenen Stämmen zu¬ 
sammengesetzt sind. Nach Tavernier ist in Assam das 
Schiesspulver und das grobe Geschütz erfunden wor¬ 
den. Wir wünschten, dass es dem würdigen Vf. ge¬ 
fiel, die Hauptschriften, die er benutzt, im Eingänge 
oder hinter der Erklärung der Kupfer, welche 
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nützlich, ausgewählle Gegenstände gut darstellen, 
anzugeben. 

Der neueste oder lüteBand belehrt die Leser über 
Siam und einige kleinere Staaten, die sämmtlich we¬ 
niger bekannt sind, als die vorher beschriebenen. Nur 
der Einfluss, den Britannien auf das Reich der Bir¬ 
manen erlangt hat, und seine Niederlassungen auf den 
JNicobar-Inseln und längs dem Archipel von Mergui 
geben viele Aussicht für die Erd- u. Menschenkunde. 
Eine Uebersicht von Hinter-Indien, d. i. dem festen 
Lande von Ostindien, jenseit des Ganges ist voraus¬ 
geschickt, einem Lande, das durch seine Bildung und 
Producte die grösste Aufmerksamkeit verdient. Es 
hat eine beträchtliche Zahl mächtiger Ströme, unter 
deueu der Buramputre der vornehmste ist. Es ist der 
Hauptsilz der gefärbten Edelsteine. Unter den ein¬ 
zelnen Ländern Hinter-lndiens wird I. das Kön.&Vz/u, 
dessen Gebiet und Handel jetzt sehr beschränkt ist, 
näher betrachtet. Nur längs dem grossen Flusse, dem 
Menam, ist es sehr angebauet und bevölkert, jenseit 
dieses Striches ist es, trotz der herrlichsten Natur, 
nur eine weite, gefürchtete Wildniss. Es hat viele 
Metalle, auch Magnetgruben. Unter den Vegelabilien 
sind der Durio und das Adlerholz (Calambac), unter 
den T hie reu der weisse Elephant, das Nasshorn, der 
Caraeal (ostind. Luchs), das Schuppenthier (Manis 
macroura), derCaipha (dasHimmelshuhn), derzwey- 
hörnige Calao und noch andere Vögelarten, der flie¬ 
gende Drache und andere Eidechsenarten, verschie¬ 
dene Amphibien und Mollusken ausgezeichnet, auch 
wird von der Eiephanten- und Krokodill-Jagd Nach¬ 
richt gegeben. Es ist aber gewiss dort noch viel zu 
entdecken und zu beobachten übrig. DieSiamer sind 
ein gemischtes, aus mehrartigen Nachbarn zusam¬ 
mengesetztes Volk, wie ihre Beschaffenheit u. Gesell, 
lehrt. Sie sind unter mittler Grösse, aber wohl ge¬ 
staltet und sehr reinlich; wegen der jälirl. langdauern¬ 
den Ueberschwemmungen müssen die Häuser hoch 
über die Erde erhoben werden, sie ruhen auf starken 
Bambuspfählen. Reiss ist die Hauptnahrung. Der 
Ackerbau und die Industrie des Volks ist eben so un¬ 
bedeutend, wie ihr Handel und die Bevölkerung ge¬ 
ring. Die Siamer besitzen technische Geschicklich¬ 
keit, Neigung zur Poesie und Musik, wenige wissen- 
schaftl. Kenntnisse; denn sie haben viele Apathie, u. 
der bürgerl. Zustand ist schlimmer als die Leibeigen¬ 
schaft. Es gibt dort nur 2 Classen, Sklaven des Kö¬ 
nigs, die blos für ihn arbeiten, und sogenannteFreye, 
die aber auch 6 Monate für den König arbeiten müs¬ 
sen. Der härteste Despotismus drückt alles nieder. 
Eigen ist dem Lande die Siam. Krankheit- Die Haupt¬ 
stadt Siam i4|-0 N. Br. 1170 55' L. von Ferro heisst 
eigentl. Sy-yo-lhi-ya (Sclmdia bey den Europ.) 
und enthält zwey Palläste des Königs. Es ist eine 
Constitution aus 5 Büchern bestehend vorhanden, die 
aber wenig gilt. Auch dort gibt es Unschulds-Proben. 
Eben so grausam sind die Strafen. Die Religion des 
Buddha (inSiam Sommona-Kodomgenannt) herrscht 
mit manchen Abänderungen; ausser ihm verehren 
die Siamer wie die Birmanen noch mehrere höhere 

Wesen. Die Talüpoins (Tschaocu, Priester) sind in mell- 

rere Classen getheilt. Sie haben ihre Klöster; es gibt auch 

Nonnen. Zu bewundern ist es , dass ein unter dem schändlichsten 

Despotismus erliegendes Volk doch noch Hang zu Vergnügungen 

äussert, deren es mehrere in Siam gibt. Einige Hauptepoche« 

aus Siams Gesell, werden ausgehoben u. durchgegangen. Der Aben— 

theurer Const. Phaulcon ist nicht übergangen, ein Grieche aus 

Cefalogna, der in der 2. Hälfte des 17. Jahrh. erster Minister in 

Siam wurde , aber ein traur. Ende hatte, als Pitracha zu Ende 

des 1 7. Jahrh. mit grösster Bosheit u. Grausamkeit sich des Throns 

bemächtigte und eine neue Dynastie stiftete. Die Famitienunruhea 

dauerten bis zum Einbruch der Birmanen fort, mk denen 1793 

Friede geschlossen wurde. II. Die beyden Reiche Laos und 

Cctmbodia sind weniger noch bekannt. Unter den Laoser Pro- 

ducten ist der Benzoin (Harz von einem Baum, der jetzt für einen 

Storax- gehalten wird) merkwürdig. Die wohlgebaueten u. starken 

Einwohner von Laos hatten ehedem, nachdem sie sich der Herr¬ 

schaft der Chinesen entzogen, eine republ. Verfassung, seitdem 6. 

Jahrh. eine monarchische, bald despotische. Unter dem heissen 

Himmel Asiens scheint nur der Despotismus zu gedeihen. Cani- 

bodia oder Camboya ist nur der südi. 'Iheil der gr. Thalregion 

von Laos. Die vormal. höhere Cultur be weisen merkwürdige Rui¬ 

nen. Die Regierung ist despotischer als in Laos, der Regent an 

Cochincliina zinsbar. Im südl. Theile von Cambodia ist III. ein 

kl. Gebiet Ponlhiamas, durch einen chines. Kaufm. Kiang-tse 

kolonisirt und zu einem glückl. Reiche erhoben. Nur durch ei¬ 

nen Meeresarm ist davon getrennt IV. die fast bis zum Aequator 

reichende Erdzunge Ostindiens, Malacca, die Krone dieser rei¬ 

chen Länder. Der grösste Reichthum dieser Halbinsel besteht 

in den treflichsten Vegelabilien , unter denen der Mangnstan mit 

den reizendsten Früchten hervorragt, aber hier ist auch devitTA- 

laye einheimisch, dessen phys. und moral. Charakter so sehr vo* 

dem der übrigen Völker Hinter-lndiens abweiclit und hier genau 

geschildert wird. Noch wilder als die Malayeu ist das Bergvolk, 

die Monacaboes. V. Der Mergui - Archipel, ein Inselhaufen, 

von welchem Pulo-Pinang (die Betelnuss-Insel) 1786 an England 

abgetreten und für die Handlung wichtig ist (jetzt Prinz Wallis-, 

Insel genannt). VI. Die Mudaman - Inseln, deren von allen 

Nachbarn verschiedene Bewohner zum Negerstamm gehören und 

der Anthropophagie beschuldigt werden. Die Engländer haben 

1791 auf der grossen Insel eine Kolonie angelegt. VII. DieAfPo- 

Zw-Inseln, südl. unter den Andamanen, die von einer verschie¬ 

denen Menschenvarietät bewohnt werden, die nach Köping ge¬ 

schwänzt seyn soll. Diess gibt dem Vf. Veranlassung die Zeug¬ 

nisse für die geschwänzten Menschen in Ilinter-Indien überhaupt 

zu prüfen (S. 200 f.), und das Resultat ist, dass diese Zeugnisse 

nicht alle verwerflich sind, wenn gleich die Nikobarer keine 

Schwänze haben. VIII. Das Land Tiperah oder Tipora, wel¬ 

ches gleichsam die Gränze von Vorder- und Hinter-Indien aus¬ 

macht, und dessen Einwohner bey der Nähe Bengalens civilisirt 

sind. Aber die Bergbewohner im Osten dieser nunmehr bengal. 

Provinz, die Coucis, sind ein wildes u. unmenschl. Volk, getheilt 

in Stämme, deren jeder sein Oberhaupt hat. Hinter-Indien ist 

das Land, wo die Natur die meisten Sonderbarkeiten und Varie¬ 

täten aller menschl. und den Menschen nahe kommenden Gestal¬ 

ten hervorbrachte, wo sie in Bildung menst .lieber und men¬ 

schenähnlicher Formen und Farben ihr Spiel trieb, und auch in 

Sitten und Gewohnheiten die stärksten Contraste gefunden wer¬ 

den. Diess geht aus den hier aufgestellten Schilderungen deut¬ 

lich hervoi'. 



594 
593 

Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 26- des März. 75. 1812. 

Praktisclies Christenthum. 

Ideen im Feiste des wahren Uerrnhuthianismus. 

Gesammelt aus den Papieren der familie von 

Frankenberg und lierausgeg. von Heinr. Friedr. 

p. Bruiningh. Leipzig, 1811. bey Gerli. Flei¬ 

scher d. Jung. XVI u. 272 S. 8. (20 Gr.) 

Oer Herausgeber, ohne Zweifel Eine Person mit 
dem, unter der an die regierende Herzogin von 
Anhalt-Dessau gerichteten Dedication sogenannten 
Verfasser, unterzeichnet am Ende der Vorrede, 
ohne Angabe des Namens (der auf dem Titel vor¬ 
kommende, v. Bruiningk, ist wahrscheinlich nur 
ein erdichteter), also: „Geschrieben in Wörlitz den 
5. Jan. 1811.“; ein Anderer aber scheint allerdings 
der Verfertiger der in einem Anhänge beygefügten 
Anmerkungen , auf welche die in den sieben -Brie¬ 
fen, die den Hauptinhalt des Buchs ausmachen, an 
den Rand gesetzten Zahlen verweisen, zu seyn, wie 
auch in der Vorrede ausdrücklich versichert wird. 
Die Briefe selbst verrathen, bey allem sichtbaren 
Bestreben der Kunst, jeden ihrer angeblichen Ur¬ 
heber in seinem Tone und Charakter sprechen zu 
lassen, dennoch nicht undeutlich die Eine geschickte 
Hand, welcher man sie zu verdanken hat. Es 
herrscht in ihnen durchgängig ein edler Ausdruck, 
welcher aber sehr häufig, über die natürliche Ein¬ 
fachheit des Briefstyls sich erhebend, zur blumen¬ 
reichen Rede wird, und nicht selten nahe genug 
an das Gesuchte und Pretiöse grenzt , auch stel¬ 
len manche derselben, so passend übrigens eine sol¬ 
che Einkleidung für ihren Gegenstand im Ganzen 
genommen war, durch ihre beträchtliche Länge eher 
Abhandlungen, als das, was sie heissen, dar. Die 
drey ersten schreibt ein, einer Brüdergemeinde auf 
seinem Landgute, Thalkirchen, wohin er sich vor 
kurzem aus der grossem Welt zurückgezogen hat, 
nahe wohnender junger Landedelmann, von Ler¬ 
chenfeld, an seinen beamteten Jugendfreund, von 
Schönberg, in einer entfernten Residenz, von wel¬ 
chem jedoch, aus begreiflichen Ursachen, sich hier 
keine Antwort findet. Schon der erste Brief (S. 1 
—14) kündigt in jenem die Gemüthsstimmuug für 
Gefiinlsreligion und ein beschauliches Leben, aber 
auch daneben die Geneigtheit, sich zu verheyrathen, 
an: so ffiss sogleich hier, wie im ganzen Buche, 
Roman und Abhandlung in der schönsten und 

Erster Land. 

zweckmässigsten Verbindung stehen. Im zweiten 
(S. i5 — 4i) tritt L., in welchem man bereits den 
halben Herrnhuther vernimmt, in Bekanntschaft 
mit einem ausgezeichneten Mitgliede der benachbar¬ 
ten Brüdergemeinde, Namens von Frankenberg, 
und mit der Gemeinde selbst. Er begibt sich ab¬ 
sichtlich in das offene Oertchen, wo sie ihren Sitz 
hat, besucht das Chorhaus der Brüder , wohnt ei¬ 
ner gottesdienstlichen Versammlung bey, und be¬ 
gleitet den, eben hier zuerst gefundenen, neuen 
Freund auf den schönen Begräbnissplatz, wo der 
Letztere „den Gedenktag der Heimfahrt“ seiner 
vor einigen Jahren daselbst beerdigten Gattin feyert. 
Diess Alles erzählt L. mit der wärmsten Tlieilnahme, 
und sucht zugleich den Herrnhuthisehen Bund ge¬ 
sell die gewöhnlichen \ orwürfe und falsc hen Au- 
sichten zu vertheidigen. Der dritte Br. (S. ) 
leat in der Charakteristik des wahrhaft edeln f ran- 
kenbergs, und in der Beschreibung eines von die¬ 
sem, seiner liebenswürdigen einzigen, noch unver- 
heyratheten Tochter, Amalie, und dem treflichen 
Ortsprediger in L’s Gegenwart gehaltenen lisch- 
"ü spräche eine Zeichnung des bessern Geistes Hei in— 
huth. Gemeindeglieder dar. Den folgenden vierten 
Br. (S. 88 — 102) schreibt Amalie an Clementinen, 
ihre ebenfalls noch unverheyrathete Cousine, wel¬ 
che zwar auch den Bruderverein schätzt, obei doch, 
um sich ihre natürliche Freyheit zu bewahren, ihm 
nicht beytreten mag. Für den Zweck des Buchs 
werden hier, vorgeblich mit W orten des Vaters F., 
die Geistesgaben und Gemüthsanlagen angezeigt, 
mit welchen man durchaus zur Gemeinde kommen 
müsse, um bey ihr wahres Heil zu finden, auch 
nebenher manche wichtige Gedanken über den 
Werth der Herrenhuth. Disciplin und Choihaus— 
einrichtung vorgetragen. Am Ende des Briefs er¬ 
klärt sich A. über ihr Verhältnis zu L., dessen 
Herz schon früher auch für sie sieh entschieden 
hatte,’ auf eine so naive Weise, dass ihre Freun¬ 
din CI. darin ihre Liebe zu ihm ohne Muhe er¬ 
blickt. Dieser selbst wirbt im nächstfolgenden 
(S i§3 — i5i), nach einer ziemlich langen, feyeili¬ 
ehen Einleitung, bey dem Vater um A’s Hand, 
doch freylich nur unter der Bedingung, dass der 
Heiland, welchem sie angehört, sie ihm nicht 
verweigere; wobey er, obgleich weder jetzt, noch 
ie ein förmliches Mitglied der Gemeinde, dennoch 
die völligste Resignation, aber auch den freudigsten 
Glauben bezeuget. Der sechste (S i52 — 2o4) ent¬ 
hält Clementinens Antwort an Amalien, worin jene 
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unter vielerley Lobe des Guten, was sie im Schoosse 
der ßrüderunilät angetrolfen und genossen liat, sehr 
beredt und fein die Gründe entwickelt, warum sie 
dennoch derselben sich nicht möge einverleiben las¬ 
sen. Im siebenten endlich (S. 2o5—246) erzählt A., 
jetzt L’s Verlobte, der verschwisterten Freundin die 
Geschichte ihrer'-Liebe zu diesem vom Anfänge an 
bis zu dem Zeitpuucte, in welchem sie diess schrieb, 
in welcher der baldige Uebergang vom Sinnlichen 
zum Geistigen und Religiösen, und das stille, je¬ 
doch glaubensvolle, Erwarten des über sie entschei¬ 
denden Looses die beyden interessanten Hauptmo¬ 
mente sind. Diess nun ist, um so zu sagen, die 
Oekouomie des vorliegenden Buchs. Sein Gegen¬ 
stand und Inhalt, noch mehr aber das Anziehende 
seiner Darstellung, wird ihm ohne Zweifel in und 
ausser dem Kreise, welchem die darin aufgestellten 
Personen zugehören, eine Menge Leser und Le¬ 
serinnen verschaflen, deren es auch vollkommen 
Werth ist. Für uns hat das höchste Interesse die 
hier abgehandelte Sache selbst; in dieser Hinsicht 
fügen wir daher der gegebenen Anzeige noch fol¬ 
gendes kurzes Urtheil bey. Der wahre Herrnhu- 
thianisums , dessen Geist diese Ideen geständlich 
aussprechen, ist, wie man leicht aus dem Ange¬ 
führten erachtet, nicht sowohl der historisch wahre, 
als vielmehr ein idealisirter, welcher daher auch 
ausdrücklich ein „gereinigter“ heisst. Als solchen 
erkennt man ihn z. B. daran, dass, obgleich der 
Heiland, Jesus, auch liier der einzige und vollkom¬ 
menste Heilige, ja der wahre Gott des Bundes ist, 
dennoch der Glaube an ihn eine durchaus morali¬ 
sche Deutung und Beziehung empfängt, und weni¬ 
ger an das blutige Verdienst des für die Sünder 
Gekreuzigten, als an den religiösen Sinn und Wan¬ 
del des für die Menschheit Lebenden sich hält. 
V on dieser Seite möchte wohl der unbekannte Vf. 
den wirklich verbündeten Brüdern und Schwestern 
schwerlich allgemein Genüge leisten. Allein sein 
Bruderideal, der fromme weise Frankenberg, ist 
ohnehin nicht nur unzufrieden mit der bisherigen 
I* requenz der in den Bund aufgenommenen, wel¬ 
che ihm für diesen mehr nachtheilig als vortheil- 
liaft scheint, sondern auch bestimmt der Meynung, 
dass der Brüderverein nur für wenige, durch Na¬ 
tur und Geistesbildung dazu taugliche Subjecte sich 
eigne ; auch liegt wohl eben diese Ansicht dessel¬ 
ben in dem Umstande der Erzählung verborgen, 
dass weder Lerchenleid, noch Clementine, zwey so 
ausgezeichnet gute Menschen, mit ihrer standhaften 
Weigerung, ihm beyzutreten, bey den Eingeweih¬ 
ten einiges Missfallen erregen. Wird aber nicht 
hiermit zugleich das umgekehrte Gesländniss abge¬ 
legt, der Herrnliuthianismus eigne sich, selbst in 
der Reinigung und Verklärung /in welcher er hier 
erscheint, nicht für das W esen des Menschen über¬ 
haupt und an sich, könne daher aucli nicht, wie 
das Christenthum , eine allgemeine menschliche 
Pendenz und Bestimmung haben? Alan wird.in der 
1 hat zuletzt zweifelhaft, ob die in diesem Brief- 
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Wechsel niedergelegten Ideen ihrem Gegenstände 
zum Lobe und zur Empfehlung , oder vielmehl 
zum Tadel und zur Missempfehlung gereichen sol¬ 
len. "Wenigstens wird der unbefangene Leser selbsi 
in jenem Ideale, bey aller Demuth vor Gott und 
dem Heilande, einen gewissen Stolz auf Auser- 
wäliltheit unter ihren Verehrern nicht vermissen, 
welcher sich freylich von einer enthusiastischen 
Religiosität, dergleichen die in ihm dargestellte aus¬ 
drücklich ist, kaum trennen lässt. Und muss es 
nicht jeder denkende und wohl unterrichtete Herrn- 
liuther, so sehr er aucli ein „Mensch des Herzens“ 
ist, was Fraukenberg schlechterdings von ihm for¬ 
dert, doch leicht und bald einsehen, dass Jesus und 
seine Apostel so eingeengt in disciplinarischen Zwang, 
wie sein Institut es wesentlich mit sich bringt, we¬ 
der selbst lebten, noch ihre Schüler zu leben nö- 
thigteu? Der unläugbarste Fleck aber, welcher auch 
diesem gereinigten Herrnhuth. noch anklebt, bleibt 
unstreitig jene unbedingte Unterwerfung unter die 
Macht eines von Menschen (den Gemeindevorste¬ 
hern) geführten Looses in einer Angelegenheit, bey 
welcher der menschlichen Natur gemäss die in- 
stinctartige Neigung nicht weniger , als die ver¬ 
nünftige Ueberlegung ihre wohlbegründete Stimme 
hat. Fürwahr die fromme Dulderin Jacobine, de¬ 
ren Amalie in ihrem zwey len Briefe erwähnt, und 
welche, sey es, weil das Eoos sie nie begünstigte, 
oder aus freyem Vorsatz, „nur von Sehnsucht nach 
dem Reiche des Lichts glühend sich ihren (himm¬ 
lischen) Bräutigam mit den reitzendsten Farben 
malt,“ wobey jedoch „einer solchen Blume nicht 
wohl seyn kann unter den rauhen Stürmen unsers 
Erdklima,“ tritt für das so eben in Anspruch ge¬ 
nommene Herrnhulhische Orakel nicht als freund¬ 
liche und erwünschte Zeugin auf. — Doch aucli 
die Anmerkungen, welche der Anhang des Buchs 
enthält, müssen wir noch mit ein paar Worten 
charakterisiren. Ihr Verf. ist erklärter Herrnhu- 
tlier, aber ein solcher von eigner Art. In seinem 
Kopfe und Herzen haben sich Herrnhuthian. und 
Fichtische Philosophie mit einander verschmolzen, 
welches denn freylich nur bey so laxen Grund¬ 
sätzen, wie folgender ist: „Wir leihen den Namen 
(im Texte kam der Name „Heiland“ vor) Bedeu¬ 
tung; und darum schmiege sich das Herz an den. 
der ihm, durch was es immer sey, der lieblichste, 
der göttlichste wurde,“ begreiflich wird. Oft nimmt 
er die Sache seiner Gemeinde in Schutz, und re¬ 
det ihr kräftig das Wort; zuweilen urtheilt er auch 
freyer, als man es von einem Eingeweiheten er¬ 
warten sollte, über ihre Verfassung und ihren Geist. 
So z. B. gesteht er Anmerk. 5j. von dev Herrnliu- 
thischeu Heyrathsordnung offen genug: „Hier bleibt 
doch unsere schwächste Seite; denn hier binden 
wir den Seelen Bürden, die sie nicht, oder schwer¬ 
lich zu ertragen vermögen, auf,“ und in der letz¬ 
ten billigt er nicht nur ebenfalls Lerchenfelds Ent¬ 
schluss, sich nicht förmlich mit den Brüdern zu 
vereinigen, sondern setzt auch schliesslich die merk- 
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würdigen Worte hinzu: „Es ist gerade seine Art 
Brüderschaft,“ (blosse gelegentliche Tlieilnahme am 
Gottesdienste, ohne sich der Discipün des Bundes 
zu unterwerfen,) „die jetzt die allgemeinere wird, 
und selten lasset man es, gewiss aus dunkelem Ge¬ 
fühl von Lerchenfelds Gründen,“ (dieser nämlich 
scheuet sich vor den falschen , oder docli nicht 
ganz echten Brüdern, weiche das Zeitliche mehr, 
als das Ewige lieben, und mag nicht an seinem 
Daseyn im Ganzen eine Thorheit begehen,) „heut¬ 
zutage mit distinguirten Personen zu einer andern 
kommen, selbst von Seiten der Gemeine.“ — 

Einleitung' in das N. Test. 

Einleitung in das Neue Testament. Von Johann 

Gottfiried Ei ch h o r n. Zweyter Band zweyte 

Hälfte. Leipzig, Weidmann. Buchli. 1811. VIII 

und von 551 — 512 S. gr. 8. 

Durch diese Abtheilung wird auch der sechste 
Band von Eichhorns britischen Schriften vollendet. 
Nachdem nemlich in der ersten Abtheil, ausser der 
Apostelgeschichte, die übrigen Schriften Johannis 

durchgegangen worden waren, blieb für die gegen¬ 
wärtige nur die Offenbarung übrig. Man kennt 
schon aus einer frühem Bearbeitung dieses prophe¬ 
tischen Buchs von Hrn. E. sowohl als aus einer 
Abli. darüber in der Bibi. ’d. bibl. Literatur seine 
Ansicht von der Natur’ und dem Geiste des Buchs 
sowohl als seine Vertheidigung der Echtheit, und 
findet beydes hier mit neuen Gründen und mit 
Rücksicht auf neuere Untersuchungen unterstützt. 
Er nennt sie (und davon gellt die gegenwärtige Be¬ 
handlung aus) ein poetisches Werk, das den Sieg 
des Christenthums über Juden - und Heidenthum, 
und das Reich der Seligen in Gesichte (mittelst 
des Gebrauchs sinnlicher Dinge als Bilder) bringt. 
Die Erfindung der Bilder (Jerusalem, Rom, neues 
Jerusalem u. s. f.) war für einen Judenchristen 
nicht sehn er. Ueber die Form sind die Meinun¬ 
gen verschieden. Es wird vom Anfang bis ans 
Ende darin gehandelt, und die Handlung stellt nie 
still. Es ist also ein Drama, aber freylich ein sol¬ 
ches, worin nicht erlebte, sondern künftige Dinge, 
nicht in Worten, sondern in Symbolen dargestellt 
werden, eigentlich Beschreibung eines Drama. Die 
Natur eines symbolisirenden Drama und die Ver¬ 
dienste des Verfassers der Apokalypse um dasselbe 
(die Abtheilung in drey Acte ergab sich durch das 
Thema selbst) werden genauer entwickelt. Mit ähn¬ 
lichen Dichtungen waren ihm die heiligen Dichter 
seiner Nation zwar vorangegangen, aber ihm blie¬ 
ben doch noch viele Schwierigkeiten zu lösen übrig. 
Nach Hin. E. ging seine Symbolik von Kenntniss 
der zeichnenden und plastischen Kunst aus, und 
bey vielen wundervollen Darstellungen von der 
Cabbalistikj bindende Worte aber und allegorische 

Personen dienen ihm zur Verdeutlichung der sym¬ 
bolischen Vorstellungen. Seine Compositionen der 
Bilder werden treffend vertheidigt. Es wird sodann 
die Erfindung, Anlegung und Ausführung der ver¬ 
schiedenen Theile der Apokal. durchgegangen. Auch 

die Verbannung des J. auf Palmos rechnet Hr. E. 
zur Dichtung (denn die kirchl. Sage darüber hat 
nur die Apokal. zur Quelle). Nach Sprache und 
Ideenkreis, nach allen äussern und Innern Umstän¬ 
den war der Verfasser des Evang., das die kirchl. 
Tradition auf den Apostel Johannes zurückführt, 

auch Verfasser der Apok., und wenn auch Geburt, 
Lage und Schicksale dieses galiläischen Fischers 
nicht der grossen Bildung zu entsprechen scheint, 
die daraus hervorleuchtet, so nennt das Altert hum 
doch keinen Namen, auf den die Off. sich mit grös¬ 
serer Wahrscheinlichkeit zurückführen lässt. Sie 

muss im ersten Jahrh. (zwischen 71 und 7°) gefer- 
tiat sevn. Die Geschichte der Zweifel über sie, die 
erst mit dem Ende des 2. Jahrh. anfangen, wiid 
erzählt. Erst nach der Mitte des 4. Jahrh. entschei¬ 
det sich die griech. Kirche gegen die lateinische für 
sie. Die Einwürfe gegen die histor. Beweise für 
ihre Echtheit, und die aus inner 11 Gründen (beson¬ 
ders dogmat. Irrthümern, Widersprüchen, falschen 
Sätzen, unschicklichen und unverständlichen Bildern) 
hergenommenen Einwürfe werden beantwoi tet, und 
die°Apokal. des N. Test, mit einer andern vorgeb]. 
Offenbarung des Job. verglichen, die aus der Wie¬ 
ner Handschrift zuerst von Birch bekannt gemacht 
worden ist, und den Verf. als einen Mann charak- 
terisirt, der lange nach dem apost. Zeitalter lebte. 
Endlich wird noch der Einfluss gezeigt, welchen 
das ungünstige Urtheil der griech. Kirche auf den 
Text unsrer Off. gehabt hat. Er w'urde in frühem 
Zeiten nicht geändert; erst aus des Andreas Com- 
mentar (im 6. Jahrh.) rühren die vielen Interpola¬ 
tionen her. Treflich sind alle diese Bemerkungen 

ausgeführt. 

Deutsche Sprache. 

TJeber die Beföderung des TT ohllauts der deut¬ 

schen Sprache. Ein philologischer Versuch von 

Wilhelm Traugott Krug, Prof, der Philosophie zu 

Leipzig. Leipzig, 1812. b. F. Ch. W. Vogel. X. n, 

49 S. in 8. (6 Gr.) 

Man hat häufiger über den Uebellaut und die 
Härten der deutschen Sprache geklagt, als die Ur¬ 
sachen davon genau untersucht oder ihnen abzu¬ 
helfen sich bemüht; man hat wohl gar das Uebei 
für ursprünglich und daher für unheilbar geha teil, 
indem besonders die hochdeutsche Mundart keine 
den Wohllaut befördernde Umbildung verstatte. 

Der Hr. Verf. hält diess mit Recht für em Vorur- 
theil, und sucht in gegenwärtiger kleinen Schritt 

darzuthun, dass und wie dieser Wohllaut noch jetz 
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hervorgebrächt werden könne. Der Vf. hatte sie 
zuerst der kön. deutschen Gesellschaft in Königs¬ 
berg zur Prüfung vorgelegt, und nach dem von ihr 
erhaltenen Beyfall legt er sie in einer etwas ver¬ 
besserten Gestalt den „vaterländischen Schriftstel¬ 
lern, welchen das heilige Kleinod unsrer Sprache 
zur treuen Bewahrung und weitern Veredlung an¬ 
vertraut ist,“ ans Herz. Sie zerfällt in eine Einlei¬ 
tung und drey Abschnitte. Jene unterscheidet drey- 
erley Arten des Wohllauts in Ansehung jeder Spra¬ 
che, die aus dem Bau einzelner Worte, aus der 
Verbindung einzelner Worte zu einem Inbegriff 
von Gedankenzeichen und durch die Aussprache 

der Worte entstehen (wobey der deklamatorische 
und der musikalische Wohllaut geschieden werden); 
er schränkt die gegenwärtige Untersuchung auf 
den grammatischen Wohllaut ein, als die Grund¬ 
bedingung aller übrigen Arten des Sprachwohllauts, 
wozu wieder dreyerley gehört: dass die Mitlauter 
nicht zu liäulig auf einander folgen ; dass die Selbst¬ 
lauter (Vocalen) mit grosser Mannigfaltigkeit in den 
einzelnen Worten vernommen werden , dass die 
Worte selbst in Ansehung ihrer Sylbenzahl die 
grösste Mannigfaltigkeit erhalten. Daher die drey 
Abschnitte: 1. von der Befödrung (so schreibt der 
Hr. Verf.) des grammat. Wohllauts der deutschen 
Sp rache in Ansehung der Mitlauter. Bey zusam¬ 
mengesetzten Worten rälh Hr. K. alle die Conso- 
nauten wegzuwerfen, welche nicht zur Wurzel des 
Vorgesetzten Worts gehören (wie selb für selbst); 
ferner das vielen Worten unnöthig angehängte oder 
eingefügte t oder h wegzulassen (längs und längst 

werden schon von guten Schriftstellern unterschie¬ 
den) eben so das r (in fordern u. s. £, in dem Plu¬ 
ral verschiedener Worte, und Zusammensetzungen). 
2. von der Befödrung des Wohllauts in Ansehung 
der Selblauter. Der Verf. greift vornehmlich die 
öftere Wiederkehr des e an, (das an Friedrich II. 
einen vorzüglichen Vertheidiger hatte) und verdrängt 
es durch Wegwerfung, jedoch nicht überall, durch 
Vertauschung und durch Zusammenziehung, o. Von 
der Befödrung des Wohlklangs in Ansehung der 
Sylbenzahl brauchte nur wenig gesagt zu werden, 
und diess betrifft vornemlich die Zusammensetzun¬ 
gen vielsylbiger Worte. Noch bleiben manche Fra¬ 
gen (z. B. ob der Wohllaut auf Kosten der Ablei¬ 
tung der Worte oder der Unterscheidung, wie bey 
Zeichenkunst und Zeichnenkunst, befördert werden 
dürfe?) übrig; aber der Hr. Verf. wollte den Ge¬ 
genstand nicht erschöpfen, und seine Schrift ent¬ 
hält genug beaehtungswerthe Bemerkungen und 
Vorschläge. 

Erdb escllr eibung. 

Die Erde und ihre Bewohner nach den neuesten 

Entdeckungen. Ein Lesebuch für Geographie, 

Völkerkunde, Produklenlehre und den Handel 
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von E. A. IV. von Zimmer mann. Dritter 

Theil. Die westliche arktische Welt. Mit einem 

Titelkupfer und einer Karte. Leipzig, b. Gerh. 

Fleischer d. Jung. 1811. VIII u. 327 S. gr. 8. 
(1 Thhv 12 Gr.) 

Es ist aus den beyden vorigen Bänden schon 
bekannt, dass Hr. v. Z. in dieser Gestalt das Ta¬ 
schenbuch der Reisen , mit neuen Zusätzen und 
Vermehrungen, und mit Weglassung der vielen 
Kupfer, noch gemeinnütziger zu machen sucht. 
Die Länder welche in diesem Bande behandelt sind 
(Island, Grönland, Canada), haben, seit ihrer ersten 
Beschreibung (i8o4. f.) nicht viele neue Aufklärung 
erhallen; inzwischen sind doch die neuesten Nach¬ 
richten benutzt und gehörigen Orts eingeschaltet 
(wie z. B. bey der Schilderung der Grönländer, 
den Nachrichten von der Hudsonsbay und von 
Neuschottland). Vorzüglich hat der vorausgeschickte 
Total-Anblick der nördlichen Polarwelt eine grös¬ 
sere Allgemeinheit erhalten. Der Eingang lautet 
jetzt so: Mehrere Meilen hoch über den Nordpol 
erhoben, welch ein wundervolles Panorama böte 
sich dem scharfsehenden Auge dar! Bis zu dem 
80. Breitengrade hinab wirft bey einem heitern 
Sonnenblick eine vielfarbig blinkende, wohl nur 
durch einzelne Zertrümmerungen und Eisgebirge 
gebrochene, erstarrte Wassermasse von mehr als 
70,000 Quadratmeilen ein , wenn gleich schim¬ 
merndes, doch stets einförmiges Bild der Oede 
und Erstorbenheit zurück. Fast nirgend findet sich 
dieser traurige Spiegel unterbrochen, nirgend der 
Blick gehemmt, ausser im Süden gegen Europa hin. 
Hier steigen die hohen Marmorfelsen von Spitz¬ 
bergen, kaum vor der bedeckenden Eishülle erkenn-» 
bar, als einzelne Puncte in der kalten Wildniss 
hervor. Und gerade hie)', so wie fast genau ihnen 
gegenüber liegend, erblickt das Auge zwey unab¬ 
sehbare Strassen mit Ungeheuern Eisschollen ge¬ 
pflastert, zwischen den Continenten der alten und 
der neuen Welt. Die eine (sie trennt Europa von 
Grönland —) liegt da wie ein erstarrter Riesen¬ 
strom zwischen Lappland und Amerika; hiergegen 
erscheint die andere, die Behringsstrasse nur wie 
ein überfrorner Bach.u Den Schluss dieses 
Bandes macht die Biographie des Franz Drake, 
dessen Bildniss beygefiigt ist. Voraus gehen ihr 
trefliche Bemerkungen über die weise, dem Men¬ 
schen vortheilhafte Einrichtung der Polarerde, in 
welchen theils die Mittel angegeben werden, wel¬ 
che die Natur brauchte, um diese Gegenden be¬ 
wohnbar zu machen, theils die Einrichtungen dar¬ 
gelegt sind, durch welche es ihr gelang dem Men¬ 
schen daselbst sein Daseyn zu fristen und selbst 
sein Leben zu erleichtern. Zugleich übersieht man 
nochmals die Producte der westlichen arktischen 
Welt , worunter aucli viele Handelsproducte 
sind. 



609 610 

Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 27- des März. y 1812. 

Intelligenz - Blatt. 
Correspondenz - Nachrichten. 

Aus E rf u r t. 

Die aus den beyden aufgehobenen Klöstern der Kar¬ 
thäuser und der Benediktiner- Abtey auf dem Peters¬ 
berge aus höchster Gnade des Kaisers Napoleon 

der Universität geschenkten Bücher sind nunmehr, 
nach geschehener Auswahl des Besten und Brauchbar¬ 
sten, der hiesigen Universitätsbibliothek einverleibt, 
die übrigen aber in verschiedenen Auctionen öffentlich 
versteigert worden. 

Das hiesige katholische Gymnasium verlor im Mo¬ 
nat Januar seinen zeitherigcn thätigen Director, in der 
Person des Herrn Scheiblein, welcher zugleich Pfarrer 
an der St. Laurentii-Kirehe hierselbst war. Er erhielt 
von dem Fürst Primas und Grossliei'zog Karl den Ruf 
zu einer Pfarrey unweit Aschaflenburg, -und das Di- 
rectorium über das geistliche Seminarium daselbstt die 
er auch angenommen hat. 

Aus M a r b u r g. 

Unsere Universität zählt gegenwärtig gegen dritt- 
halb hundert Studirende. Der König ist so freyge- 
big gegen sie, als cs nur die Verhältnisse eines neu 
entstandenen Reichs gestatten. Noch vor kurzem hat 
er derselben ein zur Domaine gehöriges Haus zum FIo- 
spital, ein grösseres J^ocalc zum botanischen Garten, 
die Corvey er Bibliothek zum Auslesen des Brauchba¬ 
ren , und seine marmorne Büste geschenkt. Die zu 
eben derselben Zeit decretirte Vergrösserung des Bi¬ 
bliothekgebäudes und die auf demselben zu erbauende 
Sternwarte hat noch nicht begonnen, wir wissen nicht 
warum. Es heisst, dieses Frühjahr würde der Anfang 
gemacht werden. Die Bibliothek hat sich durch die 
Helmstädter, JVolfenbiitteler und Rinteler noch nicht 
vermehret, weil die Göttinger erst auslesen soll, was 
ihr gefällt, welches aber bisher noch nicht gesche¬ 
hen ist. — Seit kurzem ist auch ein grosses Neben¬ 

gebäude der Bibliothek, worin ehedem die Stipendia¬ 
ten wohnten und freyen Tisch genossen, ein uraltes 
finsteres Gebäude, abgerissen worden, wodurch ein schö¬ 
ner Platz vor der Bibliothek gewonnen wird, der mit 
1 appcl bäumen und einem Springbrunnen verziert wer¬ 
den soll. 1 ° 

Unser Professor d.Anat. u. Physiologie Hr. Bartels 
Erster Band, 

geht, als Lehrer des letztem Fachs nach Breslau, der bishe¬ 
rige Prosector Hr. D. Bürger hat die Prof, der Anatomie, 
und Hr. D. Herold das Prosectorat erhalten. Die Thier- 
arzneyschule ist mit einem Thierhospital beschenkt und 
der Fonds der Anstalt bedeutend erhöht worden. 

Aus Brief e n aus Mo s kau. 

Der berühmte Klavierspieler, Wilhelm Hässler, 

der schon seit i5 Jahren hier lebt, hat nun auch sei¬ 
nen Sohn, der in Erfurt und Jena studirt hat, hier¬ 
her kommen lassen. Er hat bereits eine Anstellung in 
einem fürstlichen Hause hier in der Stadt, mit monat¬ 
lich aoo Rubeln und ganz freyer Station. Seine Fer¬ 
tigkeit im Klavierspielen hat er mit dem Vater, ob¬ 
gleich nicht in so hohem Grade, gemein. — Der aus¬ 
ländische Buchhandel ist jetzt bey uns gewaltig ge¬ 
lahmt. Es kostet viele Mühe, lange Zeit und schwe¬ 
res Geld, wenn man etwas von fremden literarischen 
Producten haben will, und die inländischen Ihessen 
liefern nur wenig von Bedeutung und Intci'esse. 

Im Lande der Baschkiren ist unlängst ein neues 
Steinkohlenbergwerk entdeckt worden. Man fand die 
ersten Spuren davon bey einem Berge, den sie den 
goldenen Berg nennen, weil daselbst viel weisser Kiess 
mit Katzengold und Katzensilber gegraben wird, wel¬ 
ches diese unwissenden Menschen für echtes Gold und 
Silber halten. Hier findet sich auch eine Quelle von 
Bergnaphta und Asphalt. Diese kommt von einer 
starken Ader Steinkohlen, welche diesen Asphalt von 
sich anslassen. Es ist nicht zu zweifeln, dass sowohl 
Mühe, als Zeit- und Kostenaufwand belohnt werden 
würden, wenn von Seiten der Krone der Befehl gege¬ 
ben werden sollte, an diesen Stellen auf die gehörige 
Art einzuschlagen. 

Aus TVien d. 18. Febr. 1812. 

Wenn auch der Nachdruck oder die sogenannten. 
Wiener Ausgaben das eigentliche lebendige Aufkom¬ 
men der Literatur hindern, so sind doch im vorigen 
Jahre mehrere trefliche wissenschaftliche und literari¬ 
sche Werke erschienen, die ihren Verfassern Ehre 
machen, und auch in den übrigen deutsch sprechen¬ 
den und denkenden Ländern mit verdientem Beyfalle 
aufgenommen worden sind. Vielleicht sichern eben 
diese ruhigen und langsamem, von einer humanen 
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Censnr weislich beachteten Fortschritte der Literatur 
bey uns ein gemesseneres Wesen und eine sichere 
Dauer. Sehr beinerkenswerth ist es, wie rühmlich 
sich unsere Journalliteratur, zwar nicht durch das multa, 
aber wohl durch das vorzüglichere multum auszeichnet. 
Die neue militärische Zeitschrift enthält nicht blos man¬ 
nigfaltige und gehaltvolle, zunächst aufs Militär Bezug 
habende Originalaufsätze, sondern theils nebenbey auch 
äusserst interessante Aufklärungen (wir erinnern an 
die so wichtigen Actenstücke zur Geschichte Wallen¬ 
steins) aus Archiven mit. Hormayers Archiv für Ge¬ 
schichte, Geographie etc. liefert neben den schatzens- 
werthesten Actenstiicken aus den Archiven und trefli- 
chen Originalaufsätzen das Vorzüglichste, was die nord¬ 
deutschen Zeitschx-iften in diesen Fächern enthalten, 
und die vaterländischen Blatter sammeln mit rühmli¬ 
cher Sorgfalt alles, was im Vaterlande für geistige 
Cultur, Industrie, Technologie etc. geschieht. Ham¬ 
mers Fundgruben des Orients sind einzig in ihrer Art, 
und machen dem edelu Freunde der orientalischen 
Sprachen, der die Kosten dazu trägt, so wie dem Re- 
dacteur gleichviel Ehre. Friedrich Schlegels deutsches 
Museum, das mit diesem Jahr begonnen hat, erregt 
die günstigsten Erwartungen durch die vortreflichen 
Aufsätze, die sich in den ersten Stücken finden. Auch 
verdient unter den politischen Zeitungen der östrei- 
chische Beobachter genannt zu werden, der durch gute 
Uebersetzung, vorzüglich aber durch verständige und 
geschickte Auswahl alles Wissens würdigen, was die 
Zeitungsblättcr des übrigen Continents enthalten, und 
durch die Raschheit, womit er alles liefert, uns fremde 
Zeitungen vollkommen entbehrlich macht. Neben die¬ 
sen genannten Unternehmungen, die sich gewiss mit 
jeder ihrer Art messen können, bestehen noch andre, 
die schon seit Jahren fortdauern und immer besser zu 
werden versprechen. Am meisten fehlt es an einer 
guten kritischen Zeitung, da die Annalen der Litera¬ 
tur und Kunst im Oestreichischen Kaiserthume noch 
zu wenig ausgezeichneten Stoff haben, als dass sie sich 
zw etwas Vortreflichem erheben sollten. Auf jeden Fall 
würde es nützlich seyn, die gesammte deutsche Lite¬ 
ratur zu berücksichtigen, damit man wenigstens eine 
Uebersicht de3 Vorzüglichsten erhielte, was Deutsche 
sinnen und denken, und das geistige Band, das fester 
ist, als alle andre, immer euger gezogen werde. 

Eine sehr ruhmwürdige Stiftung ist das von dem 
rastlos thätigen Erzherzoge Johann in Grätz begrün¬ 
dete Johanneum. Am a6. Novbr. 1811 ward den ver¬ 
sammelten Ständen die Schenkungsurkunde überreicht, 
wofür die Stände eine biedre, aus dem Herzen aller 
wackern Steyermärker genommene Danksagung abstat- 
teten. Ich kann mich nicht enthalten, Ihnen den An¬ 
fang der von Sr. Kais. Floh, festgesetzten Statuten an- 
zufiihrcn, die einen Beweis von der erhabenen Gesin¬ 
nung des fürstlichen Stifters sind und zugleich au die 
Hand geben können, was man von dieser würdigen 
Anstalt zu erwarten habe. „Stäfe Entwickelung, heisst 
es dort, unaufhörliches Fortschreiten ist das Ziel des 
Einzelnen, jed^s Sfaatsvereina, der Menschheit. Stille 

stehn und Zurückbleiben ist in dem regen Lehen des 
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immer neuen Weltscliauspicls einerley. Das Vorbild 
jener V aelisamkeit, Willenskraft und Erfindungen, 
wodurch Heer, Regierung, Kunstfleiss musterhaft wer¬ 
den, muss den Geist unaufhörlich emporhalten, um 
bey jedem Aufrufe des Vergangnen würdig, der Ge¬ 
genwart gewachsen zu seyn etc. Diese vaterländische 
Anstalt soll folgende Gegenstände umfassen: I. Ge¬ 
schichte, a) Urkunden, b) Denkmäler der Vorzeit, c) 
Münzen, d) Wappen und Siegel, e) historische Manu- 
scripte, f) .gedruckte Werke über die Geschichte und 
Statistik Inneröstreichs und seiner Nachbarlande im 
Ganzen und Einzelnen, g) die Portraitsreihe der Lan¬ 
desfürsten. II. Statistik mit allen ihren Unterabthei¬ 
lungen. III. Physik und Mathematik. IV. Naturge¬ 
schichte (man arbeitet eben jetzt an der Anlegung ei¬ 
nes botanischen Gartens). V. Chemie. VI. Praktische 
Landwirtschaft. VII. Technologie. VIII. Eine Bi¬ 

bliothek, welche die Hauptwerke, die nötigen Hülfs- 
biieher aus diesen Fächern, und die einschlagenden 
Journale des Inn - und Auslandes, endlich alles Na- 
menswertlie über Inneröstreich oder von Inneröstrei- 
chern geschrieben, aullassen soll. — Zu seinem Stell¬ 
vertreter hat der Erzherzog den würdigen, durch lange 
Geschäftsführung erfahrnen Landeshauptmann Grafen 
von Attems und daneben noch den Abt zu Admont, 

und endlich als Curator der Anstalt aus dem Ritter¬ 
stande den rülimlichst bekannten Joh. p. Kalchberg 

ernannt. Nach Sr. Kais. Hob. Tode werden aber nur 
zwey Curatoren, einer aus dem Herren-, der andre au» 
dem Ritterstande erwählt werden. 

Die Subscription, welche der Graf Moritz v. Die¬ 
trichstein für das, seinem Freunde, dem verstorbenen 
Collin in der Karlskirclie zu errichtende Denkmal eröff¬ 
net hat, findet immer mehr Theilnehmer, und ist auch 
von Sr. Maj. dem Kaiser huldreichst unterstützt worden. 

Endlich ist auch die Organisirung einer eignen 
Nationalschule der griechischen nicht unirten Ge¬ 

meinde bestimmt worden, die nicht mehr der katholi¬ 
schen Schulenoberaufsicht, sondern dem stadthaupt¬ 
mannschaftlichen Commissair, der die nichtkatholischen 
Schulen zu respiciren hat, zugewiesen ist. Diese Schule, 
ob ihre Organisation gleich noch nicht vollendet ist, 
zählt doch schon 42 Schüler, und besitzt ein versi¬ 
chertes Vermögen von 3o 1,000 Gulden und ein vor- 
trefliches Locale. 

Wie es heisst, soll auch jetzt an der Ausführung 
einer polytechnischen Schule, wovon die Idee schon 
seit vielen Jahren in Anregung gebracht war, gearbei¬ 
tet werden. 

Der Dr. Joh. Baptist Heinrich aus Eger gebürtig 
hat für seine Erfindung einer vereinfachten Methode 
der Indigobereitung aus Waid von Sr. K. Iv. Maj. den 
Titel eines k. k. Rathes taxfrey nebst 5o,oüo Fl. Wie¬ 
ner Währung erhalten, wogegen er sich anheischig 
gemacht hat, 1) sobald als möglich eine Landwirtli- 
schaft in einem der deutschen Erbstaaten anzukaufen 
und auf derselben den Waidbau und die Indigoberei¬ 
tung im Grossen zu betreiben, damit noch in diesem 
Jahre anzufangen und 10 Jahre hindurch anzuzeigen, 
wie viel er an Indigo bereitet habe, 2) jedermann auf 
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Verlangen Anleitung und Unterricht über den Waid¬ 
bau und die Indigobereitung zu geben, und seine ganze 
hierbey Statt findende Methode anzuzeigen, 3) für die¬ 
selben ZAvecke auf Aufforderung der Staatsverwaltung 
jede Reise in den Oestreiclischen Staaten gegen Ver¬ 
gütung zu unternehmen, 4) sobald als möglich einen 
ausführlichen Unterricht über den Bau und die Cultnr 
der Waidpflanze und die Einsammlung und Behand¬ 
lung der Waidblätter bis zur Indigoerzeugung, als auch 
über die Indigofabrieation selbst zu verfassen, welcher 
sodann von Seiten der Staatsverwaltung in Druck gege¬ 
ben und an alle Länderstellen, Kreisämter und Cameral- 
Herrschäften versendet werden wird, 5) endlich jähr¬ 
lich den erzeugten Waidsaamen in angemessenen Quan¬ 
titäten gegen Vergütung an Cameral- Herrschaften und 
Giiterbesitzer auf Verlangen abzugeben. — Dr. Heinrichs 
vei'einfachte Methode besteht hauptsächlich darin, dass 
er bey seiner Indigobereitung durchaus nicht, wie bis¬ 
her., die Gahrung an wendet, sondern einen Aufguss 
von Wasser, welches io° bis 12° Reaumur warm ist, 
8 — io Stunden auf den sorgfältig getrockneten Waid¬ 
blättern stehen lässt, wodurch aller in denselben be¬ 
findliche Färbestoif herausgezogen wird. Dieser Auf¬ 
guss wird, nachdem er sorgfältig von den Blättern ab¬ 
gegossen worden, auf die bekannte Weise mit Kalk¬ 
wasser versetzt und in Berührung mit Luft stark be¬ 
wegt , wobey sich ein grünlicher Bodensatz abschei¬ 
det, der durch wiederholtes Abwaschen mit lauem 
Wasser und Behandlung mit sehr verdünnter Salz¬ 
oder Essigsäure einen schönen Indigo liefert. 

A u s Breslau. 

Am 17. Febr. starb allhier der Münz - Director, 
Karl Gotthelf Lessing (jüngster Bruder von Gotth. 
Ephraim Lessing) an einer Lungen-Eutzündung 72 J. alt. 

Mit der hiesigen Universität geht es so gut, als 
man billiger Weise von einer neu gegründeten Anstalt 
erwarten darf. Unter den Studirenden herrscht ein 
anständiger Ton, der sich hoffentlich erhalten wird. — 
Mi t der Vereinigung der aus den einzelnen Kloster- 
Bibliotheken gewonnenen Bücher und deren Aufstel¬ 
lung in dem Sandstifte, einem der schönsten Gebäude 
Breslaus, sind die Herren von der Plagen und ßüsching 
beschäftigt. Eben daselbst haben auch die beyden 
Frankfurter Bibliotheken und die Sammlung der ehe¬ 
maligen Leopoldina ihren Platz gefunden. Alle sol¬ 
len, wie man sagt, unter gewissen Modificationen zu 
einem Ganzen verbunden werden, die drey hiesigen 
öffentlichen Stadt-Bibliotheken hingegen auch künftig 
für sich bestehn. — Der erste öffentliche Disputa- 
tions - Actus auf der vereinigten Universität war am 
lü. Februar. Herr Richtsteig, von Geburt ein Schle¬ 
sier, vertheidigte pro facnltate legendi seine Disputa¬ 
tion: De nostrae aetatis indole et conditione rerum 
rusticarum et de oplimo agricolationcm rationalem pro- 
pagandi modo. Angehängt ist ein gelehrter Excursus 
de aratro llesiodeo et Virgiliano, der die bisherigen 
Vorstellungen vom Pfluge der Alten nicht wenig ver¬ 
ändert und berichtigt. 

Aus Dresden. 

Am 28. Febr. zur Nacht starb plötzl. und unver- 
muthet am Schlagllusse der königl. Hofr. und Biblio¬ 
thekar Carl Wilhelm Dass darf. Er war zu Stauchitz, 
wo sein Vater Postmeister war, 1750 geboren, studirte 
auf der Fürstenschule Meissen und Universität Leip¬ 
zig, wo er 1772 Magister ward, und sich die Ach¬ 
tung eines Gellerts, Kreissteuer-Einnehmer Weissens, 

Ernestis erwarb. 1773 kam er als Hauslehrer in das 
Geheimderatli v. Ferbcrsche Haus, durch dessen Em¬ 
pfehlung er 1775 dritter, bald darauf nach Canzlers 
Tode zweyter, und endlich 1807 nach Adelungs Tode, 
erster Bibliothekar mit dem Hofr. Karakter ward. 
1799 erhielt er den Preis von der Jablonowskischen 
Gesellschaft in Leipzig, und bey der Wittenbergisclien 
akademischen Jubelfeyer den poetischen Lorbeerkranz 
aus Schröeklis Händen. Den Dresdnern war er durch 
seine Beschreibung der Stadt Dr. wertli, welche, wenn 
sie auch hier und da fehlerhaft ist, sich doch durch 
gute Ordnung und geschmackvollen Slil empfiehlt, und 
die neue von zwey Ausländern geschriebene Auflage 
hinter sich zurücklässt. Seine letzte poetische Arbeit 
war die Geburtstagsfeyer des abwesenden Königs Fr. 
August 1811, ein schönes Gedicht von stiller Grösse, 
wenn auch nicht das schönste seiner Werke. Seine 
einzelnen Gedichte, Recensionen und Abhandlungen 

anzuführen, wäre wohl unnöthig. 
Am 29. Febr. starb ebendaselbst der Kon. sächs. 

verdiente Hof— und Justitienrath D. Christian Samuel 

Gehe im 61. J. d. Alt. 

Zu erwartende Werke. 

Der Hr. Staatsminister Graf von Benzei-Stemau 
zu Frankfurt am Mayn bearbeitet die Friedens-Ge¬ 
schichte Frankreichs unter den drey ersten Dynastien 
(in 2 Banden, gr. 8.) Flassans Werk liegt dabey 

zum Grunde. 
Von demselben Verf. wird jetzt auch eine GGe¬ 

schichte der Republik Venedig gedruckt. 
Die Hrn. D. G. Goldmann und D. B. H. Freu- 

densohl wollen (in der Gebr. Mallinckrodt zu Dort¬ 
mund Verlage) eine Zeitschrift für Poesie herausge¬ 
ben, wovon die Ankündigung manche neue Offenba¬ 
rungen über das innere Leben der Poesie „dieses al¬ 
ten angestammten Erbguts der Völker, des heiligen 
Eigenthums jedes Gemiiths, der Tochter der Reli¬ 
gion, erwarten lasst. Die hreligiöse Thorheit derer, 
welche sprechen, das goldne Zeitalter der Poesie sey 
schon dahin, soll zu Schande gemacht werden. Die 
Herausgeher wollen nur niederlegen in der Zeit, was 
im Gemiithe des Einzelnen lebt und hervortritt, als 
Kunstwerk, und wiederum die Bilder poetischer Kunst¬ 

werke, wie das Gemiith sie zurückstrahlt.“ 

Von dem 

Conversations-Lexicon, oder Hand - Wörterbuch für 
die gebildeten Stande über die in der gesellschaftli¬ 
chen Unterhaltung und bey der Lcctüre verkommen- 
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den Gegenstände, Worte und Begriffe in Beziehung 

auf Physik, Völker- und Menschengeschichte, My¬ 

thologie, Erd-, Natur-, Geweih - und Handlungs- 

Kunde, die schönen Künste und Wissenschaften, 

mit Erklärung der in die Umgangs - Sprache über- 

<yC<rangenen ausländischen. Worte, und mit besonde¬ 

rer Rücksicht auf ältere und die neuesten Zeiter¬ 

eignisse 

wird eine neue ansehnlich vermehrte und überhaupt 

sehr abgeänderte Ausgabe in 8 Banden, ordin. 8. im 

Verlage des Kunst - und Industrie-Comptoirs, sonst 

in Amsterdam, herauskommen. Die gegenwärtige Re¬ 

daction wird nicht nur alles, was iiberiliissig oder ver¬ 

altet ist, weglassen oder abkürzen (wir hoffen, dass 

diess in mehreru Artikeln, die offenbar für den Zweck 

eines solchen Lexicons zu weitläufig waren, geschehen 

wird, denn die Verf. der einzelnen Artikel, in der 

alten Ausgabe, haben sichtbar nach ganz verschiedenen 

Grundsätzen und Ansichten gearbeitet), sondern auch 

vieles Fehlende ergänzen und Neues aufnehmen (in 

dem Buchstaben yl werden 220 neue Artikel Vorkom¬ 

men). In der Ostermesse wird der erste Band, und 

alle 3 Monate ein neuer Band erscheinen, so dass das 

Werk in 2 Jahren vollendet seyn wird. Der gewöhn¬ 

liche Ladenpreis jedes Bandes wird 2 Tlilr. 12 Gr. seyn, 

aber denen, die entweder jetzt oder bey dem Empfange 

des 1. Bandes 4 Tlilr., und bey dem 4ten Bande wie¬ 

der 4 Tlilr. vorausbczahlen (nachdem sie jetzt bloss 

durch Subscription sich dazu verbindlich gemacht ha¬ 

ben) wird der Band (von etwa 4o Bogen) nur 1 Tlilr. 

zu stehen kommen. Die Besitzer der ersten Auflage 

aber sollen, gegen Zurückgabe ihres Exemplars, die 

neue Ausgabe für 6 Tlilr. praenum. erhalten, doch 

müssen sie für jeden fehlenden Theil der ersten Auf¬ 

lage noch 16 Gr. mehr vergüten. Privatpersonen, wel¬ 

che Pränumeranten sammeln, erhalten auf 6 Exemplare 

das 7te frey, und bey weniger Exemplaren, jedoch 

nicht unter clrcy, 10 Proc. Rabat. 

Anzeige.. 

Bey dem Buchhändler C. A. Kümmel in Halle er¬ 

scheinen in bevorstehender Leipziger Ostermesse 1812 

folgende neue Bücher: 

.A*ig. Ahrensii Fauna insectorum Barop ae fascicuhts 

primus XXV. Icon, cum Descriptionibus sistens. 

Dieses so wie jedes folgende Heft enthält fünf und 

zwanzig Blätter Kupfer, und eheu so viel Text, ganz 

nach dem Plan von Dr. Panzers Insectcnfauna Deutsch¬ 

lands. Treue der Zeichnung, Güte des Stichs und der 

Illumination und ein bequemes geschmackvoll eingerich¬ 

tetes Aeussere wird gewiss niemand vermissen. Jedes¬ 

mal nach vier Heften wird ein systemat. Inhaltsver- 

zeichniss unentgeltlich nacligeliefert. Um den Besitzern 

der Insecteniauua Deutschlands nicht unnöthige Ausga¬ 

ben zu machen, werden diejenigen Insecten, die dort 

bereits abgebildet sind, nicht in diesem Werke aufge¬ 

nommen, und auch diejenigen Insecten, die noch in 

jenem Werke erscheinen möchten, sollen sogleich be¬ 

rücksichtiget und zurück gelegt werden, so dass nur 

selten Collisionen Statt finden können. Das erste Heft 

enthält : Geotrupes Grypus Illig. Onitis furcifera Rossi. 

Copris hirta Illig. Copris leucostigma * Bicb : Aphodius 

castaneus Illig. Iiister gagates Illig. Carabns lusitani- 

cus Fahr: Carabus Buckenhainphii * Dahl. Brachynus 

liumeralis * Sturm. Drypta Longieollis * Zenk. Cly- 

thra macropa * Illig. Buprestis cariosa Fahr. Blatta 

aegyptiaca Limi: Gi'yllus german. Fahr: Gryllus fascia- 

tus Fahr. Panorpa bipennis * Illig- Mutilla togata * 

Germ. Mutilla regalis Fabr. Mutilla melanocephala 

Fabr. Noctua trabenta * Germ. Cercopis clorsata * 

Germ. Aradus annulicornis Fabr. Coreus dentator 

Fabr. Coreus paradoxus Fabr. Bombylius cruciatus * 

Salzmann. Die mit * bezeiclmeten sind bis jetzt noch 

unbeschrieben. Es bedarf wohl keiner besondern Em¬ 

pfehlung, um Naturforscher überhaupt und Entomolo¬ 

gen insbesondere auf dieses Unternehmen aufmerksam 

zu machen, das gewiss ihren Wünschen entsprechen 

wird. Der Ladenpreis eines jeden Hefts ist 1 Tlilr. 

Conventionsgeld, wofür es durch alle Buchhandlungen 

bezogen werden kann. 

Ferner ist bey demselben in dieser Messe zu haben : 

C. Sprengel über die Natur und den Bau der Ge¬ 

wächse mit kritischen Bemerkungen und Zusätzen 

von H. Fr. Link, 34 bis 36 Bogen stark, mit l4 
Kupfertafeln, gr. 8. Velin. Holland. 11. Druckpa¬ 

pier. Der Preis eines Exemplaz’s auf Druckpapier 

wird etwa 3 Tlilr. seyn. 

Senf] C. Fr., Lehrbuch der Hebammenkunst, 28 Bo¬ 

gen, gr. 8. mit 11 Kupfertafeln. 1 Thlr. 8 Gr. 

Bey der grossen Menge ähnlicher Bücher unter¬ 

scheidet sich dieses durch seine Ausführlichkeit und 

Deutlichkeit, durch die gut gewählten und genau aus- 

gefiilirten Kupfer und durch seinen ausserst massigen 

Preis. 

Derselbe, über das Verhältniss der Hebammen zum 

Staate, nebst Geschichte des Hebammeninstituts in 

Halle, etwa 8 Bogen, gr. 8. mit 1 Kopf er. 

Journal für Prediger, 58r Band, is, 2s Stück, oder 

neues Journal, 38r Band, is, 2s Stück, gr. 8. je¬ 

des Stiich 8 Gr. 

Meyer, J. G., vollständige VergleichungstabclJen des 

franz. jetzt im Königreich Westphalen eingelührten 

Geldes, oder der Franken und Centimen mit dem 

preuss. Courant, dem Conventionsgelde und dem 

Golde. 3te nach den neuesten Dekreten veränderte 

Auflage, gr. 8. 6 Gr. 

Bey Br e iik o pf und Hä rt el in Leipzig, 

■zeigten Bücher immer zu haben. 

den Verlegern dieser Lit. Zeitung, sind auch die denm cinge 
O 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 28- des März. 77. 1S12. 

Uebersicht der neuern Literatur, 

Theologische Journale. 

Für Prediger. Eine Zeitschrift zur Belebung der 
Religiosität durch das Predigtamt. Herausgegeben 
von D. Hcinr. Aug. Schott, ord. Prof. d. Theol. 

zu Wittenberg, und M. Heinr. Wohlrath Beh- 
k °p f, Pastor in Globig b. Wittenberg. Erster Band, 
erstes, zweytes, drittes Heft. Zweyter Band, 
erstes, zweytes Heft. Leipzig, b. Vogel. i8ii. 
(Jedes Heft 8—9 Bog. gr, 3. 12 Gr.) 

D iess Journal ist an die Stelle des Prediger-Journals 

für Sachsen getreten, das sonst der auf dem Titel zu¬ 
letzt genannte Herausgeber allein besorgte. Es soll die 
grosse Aufgabe zu lösen versuchen (oder doch dazu 
bcytragen): Wie kann und soll der Prediger, in Hin¬ 
sicht aller Verhältnisse seines Berufs und Amtes, den 
Geist des Zeitalters mit dem glücklichsten Erfolge hö¬ 
her stimmen, und die ehemalige Innigkeit und Wärme 
des christl. Glaubens und der Andacht erneuen?). Je¬ 
des llelt zerfällt in 2 Abschnitte: allgemeine Abhand¬ 
lungen, von denen Gegenstände der gelehrten kriti¬ 
schen Theologie ausgeschlossen sind, und, kürzere An¬ 
zeigen, Nachrichten und Fragen. Wir können hier 
nur eine kurze Uebersicht des Inhalts geben. 

1. B. 1. II. S. 1 — 28. Cons. Ass. Pastor und Se¬ 
nior F. E. H. .Heydenreich über die Quellen der Bi¬ 
belscheu (die sowohl in der Abneigung gegen den 
Fleiss, den man bey dem Privatstudium auf die Kennt- 
niss der Bibel wendet, als in dem Widerwillen gegen 
das Bemühen von der Bibel für andere Gebrauch zu 
machen gefunden wird). Unter diesen Quellen wird 
auch die parteyische Vorliebe für die Lectiire der gr. 
( lassiker aufgeführt. Fortges. und beendigt ist die 
Abh. II. 2. S. 113—i4q. — S. 28 — 4o. Die Küche 
als der Wirkungskreis des heil. Geistes (oder: der 
GeisL Gottes, der durch die Bibel wirkt, kann seine 
volle AY irksamkeit nur in einer bibl. organisirlen An¬ 
stalt erhalten) vom Past. Voigtländer (der paradox aus¬ 
gedrückte und aulgestellte Sätze zu lieben scheint). S. 4i 
' 5i. Welches ist die schriftmässige Lehre vom Amte 
der Schlüssel? vom Generalsuperint. in Liibben, C. F. 

ßrescius (H. 2. S. i4i —148 beendigt. Das Zerstü¬ 
ckeln der Abhh. billigen wir nicht). S. 52 — 67. Die 
Organisation des Schulwesens, wie sie seyn sollte, vom 
Supeiint. in Herzberg, Sevffarth. Fr verlangt in je¬ 
dem zweckmässig eingerichteten Lande: 1. niedere Schu¬ 
len für künftige Landbewohner (Bauern), 2. Schulen 

Erster Bend. 

für Bürger, 3. Bildungsanstalten für Kaufleute, Oeko- 
nomen und Künstler, 4. Institute für künftige Ge¬ 
schäftsmänner (weiss man schon voraus, wer nur Ge¬ 
schäftsmann werden kann?_), 5. Institute für solche, 
die in der Folge auf Akademien und andern liöhern 
Schulen als Lehrer angestellt werden wollen. Ueber 
die Organisation jeder Art sagt der Vf. Einiges. Aron 
den kiirzeru Nachrichten ( worunter auch Recensionen 
von Predigten und Erbauungsschriften sind) zeichnen 
wir aus: S. 68 Regulativ für die bey den Sechsstädten 
der Oberlausitz künftig bestehenden Prediger-Colle- 
gien. S. ]5. Ueber die Mecklenburg. Schwerinisclie 
Verordnung, dass künftig die Candidaten der Theolo¬ 
gie nicht eher ein Predigtamt erhalten sollen , bis sie 
mehrere Jahre ein Schulamt bekleidet haben (über 
welchen Gegenstand man sich schon oft, und mit Recht 
meist dagegen, erklärt hat). S. 80 — 82 wird eine 
Stelle in Schröckhs Kirchcngeseh. seit der Rcl'. Th. II. 
S. 23o , des Clemens Marot Uebersetzung der Psalmen 
betreffend, berichtigt. Er hat 5o (nicht blos 3o) Psal¬ 
men, und zwar nicht gerade die ersten 5o, sondern 
ausgehobene übersetzt. 

II. H. S. i48—166. Ueber den oftmaligen Wech¬ 
sel mit den Katechismen der christlichen Religion in 
der jetzigen Zeit, besonders unter den Protestanten, 
von Ohr. Fr. IVarniholz (nebst Vorschlägen zur Aus¬ 
arbeitung eiiies allgemeinem). S. 166 — 175. Ueber 
die Klage, dass wir mit allen unsern Predigten so we¬ 
nig ausrichten. S. 17.') —195. Ueber den Werth und 
Gebrauch des Historischen in der Religion. (Es wird 
betrachtet als der Grund, als die Form, als das Mittel 
des christl. Instituts.) S. 196. ff. M. Chr. Aug. Menz- 

mann’s, Pastors zu Leippa, Rede am Grabe der Apo¬ 
thekerin Bock zu Pribus, welche an den Folgen einer 
Verbrennung mit entzündetem Liquor gestorben war 
(eine Stelle im 102. Ps. ist zum Grunde gelegt). In 
der 2len Rubrik: S. 2o4. Wer sind diejenigen, denen 
nach den (sächs.) Landesgesetzen eigne Hauslehrer zu 
halten verstattet wird? vom Verf. des Sachs, legalen 
Schulmanns. S. 206. Etwas über die Einführung des 
Religionseides in den hiesigen Landen. (Es ist be¬ 
kannt, dass schon seit i533 die Wittenberger Theolo¬ 
gen von denen, die zu einem Lchramte berufen wur¬ 
den, die eidliche Verpflichtung auf die Augsb. C011- 
fcssion verlangten.) Noch über den Aufwand bey 
Kirchrechnungen u. s. f. 

III. H. S. 241—268. Das Erziehungsrecht der 
Kirche, von Heinr. Aug. Hecht. Es wird definirt: 
die rechtliche Befugniss der Kirche, ihre Mitglieder 
auf eine dem Geiste des Christcnthums angemessene 
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Art zu nöthigen, d. li, die Thatigkeit der Kirchen- 
glieder auf eine sanfte oder auch nach Erforderniss 
der Umstände empfindlichere Art (etwa durch Schläge, 
wie es die Jesuiten in Paraguay machen ?) anzuregen, an 
sich durch rechte Benutzung der von ihr im Namen 
und Geiste Jesu getrödenen Anstalten den Zweck des 
Christenthums zu realisiren. (Lasset uns Protestanten 
doch dabey nicht vergessen, dass der Geist des Chri¬ 
sten th. ein Geist der Freyheit und nicht der Knecht¬ 
schaft ist.) S. 269—294. Die Grundlinien zu einer 
Abh. über den Gebrauch der Bibel, besonders der neu¬ 
test. Bücher, auf der Kanzel, vom Superint. M. Traug. 

Ang. Seyffarlh. ( Es werden auch einzelne Beyspicle 
in dieser gehaltvollen Abh. aufgestellt.) S. 294 — 3i3. 
Ueber den Geist und Zweck der Erbauung vom Past. 
J'oigtländer. S. 3i3— 347. Ueber einige Hindernisse 
(hindernde Ursachen), warum jetzt auf unsere studi- 

rende Jugend christlich —religiöse Motive so wenig wir¬ 
ken, ’i 011 M. yliig. (rottlob Hoffmann., Subconr. des 
Gynin. zu Eisleben — (fiml Hindernisse sind angege¬ 
ben und mehrere Vorschläge gethan). Mehrere kirclil. 
Nachrichten werden gegeben, die Frage S. 347 (beja¬ 
hend) beantwortet: ob das Examen bey der Confirma- 
tionshandlung zweckmässig sey? so wie S. 3jj eine 
andere Anfrage: worin das Erbauliche im Predigen ei¬ 
gentlich bestehe? 

II. B. S. 1. H. 
die man in unsern 
16. Jalirh. gemacht 
betreffen entweder 

1—23. 
Tagen 

Beleuchtung der Vorwürfe, 
der Kirchenverbesserung des 

hat, vom Past. Voig t Länder, (Sie 
die Sittlichkeit der Reformation in 

ihrem Beginnen oder die Weisheit in ihrem Verfah¬ 
ren oder die Wohlthätigkeit in ihren Wirkungen.) 
S. 2o Si. Einige Winke in Hinsicht auf das pragma¬ 
tische Studium des Kirchenrechts. Zur Prüfung für 
Religionslehrer; vom Cons. Ass. Fr. Erdrrt. Aug. Hey¬ 

denreich. S. 81 — 120. Ansichten über das Verhält- 
niss des Rationalismus zu dem Supernaturalismus, ver¬ 
anlasst durch die Anzeige von Tzschirners Briefen über 
Reinhards Geständnisse und einer anonymen Schrift, 
von D. Schott. (Eben wegen ihrer praktischen Bezie¬ 
hung konnte diese Abh. hier ihren Platz finden.) 

II. II. S- 138 —148. Wer ist ein Heide? (nach 
dem jüdischen Sprachgebranche, der Mensch eines pro¬ 
fanen Volks. Pro!anes Volk wird subjcctiv jede von 
der des Sprechenden verschiedene Religionsgesellschaft 
genannt; an sich gibt es keines; inan soll also Nieman¬ 
den einen Heiden schelten), S. i48 — 162. Winke und 
Vorschläge zur Belebung der Religiosität in der Kir¬ 
che durch regelmässig angelegte Texte, vom Past. 
Voiglländer. S. 162 — 201. Ueber eine pragmatisch- 
historische Lehrart, in der die Lehren des Christ, so¬ 
wohl im Zusammenhänge als einzeln, von evangel. 
Lehrern und Predigern vergetragen werden könnten, 
um dadurch den Sinn für Religiosität, auch in unsern 
Zeiten, zu wecken und zu beleben, '^nn Subconr. M. 
A. Cr. Iloffmarm zu Eisleben. (In vorigen Zeiten war 
sie gewöhn lieber als jetzt. Der Verf. zeigt 1. unter 
welchen Einschränkungen und nach welchen Regeln 
diese sogenannte pragmat. histor Lelirart anzuwenden 
sey; 2. welche Ilülfsmittel dabey zu gebrauchen und 

612 
wie die verschiedenen Formen derselben beschaffen 
seyn müssen; 3. welcher Nutzen davon zu erwarten 
sr y. Noch ist die Abh. nicht beendigt.) S. 201_200. 
Uebei einige Ursachen der Verarmung der Kirchen 
und das noiliwemlige Bemühen der Prediger ihnen zu 
helfen, von M. Jaspis, Pred. zu Pobles. S. 209 le<4 
M. Spitzner wahrheitliebenden Theologen seine Gedan¬ 
ken über die Frage: was ist. christl. Moral ? vor. Ein 

Üngcn. fragt S. a4i, wie die Collusionen der Ehegat¬ 
ten bey intendirter Ehescheidung verhütet werden kön¬ 
nen ■! — Ob es nicht bisweilen besser ist, nicht zu 
viel zu fragen? 

Theologische Zeitschrift in Verbindung mit einer 
Gesellschaft Gelehrten lierausgc geben vormals von 
D. Johann Joseph B atz, und von D. Friedrich 
B r e n n e r. Fünfter Band, in sechs Heften, 422 S. 
gr. 8. Bambei g Und Würzburg, b. J. C. Göb- 
liardt. 1811. (2 Thlr.) 

Sie hat drey Abtheilungen: Abhandlungen, Pre¬ 
digten und Gedichte; krit. Anzeigen; Notizen. Die 
Aushebung des Wichtigsten wird den Geist und Werth 
dieser Zeitschrift belegen. H. I. S. 1 —15. Würdi¬ 
gung einiger Zweifel an der Nothwendigkeit des reli¬ 
giösen Cultns (zu wenig eindringend). S. 32 — 5o. 
Dämonologie, eine philo!, histor. Untersuchung (der 
Dämon, in dem A. T. S. 33 und im N. T. S. 4o; nichl 
befriedigend). S. 66 wird des Fr. Marcellin. Molken- 
bulir Diss. 24ta de Emmanuele et. Prophetissa ab Isaia 
c. 7 et 8. praenuntiatis et quibusdam aliis prophetiis 
ab Isaia et Psalmista relatis quoad Messiam, Münster 
1810., welche alle widerlegen soll, die dort keine 
Weissagung von Christus finden wollen, angezeigt. — 
S. 81. Auszug aus des Grafen Montalivet Darstellung 
der Gegenwärt. Lage des franz. Reichs (29. Jun. rgn), 
den kirchl. Zustand betreffend. 

II. II. S. 95. Beschluss der Abh. (B, IV. S. 365 
und '123): wie sind die Collisionen zwischen Staats¬ 
und Kirchengesetzen im Puncto der Trennung der 
Ehen zu heben? S. i36. Dämonologie, Forts. Dämo¬ 
nologie der Kirchenväter (diessmal bis ins 5. Jalirh. 
doch zu kurz und ohne systemat. oder chronolog. Ord¬ 
nung). S. 162. Biograph. Nachrichten vom gewesenen 
Bisch, von Genf, Joseph Maria Paget, und S. i65 vom 
Card. Jean B. Caprara. 

H. III. S. 173. Sittlich - religiöse Betrachtungen 
über die laufenden Zeiten. In der Form christl. Pre¬ 
digten dargestellt von D. Fr. Brenner. S. 190. An¬ 
gabe der vorzüglichsten Fehler, welche bey dem Vor¬ 
trage der geistlichen Reden begangen werden , vom 
Pf. K rüg. (Declamations - und Gesticulations - Feh¬ 
ler.) S. 200. Dämonologie, Forts. Dämonol. nach dem 
kirchlichen Benedict onalc. Von den öffentl. Disputa¬ 
tionen im Priesterhause zu Bamberg wird S. 232 und 
von den Streitigkeiten die über des verdienten Hin. 
D. und Canon. Jahn Schriften in Ungarn und Oester¬ 
reich entstanden sind, S. 242 Nachricht gegeben. 

H. IV. Des Hrn. D. Brenner sittlich - religiöse 

Betrachtungen werden S. 251 (ingleichen V, 029. VI, 



613 1812. März. 614 

42 3.) fortgesetzt. S. 265. Bedenklichkeiten über will¬ 
kürliche Einführung neuer Katechismen (sowohl in der 
Sache selbst als in Nebenumständen liegende Bedenk¬ 
lichkeiten). S. 282. Beantwortung der Frage: soll der 
Prediger mehr Rührung als Belehrung bezwecken? 
vom Pf- Krug. S.}288. Jüdisch - rabbinisclie Dämo¬ 
nologie. Beausset’s Lebensgeschichte Fenelons, nach 
der 2ten franz. Ausgabe von D. Feder übersetzt, wird 
angezeigt. S. 3iO. Geheime Nachrichten über das Le¬ 
ben und den Tod des J. J. Rousseau, von einem sei¬ 
ner Freunde (Corancez) als Beytrag zur Geschichte 
der Naturalisten (fortges. V, 4io. VI, 5o3.). 

H. V. S. 344. Von der Wirkungsart der Sacra- 
mente. ( Sie wird nach dem wahren Sinn der kathol. 
Glaubenslehre gesetzt in wirkliche Mittheilung der 
Gnade Gottes und Zuwendung der Verdienste Christi.) 
S. 3/5. Dämonologie andrer Völker des Alterthums. 
1. Dämonologie der Hindus. Eine wenig bekannt ge¬ 
wordene Schrift: Wie ist der immer mehr um sich 
greifenden Unzucht bey der ledigen Jugend auf dem 
Lande Einhalt zu tliuii ? untersucht und beantwortet 
von einem kathol. Landpfarrer 1810. 8. auf Kosten 
des Verfs. gedruckt, wii’d S. 387, so wie S. 421 f. 
der Tod des im Sommer vor. J. zu Salzburg verstorb. 
D. Joh. Mich. Bönike, Canzlers des erzbisch. Semina- 
riums angezeigt. 

H. VI. S. 459. Ist zum Richtiglesen die Kenntniss 
der reinen Laute der Buchstaben 1) nothwendig, 2) 
nicht wenigstens vortlicilhaft? (bey Gelegenheit der 
Anzeige von Stephani’s kurzem Unterricht in der gründ¬ 
lichsten und leichtesten Methode, Kindern das Lesen 
zu lehren S 453.) S. 438. Ob Jesus durch thierischen 
Magnetismus Krankheiten geheilt habe (wie sehr diese 
Hypothese verunglückt sey, wird dargethan). S. 447. 
D ämonologie der Parsen (Fortsetzung der obigen Abh.). 
Viele Nachrichten von den Katholiken in Irland wer¬ 
den mitgetheilt. Aus Hackers Andeutungen sind Pre¬ 
diger-Materialien ausgehoben. Eine einzige eigne Pre¬ 
digt geben wir ihrem Plauptinhalte nach zur Probe an : 
(II. I. S. i5) Predigt auf das Fest der Geburt Maria: 
es wird gezeigt, 1. welch’ ein glücklicher Tag der 
Geburtstag Mariens war? 2. wie auch unser Geburts¬ 
tag ein glücklicher Tag seyn könne? 

Christliche Glaubenslehre. 

D. Fi %anz Folk mar Feinh cird’s, Kön. sächs. Ober- 

hofpred., Kirchenr. und Oberconsislorialassessors , Forle— 

sungen über die Dogmalik, mit literar. Zusätzen 
herausgegeben von Joh. Gottfr. Imin. Berger, 
Dort. der Philos. Repet. d. theol. Facult. zu Göttingen etc. 

D ritte verbesserte Auflage. Sulzbach, b. Seidel. 
1812. XX u. 700 S. gv. 8. (1 Thir. t6 Gr.) 

Audi diessrnal Lat, (nach dem Tode des Herausgebers, 
der zuletzt Oberpfarrer in Schneeberg war,) Hr. OH. 
Prediger D. R. selbst eine kleine Vorrede beygefiigt, 
wie zur zweyten Ausg. i8o5 (die erste erschien 1799), 
worin er versichert, dass diese Auflage nur ein un¬ 

veränderter Abdruck der beyden vorhergehenden sey, 
aber es auch noch ungewisser macht, ob er das bey 
dem zweyten Drucke gegebene Versprechen, das trefli- 
cbe Werk mit neuen Zusätzen zu bereichern, werde 
erfüllen können. Doch diese Vorrede war in Tagen 
geschrieben, die den Verehrern des Verfassers bange 
Besorgnisse einflössten, jetzt hoflcn wir, dass cs noch 
wird ausgeführt werden. Wie! fleissig und mit wel¬ 
chem Nutzen man das Werk gebraucht hat, bezeugen 

die wiederholten Auflagen. 

Religiöse Gesänge. 

Sammlung religiöser Lieder. Ein Andachts - und 
Erbauungsbuch. Zunächst für Bürgerschulen. 
Altona, ITammerich. 1812. 256 S. 8. (12 Gr.) 

Warum zunächst für Bürgerschulen? können wir 
nicht sagen. Die Vorrede erwähnt nichts davon. An 
Sammlungen dieser Art fehlt es uns nicht; aber wenn 
jede zweckmässig eingerichtet ist, und zur Erweckung 
frommer Gefühle beyträgt, kann sie nicht unnütz seyn. 
Die gegenwärtige enthält eine System, geordnete Aus¬ 
wahl der treflichsten Gesäuge, deren Verfasser zum 

Theil genannt werden. 

Lieder Sammlung für Schulen. Herausgegeben von 
M. Klit s eher. Zweyte Auflage. Frankfurt 
am Main, Varrentrapp und Wenner. 1811. XII 
u. 359 S. 8. (16 Gr.) 

Die Sammlung ist zunächst für die Schulen in 
Frankfurt am Mayn veranstaltet, und es sind daher 
weggelassen alle in dem von D. Mosche für die lntlicr. 
Kirchen daselbst veranstaltelen Gesangbuehe befindli¬ 
chen, und alle in Hrn. D. Hufnagels katecliet. Blättern 
benutzten Gesänge, aber auch nur solche aufgenom- 
men, die den Bedürfnissen der Jugend entsprechen. 
Eine systemat. Darstellung des Inhalts ist vorausge- 
scliickt, und ein biograpli. Verzeiclmiss der Verfasser 

dieser Gesänge angellängt. 

Geschichte. 

Historische Merkwürdigkeiten aus dem Menschen¬ 
leben älterer und neuerer Zeit. Ein Buch für 
Leser aus allerley Ständen, von B. S. JJ al- 
tlier, erstem Prediger an der St. Johannis - Kirche in 

Dessau. Erster Band. Leipzig, b. Reclam. 1811. 
Xlf und 4o4 S. 8. mit 1 Kupfer und 1 Vignette. 

(1 Thir. 16 Gr.) 

Um das Lesen schädlicher Romane durch unter¬ 
haltende historische Lectiire zu verdrängen, schrieb 
Hr. W. nicht nur früher schon ähnliche Bücher, son¬ 
dern fing auch jetzt diese Merkwürdigkeiten an, bey 
denen er auf verschiedene Arten von Lesern, auf Man¬ 

nigfaltigkeit des Stoffs, auf das Interesse der Gegen- 
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stände, auf Wahrheit der Erzählung und auf die Zeit¬ 
folge Rücksicht nimmt. Möchte nur sein Vortrag selbst 
abwechselnder und anziehender seyn! Fiir eine Compi¬ 
lation soll man seine Arbeit nicht halten, weil sie 
nicht wörtlich aus andern abgeschrieben ist, sondern 
verschiedene Quellen dazu benutzt sind. Die Stücke 
selbst sind: i. Semiramis (ihre fabelhafte Geschichte 
konnte wohl wegbleiben). 2. Die Abschaffung des Kö¬ 
nigthums in Rom als die Folge einer an einer Röme¬ 
rin verübten Gewalttätigkeit. 3. Denkwürdigkeiten 
aus dem Leben des Seipio Africanus. 4. Beweis einer 
sehr starken und grossen Bruderliebe, die ein Sohn 
dos Adiatorix gab. 5. Geschichte der Vermählung Ed¬ 
gars, Kön. von England, mit der Tochter eines Gra¬ 
fen von Devonsliire. G. Der schottische Bauer Iday, 
ein Retter seines Vaterlandes (im J. 980.). 7. Die 
Belagerung und Eroberung Jerusalems durch die Kreuz¬ 
fahrer des ersten Kreuzzugs. 8. Schreckliche Folgen, 
die ein ungegründeter Argwohn des Herzogs von Bayern 
und Pfalzgrafen Ludwig (gegen seine Gemahn) hatte 
(im J. 1255.). 9. Die auf eine sonderbare Art (im 
i4. Jahrli. noch vor den Portugiesen) veranlasste Ent¬ 
deckung der Insel Madera (wahrscheinlich Roman). 10. 
Die Festigkeit, mit der Maria, die Erbin der burgun- 
disclien Lande, ihren Willen in Ansehung ihrer Ver¬ 
mählung durchsetzte. 11. Die von Ferdinand Cortez, 
dem Eroberer von Mexiko, bey allen Unternehmungen 
bewiesene Kühnheit und Entschlossenheit. 12. Die 
erste Reise um die Welt (Magellan's). i3. Schändli¬ 
ches Verfahren gegen einen Staatsbeamten (Jacob von 
Baune, Baron von Samblancay) unter Franz I., Kon. v. 
Fraukr. i4. Seelengrösse Johann Friedrichs von Sach¬ 
sen im Unglück. i5. Fall des Grafen von Essex un¬ 
ter Elisabeth Kon, von England. 1G. Schicksal des 
Cap. IM unk und seiner Schilfsleute auf einer Seereise 
(1619). 17. Zerstörung Magdeburgs unter Tilly. 18. 
Kleinigkeiten, die auf den Ausgang des span. Succes- 
sionskriegs Einfluss hatten (Ursachen der Ungnade der 
Herzogin von Marlborough). 19. Beyspiele des Edel¬ 
sinnes aus dem 73ähr. Kriege. 20. Rose Maliot,, ein 

gutes und braves Schiffermädchen. 

Erdbeschreibung. 

Europa, ein geographisch - historisch - statistisches 
Gemälde für Freunde und Lehrer der Geographie, 
für Jünglinge, die ihren Cursus vollendeten, bey 
jedem Lekrbuche zu gebrauchen. Nach den be¬ 
sten Quellen bearbeitet von C. R itter. Wohl¬ 
feilere Ausgabe. Erster Theil. XV und 4g6 S. 
Zweyter Theil. VIII u. 6o3 S. 8. Frankfurt am 
Mayn, J. C. Hermannsche Buchh. 1811. (2 Thlr.) 

Nur der Titel ist an dem Werke neu, dessen er¬ 
ster Theil i8o4, der zweyte 1807 lierauskam. Seit¬ 
dem bat sich freylich in mehrern liier aufgeführten 
Ländern vieles geändert, doch ist es dadurch nicht 
unbrauchbar geworden. 

Deutsche Sprache. 

Kurze Theorie der Interpunction nach logischen 
Grundsätzen, von Karl Heinr. Ludw. Pölitz. 
Zweyte umgearbeitete Auflage. Leipzig 1812. 
bey Cnobloch. VI u. 62 S. 8. (6 Gr.) 

Die erste Ausgabe erschien 1801. Die gegenwär¬ 
tige hat zwar die Kürze der Form, des ScliuJgebrauchs 
wegen, beyhehalten, übrigens aber ist sie sehr berich¬ 
tigt und verbessert, und erscheint also in der That 
in einer bessern Gestalt, indem der Hr. Verf. bald 
frühere Meinungen zurückgenommen , bald sie von 
neuem begründet liat. Nur sucht er nicht mehr alles 
aus logischen Gründen zu deduciren , was nur auf 
grammatischer Convention oder Observanz der besten 

Schriftsteller beruht. 

Materialien zum Dictiren nach einer dreyfachen 
Abstufung vom Leichten zum Schweren geord¬ 
net, zur Hebung in der deutschen Orthographie, 
Grammatik und Interpunction; mit fehlerhaften 
Schemen für den Gebrauch des Zöglings, und 
mit einer kurzen Theorie der Interpunction nach 
logischen Grundsätzen begleitet von K. H. E. 
Pölitz. Zweyte verbesserte Auflage. Leipzig 
1812. b. Cnobloch. VIII, u. i5o S. 8. und 42 S. 
in 4. (i4 Gr.) 

Die Theorie der Interpunction befindet sich eben¬ 
falls in diesen Materialien nach der neuen Umarbei¬ 
tung. Mehrere Fragmente, die der Lehrer dictiren 
soll, sind verändert und mit zweckmässigem vertauscht. 
Hingegen die, besonders gedruckten, fehlerhaften, Sche¬ 
mata durften nicht sehr verändert werden, weil diess 
Lehrbuch in vielen Instituten eingeführt ist. Nur das 
sechste Fragment des dritten Cursus ist mit einem an¬ 
dern vertauscht worden, ßeyde Schriften werden also 
in diesen Ausgaben noch mehr als in der vorigen mit 
grossem Nutzen in Schulen und beym häuslichen Un¬ 

terrichte gebraucht werden. 

Französische Sprache. 

Fi •anzösisches Lesebuch für die ersten Anfänger 
nebst Tabellen der Declinationen und Conjuga- 
tionen und einem Vorrathe von Materialien zur 
Uebimg im Uebersetzen. Herausgegeben von J. 
G. M Hehler. Sechste durchgängig verbesserte 
und vermehrte Auflage. Berlin und Leipzig, 

b. Nauk. 1811. 157 S. 8. (6 Gr.) 

Die kurze Grammatik ist vorausgescliickt, dann 

folgen erst die Stücke zum Lesen und Uebersetzen ins 
Deutsche, die Stücke zum Uebersetzen ins Französi¬ 
sche und das allgemeine Wortregister, Mau cihält 

also sehr viel um wohlfeilen Preis. 
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Christologie. 

So oft und in so verschiedenen Rücksichten auch 

das Leben Jesu und das Wundervolle und Wohl- 
tliätige seiner Handlungen dargestellt, das Erhabene 
und Göttliche seines Plans, das Beseligende der Aus¬ 
führung desselben, auseinander gesetzt, so vielfältig 
die frühere und spätere Lehre vom Messias ist un¬ 
tersucht worden, so gibt doch diess alles bey fort¬ 
gesetzten redlichen und vielseitigen Forschungen ei¬ 

nen so reichhaltigen Stoff zu den nützlichsten Be¬ 
trachtungen und lehrreichsten Aufklärungen, dass 
wir uns nicht nur nicht darüber wundern düifen, 
sondern uns vielmehr freuen müssen, dass wir drey 
neue Schriften einsichtsvoller und wohldenkender 
Männer anzeigen können, die diesen Gegenstand be¬ 

handeln. 

Jesus auf dem Gipfel seines irdischen Lebens; eine 

den Urkunden seiner Geschichte durchaus treue, 

und den Bedürfnissen gebildeter Leser angemes¬ 

sene Erzählung; nebst einigen Anhängen über 

Wunder und andere wichtige Gegenstände von 

Carl August Märte ns, Prediger zu Grossquenstädt 

bey Halberstadt, (jetzt erstem Prediger an der Martinikirche zu 

Halberstadt.) Halberstadt im Büreau für Liter, und 

Kunst. 1811. XXVI u. 229 S. kl. 8. (18 Gr.) 

Der Hr. Vf. der mit Recht wünscht, dass un¬ 
sere heiligen Schriften zu einer noch allgemeinem 
Achtung erhoben, dass ein noch höheres Interesse 
für sie erweckt werden möge, und erinnert dass sie 
den Grund dazu in sich haben, dass er nur allge¬ 
meiner gefunden werden müsse, hatte schon früher 
eine nach den vier Evangelisten ausgearbeitete Er¬ 
zählung von der Auferstehung Jesu in die Halber¬ 
städter gemeinnützigen Blätter einrücken lassen, die 
so vielen Beyfall fand, dass man wünschte, er mö¬ 
ge auf dieselbe x4rt das ganze Leben Jesu darstel¬ 
len. Durch Amts Verhältnisse wurde er dazu aufs 
neue aufgefordert. Er trug seiner Gemeine die Ge¬ 
schichte "der leLzten Lebenstage Jesu in mehrern Ab¬ 
schnitten vor, und hat sie nun für ein grösseres 
Publicum bearbeitet, um Hochachtung in den in¬ 
nersten Tiefen des Herzens gegen den Einzigen im 
einzigen Sinne des Worts zu erwecken. In der Art, 
wie hier die Erzählung der vier Evangelisten zu- 

Lrster Band.» 

sam men ge fügt und ergänzt, wie bisweilen von ih¬ 
ren Worten abgewichen wird, ohne Nachtheil für 
die treue Darstellung ihrer Gedanken, wie endlich 
diess alles vorgetragen wird, um nicht bloss auf 
den Verstand, sondern vornehmlich auf Herz und 
Gefühl zu wirken, zeigt sich das Eigenthiimliche 
des Verfass. Dass er, bey der Bestimmung dieses 
Werks, nicht auf manche neuere Fragen und Zwei¬ 
fel (z. B. ob Bethlehem der Geburtsort Jesu wirk¬ 
lich gewesen sey) einging, war wohl natürlich. Er 
hält sich an die ersten Erzähler, so wie ihre Nach¬ 
richten vor uns liegen. Seine Erzählung der letz¬ 
ten merkwürdigsten und reichhaltigsten Begebenhei¬ 
ten Jesu (die durch den Ausdruck auf dem Titel 
nicht ganz deutlich bezeichnet sind) fängt von dem 
Einzüge Jesu in Jerusalem an, und die Absicht des 
Vf. das Herz des Lesers für Jesum zu erwärmen, 
und das Auge desselben gerade auf den Miltelpunct 
seines Geistes zu leiten (S. 53 f.), ist in der ganzen 
Art der Behandlung, in der einfachen, natürlichen 
und ungekünstelten, aber das unverdorbene Gefühl 
ansprechenden Erzählungsweise, in den auf ver¬ 
schiedene Art gegebenen Erläuterungen und ver- 
aulassten Betrachtungen, in den fruchtbaren und 
mannigfaltigen Anwendungen, die gemacht werden, 
gewiss erreicht. Mag auch immer hie und da zur 
Ausmalung einer Scene etwas hinzugesetzt seyn, 
wovon die Evangelisten schweigen (wie S. n5), es 
ist wenigstens nichts Unwahrscheinliches, nichts Will¬ 
kürliches und es dient zur Verstärkung des Ein¬ 
drucks, den diese Scene machen soll. Nirgends aber 
wird auf Erregung dunkler Gefühle hin gearbeitet, 
nirgends in einem unverständlichen, mystischen Tone 
zu den Lesern gesprochen. Der Gang des Vortrags 
ist bald rascher, bald langsamer, aber ununterbro¬ 
chen. Wir könnten mehrere trefliche Stellen aus¬ 
zeichnen (z. B. i46. 169), aber nur eine kleinere 
tlieilen wir mit (S. 170): ,,0 du, in dem der Sinn 
für das Höhere lebt, dem sich aber oft schon der 
Gedanke schwer belastend aufdrängt, dass das mo¬ 
ralische Reich unter dem Druck des Vergänglichen 
seufze; hier an dem Grabe des Erstandenen erhebe 
dein Haupt, und schöpfe den neuen Glauben, dass 
die ganze Natur nur da sey, hohem moralischen 
Zwecken zu dienen. Es durchhaucht sie ein Geist, 
der dir freylieh nicht immer sichtbar ist, der aber 
alle ihre Kräfte zu einem hohem Ziele hinrichtet.“ 
Drey Anhänge sind boygefügt: 1) Ueber die Wun¬ 
der im Leben Jesu. Unumwunden erklärt der Vf. 
dass er an Wunder im Leben Jesu, d. i. in seinen 
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Schicksalen und in seiner Wirksamkeit glaube, aber 
deswegen weder der Wundersucht das Wort rede, 
noch auch das Wunderbare immer darein setze, 
worin es Ueym ersten Anblick zu liegen scheint. 
Wunder sind ihn Ereignisse in einem wirksamen 
Menschenleben, wodurch sich die Zustimmung der 
Gottheit zu den wichtigen Zwecken des Menschen 
im höchsten GPade zeigt. 2) Ueber das letzte Ge¬ 
spräch Jesu mit seinen Jüngern am Abend vor sei¬ 
nem Tode. Ein Versuch, nicht nur die Ursache der 
Dunkelheit mancher Stellen darin anzugeben, son¬ 
dern auch die wesentlichen Ideen daraus auszuhe¬ 
ben. 5) Bruchstücke einer Erzählung, die vornem- 
lich zur Versinniichung der Einsetzung des Abend¬ 
mahls dienen kann. So wie wir der ganzen Schrift 
viele Leser wünschen, so hoffen wir, dass der Hr. 
Vf. sein Versprechen erfüllen und auch die frühere 
Geschichte Jesu auf gleiche Weise bearbeiten wird. 

Jesu TJniversalreligion. Ein Seitenstück zu des 

Hin. Obcrhofpred. D. Franz Volkmar Reinhard’s 

Schrift: Versuch über den Plan, welchen der 

Stifter der christl. Religion zum Besten der Men¬ 

schen entwarf. Leipzig, 1811. Weidmann. Buch- 

handl. XVI u. 280 S. in 8. (16 Gr.) 

Der ungenannte, obgleich nicht unbekannt ge¬ 
bliebene, würdige Vf., der schon längst durch meh¬ 
rere kritisch exeget, und theol. Werke bekannt ist, 
wollte weder einen Commentar über die auf dem 
Titel genannte, allgemein geschätzte, Schrift geben, 
noch vielweniger, wenn er gleich hie und da ab- 
weiclit, gegen sie schreiben, sondern die Hauptidee 
derselben benutzen, um manche Fragen , Zweifel 
und Gegenstände, die dort noch unberührt geblie¬ 
ben waren, zu behandeln, auf manche neuere Er¬ 
eignisse und Umstände dabey Rücksicht zu nehmen, 
und so ein selbständiges, unabhängiges Werk zu 
Stande zu bringen, das nicht mit Gleichgültigkeit 
betrachtet werden darf. Man gab bisher oft man¬ 
che äussere Beweise für die Wahrheit der christl. 
Religion ruhig auf, weil man auf ihre innere Vor- 
treflichkeit als das stärkste Zeugniss bauen konnte, 
und hob daher das Praktische in ihr mehr hervor. 
Jetzt aber wird die Religion nicht mehr, wie sonst, 
angefochten; ihr droht vielmehr „eine so augen¬ 
scheinliche Indolenz für alles Innere im Menschen, 
für alles Trachten nach dem Ersten und Hohem, 
ein so anhaltender Religionswinter ohne alle durch¬ 
brechende Friihlings.siralen, dass auch der Geistes- 
^tarke sich erschüttert fühlt, und sich blos durch 
sein eigenes Feuer für die so verschmähte Wahr¬ 
heit zu erleuchten und zu erwärmen verzagt.“ 
(Worte des Vfs.) Diess und die gegenwärtige Denk- 
freyheit in Religionssachen und die Veränderung in 
der Schriflauslegung werden vom Vf. als die Grün¬ 
de angeführt, warum eine neue Untersuchung des 

Plans Jesu nicht überflüssig scheinen könne, die 
aber nothwendig Jesu Verheissuugen aufs sorgfäl¬ 
tigste erklären, die Natur des Christ, in seiner all¬ 
gemeinsten Anwendbarkeit zeigen, die Schwierig¬ 
keiten, die seiner Verbreitung bisher im Wege stan¬ 
den, prüfen muss. Der Vf. erklärt also im 1. Ab¬ 
schnitte den Sinn, in welchem Jesus die Ausbrei¬ 
tung seiner Religion auf der ganzen Erde gedacht 
hat. Der Ausspruch Jesu Joh. 10, i5 f. wird da¬ 
bey zum Grunde gelegt. Unbestimmt sey, das ge¬ 
steht der Vf. zu, der Ausdruck Jesu, yernaerai kön¬ 
ne auch als Optativ angesehen werden (das möchte 
Rec. nicht zugestehen, nicht etwa wegen der gramm. 
Form, sondern Avegen des ganzen Zusammenhangs 
jener Stelle), nur müsse man nicht glauben, dass 
Jesus keinen hellen Begriff' oder vorläufigen Plan 
gefasst habe; die andernSchaafe sind unverkennbar 
alle übrige Völker der Erde. Schon unter David 
und Salomo herrscht eine Toleranz gegen die Hei¬ 
den als Grundlage einer Universalreligion. Auch 
Ezech. 07, 24 f. und mehrere Steilen imJesaia wer¬ 
den darauf bezogen, und beklagt, dass wir nicht 
mehr von der Geschichte der Proselyten des Thors 
Avissen. Es scheinen aber überhaupt in spätem Zei¬ 
ten auch die Bessern unter den Juden sich nicht 
haben zu einer so hohen Ansicht erheben kön¬ 
nen. Die Lebenskürze Jesu und sein tumultuari- 
scher Process (vermuthet der Vf.), liessen ihm nicht 
Zeit, sich noch deutlicher über seinen Plan zu er¬ 
klären. (Audi würde er vielleicht dadurch nur noch 
mehr Anstoss gegeben haben.) Er dachte sich ihn 
so, dass die Verbreitung seiner Religion in Paläst. 
beginnen, dann die unermessliche Zahl der Prose- 
Jyten herbeyziehen, und was die Folgen in den 
übrigen Ländern und Völkern seyn möchten, der 
göttl. Vorsehung anheim gestellt bleiben sollte. Wie 
es kam, dass Petrus diesen Plan nicht durchschaue- 
te, Paulus ihn nicht nur schneller einsah, sondern 
auch ernstlich durchsetzte, wird erklärt. Es wird 
so wohl auf Voltäre’s witzige als auf Stäudlin’s 
ernstlichere Einwürfe gegen die Universalität der 
Religion Jesu geantwortet, und die Forderung des 
Glaubens an Jesum gegen die neuesten Zweifel ge¬ 
rechtfertigt. Im 2. Abschn. wird (S. 62 ff.) derBe- 
A\reis für die Behauptung, dass die christl. Religion 
so beschaffen sey, dass sie eine allgemeine Religion 
für Jedermann seyn könne, theils in Ansehung der 
Glaubenslehre, theils in Ansehung der Sittenlehre 
geführt, und bey jener auf den grossen Vorzug der 
Ansicht, welche Jesus von Gottes Natur gibt, auf 
eleu Tod Jesu als allgemeines Begnadigungsmittel, 
auf die praktische Anwendung der Unsterblichkeits¬ 
lehre für die moralische Rechenschaft, und auf die 
Vorstellung Aron Jesu als Weltenrichter aufmerksam 
gemacht. Der Begriff einer Gemeinschaft, in 
Welcher die Christen mit und durch einander Avir- 
ken, mache den Ausdruck von einem Reiche Got¬ 
tes (der für die Juden in anderer Beziehung nötliig 
A\rar,) nothwendig und bereite den Uebergang zur 
christl. Sittenlehre, ln Betreff dieser wild erinnert, 
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dass niclit sowohl die Liebe als die aufrichtige Selbst- 
erkennlniss des Menschen ihr zum Grunde liege; 
die moral. Freyheit hier unbedingt gelte; sie gegen 
die Wollust strenger sey, als es scheine; und die 
oft vermissten Specialregeln in den Generalregeln 
oder in Leitungsbegriffen enthalten sind. Aber es 
wird auch drittens noch bemerkt, dass die Lehr¬ 
weisheit Jesu dazu beytrage, seine Religion allge¬ 
meiner zu machen, und sein Lehrion, seine para¬ 
bolische Sprache für eine Popular-Religion vorzüg¬ 
lich geeignet sey. Auch das lockere Band, wodurch 
alle Glaubenslehren und Vorschriften Zusammen¬ 
hängen, ist der allgem. Brauchbarkeit sehr günstig. 
Der5Vf. behauptet (gegen einige neuere Schriftstel¬ 
ler) dass schriftl. Urkunden von Jesu nicht bloss 
vorausgesehn, sondern auch auf sie bey Verbreitung 
des Chr. gerechnet worden sey. Warum die Apo¬ 
stel sich der Lehrmethode Jesu so wenig bedienten, 
davon werden verschiedene Gründe aufgesucht, aber 
der wichtigste dürfte doch wohl nur in dem Un¬ 
terschied des mündlichen und schriftl. Vortrags und 
der Localumstände zu suchen seyn. Der 5. Abschn. 
untersucht, in wiefern mit dem Plane Jesu zu sei¬ 
ner Universalreligion die Erfahrung übereinstimmt, 
wobey erinnert wird, dass der Begrif von Zeit und 
vom langsamen Zustandekommen des Reichs Got¬ 
tes uns nicht irren dürfe. (Ueberhaupt muss wohl 
das, wozu diese Religion überhaupt geeignet, das Was 
sie jetzt ist und was sie noch werden kann, unter¬ 
schieden werden; und sollte sie auch nie universal 
in der Wirklichkeit werden, ihre Universalität an 
sich bleibt doch stehen.) Die grössten Hofnungen 
für die Ausbreitung der christl. Religion gründet der 
Vf. im 4. Abschn. i) auf den zunehmenden Wohl¬ 
stand der Völker, wobey ein gegenwärtiges grosses 
Elend nicht geleugnet wird; 2) auf die zweckmässi- 
gere Betreibung des Unterrichts der Zeitgenossen, 
und 5) selbst auf die Zeitumstände und Verwicke¬ 
lungen, die der Vf. als Beförderungsmittel des Chr. 
betrachtet. Im 5. Abschn. wird untersucht: Worin 
das Bleibende, Höchste und Unveränderliche im Chr. 
zu setzen sey? In Ansehung der Lehre von Gott 
sey es der Begrif von Geist und Kraft, in Anse¬ 
hung der christl. Tugendhaftigkeit die feste Gesin¬ 
nung und Unverführbarkeit. Das Mittel diess Ma¬ 
ximum zu erreichen sey, auf Seilen der Lehrer, Hu¬ 
manität, auf Seiten der Gemeinen, Toleranz. End¬ 
lich wird (6. Abschn.) die mit dem Plane Jesu zu- 
sammenhängendeFrage beantwortet: ob das menschl. 
Geschlecht in seiner Glückseligkeit fortschreite? Erst, 
nachdem genauer bestimmt worden ist, worauf es 
dabey ankomme, wird aus verschiedenen schon vor¬ 
handenen und noch zu hoffenden Beförderungsmit¬ 
teln der menschl. Wohlfarth (wie der Meeresfrey- 
heit) geschlossen, dass sie im Fortschreiten sey, u. 
erinnert, dass die noch übrig bleibenden Zweifel 
sich nicht anders als durch Religion lösen lassen. 
Alle diese nur im Umriss von uns dargestellten Be¬ 
trachtungen haben nun noch Veranlassung zu vie¬ 
len nicht erwähnten aber nicht weniger interessanten 

Nebenbemerkungen gegeben, die wir dem eignen 
Lesen empfehlen. Nur fordert der nicht immer 
leichte, gewandte und fassliche Vortrag des Vf. ge¬ 
übte und aufmerksame Leser. Wohl hätten wir 
ihm bisweilen mehr Licht, und manchen Demon¬ 
strationen mehr Bündigkeit gewünscht. 

Christologia Iudaeorum Iesu apostolorumque aetate 
in compendium redacta, observalionibusque illu- 
strata a D. JLeönhard Bert hol dt, Theol. Frof. P. 
Ord. in liter. tiniy. Regio - Bavar. Erlangensi et templ. acad. 

antistite. Erlangae, sumt. J. J. Palm, MDCCCXI. 
XX u. 227 S. gr. 8. (1 Thlr. 8 Gr.) 

Die äussere Veranlassung zur Bekanntmachung 
dieser, nicht blos das Bekannte in einer andern Ord¬ 
nung oder mit andern Resultaten, als etwa bisher' 
gezogen worden waren, wiederholenden, sondern 
manches berichtigenden und ergänzenden, Schrift 
gab ihrem Vf. die Erlangung der theol. Doctorwürde 
und des Sitzes in der theol. Facultät, aber eine dop¬ 
pelte innere fand er in der mehr überhandnehmen¬ 
den Vernachlässigung der exeget, und liistor. Theo¬ 
logie, an deren Stelle man eine andere auf Formeln 
der Zeitphilosophie und Bilder der Phantasie schlecht 
begründete zu setzen sucht, und in den Fehlern, 
welche einer der bisherigen Bearbeiter der Gesch. 
der jüd. Messiaslehre dem andern nachschrieb, ohne 
die Quellen selbst zu studiren. Der Hr. Vf. ent¬ 
deckte sie beym langem und sorgfältigem Studium 
der chaldäischen Paraphrasen und einiger bessern 
rabbin. Schriften. Wir hätten wohl gewünscht, dass 
eine kritische Prüfung dieser Schriften und ihrer 
Auctorität für die Geschichte jüd. Meinungen frühe¬ 
rer Zeit in der Einleitung vorausgeschickt worden 
wäre, weil eben das in Zweifel gezogen worden ist, 
ob aus ihnen mit Sicherheit die Vorstellungen der 
Juden vor und zu den Zeilen Jesu und der Apostel 
geschöpft werden können. Allein in den Prolegg. 
werden nur, nach Bemerkung des Ursprungs, der 
Fortdauer und Wirkung der Erwartung des Mes¬ 
sias unter den Juden, die Quellen der Geschichte 
dieser Lehre überhaupt angegeben, und zwar als 
fontes primarii die spätem Bücher des A. Test., 
die Apokryphen des A. T., Philo und Josephus, die 
Bücher des N. Test, selbst, und einige von den 
pseudepigraphis des A. Test., vornehmlich das 4te 
Buch Esrä, als fontes secundarii; die Bücher der 
ältern Rabbinen, wie das Buch Sollar, auch einige 
spätere wie das BuchNezach Israel. Dieser zweyten 
Quellengattung soll man sich jedoch so bedienen, 
dass nichts aus ihnen allein bewiesen werde, was 
nicht mit ausdrücklichen Zeugnissen oder deutlichen' 
Spuren in den Schriften der erstem Gattung iiber- 
einkomme. Diess scheint aber zur strengem Kritik 
nicht hinreichend zu seyn. Der erste allgem. Th eil 
der Abhandl., überschrieben, de Christologia lu- 
daeorum Jesu apostolorumque aetate in Universum, 
geht von der sehr richtigen Bemerkung aus, dass 
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die Messiaslehre unter den Juden nicht an allen Or¬ 
ten und zu allen Zeiten eine und dieselbe gewesen 
sev, und es wird daher besonders aufgeführt die 
allgemeine Christologie der ägyptischen oder alexan- 
drinischen Juden, deren Religionsphilosophie die 
Vorstellungen vom Messias und der Zukunft der gro¬ 
ben Sinnlichkeit entriss und veredelte, die der Sa¬ 
maritaner (nacli den von Bruns und Schnurrer mit- 
getheiiten Urkunden), und die der palästinischen 
Juden. Diese letztere wird nun im zweyten beson- 
dern Theile genauer nach ihren einzelnen Bestand¬ 
teilen betrachtet. Zuerst von den Namen des Mes¬ 
sias. Darunter sind auch die Namen Sohn Gottes, 
erstgebomer Sohn Gottes, aber für die Benennung, 
Menschensohn, und manche andere werden doch 
nur Beweisstellen aus dem N. T. beygebracht, die 
noch keinesweges den gewöhnlichen Gebrauch un¬ 
ter den Juden erweisen können. Die Zeit seiner 
Ankunft wird auch in den jiid. Schriften als unbe¬ 
kannt und ungewiss dargestellt; die Zeit überhaupt 
aber in die vor dem Messias und die Messianische 
geteilt. Von der Ankunft des Messias werden ver¬ 
schiedene Anzeigen in den jiid. Schriften angegeben, 
mit Anwendung mehrerer Bilder von den Gottes¬ 
erscheinungen in den prophet. Schriften: eine all¬ 
gemeine und grosse Noth; der Stern des Messias; 
die Erscheinung des Elias, Moses, Jeremias, Jesaias 
als Vorläufer des Messias; der Antichrist (ein bö¬ 
ser Geist in menschl. Körper.) Nach dem Zeit¬ 
alter der Apostel unterscheiden die Juden zwey 
Messias, Josephs oder Ephraims und Davids Sohn. 
Aber schon in jener Zeit herrschte eine doppelte 
Vorstellung von seiner Abkunft, so wie es zweifel¬ 
haft war, ob er gleich erwachsen auftreten oder von 
Kindheit an aufwachsen würde, ob seine Zeugung 
auf gewöhnliche Art oder übernatürlich erfolge, wel¬ 
ches letztere in mehrern jüd. Schriften behauptet 
wird. Doch erwartete man ihn nur als einen 
Mensch, obgleich als den vortreflichsten Mensch, 
und nur die spätem Juden haben ihm meistens eine 
über die Menschen und Engel erhabene Natur bey- 
gelegt; und unter den philosophirenden Juden, wel¬ 
che Emanationen aus dem göttl. Wesen annah men 
(wovon der Vf. ausführlicher handelt,) gab es Ei¬ 
nige, die ihn für das von der Weisheit hervorge¬ 
brachte Wort Gottes (Aoyog), das erste Geschöpf, 
hielten. Dass die Juden im Zeitalter Jesu nicht ab¬ 
geneigt gewiesen sind, diese Philosopheme mit der 
Lehre von der erhabenem Natur des Messias zu 
verbinden, sucht der Vf. S. 128 ff. darzuthun, und 
geht davon zur Lehre von dem Vorherdaseyn des 
Messias und von dem Ttvavfjia desselben über. Denn 
so wie ein avev/ua Gottes (worunter die Juden die 
höchste und uneingeschränkteste Wirksamkeit des¬ 
selben verstanden) erwähnt wird, eben so musste 
ein jtvevfia des Logos oder Christus angenommen, 
und, der Emanationslehre zufolge, Gott und dem 
Logos als ein drittes beygefiigt werden. Gott ist ih¬ 
nen der Urquell der Dinge, aus welchem zuerst der 
Aoyog oder die eocpia, so wie aus beyden das ihnen 
gemeinschaftl. nvav^ia ausfloss; und da diess auch 
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ayiov itvtvixcc genannt wurde, so wird auch diess 
dem Messias bey gelegt. (Für diess alles sind aber 
nicht immer Stellen aus jüd. frühem oder spätem 
Schriften, sondern oft nur Stellen des N. T. beyge- 
brächt.) Die Juden, welche dem Messias eine hö¬ 
here Natur beylegten, nahmen meistauch an, dass 
er nur mit einem Scheinkörper erscheinen werde 
(nicht hinlänglich aus jüd. Sehr, bewiesen). Die al¬ 
lermeisten Juden glaubten, dass der Messias nie ster¬ 
ben werde. Doch scheint es in Jesu Zeitalter be¬ 
reits Juden gegeben zu haben, welche einen lei¬ 
denden und sterbenden Messias erwarteten. Der Vf. 
leitet diess daher, dass man die palästin. Messias- 
lehre, wie in andern Puncten so auch hier, aus der 
samaritanischen verfälscht habe. Rec. ist geneigter 
zu glauben, dass die Betrachtung der Leiden der 
Nation und die Anwendung, welche von Jesa. 62, 
i5 fl. gemacht wurde, auf diese Idee geführt habe. 
Vom Messias erwartete man: Befreyung der Nation; 
Verbesserung der Religion und Sitten; Aufhebung 
der Sündenstrafen (auch hier fehlt es an deutl. Stel¬ 
len jüd. Autoren); Wunderthaten; Befreyung der 
Seelen frommer Israeliten aus dem Scheol; erste 
Auferstehung der Gerechten; Verweisung des Sata- 
nas und seiner Engel in den Tartarus auf 1000 J.; 
Stiftung des Himmelreichs und zwar eines 1000 Jahre 
dauernden Reichs des Messias, in welchem ein gros¬ 
ses Gastmal für die Frommen angestellt werden sollte. 
Da der Satan nur des wiegen in den Tartarus gestürzt 
werden sollte, um die Juden nicht im Genuss die¬ 
ser Glückseligkeit zu stören, so erwartete man, dass 
er nach den 1000 Jahren wieder auf einige Zeit in 
Freyheit gesetzt, einen Krieg gegen den Messias er¬ 
regen, bald darauf aber die zwreyte aligem. Aufer¬ 
stehung und das über Alle anzustellende Gericht 
erfolgen würde. Dann ist das, von der avrrcAfia 
rs aicovog verschiedene, Ende der Welt (worüber 
doch aus jüd. Sehr. wrenig beygebracht ist), und die 
Schöpfung der neuen Welt da, mit der Wieder¬ 
herstellung aller Dinge in den Zustand, in dem sie 
vor der Sünde der ersten Menschen sich befanden. 
Vom Himmel wird ein neues, von Gott erbauetes u. 
für die frommen Juden bestimmtes Jerusalem herab¬ 
gelassen werden, wo sie der Glückseligkeit (£<öt? aico- 
viog, d. i. ncSüi ) gemessen sollen, so wie die Bö¬ 
sen nicht nur diese Freuden , selbst freudenleer, an- 
sehen, sondern auch im Tartarus Strafen leiden wer¬ 
den (nur die frommen Heiden werden in die ange¬ 
nehmen Orte des Hades verwiesen). Dann übergibt 
der Messias das Reich Gott (nur nach Stellen des N. 
T.), sitzt aber in Ewigkeit zur Rechten Gottes. — 
Manches von dieser Darstellung der jüd. Christologie 
war schon von Exegeten des N. T. gelegentlich bey- 
gebracht, noch nicht aber das Ganze so vollständig 
und in solchem Zusammenhänge behandelt worden. 
Wie viel Gelegenheit der Vf. dabey zur Aulklärung 
von Stellen des N. T. hatte, darf nicht erst erwähnt 
werden. Gegen einen Misbrauch der davon gemacht, 
oder einen .falschen Schluss, der daraus gezogen wer¬ 
den könnte, verwahrt er sich selbst in der Vorrede 
S.XUI ff., eine Stelle, die nicht übersehen werden darf. 
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Uebersetzungen und Bearbeitungen. 

Dem unserer Nation vorzüglich eingepflanzten 

Triebe, alles, selbst das fremdeste, Vorhandene mit 
Bescheidenheit und besonnenem Fleiss als Organ 
der Bildung anzusehen uud zu gebrauchen, wie dem 
tiefen und herrlichen Schatz unserer Sprache ver¬ 
danken wir seit ungefähr io Jahren eine nähere Be¬ 
freundung mit den schönen poetischen Erzeugnissen 
des Auslandes. Durch sie ist der früher erschlaffte, 
durch mancherley Lebensverlialtnisse, wenn man 
nicht lieber gleich sagen sollte, durch die Kleinlich¬ 
keit und Zerrissenheit des gesammten Lebens, ver¬ 
kommene und eingeengte Sinn gekräftigt, erfrischt 
und erweitert worden, wie auch immer nebenher 
Nachahmungssucht, uufreye Entzündung unkräftiger 
Gemüther und vorlautes Prickeln unechter Begei¬ 
sterung mancherley Unkraut getragen haben mögen. 
Eben dadurch — wie denn das Einheimische, wo 
nicht anmassender Dünkel, feile Schmeicheley und 
Naseweisheit herrscht, immer sich ei'st an Gegen¬ 
sätzen und Fülle von Gegenbildern klärt, ja be¬ 
stimmt ausspricht — hat sich auch wohl nicht we¬ 
nig der Sinn für den grossen, wahrhaften Dichter 
unserer Nation angeregt und erschlossen gefunden. 
Und so sind wir den Männern, die in diesem Felde 
mit Fleiss uud Glück arbeiteten, gewiss Dank schul¬ 
dig, den wir auch dann noch entrichten sollten, 
wenn wackere Selbständigkeit nun endlich eine 
höhere Stufe beschreiten sollte. 

Es ist hier nicht Absicht, noch Ort, über Treue 
des Uebersetzens, oder überhaupt Ueberselzerpflicht, 
noch auch von den Uebersetzungen alterthiimlicher 
classischer Werke und ihren Erfordernissen zu re¬ 
den; wir werden vielmehr in dem, was wir sagen, 
und ■was sich anschliesst, mehr die Uebersetzungen 
moderner poetischer Werke, besonders dramatischer, 
vor Augen haben, und von ihnen aus den Ueber- 
gang, oder die Erweiterung dieser Sphäre angeben. 

Wenn wir vorher von dem reichen Sprach¬ 
schätze als Ausgangspunct von Uebersetzungen spra¬ 
chen, so ist auch wieder nicht zu verkennen, dass 
er ebenfalls durch Uebersetzungen wieder gefördert 
und bereichert worden. Auch hat die Ahnung 
hiervon und überhaupt von dem tiefem Zusammen¬ 

hang aller Sprachen, untereinander und mit der Poe¬ 
sie, der freylich nicht auf Phraseologie hinausläuft, 
bereits ältere Dichter, wie Opitz, Bodmer, Klop- 

stock, Voss auf grammatische Untersuchungen hin- 
Erster Band, 

getrieben. Aber auch ohne dies fordert die Eigen- 
thümlichkeit der Zeit, der Nation, des Dichters, 
der Sprache, fordert das Colorit der Darstellung 
jeden üebersetzer von Sinn und Gefühl auf, den 
Gesammtschatz unserer Sprache zu mustern und 
gleichsam vor sich auszubreiten, um das Entspre¬ 
chendste, Verwandteste überall aufzufinden; eine 
Miihe, die, bey der innigsten Verwandtschaft aller 
Sprachen, sicli oft überraschend belohnt, wo nur 
nicht überzarte Superstition gegen die Sprachcon- 
venienz des etwa laufenden Lastrums, und die oft 
falsche Schaam vor altfränkischer Steifheit zur Un¬ 
zeit zurückschreckt. Denn wie Vieles verletzt blos 
durch Ungewöhnlichkeit und den Spitznamen des 
Veralteten, das als Uraltes, fallen gelassenes, doch 
eben das Einzige, Ausschliessliche, Angemessene ist, 
so dass man hier mindestens den Tyrannen Sprach¬ 
gebrauch allerdings wieder zu tyrannisiren versucht 
werden möchte, woferu kein triftigerer Gegengrund 
vorhanden wäre, und der Geist der Sprache im 
Bunde mit einem frühem Tyrannen, dies rechtfer¬ 
tigte. Der Beyspiele hierin, wo es zuvörderst Ge¬ 
halt gilt, sind unzählige, und wir wollen darum, 
um keinen Anstoss zu geben, und weil des Aerger- 
liisses genug gegeben wird, keines anführen. 

W ie es sich aber in Rücksicht des Gehalts ver¬ 
hält, so auch im Betreff der Gestalt. Wie sehr hat 
seit Klopstocks Bemühungen, die alten Versmaasc 
in unsrer Sprache nachzubilden, durch Voss, Schle¬ 
gel, Gries, Apel auch diese gewonnen an Wohllaut, 
Biegsamkeit, Rundung, Ausdruck! Nicht, dass wir- 
den Stelzengang und das schwerfällige Gepolter, 
worein sie unter ungeschicktem Händen ge- 
rathen ist, oder die constructionswidrigen, sinner- 
schwerenden Verrenkungen, oder sonst ein Unbild 
dieser Art vertheidigen, oder empfehlen wollten, 
wovon wir weit entfernt sind, indem wir Klarheit 
und Lauterkeit als wesentliches Erforderniss der 
Darstellung ansehen; sondern zu bemerken, wie ge¬ 
wandte, ansprechbare, bequeme Geister die Sprache 
mit weichem Zügel lenken können, und wie Dich¬ 
ter und Philosophen allein allerdings Sprachschö- 
pfer sind und seyn können. Denn, wie jeder echte 
Dichter irgend eine Seite oder Sphäre der Welt aus 
seinem Gemüthe verklärt entlässt, so folgt auch und 

bequemt sich dieser seiner Anschauung die Sprache, 
und eine neue, d. h. aus der Tiefe der Seele und 
W7elt aufgegriffene Idee gebiert auch nothwendig ihr 
Ab- und Gegenbild in der Sprache. Dank also 
auch in dieser Hinsicht den würdigen uml wahren 
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Uebersetzern, die durch Verpflanzung ausländischer 
Erzeugnisse auf heimischen Boden Mutli und Aus¬ 
sicht zu heimischen geben, indem sie Gemiith und 
Sprache erweiterten! 

Freylich wohl wird in einer Zeit, unter einer 
Nation, wie die unsere, wo die Achtung der Idee 
doch allmälig immer mehr obsiegt, der Geist, wenn 
er an jenen erstarkt ist, auch hierin nicht Ruhe 
finden, die für ihn nur Stillstand, oder, welches 
einerley wäre, Rückgang seyn würde. Vielmehr, 
was ihm erst Ganzes einer engeren Sphäre in Ge¬ 
halt und Form zugleich war, wird er nun als ein¬ 
zelnes Glied eines grossem Ganzen erblicken, und, 
wie er erst etwas Gegebenes treu ab - und naclibil- 
clete, so wird er nun überhaupt im Geiste des Ge¬ 
gebenen Neues bilden, ja, wenn derNatursinn kräf¬ 
tiger erwacht, in ihrem Geist und Typus zu bilden 
und so das Wahre, Schöne und Gute darzustellen 
suchen. Da aber die Natur und der Genius immer 
im Bunde sind, indem beyde nur zwey Seiten Ei¬ 
nes und Desselben, der Idee, sind: so wird auch 
dies Streben sich eben so an der Natur, wie au dem 
Genius, ihrem Bundesgenossen, entzünden und be¬ 
feuern. Und hier ist dann nicht mehr die Rede 
von jener Nachäffung, oder Nachahmung von Ein- 
zelnheiten, wie diese vielleicht als Kunstprincip gel¬ 
ten möchte, und nur gemeine, leblose, kalte, ab¬ 
gestorbene Erzeugnisse förderte, sondern von dem 
Sichdurchdringen mit dem Wahren, allzeit Gülti¬ 
gen, fest, wie sein Urbild, die Natur, stehenden, 
worin allein Leben und Geist wogt und treibt, und 
sich immer neu gebiert; es ist die Rede von dem 
Entwerfen eines Bildes, wie die plastische Natur es 
sich dachte, um mit Lessings Conti zu reden, oder 
davon, wie die kühne Grösse eines Originals, nicht 
sowohl durch den Buchstaben, als vielmehr durch 
den Geist höherer philosophischer Naturerscheinung 
erkannt, geahndet und ausgesprochen seyn will. In 
diesem Sinne und so ausgesprochen, wie eben an¬ 
geführt, ist das unternommen, was zu obigem An¬ 
lass gab, und was wir hier anzeigen: 

Komisches Theater der Engländer und Franzosen, 

in fr eye u Bearbeitungen; nebst Entwicklung der 

Charaktere und Zurückführung derselben zu ih¬ 

ren Quellen bey den Alten, besonders beym Plu- 

tarch, Livius und Dionys von Halikarnass. Her¬ 

ausgegeben von Johannes Falle. Amsterdam, im 

Kunst- und Industrie-Comptoir. 1811. L Band, 

der den Coriolan von Shakespear enthält. XII u. 

542 S. 8. (i Tlilr. 16 Gr.) 

Bearbeitungen, besonders von Dramen, waren 
in den letzten zwanzig bis dreyssig Jahren des vo¬ 
rigen Jahrhunderts unter uns sehr gange und gebe 
geworden. Die eigene Armuth in diesem Fache 
und die Bequemlichkeit fühlten darauf, Fremdes 
vorzufiihren. Aber die Dramatiker mussten diese 

ihnen aufgedrungene Einbürgerung freylich meist 
t heuer genug bezahlen, indem unhaltbare, beschränkte 
Kunst, wie Lebensansiehteu, der Versuch, die ewi¬ 
gen Kunstideen mit dem vergänglichen Leben die¬ 
ser bestimmten Zeit auszugleichen, zu verschmel¬ 
zen, oder vielmehr sie in dasselbe herabzuziehen, 
ihnen alle Eigenthümlichkeit entzog, und sie mit 
einer meist unbedeutenden, bedeutungslosen beklei¬ 
dete, wodurch sie gänzlich entstellt" wurden. Da 
nämlich die collegialische Verfassung des Jahrhun¬ 
derts mit allen ihren Vereinzelungen und Zersplit¬ 
terungen des grossen freyen Lebens einmal geltend 
gemacht war, und alles die Farbe und den Ton der 
Geselligkeit, wie sie eben herrschte, tragen musste, 
so dass jeder Held gleichsam sich aufgeben musste, 
um ein guter Gesellschafter zu seyn, und, dem Ton 
guter Gesellschaft gemäss, auf sicli wenig Bedeutung 
legend, nicht lange auf sich verweilen durfte: so 
kamen damit freylich seltene Mischlinge zum Vor¬ 
schein, Hach und haltungslos und schielend, welche 
den Blick immer mehr trübten, verwirrten und 
stumpften. Da man endlich sich den Ton des Ta¬ 
ges zu eigen gemacht und eine gewisse Keckheit ge¬ 
wonnen hatte — was leicht, oder auch schwer war, 
je nachdem man stand — so befasste man sich auch 
nicht einmal mehr mit den Einbürgerungen', und 
so entstand die Sündfluth von Familiengemälden, 
veranlasst zuvörderst durch das Gallenzen und ins¬ 
besondere das Nachäffen der weinerlichen Komödie. 
Ja, als nun gründlicher gebildete Geister die höhe¬ 
ren Naturen der Vorzeit heraufBeschwuren, fand 
man diese Naturen altfränkisch, steif, roh, plump, 
ungesittet und dergleichen mehr. Die Schauspiel- 
directoren, meist noch roher, als der schaulustige 
Haufen, in dem doch wenigstens die Elemente des 
Geschmacks zerstreut und gesondert liegen, gehen 
meist treulich auf diesem bequemen Wege fort, und 
den meisten nicht minder rohen, misgebildelen Schau¬ 
spielern war das Schaltenwerfen ihrer Persönlich¬ 
keit, das noch dazu von manchen angeblichen Ken¬ 
nern für höchst natürlich und folglich als Triumph 
der Kunst gepriesen wurde, nicht minder willkom¬ 
men, so dass sich, wie Falk sehr wahr sagt, die 
Armuth und der Bettel gar nicht mehr verstecken 
und vertuschen lässt. 

Hier nun versucht ein edler Geist, frisch und 
jugendlich, treu der alten ewigen Mutter, den Staub 
der Papierwelt abschüttelnd, mit dem Mark andrer, 
wie der eigenen Nation genährt, einzugreifen. Der 
rasch und kühn über die Einzelheiten des Lebens 
zum Ganzen und Allgemeinen vordringende Geist 
der Zeit wirkt und lebt auch hier und, leise mah¬ 
nend an den Zusammenhang unserer Welt mit der 
römischen, sucht Hr. F. die Anschauungen der Eng¬ 
länder und Franzosen von denselben, wie sie die¬ 
selben im Bilde niedergelegt, mit den historischen 
Ansichten der Alten verglichen, auf die Allen ur¬ 
sprünglich zum Grunde liegende Idee zurückzufüh- 
ren. So hat. er hier nach vielseitiger Prüfung, die 
als Vorarbeit und Commentar der Darstellung selbst 
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dient, den edlen Stahl Coriolanus, diesen hochge¬ 
sinnten Patrizier, „der sich wie ein grosses Gerüst 
bewegt, dessen Hum ein kriegerischer Sturm ist, 
dessen Gesicht reife Trauben sauer macht, der dem 
Jupiter nicht um seinen Donnerkeil, noch dem Nep¬ 
tun um seinen Dreyzack schmeicheln würde,“ wie 
Menenias von ihm sagt, nach Shabespear aufge- 
slellt, wie ein überschauender, den Zeitpunct sei¬ 
ner Erscheinung gründlich würdigender Geist es 
verlangte. Die Grundsätze dieser Bearbeitung sind 
dieselben, welche wir vorhin historisch, als gemäss 
dem Entwicklungsgänge der Zeit und Welt, im All¬ 
gemeinen berührten, hier mit schöner jugendlicher 
Gluth erörtert, mit Hinsicht auf che Mishelligkeit 
des herrschenden Geschmacks und der Natur der 
Sache, welcher letztem er allein mit tapferer Un¬ 
befangenheit huldigt. Man s. S. 509 f. 

Wer theils den Siun für Natur frisch in sich 
erhalten hat, theils Shakespear selbst kennt, wird 
allerdings diese Bearbeitung gelungen nennen, was 
auch Notizengeber und tagblättlernde Anzeiger da¬ 
gegen sagen möchten, wird wohl einen frischen 
Odem, einen schönen Muth und Uehermuth darin 
wieder erkennen, ohne ängstliche pedantische Syl- 
benstecherey. Der Aenderungen, wovon gründli¬ 
che Rechenschaft gegeben worden ist, sind im Gan¬ 
zen genommen wenig, wie dies von dem zu erwar¬ 
ten war, der eine so kühne und glücklich getrof¬ 
fene Darstellung anzuerkennen verstauch Das Ganze 
ist mehr zusammengedrängt und darum die, schon 
ohnedies national individuellen humoristischen Aus¬ 
schmückungen der Nebenpartien meist zurückge¬ 
drängt. Dafür aber hält die glücklich geahndete und 
unangetastete grosse Ironie des Ganzen, wie sie mehr 
in Tliat und Begebenheit, als Ansicht, sich aus¬ 
spricht und die kecke Figur des Menemus schadlos. 
Manches von Sh. Angedeutete ist hier aufgenom¬ 
men und weiter für das Ganze gebildet worden, wie 
des T. Amfidius Sentimentalität am Ende beruhi¬ 
gend und würdiger auftritt; manches, was mit der 
Anlage eines Charakters unvereinbar schien, unter¬ 
drückt, oder doch minder stark beleuchtet worden. 
Eine Einleitungsscene, welche die Lage der Dinge 
in damaliger Zeit entwirft, und eine Schlusscene, 
welche mild beruhigt, beyde aus treuer historischer 
Ansicht hervorgegangen, sind des Herausgebers Ei¬ 
genthum. Im Einzelnen, in Wendungen, Ausdrü¬ 
cken, Bildern ist nicht knechtische Nachäffung, son¬ 
dern das kühne Umgreifen des hrittischen Dichters, 
sein seelenvolles Schweben, worin er Natur und Geist 
bindet, um das Sachgemässe plastisch, anschaulich 
wieder zu geben, ist nicht unglücklich geübt. Diese 
schöne Treue nun gegen die Sache und gegen Sha¬ 
kespear, dies Herauffördern eines edlen Geistes in 
dem Bilde eines ihm verwandten, dies freundliche, 
jugendlich unschuldige Einverständnis mit beyden 
ist wohl eine erquickende Erscheinung, und wir 
schliessen mit dem Wunsche: möchte doch bald eine 
eben so treue, würdige, dem Geist des Ganzen ver¬ 
wandte mimische Darstellung auf deutschen Bühnen 

den Sinn beleben und erfrischen, und dem matten 
empfindseligen Eierzkrampf über Bankrotts und der- 
ley Plunder, selbst wenn er sich heldisch und vor¬ 
nehm geberden möchte, ein Ende machen! Falk 
aber möge diese sinnvolle Arbeit muthig und der 
Klälfer nicht achtend, wie er wohl mit seinem Rechte 
thut, fortsetzen! Unternehmungen dieser Art sind 
so belehrend, als erfreulich. 

Romane. 

Kleine Romane und Erzählungen. Aus dem Fran¬ 

zösischen der Frau von Genlis, von Theodor 

Hell. Erstes Bändchen. Zweyte verbess. Auf¬ 

lage. Leipzig 1811, beyJ. C. Hinriclis. i84S. 8. 

(20 Gr.) Auch unter dem Titel: Der JJriglÜcksvogel, 

oder Begebenheiten eines Emigranten u. s. w* 

Das Publicum scheint schon selbst zu Gunsten 
der gegenwärtig anzuzeigenden kleinen Erzählung 
entschieden zu haben, da dieser Unglücksvogel, nach 
dem Vorberichte des Uebersetzers, mit allem seinen 
Unglück wenigstens das Glück gehabt hat, eine 2te 
Auflage zu erleben. Bey allem Mitleiden, welches 
theilnehmende Menschen andern zu gewähren be¬ 
reit sind, gehören doch eine Menge Einen Menschen 
verfolgender kleiner Unglücksfälle, wenn sie nicht 
gerade zermalmend sind, zu den gewissermaassen 
komischen und unterhaltenden Gegenständen, weil 
dieser Unstern eines Menschen als eine consequente 
Ungeschicklichkeit des Schicksals erscheint, undUn- 
behülflichkeit überhaupt uns zum Lachen zwingt — 
hat nun noch dazu der Held einer solchen Erzäh¬ 
lung, welcher die trenta tre disgrazie di Arlechino 
erdulden muss, durch Treuherzigkeit, Naivetät, 
Mangel an Menschenkenntniss, Beschränktheit und 
durch irgend ein Steckenpferd, das er reitet, selbst 
Veranlassung zu den ihn verfolgenden Misverständ- 
nissen, Missverhältnissen und Missgeschicken gege¬ 
ben, wird er dadurch gegen die Menschen keines- 
weges zu bitterm Hasse gestimmt, sondern verbindet 
er Ehrlichkeit und Geduld mit Grossmuth, und be¬ 
hauptetsich die poetische Gerechtigkeit seines Schick¬ 
sals doch wenigstens in so weit, dass es am Ende 
mit ihm leidlich gehet, kurz dass er zufriedener in 
seiner Beschränktheit von der Bühne abtreten kann, 
als manche andre, welche ihn plagten, so verbin¬ 
det. sich ein rührender idyllisch - belehrender Effect 
mit dem komischen. Frau von Genlis, deren Ta¬ 
lent, Erfahrung und Menschenkenntniss das roma¬ 
nenlesende Publicum schon seit so langer Zeit im 
Ganzen gewiss nicht unzweckmässig unterhält, hat 
in gegenwärtiger, vielleicht aus wahren Anecdoten 
zusammengesetzter Erzählung, diese Elemente des 
Komischen und Rührenden glücklich verbunden, so 
dass der kleine in einem leichten fliessenden Tone 
vorgetragene Roman einen Winterabend recht an¬ 
genehm kürzen kann. 
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Nicht allein der Hauptheld, der durch seine 
unschuldige Liehe zu Anbau von Heiden und Gär¬ 
ten und Anpflanzung von Surrogaten Hab nnd Gut, 
Vaterland und Versorgung verliert, dann aus Un¬ 
kunde der Menschensilten und wegen seiner patrio¬ 
tisch - ökonomischen Briefe an den Nationalconvent 
von Ort zu Ort gejagt wird, der seines angenom¬ 
menen ökonomischen Namens Desbruyeres wegen 
in das Londner Gefängniss Kingsbench geräth, durch 
eine alle französ. Kokette, die ihn mit Gewalt hey- 
rathen will, ohne Geliebte oder Frau, zu einem 
Kinde, zweymal aus Grossmuth um seine Braut, 
und am Ende doch noch in ein ländliches Asyl 
kommt, von wo aus er über seine Schicksale zum 
Besten der Leser reflectirt, — ist interessant ge¬ 
schildert. Auch die Nebenfiguren haben Leben, 
und die Sitten der Nationen sind bis auf des Brit¬ 
ten Merlon kräftigen Händedruck, und das einsyl- 
bige choquam der Miss Lucie mit feinen, weibli¬ 
chen Beobachtungsgeiste geschildert. Nächstdem 
trift man hin und wieder auf Reflexionen die zwey¬ 
mal gelesen, ja wohl auch beherzigt zu werden ver¬ 
dienen, z. B. über das wahre Kennzeichen innern 
Glücks, welches minder Abwechslung als Einfach¬ 
heit und Dauer verlangt — oder über die damals 
vom Volk angebeteten französ. Philosophen, deren 
auch auf Deutsche übergegangener Indifferentismus 
allen Leserclassen bösen und guten gefallen wollte, 
so dass Mad. Genlis unter ihre Büsten im Pan¬ 
theon gerade die Stellen ihrer Werke zu schrei¬ 
ben vorschlägt, welche die Revolution verdammten. 
Die Uebersetzung ist bis auf wenige Ausnahmen, 
fli essend und lässt sich sehr gut lesen, wie man von 
dem geübten Verfasser derselben erwarten kann. 

I)ie bekannte Stelle von Pope; 

For forms of gouvernment let fools contest; 

"Whate’r is best administer’d is best. 

ist wohl eben nicht glücklich durch folgende Verse 
übergelragen: 

Lasst Thoren sieb entzweyn, um ihres Staates Norm 

Wo man am besten herrscht, da ist die beste 

Form. 

Denn das ausländische: Norm abgerechnet, so gibt 
der zweyte Vers einen ganz falschen Sinn. Nicht 
das Herrschen, sondern das Regieren und Verwal¬ 
ten ist der Zweck, den die Form vorschreibt, sonst 
wäre wohl ohne Zweifel die beste Form, wo Einer 
thun kann was er will, wo er dann freylich am 
besten herrscht. 

Kurze Anzeigen. 

Meclicin. Untersuchung der Frage: Was hat wohl 

die Naturphilosophie bis jetzt der Medicin ge¬ 

nützt? Leipz. und Frankfurt (ohne Verl.) 1Ö11. 

44 S. 8. (5 Gr.) 

Es zeigt sich hier ein Gegner der Naturphilo¬ 
sophie, der wohl schwerlich je ärmer an Geist hätte 
gefunden werden können. Plato und Aristoteles 
sind deswegen die ersten Naturphilosophen, jener, 
weil er lehrte, dass aus den Augen ein innerliches 
Licht scheine, was jetzt die Naturphilosophen für 
eine ihrer Entdeckungen ausgäben; weil er das Herz 
als die Quelle des Bluts ansähe; weil er die Krank¬ 
heiten aus den Säften herleite; dieser, weil er ein 
System des Zeugungsgeschäfts aufstellte, und für die 
Physiologie väterlich sorgte. Nach dem Verf. sind 
die grossen Aerzte, ein Sydenham, Cullen, ver¬ 
gessen, die von ihren Schriften das zu erleben 
glaubten, was Horatius sang: nonum prematur in 
annumll! Uebrigens bestellt die eigentliche Un¬ 
tersuchung der Frage in nichts, als dass der Verf. 
lange Stellen aus Schelling’s und Markus Schriften 
abschrieb, die darin befindlichen Definitionen Völ¬ 
lig verwirft, und an ihre Stelle seine eignen setzt, 
die er aber, bescheiden genug! auch nicht die be¬ 
sten nennt. Der fehlerhafte Druck ist dem Inhalte 
vollkommen angemessen. 

Kurzer Unterricht für Eltern und Lehrer der 

Blinden nebst Abhandlungen über die Erhaltung 

gesunder Augen, Augenschirme, Augenbäder, 

Gläser und Brillen, Studirlampen u. s. w. Von 

Dr. Carl Fr. St ruve. Leipzig bey Aug. Bauer. 

1810. Nil u. 75 S. 8. (8 Gr.) 

Zuerst ein langes, mit vielen Citaten durch¬ 
wehtes Verzeichniss Blindgeborner oder in der Fol¬ 
ge erst Blindgewordner, die sich als Gelehrte, Künst¬ 
ler, Handwerker ausgezeichnet haben. Diesem folgt 
eine kurze Anweisung, wie der Unterricht Blinder 
zu veranstalten sey, wie ihre übrigen Sinne zu 
schärfen, wie ihre Lebensart eingerichtet werden 
müsse. Eben so kurz ist dem Verf. die Diätetik 
zur Erhaltung gesunder Augen gerathen. Die ganze 
Schrift enthält weder etwas Neues, noch ist das 
Alte gründlich und umfassend dargesellt. 

Alterthiimer. Der Tempel des Friedens in dem 

ehemaligen llom. Eine Rede — den 2. Apr. ge¬ 

halten von D. 'Theoph. Coelestin. Piper, Prof. 

derTlieoI. etc. Greifswald 1810. 2B0g.ii! 4. (3 Gr.) 

Dem Hrn. Vf. scheint es unbekannt geblieben 
zu seyn, dass schon vor mehrern Jahren über die¬ 
sen Gegenstand eine Abhandlung von Stemler er¬ 
schienen ist. Doch wird man auch diese Rede, die 
das was man über den von Vespasian aufgeführten 
Friedenstempel und seine Schicksale weiss, gut zu¬ 
sammenstellt, und mit manchen angenehmen Be¬ 
trachtungen verbindet, nicht ungern lesen. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 1, des April* 1812. 

Morgenländische Reisebe- 

Schreibungen, 

T'oyagc du Chevalier Chardin en Ferse, et autres 

lieux de L’ Orient, eiirichis d’un grand noinbre 

des helles figures en taille-doüce, representant 

les antiquites et les choses remarquahles du pays. 

Nouvelle edition, soigneusement conferee sur les 

trois editions originales, augmentee d’une Notice 

de Ja Ferse depuis les temps les plus recules jus- 

qu’a ce jour, de Notes etc. par L. hangles, 

Membre de 1’ Institut, et des Administrateurs - Conservateurs 

de la Bibi. Imp., Professeur de Persaii a 1’EcoIe Speciale des 

Langues orientales vivantes etc. Fonie premier. Paris, 

le Normand, Imprimeur -Libraire. XLVIII und 

'i52 S. 8. Tome second, 462 S. Tome troisieme, 

464 S. Tome quatrieme, 464 S. Tome cinquie- 

me, 5oo S. Tome sixieme, 4t)6 S. Tome seplie- 

me, 4^2 S. Tome huilieme, 5ip S. Tome neu- 

vieme, 062 S. Tome dixieme, 45o S. 8- Nebst 

einem Atlas von LXXX11I Kupfertafeln in Fol. 
(45 Thlr.) 

Die sehr bekannten und noch immer sehr wichti¬ 
gen Reisen Chardin’s nach Persien sind zwar mehr¬ 
mals gedruckt worden in Frankreich und im Aus¬ 
lande; demungeachtet verdienten sie diese neue Be¬ 
arbeitung, die ihnen von einem Manne'zu Theil 
geworden ist, der schon mehrere Reisen in asiat. 
Länder mit seinen aus tiefer Sprach- und Länder¬ 
kunde geschöpften Bemerkungen bereichert hat. Nur 
drey der bisherigen Ausgaben können als originale 
und authentische Ausgaben angesehen werden ; die 
erste unter des Verf. Augen zu London 1686 ge¬ 
druckte, in Fol. mit 18 Kupf. enthält bloss seine 
Reise von Paris nach Ispahan; sie ist unvollendet 
geblieben, ihr Text aber wieder gedruckt worden 
in der vollständigen Erzählung, die der Verf. 25 
fahre später (1711) in 2 Ausgaben zu Amsterdam 
(5 Bde in 4. oder io Bde in 12. mit 79 Kupf.) be¬ 
kannt machte. Politische Rücksichten veranlassten 
den Buchhändler Delorme in diesen Ausgaben alle 
Anekdoten und Reflexionen zu unterdrücken, die 
in römisch -kathol. Landen anslössig werden konn- 
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ten. Diese Stellen wurden aber wieder aufgenom— 
men in die neue Ausgabe, welche holländische Ver¬ 
leger, die sich die Handschriften und Kupfer des 
1710 verstorb. Verfassers verschallt hatten, 1700 
veranstalteten, aber zahlreiche Druckfehler verun¬ 
stalten diese Ausgabe, die doch sehr theuer bezahlt 
wird. Keine dieser drey Originalausgaben ist also 
in Frankreich gedruckt, dem Vaterlande des Rei¬ 
senden. Die gegenwärtige ist die erste echte, die 
in Frankreich selbst erscheint. Der Herausgeber 
hat die drey Ausgaben sorgfältig verglichen, um 
den echten Text zu geben; er hat sich keine Aen- 
derungen, nicht einmal der Irthiimer und Nachläs¬ 
sigkeiten des Vis. erlaubt. Nur in Parenthesen hat 
er bisweilen falsch geschriebenen Worten die Ver¬ 
besserung beygefiigt, übrigens mehrere Berichtigun¬ 
gen und Erläuterungen in Anmerkungen unter den 
Text gesetzt, wozu theils ältere und morgenländi¬ 
sche Schriftsteller, theils Reisebeschreibungen und 
Berichte von Personen die sich zu Paris aufhielten, be¬ 
nutzt sind. Der Fierausg. hat eine kurze Biograjdiie des 
Vfs. vorausgeschickt. Sein Bildniss befindet sich in 
dem Atlas. Niceron's Nachricht von seinem Leben 
ist höchst fehlerhaft. Johann Chardin war zu Pa¬ 
ris am 26. Nov. i645 geboren worden, Sohn eines 
reichen Juwelenhändlers, und bekannte sich zur re- 
formirten Confession, was auf sein Schicksal gros¬ 
sen Einfluss hatte. Kaum 20 Jahre alt unternahm 
er i664 in Handels-Angelegenheiten seines Vaters 
seine erste Reise nach Ostindien, wobey er durch 
Persien ging und sich zu Hormuz einschiffte. Er 
hielt sich nicht lange zu Surate auf, kam schon im 
folgenden Jahre nach Persien zurück , wo er 6 Jahre 
lang blieb, und seine Zeit zwischen Handelsgeschäf¬ 
ten und gelehrten Beschäftigungen theilte. Der Ti¬ 
tel eines Kaufmanns des Königs von Persien, den 
er 6 Monate nach seiner Ankunft erhielt, setzte 
ihn in Verbindung mit den vornehmsten Personen 
des Hofs, und er benutzte den freyen Zutritt, den er 
zum Regenten und zu ihnen halte, um viele nütz¬ 
liche Kenntnisse von Persien sich zu erwerben. Er 
erlernte die persische Sprache, las die in ihr ge¬ 
schriebenen Werke und stellte über Geschichte und 
Altertlnimer Persiens Untersuchnngen an. Viele 
gelehrte Werke, die er ausarbeitete, sind unge¬ 
druckt geblieben. Doch urtheilt Hr. L., Chardin 
habe das \ ulgar- Persische besser verstanden, als 
das gelehrte, und vom Arabischen keine Kenntniss 
gehabt, das doch zum Verstehen der im Neupersi¬ 
schen geschriebenen Werke unentbehrlich sey. In 
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den Noten hat Hr. L. gelegentlich die daher ent¬ 
standenen Irthümer Ch’s gezeigt. Bey der ersten 
Reise besuchte er zweyinal die Ueberreste vonPer- 
sepolis, 1666 u. 1667, und das zweytemal fand er, 
mitten unter diesen Ruinen, den geschätzten Rei¬ 
senden Thevenot, der in den asiat. Sprachen bewan¬ 
derter war, als er, aber nicht so genau beobach¬ 
tet und beschrieben hat. Chardin sammelte jetzt 
auch Materialien zu einer Beschreibung Ispalian’s 
und zu einer allgem. Geschichte von Persien, die 
er docli wohl nicht vollendet hat. Ein Theil davon 
war vielleicht die Krönung Süleimanri’s, die er 1671 
zu Paris bekannt machte. Er kam in der Mitte 1670 
in sein Vaterland zurück; da er aber entweder sei¬ 
ner Religion oder allen Ansprüchen auf Beförde¬ 
rung hätte entsagen müssen, so entschloss er sich 
17. Aug. 1671 nach Persien zurückzukehren, wo er 
diessmal noch länger, bis zu Ende des J. 1677 blieb, 
um dann nach Indien zu gellen. Er kam zu An¬ 
fang des J. 1678 nachSurate und verliess es zu En¬ 
de des folg. Jahres, und ging zu Wasser, wahr¬ 
scheinlich über das Vorgebirge der guten Hofnung 
nach Europa zurück, wo man ihn bald in England 
Iindet. Denn der Sturm, der damals die Reformir- 
teil in Frankreich traf, veranlasste ihn, seinem un¬ 
dankbaren Vaterlande zu entsagen. Er kam am i4. 
April 1681 nach London. Karl II. ernannte ihn 
zum Ritter; er verheyrathete sieh mit einem re- 
form. Frauenzimmer aus Rouen. Karl II. ernannte 
ihn zu seinem Gesandten und die englisch - ostiud. 
Compagnie zu ihrem Agenten in Holland. Ums J. 
1711 kehrte er nach England zurück, und starb 
bey London 26 Jan. 1715, 69 J. 2 Monate alt. Die 
Achtung, die er sich als treuer Pieisebeschreiber er¬ 
worben hat, ist in den folgenden Jahrhunderten 
selbst befestigt worden. Bey seiner Beschreibung 
hatte ihm Charpentier, einer der Vierzig der franz. 
Akademie, dessen Styl aber Boileau sehr tadelt, 
und der schon 1700 starb, geholfen. Grelot, ein 
sehr geschickter und treuer Zeichner, den Ch. in 
Konstantinopel fand und nach Persien zu kommen 
veranlasst hatte, fertigte ihm viele Zeichnungen, 
verliess ihn aber aus Unzufriedenheit und schloss 
sich an den venetian. Edlen, Ambrogio Bembo, an. 
Grelots Zeichnungen der Ruinen von Persepolis, so 
ungerecht von Com. Le Bruyn getadelt, sind die 
treuesten und sorgfältigsten. Die Dedication der 
Ausgabe von i685 in Fol. an König Jakob II. von 
England, die in den folgenden Ausgaben fehlt, und 
und die Vorreden der übrigen Ausgaben hat Herr 
Langles wieder abdrucken lassen, auch letztere mit 
einigen Anmerkunnen begleitet. So wird von ihm 
erinnert, das die persische Geographie, die Char¬ 
din herausgeben wollte, vermulhlich eine Ueberse- 
tzung des Noghat-al-Kolub des Hamd - Ullah-al 
Kazwini gewesen sey, aus welchem Werke Hr. L. 
selbst in seinen Anmerkungen zu Ch’s Reise zahl¬ 
reiche Excerpte gibt, und dass das, was Ch. durch 
seine Erläuterungen der Bibel aus den Sitten des 
Orients ieisten wollte, von Samuel Bur der in s. 

Oriental Custoins, Lond. 1802 grösslentheils ausge¬ 
führt worden sey. 

Der erste Theil enthält den Anfang der Reise 
von Paris nach Ispahan 1671, und vornehmlich die 
Beschreibung Mingreliens. Eingerückt ist vom Vf. 
des P. Joseph Maria Zampi ihm mitgetheilter Be¬ 
richt von den Mingreliern, unter denen er als Mis¬ 
sionär lange gelebt hatte. Er besteht aus 24 Cap.: 
1) wenn die Colchier den christl. Glauben angenom¬ 
men und wer ihnen denselben bekannt gemacht hat. 
2) von dem Katholikos, Haupt der Geistlichkeit: 
5) von den Bischöfen Mingreliens; 4) von den Mön¬ 
chen und Nonnen; dann von den übrigen Geistli¬ 
chen, verschiedenen kirchl. Gebräuchen, Bildern u. 
s. f., den Opfern, deren die Mingrelier drey Ar¬ 
ten haben, den Festen. Der Vf. hat noch andere 
Bemerkungen über die Gewohnheiten der Mingre¬ 
lier, z. B. bey der Trauer, beygefiigt. Der Flerausg. 
hat Öfters Gelegenheit gefunden, Unrichtigkeiten 
des Vfs. entweder in den geograph. Angaben oder 
doch in der Schreibart der Namen zu berichtigen, 
und manches zu erklären. So Vird die Schreibart 
und Bedeutung des Worts Bascha (von Bciseh, d. i. 
Haupt, Fürst, im Türk, und Tatar.) erläutert, S. 
67 erinnert, dass der Name Rum-ei'ly, d. i. Land 
der Römer, nicht bloss das alte Thracien, sondern 
auch Macedonien und Griechenland bezeichne. Ir¬ 
rig nennt aber Hr. L. selbst den berühmten Murad- 
gea d’Ohssou S. 108 d’Hosson; auch giebt er S. 4e6 
Stritteri Memorias Byz. zu sechs Quartbänden au. 
Ueber die Länder und Orte des schwarzen Meeres 
ist vornehmlich mehreres aus Giildenstedt, Pallas, 
Peyssonel, Reineggs, beygebracht. — Im zweyten 
Theile wird die Reise längs dem Flusse Kur fort¬ 
gesetzt. Der Vf. verbreitet sich über Georgien, und 
Hr. L. hat hier mehreres nachgetragen und berich¬ 
tigt, aber auch das Wort -yyopyöt, nicht bios die 
Ableitung des Namens Georgien von demselben, ver¬ 
diente Berichtigung. Die Amazonen sind nicht ganz 
übergangen. Aus der Geschichte der Kriege _ in 
Georgien im 17. Jahrh. viele Anekdoten. Tiflis heisst 
nach L. im Georgischen eigentlich tibilis kalaki, 
die warme Stadt, oder kürzer, Tbilis, wegen der 
warmen Quellen in der Stadt. Ein von einem Ar¬ 
menier rectificirtes Verzeichniss der den Georgiern 
zugehörenden Kirchen, theilt L. S. 78 f. mit. Die 
Erklärungen die Ch. S. 97 von mehrern persischen 
Worten, Benennungen von Aemtern , merkwürdi¬ 
gen Personen der mythischen Geschichte Persiens 
gibt, machten wieder viele Berichtigungen nöfhig. 
In der That hat Ch. bisweilen grosse Verwechse¬ 
lungen gemacht, wie der Worte Emin und Emir 
(S. i55)V S. i54 gellt der Vf. zu Armenien über. 
Der Name der Stadt Erivan (bey Ch. irrig Irivan) 
soll sichtbcir bedeuten und dieser Stadt gegeben woi — 
den seyn, weil diess das erste Land war, das Noah 
nach der Fluth erblickte. Die Geschichte dieser 
Stadt ergänzt zwar Hr. L. S. 170 in einer Note, 
ohne jedoch sie bis auf die neueste Zeit fortzutuh- 
ren. Gelegentlich werden auch von andern Städten, 
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wie Echsmiazin, Erzerum, genauere Nachrichten 
ertheilt. Bey Ardeschat sollen Ueberreste der alten 
Stadl Artaxata angetrolfen werden. Da der Verf. 
hier auch den König Artaxerxes erwähnt, so gibt 
Hr. L. S. 178 die verschiedenen Etymologien und 
Erklärungen dieses Namens S. 178 f. au. Die Rui¬ 
nen fuhren den Namen Takhti Terdat (Thron 
des Tiridates), aber die Perser nennen oft Thron 
die alten Monumente der Architectur. Ueber den 
Mäcis (oder den Berg, wo die Arche Noä sich nie¬ 
dergelassen haben soll). Die Benennungen ver¬ 
schiedener Würden in Persien und Erklärungen der¬ 
selben werden von L. S. 197 fr* berichtigt, so wie 
das was der Vf. S. 225 über den Namen der (in 
Persien, vornäml. zu Ispahan) zahlreichen Mädchen 
sagt, mit denen man nur eine temporäre Ehe (Mo- 
taah genannt) eingelit. (Jeherhaupt verbreitet sich 
der Verf. dort über die Lustdirnen, die Ehen und 
Hochzeiten in Persien sehr umständlich, so wie 
bald darauf über die Feste der Perser, vornehmlich 
das Fest des neuen Jahres und die Zeitrechnung 
derselben, wo Hr. L. S. 202 — 262 einen langen 
Nachtrag über die Monate der alten Perser, und 
S. 260 über die Tage der Monate und ihre Namen 
macht. Ueber den Caffee (Cahweh) gibt Hr. L. 
S. 279 f. nicht unwichtige historische und literar. 
Belehrung. Ueber die Stadt Nakdschewan (der Na¬ 
me scheint aus Na^nava des Ptolemäus entstanden 
zu seyn). S. 297 über den Araxes, S. 006 Aserbi- 
dsclian; S. 5o8 Schamakhy, die ehemal. Hauptstadt 
von Scliirwan; S. 510 über Kermis (den arab. Na¬ 
men des Insectes, von welchem man eine Purpur¬ 
farbe erhält, das nicht mit einem ähnlichen Insect 
Brasiliens verwechselt werden darf ; S. 617 wird vom 
Herausg. mehreres, zum Theil aus pers. Geogra¬ 
phen beygebracht; auch S. 555 ff. das was der Vf. 
von der Gründung und Geschichte von Tauris (ei¬ 
gentlich Tabris) sagt, berichtigt. Auch von den 
Afghanen ist S. 547 f. manches angeführt, jedoch 
kennt man diese schon aus einer Abh. des Hi n. Prof. 
Tychsen u. desHrn. v. Klaproth genauer. Ardewyl oder 
Erdoubyl wird S. 568 als eine der berühmtesten Städte 
Persiens (an den Gränzen Mediens und Parthiens) 
ausgezeichnet. Sie enthält das Grabmal des Scheik 
Sefeddin, Stifters der Dynastie der Sefys, die man 
gewöhnlich Sofi nennt. Die Geschichte der Arsa- 
ciden und einiger Städte des alten Armeniens erhält 
noch manche Aufklärung. 

Bey der Forts, der Reise (ß. III.) wird zuerst 
von Caschan gehandelt, und Hr. L. gibt auch hier 
einige neue Nachrichten von dieser und andern 
pers. Städten. Die Erzählung der Reise ist oft durch 
eingeschaltete Nachrichten von den Verhandlungen 
mit dem pers. Schah unterbrochen. S. 255 fängt 
die allgem. Beschreibung von Persien an, deren 
1. Cap. von Persien überhaupt handelt. Hier halte 
schon Hr. Prof. Wahl in seinem Alten und Neuen 
Asien manches berichtigt, was Hin. L. nicht ent- 
ging, der aber noch mehr verbessert und nachträgt. 
In ^en Gapp. ist vom Klima, den natürlichen 
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Producten, den Sitten, Gebräuchen, Uebungen und 
Spielen der Perser Nachricht gegeben. Die Anmer¬ 
kungen des Herausg. sind hier weniger zahlreich. 

Der vierte Band fährt fort mit dem i5. Cap. von 
der Kleidung und dem Hausgeräthe der Perser zu 
handeln, und in den folgenden den Luxus der Per¬ 
ser zu schildern, und dann die Nahrungsmittel, Ge¬ 
tränke, mechanische Künste und Handwerke, Ma- 
nufacturen, Handel, Maasse, Gewichte, Münzen, 
zu beschreiben. Mehrere Zusätze sind hier vom Her¬ 
ausg. gemacht worden, auch aus dem Gazophylacium 
linguae Persarum, aber aus dem persischen Texte 
selbst, nicht aus den unzuverlässigen Uebersetzun- 
gen des P. Auge de S. Joseph, (eigentlich Ange de 
la Rrosse), von dem S. 5g und 70 Nachricht gege¬ 
ben ist. Vorzüglich sind die verschiedenen Maasse 
(z. R. die Parasangeu oder Farsang S. 178) genauer 
untersucht, und des Prof. Jaubert genaue Beslim- 
mung des Werths der pers. Münzen S. 180 f. mit- 
gelheilt worden. S. 188 fängt die Beschreibung der 
Wissenschaften und freyen Künste in Persien an; 
erst im Allgemeinen, dann von den Schulen, Schü¬ 
lern, der Art zu studiren, der persischen und arab. 
Sprache, der Schrift, der Grammatik und Rhetorik, 
Arithmetik, Musik, Mathematik, Astronomie, Astro¬ 
logie, Wahrsagerkunst, Philosophie. Der Herausg. 
hatte auch hier viele Veranlassung zu interessanten 
Ergänzungen und Erläuterungen, zu Beschränkung 
mancher Behauptungen des Vfs. (wie S. 199), aber 
oft wird auch seine Angabe bestätigt. Dass das 
Persische oder die Hofsprache aus dem Samscrit 
unmittelbar oder aus demZend abstamme, wird S. 
255 f. aufs neue behauptet, über das Parsi, Pehl- 
wy und die Inschriften von Persepolis noch Eini¬ 
ges nachgetragen (S. 261) ohne jedoch die neuesten 
Untersuchungen anzuführen S. 261; über das Wort 
Almanach S. 556 mehreres erinnert. S. 392 macht 
Hr. L. Hofnung zu einem fast vollendeten Werke 
über Geschichte, Sprache und Literatur der Oigurs. 

Im 5. Bande sind zuerst die Capp. (12—16) 
über die Moral (mit Auszügen aus einigen Schrif¬ 
ten) , Geschichte, Geographie (wo Hr. L. unter an¬ 
dern einer von dem pers. Gesandten vor kurzen 
der kais. Bibliothek geschenkten pers. Landcharte 
gedenkt S. 117), Poesie (mit vielen bedeutenden Zu¬ 
sätzen von L.), Medicin, Malerey. Dann folgt S. 
205 die Beschreibung der politischen, militärischen, 
und bürgerlichen Einrichtungen der Perser in 10 
Capp. wozu der Herausg. viel aus neuern Nach¬ 
richten nachgetragen hat, wie S. 5c6 über den ge¬ 
genwärtigen Zustand des Kriegswesens in Persien 
ans Scott Waring (Olivier fanden wir nirgends an¬ 
geführt). Noch verdient die ausführliche graminat. 
Note über den Ursprung des Wort defter (Register), 
dnpdepcc, S. 456 11". Erwähnung. 

Der 6. Rand setzt diese Beschreibung (vom 11. 
Cap. über die Titel des Königs von Persien an) 
fort, und schliesst sie mit dem 19. Cap. über die 
in Persien lolerirten Religionen (wo mehrere Zu¬ 
sätze vom Herausg. gemacht sind). Hierauf folgt. 
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S. 165 die ausführliche Beschreibung der Religion 
der Perser. Worauf des Hrn. L. Vergleichung der 
Sunniten mit den Protestanten, der Schijten mit 
den Römisch-Katholischen (S. 170) sich gründet, 
wissen wir nicht, aber merkwürdig ist sie. Denn 
Siinny bedeutet, treu dem Gesetze. Der Uerausg. 
hat noch über mehrere Puncte der mohamed. 
Religion und die Gebrauche der Mohamcdaner 
durch die Anmerkungen in diesem Bande Licht 
verbreitet. 

Diese Beschreibung gellt noch im 7. Bande fort, 
indem der Vf. die Glaubenslehre der Perser nach 
den einzelnen Artikeln umständlich durchgeht. Ob 
der Rosenkranz sich, wie man gewöhnlich annimmt, 
aus dem Orient herschreibe, zweifelt Hr. L. S. 26 
doch. Er könne auch von den Kreuzfahrern zu 
den Moharaedanem gekommen seyn. S. 271 fängt 
die besondere Beschreibung der Hauptstadt des da¬ 
maligen Persiens, Ispallein, an. Hier, wird von 
Hrn. L. S. 275 Oliviers Behauptung, dass die Be¬ 
völkerung nur 00000 Seelen betrage, getadelt, in¬ 
dem die Stadt nach sichern Nachrichten noch jetzt 
fast 200,000 Einwohner habe. Es sind nicht nur 
vom Herausg. gelegentlich manche Nachträge ge¬ 
macht, sondern auch am Schlüsse dieser Beschrei¬ 
bung, die erst im 8. Band vollendet ist, eineNach- 
richt von Ispalian nach morgenländ. Schriftstellern 
(VIII, i44—161) und eine andere (162 — 170) über 
Thehran, eine Hauptstadt Persiens, eingerückt. 

Darauf folgt (B. VIII. S. 171) die erste Reise 
des Vfs. von Ispahan nach Bänder-Abassy, bey 
welcher der Verf. S. 244 ff. die Ruinen von Perse- 
polis umständlich beschreibt, daher der Herausg. 
im Anfänge eine vollständige Literatur derselben 
nachträgt. Derselbe gibt S. 441 von Schiras eine 
ergänzende Nachricht. Im 9. Bande ist nicht nur 
der Beschluss dieser Reise, sondern auch die Be¬ 
schreibung der zweyten Reise nach Bänder Abassy, 
und der grössere Tlieil der Erzählung von der 
Krönung SoleVmans, des dritten Königs von Per¬ 
sien, und von dem wras sich in den ersten beyden 
Jahren seiner Regierung Merkwürdiges ereignet hat, 
enthalten, welche letztere im zehnten beschlossen 
wird. Die Anmerkungen des Herausg. sind in die¬ 
sen beyden Bänden weniger zahlreich. Da aber in 
der zuletzt genannten Erzählung sich viele Fehler 
befinden, die schon Pelis de la Croix in s. Lettre 
sur quelques points d'erudition Orientale etc., wel¬ 
che zu Anfang des dritten Bandes von ThevenoPs 
Reisen (Amst. Ausg. 1727) steht, berichtigt hat, so hat 
Hr. L. diesen Brief im 10. Th. S. i4i — 1A9 wie¬ 
der abdruckeil lassen. 

Doch der erheblichste Zusatz ist des Herausge¬ 
bers Notice chronologique de la Perse, depuis les 
tems les plus recules jusqu’a ce jour, welche der¬ 
selbe, wie es aus Th. V. S. 271 sich ergibt, erst 
zu Anfang des w erks setzen wollte, die aber nun 
den Beschluss macht Th. X, S. 101 — 244. Was 

die ältesten Zeiten anlangt, so folgt Hr. L. den 
morgenländ. Schriftstellern, und stellt also nach dem 
Dabistan des Mohamed Fany mit Jones an die Spi¬ 
tze der persischen Dynastien die Abadier (Maha- 
badier), denen die Dschejens, die Schaiens, die 
Jessanier, und dann erst die Guil-schaler oder 
Pisehdadier (die man gewöhnlich für die ersten an¬ 
gesehen hat) folgen, dann die Kaianier, Arschka- 
nier oder Arsaciden, die Sassaniden. Nach einer 
sehr kurzen Uebersicht der nacliherigen mohame- 
danischen Dynastien, und zuletzt der beyden tur- 
komanischen Stämme, folgt die etwTas ausführlicher 
erzählte Geschichte der Sofi's, die Revolutionen zu 
Anfang des 18. Jahrh., die Afghanischen Prinzen, 
und die folgenden Veränderungen. Einige der neue¬ 
sten Vorfälle, aus dem gegenwärtigen Jahrhunderte, 
sind umständlicher erzählt. Zuletzt ist Persiens ge¬ 
genwärtiger Zustand geschildert, meist nach den 
Nachrichten die Hr. Joanniu gesammlet hat. An¬ 
dere Berichtigungen und Zusätze zu allen Theilen 
sind später beygefügt. Aus ihnen zeichnen wir 
aus die aus dem Modschemet el Tewarikh entlehnte 
Beschreibung von Ispahan S. 887 und neuere Nach¬ 
richten über diese Stadt S. 890. Nach S» 697 sind 
(ohne Seitenzahlen) einige Bemerkungen über Puncte 
der vergleichenden Geographie zum 2. Theil von 
Cliardin’s Reise mitgetheilt von Hrn. Malle-Brun. 
Aber eine nicht weniger wichtige Zugabe ist das 
vollständige Register, das um so nölhiger war, je 
weniger man sowohl des Reisenden Nachrichten 
als des Herausgebers Bemerkungen an einem Orte 
beysammen über einen und denselben Gegenstand 
antrift. Am Schluss dieses Bandes ist auch noch 
ein mit manchen Erläuterungen und neuen Bemer¬ 
kungen ausgestattetes Verzeichniss der vornehmsten 
Werke des Hrn. Langles, welche die persische, in¬ 
dische, tartarisclie Literatur angehen, beygefügt. 

Die Kupfer sind genau nach denen in der Aus¬ 
gabe von 1711 gestochen, und Laben keine andere 
Verschönerung erhalten, als die des geschickteren 
und geübtem Grabstichels. Der Herausg. glaubte 
in Rücksicht ihrer dieselbe Treue beobachten zu 
müssen, die er in Ansehung des Textes befolgt 
hat. Neu hinzugekommen sind drey Tafeln: LXXX 
(das zweytemal) die genauere Zeichnung der Krö¬ 
nung (SoleVmans aus Kämpfer; LXXXf. Ansicht 
von Ispahan; LXXXII. das Devanagary, Bengali¬ 
sche, Zend und Pehlwische Alphabet, zur Berich¬ 
tigung der 70. Taf. Chardins. Höchst unbequem ist 
es aber, dass, da auf manchen Tafeln zwey Kupfer¬ 
stiche vereinigt sind, diese nicht den Nummern 
nach auf einander folgen, sondern oft sehr getrennt 
sind, wenn sie euch dem Inhalte nach zusammen 
gehören, was bey No. 5o und 82 auf einer Tafel 
nicht einmal der Fall ist. Und die am Schlüsse des 
10. B. beygefügte Erklärung der Kupfertaleln gibt 
auch keine gehörige Nachweisung darüber, so dass 

( man sich oft nur schwer wird finden können. 
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Am 2. des April. 1812. 

Peinliches Recht. 

Vollständige Einleitung in die Lehre von der pein¬ 

lichen Gerichtbarleit und dem peinlichen Ge¬ 

richtsstände mit Rücksicht auf die rheinischen 

Bundesacten. Aon D. Gallus jlloys El ei ri¬ 

sch rod. Frankfurt a. M. in der Andreäischen 

Buchhandl. 1812. 176 S. 8. (16 Gr.) 

ron einer Schrift, welche einem besondern Gegen¬ 
stände gewidmet ist, und auf ihrem Titel Vollstän¬ 
digkeit verspricht, darf man zum wenigsten ver¬ 
langen, dass sie den Leser auf einen Standpunct führe, 
von welchem er sowohl das Institut selbst, als auch 
die Dogmen, so wie beydes jetzt ist, übersehen und 
beurtheilen kann, dass sie ferner durch irgend et¬ 
was, sey es durch bessere Begründung, methodi¬ 
schere Entwickelung oder durch klare Darstellung 
ein neues Licht über solche verbreite, dass sie end¬ 
lich auf die Erscheinungen des Tages, auf das, was 
Bedürfniss ist, oder Bedürfniss werden kann, ei¬ 
nige Rücksicht nehme, und durch das eine oder 
das andre auch dem unterrichteten Leser sich em¬ 
pfehle und nützlich mache. Es ist gewiss kein zu 
strenges Urtheil, wenn Rec. geradezu erklärt, dass 
sich diese Schrift durch nichts der Art auszeichne. 
Ohne irgend das Verhältniss der peinlichen Ge- 
richtbarkeit zu andern Zweigen der Strafgewalt zu 
entwickeln, und den Platz zu bestimmen, den sie 
eigentlich in der Reihe der Verwaltungs- Anstalten 
im Staate einnimmt, und dadurch manchen Ver¬ 
wirrungen vorzubeugen; ohne durch richtige, frucht¬ 
bare Grundsätze und durch wissenschaftliche Ent¬ 
wickelung derselben, oder durch Zurückfüliruug 
der einzelnen Erscheinungen und Forderungen auf 
letzte Grundsätze, das dogmatische in ein solches 
Licht zu steilen, dass die Entscheidung der einzel¬ 
nen Fälle gleichsam von selbst daraus hervorgeht, 
werden allenthalben die gemeinsten Sätze, die zum 
Theil unbedeutenden, ja nicht selten läppischen Fra¬ 
gen, was in diesem oder jenem Falle zu vermuthen 
sey, ob dieses oder jenes hieher gehöre, oder nicht 
hieher gehöre, besprochen, und — wie z. B. 58 

a-8. wo von der Erwerbung, von dem Beweise 
und dem Verluste der Gerichtbarkeit die Rede ist 
*“ Ginge beygebracht, welche gar nicht hieher, son¬ 
dern in ein allgemeines Rechts-System gehören. 
Auen das Neueste in der Literatur scheint der Vf. 

Zweiter Band. 

nicht zu kennen, denn hauptsächlich ist es nur des 
altern Meisters Einleitung in die peinl. Rechts-Gel. 
mit welcher er es zu lliun hat. Auf das neuere 
von Frankreich ausgegangene Recht, auf die neuern 
Verwaltungs-Maximen ist nirgends Rücksicht ge¬ 
nommen, und es findet sich daher nicht eine Re¬ 
flexion über das Zweckmässige der bisherigen Ein¬ 
richtung, keine Furcht, keineHofuung, kein Wunsch, 
kein Rath für die künftige Bildung und Verbesse¬ 
rung des Instituts. Und doch liegt alles dieses dem 
denkenden und beobachtenden Menschen so nahe, 
da wenige von den Instituten, an welchen die Zeit 
und die Willkür ihre Kraft oder ihren Muthwillen 
ausüben, so sehr als die peinliche Gerichtbarkeit, 
besonders diejenige, weichein den Händen von Pri¬ 
vatpersonen sich befindet, einer V erbesserung zu 
bedürfen scheinen. Diese gänzliche Nichtachtung 
alles dessen, was den Gegenstand jetzt recht inter¬ 
essant machen könnte, wie überhaupt die ganze 
Manier und Schätzung der Dinge, welche in dieser 
Schrift herrscht, macht, dass man sich beyLesung der¬ 
selben in die Zeiten zurück versetzt glaubt, wo, be¬ 
sonders in der Gegend, in welcher der Vf. lebt, das 
nachbarliche Staatsrecht und die wissenschaftliche 
Beurtheilung der verschiedenen Hoheitsrechte sich 
in einer Verwirrung befand, welche, ehe noch der 
alles neuordnende Geist über uns sicli erhob, be¬ 
reits grösstentheils verschwunden und einer bessern 
Ordnung gewichen war. 

Ohne dem Gange genau zu folgen, den die Un- 
tersuchung oder vielmehr die Feder des Vfs. ge¬ 
nommen, wollen wir nur bemerken, dass in fünf 
Capiteln die gewöhnlichen in diese Materie einschla¬ 
genden Sätze und Fragen berührt und je nachdem 
es sich getroffen, kürzer oder ausführlicher abge¬ 
handelt worden sind, und dass wir auf diese Weise 
erfahren haben, zu welcher von den verschiedenen 
Meinungen Hr. Kl. sich bekennt, denn des Polemi¬ 
schen ist überwiegend viel, wie gewöhnlich in Schrif¬ 
ten, worin es an Grundsätzen feint. Einige beson¬ 
dere Bemerkungen mögen das Urtheil rechtfertigen, 
welches Rec. ausgesprochen hat. — Als Zweck der 
peinlichen Gerichtbarkeit wird S. 2 angegeben, Schutz 
der Rechte der Menschheit, auf eine doppelte Wei¬ 
se, nämlich durch Lossprechung des unschuldig An¬ 
geklagten und durch Verurtheilung des Schuldigen, 
welche geschieht, um die öffentliche Ordnung zu er¬ 
halten, und die Menschenrechte der Staatsmitglieder 
gegen Anfälle zu schützen. Ist dieses bestimmt ge¬ 
sprochen? Ist es richtig? Finden alle Menschen- 
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rechte — ein an sich höchst unbestimmter Ausdruck: 
mau vergl. das Jahr 1792 und 1812 — wirklich 
Schutz vor dem Criminal-Richter? Und hat er nur 
Anfälle auf Menschenrechte zu bestrafen? Der Be¬ 
griff von peinlichen Sachen, welcher vor allen Din¬ 
gen hätte entwickelt werden müssen, wird hieraus¬ 
gesetzt und S. i5 ff zuerst nach römischem , daun 
nach deutschem Beeilte ausgemittelt. Richtig scheint 
dem Ree. die Bemerkung, dass es zweckmässiger 
sey, den Begrif von Criminalsachen aus der Natur 
der Verbrechen als aus der Natur der Strafen zu 
schöpfen — oder wie es richtig ausgedrückt heissen 
sollte, zweckmässiger ist es — nach der Natur der 
Handlungen als nach der Gattung der Strafe zu be¬ 
stimmen, denn beydes, der Begrif von Verbrechen 
und noch mehr die Strafe ist ja etwas positives. — 
Wenn sodann aber auch hier gesagt wird, der pein¬ 
liche Richter solle gegen solche Handlungen verfah¬ 
ren , welche der öffentlichen Ordnung nachtheilig 
sind, so ist dieses offenbar viel zu weit gegangen, 
denn das ganze Polizeywesen ist mit zu der Pein¬ 
lichkeit gezogen, und wenn man nicht weiss wo¬ 
von die Rede ist, so wird man mehr an die Poli¬ 
zey denken, als an die Criminalität, da jene weit 
mehr als diese unmittelbar mit Erhaltung der Ord¬ 
nung zu thun hat. Aber die Polizey scheint der 
Vf. gar nicht als einen besondern Zweig der öffent¬ 
lichen Verwaltung zu kennen, denn nie erwähnt er 
ihrer, sondern setzt immer nur Civilsachen den 
peinlichen entgegen; dieses ist doch so wenig be¬ 
friedigend als dem Geiste der neuen Einrichtungen 
gemäss , und eine Untersuchung, ob und in wie fern 
Polizeysaclien an Orten, wo die peinliche Gericht- 
barkeit von der Civil-Gerichtbarkeit getrennt ist, 
der einen oder der andern zustehen, wäre ohne 
Zweitel wichtiger gewesen als die Untersuchung der 
Frage, ob dem Gerichtsherrn die Gesetzgebung zu- 
stehe. Auffallend oder eigentlich neu war es dem 
Rec. dass peinliche Strafe eigentlich die sey, wel¬ 
che Schmerz an den Beinen verursacht! Aufgeklärt 
ist hier nichts. Der Grund, aus welchem S. 5y Ma¬ 
jestätsverbrechen den Patrimonialgerichten entzogen 
werden, ist nicht befriedigend, und zeigt, dass der 
Unterschied unter dieser Art der Gerichtbarkeit und 
der Amtsgeriehtbarkeit nicht gehörig im Auge be¬ 
halten ist. Nur in Ansehung des Titels unterschei¬ 
den sich beyde, in allem übrigen sind sie sich völ¬ 
lig gleich, sowohl an Rechten als an Pflichten. Fin¬ 
det sich solches hie und da nicht so, hat man be¬ 
sonders den Patrimunial-Gerichten Rechte gegeben 
und Pflichten abgenommen, so hat solches ganz an¬ 
dere Gründe, und es ist dieses eben so zu erklären, 
wie so manches andere, was sich mit der Politik 
so wenig als mit der ewigen Gerechtigkeit verträgt. 

Wenn S. 09 bey der Gerichtbarkeit, welche eiw 
nem Landesherrn jure servitutis in dem Gebiete 
eines andern zu steht, gesagt wird, dass der Berech¬ 
tigte, weil die Gerichtbarkeit mit seiner Landesho¬ 
heit verbunden sey, nach seinen eigenen Gesetzen 
verfahren könne, und nicht an die Gesetze des Lan- 
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des gebunden sey, so ist solches in facto so wenig 
wahr, als richtigen Grundsätzen nach möglich.. Wer 
dergleichen Fälle, worin kaum einer dem andern 
ganz gleich siebet, kennt, wird über das Factisclie 
zu urtheilen wissen, das Wesen und der Umfang 
der Gerichtbarkeit bringt es aber genugsam mit sich, 
dass die gesetzgebende Gewalt nicht unter ihr be¬ 
griffen sey. Wenn daher mit der Gerichtbarkeit 
in einem fremden Territorium dasjenige verbunden 
ist, was der Vf. damit verbinden will, und was, 
wie Rec. gar nicht leugnen mag, in einzelnen Fäl¬ 
len damit verbunden seyn kann, so fliesst es doch 

aus solcher nicht her, sondern das zustehende Recht 
ist mehr als Gerichtbarkeit, ist wirklich Strafge¬ 
walt, Hoheit in Strafsachen. S. 44 wird von der 
Gerichtbarkeit gesprochen, welche in Deutschland 
dem Adel zustehen soll. Dieses ist nicht richtig, 
wenigstens nicht bestimmt genug. Der Adel als sol¬ 
cher hat keine Gerichtbarkeit, auch solche nie ge¬ 
habt, sondern sie ist ein annexum gewisser Güter, wel¬ 
che ursprünglich im Besitz des Adels waren. Wenn 
S. 4g gesagt wird, der Begrif wäre zu eng, wenn 
man die Patrimonial -Gerichtbarkeit dadurch be¬ 
zeichne, dass sie in Jemandes Eigenthum sey, weil 
man sie doch auch als Pfand, oder durch einen 
Pachtvertrag inne haben könne, so muss der Vf. 
wohl vergessen haben, dass durch Verpachtung und 
Verpfändung das Eigenthum nicht aufhört, und 
was die Gesetze von der possessione naturali et ci- 
vili sagen. Auch dürfte wohl ein solcher Misbrauch, 
der nie gestattet, dessen wenigstens nie ohne einen 
bittern Tadel erwähnt werden sollte, so viel Rück¬ 
sicht nicht verdienen. S. 55 glaubt der Vf. dass 
einem Patrimonial-Richter — richtiger Patrimonial- 
Gerichtsherrn — nicht verhindert werden könne, 
ein zweytes Gericht und eine höhere Instanz zu er¬ 
richten, wenn nur die letzte Instanz dem Landes¬ 
herrn verbleibe. Sollte dem also seyn, sollte ein 
Privatmann, dem ein Recht der Landeshoheit ein¬ 
geräumt, darum berechtigt seyn, Einrichtungen zu 
treffen, welche aus der richterlichen Gewalt ganz 
und gar nicht fliessen, sondern Ausflüsse der ho¬ 
hem Polizey sind? Wohin führt nicht der Mangel 
an richtigen Grundsätzen! Dasselbe zeigt sich bey 
der Behauptung des Vfs., dass in der Regel bey Con- 
fiscationen das confiscirte Gut den Patrimonialge¬ 
richten zufallen solle. Als Grund gibt er an, weil 
ihm das Recht der Vollziehung des Urtheils zuste¬ 
he. Kaum begreiflich. Denn die Vollstreckung ist 
ja geschehen, wenn dem straffälligen Eigenlhümer 
die Güter genommen sind. Noch weniger kann 
Rec. dem Vf. Recht geben, wenn er dem Patrimo- 
nialrichter die Befugniss ertheilt, Zuchthäuser an- 
zulegen. Denn das Recht der Vollstreckung, auf 
welches sich der Verf. hier wieder bezieht, macht 
den Besitz eines eigenen Zuchthauses gar nicht 
nothwendig, und der Begrif einer öffentlichen An¬ 
stalt und öffentlicher Arbeiten spricht sehr laut da¬ 
gegen, so wie die Praxis ganz entschieden dawider 
ist. — Wenn man dem Vf. auch darin Recht gibt, 
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dass es, wo von Rechten die Rede ist, auf politische 
Gründe und auf Zweckmässigkeit nicht aukomme, 
so ist es doch gewiss nicht minder richtig, dass 
Rechte, welche ganz eigentlich dem Staatsoberhaupt 
zukommen, weiche mit dem Leben und Streben 
des Privatmanns nie ganz vereinbariich sind, und 
welche den einen Unterthan zu dem andern in 
ein ganz verkehrtes Verhältniss bringen, aul einem 
sein- sichern Grunde beruhen und über alle Zwei¬ 
fel erhoben seyn müssen, wenn sie Privatpersonen 
zugesprochen werden können. Wo Zweifel vor¬ 
handen sind, darf dieses nicht geschehen, und sollte 
jetzt um so weniger geschehen, weil jeder Gutden¬ 
kende den Wunsch hegen muss, dass sich die In¬ 
haber von solchen Berechtigungen geneigt und be¬ 
wogen sehen möchten, selbige an den Staat zurück 
zu geben, damit es über kurz oder lang eines Durch- 
greifens nicht bedürfe, welches, wenn es auch in 
vieler Hinsicht völlig gerechtfertigt werden kann, 
dennoch immer eine Maassregel bleibt, vor weicher 
man, wenn man es lebendig fühlt, was Sicherheit 
der Rechte ist, zuriickschrecken muss. 

In dem Capitel, welches von den Folgen und 
Wirkungen der Gerichtbarkeit handelt, würde sehr 
vieles, insbesondere alles das haben wegbleiben kön¬ 
nen, wodurch wir belehrt werden sollen, wie die¬ 
ses oder jenes nicht als Folge davon anzuseheu sey. 
Wozu hilft ein solcher Catalogus, welcher doch 
nie vollständig seyn kann, denn wenn es gesagt 
werden muss, dass das Recht Gesetze zu geben, 
Steuern zu erheben, nicht damit verbunden sey, 
dann hätte noch gar vieles gesagt werden können. 
Aber auch sonst ist des Unnützen viel da. Was 
soll z. B. S. 106 die Bemerkung: ein Gerichtsherr 
bedürfe keiner Requisition, wenn er Personen sei¬ 
nes Districts in peinlichen Sachen vorladen lasse, z. 
B. zu Zeugen, wenn solche Personen auch unter 
der Landeshoheit oder unter der Civilgerichtbarkeit 
eines andern Richters ständen. Wer kann daran 
zweifeln, und welche Verwirrung von Begriffen ist 
in diesen paar Zeilen? Was hat die Landeshoheit 
mit der Gerichtbarkeit zu thun ? die eine bebt ja 
die andere nicht auf, und stellt ihr nicht gegen¬ 
über, sondern die erste steht über der letztem, und 
was geht den Civilrichter das an, was der compe- 
tente Criminalrichter in Untersuchungssachen mit 
denen vornimmt, die in Civilsachen unter ihm ste¬ 
hen, oder glaubt der Vf., man könne die Vorladung 
für einen Act halten, der nur dem Civilrichter zu¬ 
steht? Eben so unnütz und liieher nicht gehörig 
ist auch die Bemerkung, dass er diejenigen, wel¬ 
che ausser seinem Gerichtsbezirke wohnen, nicht 
ohne Requisition laden dürfe; wenn er dabey die 
Frage berührt hätte, ob er sich in einem solchen 
Falle an den Civil- oder Crimiual-Richter des ci- 
tandi zu wenden habe, so wollte Rec. es noch gel¬ 
ten lassen, weil hierin sehr oft gefehlt wird. 

Die Lehre von dem peinlichen Gerichtsstände 
gibt nicht minder StolF zu ähnlichen Bemerkungen. 
Wenn der Verf. S. 127 in dem Falle, wo jemand 
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durch einen Schuss über die Grenze hinaus einen 
Menschen in einem benachbarten Gebiet lödtet, den 

Richter des Orts, wo der Tliäter stand, so geradezu 
für allein competent erklärt, so kann dagegen doch 
eingewendet werden, dass die Berichtigung des cor¬ 
poris delicti, womit die Untersuchung anheben muss, 
nur in dem Gebiete, worin sich der Getödtete be¬ 
findet, geschehen kann, und wird nicht durch eine 
solche Handlung die Sicherheit des Gebiets verletzt, 
worin sich der laesus befand, und um den Fall 
noch recht dubiös zu machen: wie wenn das Schies- 
sen, da wo es geschieht, gar nicht strafbar ist, z. 
B. ein casus in terminis, die Eseorte von Recruten 
schiesst aus ihrem Staat auf einen in einen benach¬ 
barten Staat Entsprungenen. Soll sich dieses der 
benachbarte Staat so geradezu gefallen lassen? Beym 
aufgetragenen Verbrechen dürfte wohl in dem an¬ 
gegebenen Falle ein doppelter Gerichtsstand vorhan¬ 
den seyn. Denn der Auftrag ist ja eine für sich 
bestehende Handlung, wie die Vollziehung es ist. 
Aber in diesen und in den meisten ähnlichen Fäl¬ 
len sollte man jetzt nicht fragen, wer berechtigt, 
sondern wer verpflichtet sey, denn die Gerichte, 
besonders die Patrimonial - Gerichte wälzen wichtige 
Criminal-Untersuchungen weit lieber von sieb ab, 
als sie sich dazu drangen, und wie mancher Ge¬ 
richtshalter mag nicht die geheime Instruction ha¬ 
ben, mit den Untersuchungen es ja nicht so genau 
zu nehmen, weil man durch die Erfahrung belehrt 
sey, dass bey den meisten Untersuchungen der Ge- 
riclitsherr mit- und bey sehr vielen allein bestraft 
werde. — Sehr richtig ist es, dass der Vf. keine 
Prorogation in peinlichen Sachen gestaltet, aber ge¬ 
nau genommen gibt es in peinlichen Sachen auch 
kein forum connexitatis caussarum. Das was der Vf. 
S. 147 dafür hält, ist es nicht, sondern es wird dann 
vorhanden seyn, wenn ein Richter, der die peinli¬ 
che Gerichtbarkeit nicht hat, durch Cormexität sol¬ 
che erhalte und competent würde, z. B. dadurch, 
wenn bey einem Civilfalle ein Criminalpunct vor¬ 
käme; dieses hat aber nicht Statt, denn bekannt¬ 
lich muss alsdann der Civilrichter die Sache dem 
Criminalrichter anzeigen oder ganz abgebeu.— Diese 
Bemerkungen, deren Zahl noch leicht hätte verdop¬ 
pelt werden können, mögen genug seyn um dies 
Buch zu charakterisiren, und Rec. will nur noch 
hiuzusetzen, dass der Vf. bey der Lehre vom Ge¬ 
richtsstände auf verschiedene Veränderungen auf¬ 
merksam gelflacht hat, welche der Auflösung des 
Reichsverbandes ihren Ursprung verdanken, wel¬ 
che nicht nur guten Grund haben, sondern auch 
den lebhaften Wunsch erwecken, dass die Lücken, 
welche dadurch entstanden sind, auf irgend eine 
Weise ausgefüllt werden mögen. Bis dieses gesche¬ 
hen, sollte wenigstens jeder Staat und jede obere 
Behörde sich sorgfdtig vor der Engherzigkeit zu 
bewahren suchen, welche sie so oft bey den ihr 
untergebenen Patrimonial-Gerichten zu tadeln Ur¬ 
sache hat; denn so dieses am grünen Holze ge¬ 
schieht, was soll denn am dürren Ilolze geschehen? 
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Akademische Schriften. 

Die erste öffentliche Disputation, die, so viel 
uns bekannt geworden, auf der neuen Universität 
zu Breslau gedruckt und vertheidigt worden ist, ver¬ 
dient die vorzüglichste Aufmerksamkeit der einsichts¬ 
vollen und nicht gemeinen Oekonomen wie der 

Philologen: 

De nostrae aetatis inclole et conditione et de opti- 

mo agricolationem rationalem propagandi modo. 

Accedit Excursus de Ar atro Hesiodeo et f irgi¬ 

lt ano. Dissertatio inaug. oeconomico-philosophica 

in univ. litt. Viadrina Vratislaviensi, quam eru- 

ditorum examini submittit Gustav. Henr. Richt- 

steig, Sites. Philos. D. et AA. LL. Magister, Societ. Siles. 

culturae patriae dicatae Sodalis. D. XV.Febl*. MDCCCXII. 

Cum figuris aere incisis. Vratislaviae ap. Joann. 

Frid. Korn. XII u. 90 S. gr. 8. 

In der Vorr. führt der Vf. (der die letzten 6 
Jahre mit den praktischem Landbau sich beschäftigt 
hat, dessen Latinität aber demungeachtet besser ist, 
als mancher andern, die nicht von den Universitäten 
weggekommen sind) die vorzüglichsten, unter den 
sehr zahlreichen, neuern Schriftstellern über die 
Landwirthschaft an, und nennt den berühmten Staatsr. 
Albr. Thaer magnus agricolationis reformator, agri- 
culturae dictator perpetuus! Nachdem er in den 
Prolegg. überhaupt den Unterschied der rationellen 
und der bloss auf Erfahrung beruhenden Land¬ 
wirthschaft auseinander gesetzL und gezeigt hat, wie 
ungegründet die Meinung sey, dass der Ackerbau 
zu unsere)* Zeit schon den höchsten Grad der Voll¬ 
kommenheit erreicht habe, gibt er in dem ersten 
Theile der Abh. sechs Ursachen an, warum noch 
in vielen Gegenden der Ackerbau nicht die Fort¬ 
schritte gemacht habe, die er hätte machen können, 
vou denen vier aus der Unwissenheit des Land- 
manns (wenigstens grösstentheils) zweyaus derStaats- 
einrichtung und dem Herkommen abgeleitet werden. 
Jene sind 1. Nicht-Uebereinstimmung des Acker¬ 
baues und der Viehzucht, daher oft aut einem 
Grundstück die Zahl des Viehes der Grösse des 
Guts nicht entspricht (über die schlechte Behand¬ 
lung des Düngers'hatte der Vf. schon vorher S. 12 f. 
Einiges erinnert); 2. Unterlassung oder nicht genügsa¬ 
me Betreibung des Anbaues der Gewächse, welche dem 
Vieh gesunde Nahrung geben (wozu der Klee, Lu¬ 
zerne," Esparsette, Wicken, Heidekorn, Spergel etc. 
gerechnet werden). 5. Vernachlässigung der Cultur 
der Wiesen, ihrer Bewässerung, Erhöhung u. s. w. 
4. Die Dreyfelderwirthschaft. Bekanntlich gibt es 
jetzt drey Arien der Feldwirtschaft: die Dreyfel- 

April. 

derwirthschaft, die Weide- oder Koppelwirtschaft 
und die Wechsel Wirtschaft; die erste ist besonders 
auf den Gütern höchst schädlich, weiche keine Wie¬ 
sen und kein Futter haben. — Zur zweyten Gattung 
gehören 5. die Gemeinheit von Aeckern, Weiden 
und Wiesen; 6. der Zustand gewisser Arten von 
Frohnbauern (in Schlesien Dreschgärtner genannt). 
Vor allen Dingen sollte wohl die Hut- und Trift¬ 
gerechtigkeit der Berechtigten angeführt werden, die 
hie und da jeder Verbesserung im Wege steht. Un¬ 
wissenheit kann gehoben, Vorurteil besiegt wer¬ 
den, aber alle Vorschläge zu Verbesserungen sind 
vergeblich (Rec. spricht aus eigner Erfahrung) , so 
lange nicht der Staat hier ins Mittel tritt, und hin¬ 
dert, dass nicht verjährte Rechte (auf deren Ursprung 
wir gar nicht zurück gehen wollen) dem Landbau, 
der Grundstütze der Staatswohlfahrt, entgegen ste¬ 
hen. In manchen Reichen hat diese Dazwischen- 
kunft schon Statt gefunden. Der Hr. VI. schlägt 
im 2ten Th. ein Mittel vor, den rationellen Acker¬ 
bau zu befördern, nämlich die Bestimmung von 
Grundstücken, auf welchen eine bessere Landwirth¬ 
schaft ausgeübt werde, und zu welchen Jedem der 
Zutritt verstattet seyn müsse, um die bessere Me¬ 
thode und Werkzeuge kennen zu lernen. — Der 
Vf. weiset öfters auf die alten Schriftsteller und ihre 

* Grundsätze zurück, und nimmt daher Gelegenheit 
in manchen Stellen die alte Lesart zu verlheidigen 
(wie im Manilius p. 5 f.) oder zu berichtigen. Er 
thut diess mit einer, leider unter jungen Männern 
die sich alle Vorgänger zu mishandeln erlauben, im¬ 
mer seltner werdenden Bescheidenheit. In seiner 
Abh. über den Pflug des Hesiodus (p. 65) zeigt er, 
dass yvr)<$ (buris) der Krümmel, L^oßoevg (temo) 
der Pflugbaum, Deichsel (nicht Sterze), i'Avficc (den¬ 
tale) das Pflughaupt, Pflugsohle, ex er kr) (stiva) 
die Sterze, avroyvov aratrum ein aus dem Ganzen 
gemachter Pflug, jirpttov aber ein zusammenge¬ 
setzter, und der Pflug des Hesiodus eigentlich ein 
Hackenpflug sey: bey dem des Virgil (p. 81 ff'.), 
dass Auris das Streichbret sey, der Pflug mit dop¬ 
peltem Streichbrete auch eine Pflugsohle mit dop¬ 
peltem Rücken haben musste, der Pflug des Virg. aber 
keine Räder hatte, sondern cursus (nämlich vome- 
ris) die richtige Lesart sey. In Pliu. H. N. XVIII, 
48. wird rutulos (st. rotulas) kleine Streichbreler, u. 
palaratri (st. planarati), Schaufelpflug, zu lesen vor¬ 
geschlagen. Alles wird durch die beyden Abbildun¬ 
gen noch mehr verdeutlicht. Die ganze Abh. ist 
eben so empfehlungswürdig als vielversprechend für 
das Werk über den Ackerbau der Alten, woran 
der Verf. auf PIrn. Prof. Schneiders Rath arbeitet. 
Rec. erinnert sich übrigens auch vor einigen Jah¬ 
ren in der Decade philosoph. eines französ. Gelehr¬ 
ten neue Versuche über den Pflug der Alten gele¬ 

sen zu haben. 

Bey Breitkopf und Härtel in Leipzigf den Herlegern dieser Lit. Zeitung, sind auch die darin ange¬ 
zeigten Bücher immer zu haben. 
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Intelligenz - Blatt. 

Zusatz 

zu dem oten Bande meiner neuesten Geschichte des 

Königreichs Sachsen S. 19. (In der besonders ab¬ 

gedruckten Geschichte Friedrich Augusts S. 22.) 

Leber das Leben des um Sachsen hochverdienten Ca- 

binets-Ministers Freyherrn von Gutschmid besitzen 
wir nicht blos den a. a. O. erwähnten kurzen Abriss 
in TFoltmanns Geschichte und Politik Jahrgang 1801. 
St. I. N. I., sondern auch eine weit vollständigere Bio¬ 
graphie in Schlichtegrolls Nekrolog Jahrgang 1798’ 
S. 1G1 u. f., welche mit einer Vorrede von dem Her¬ 
ausgeber des Nekrologs begleitet, in einem besondern 
Abdruck (Gotha 1803. 8.) erschienen ist, und in je¬ 
der Hinsicht das Lob verdient, das ihr der Heraus¬ 
geber des Nekrologs in der Vorerinnerung mittlieilet. 
Sie ist mir bis jetzt unbekannt geblieben, daher die 
Bemerkung, dass Gutsehmids Leben noch nicht nach 
Würden bearbeitet sey, auf selbige keinesweges bezo¬ 
gen werden kann; auch sind aus den daselbst-befind¬ 
lichen Angaben, einige in meiner Geschichte erwähnte 
und aus jenem Abriss entlehnte Umstände zu berich¬ 
tigen. So war Gutschmid zu Kahren, und nicht zu 
Köhren geboren, und starb nicht 1799, sondern zwey 
Tage vor dem Eintritt dieses Jahres den 3o. 13ec, 1798. 
Noch findet man in dieser Biographie interessante 
Nachrichten über die nach Beendigung des 7jährigen 
Krieges niedergesetzte Restaurations - Commission , über 
den Auftrag, den Gutschmid von dem Churfürst Frie¬ 
drich Christian erhielt, ein Gesetzbuch für Sachsen 
auszuarbeiten, endlich über einen Finanzplan, den er 
1768 als Assistenzrath (eine Stelle, die er schon seit 
der Zeit bekleidete, als er zum Lehrer Friedrich Au¬ 
gusts berufen wurde), entwerfen musste. Alle diese 
Notizen würde ich benutzt haben, wenn mir diese 
reichhaltige Schrift früher bekannt gewesen wäre. 

D. dir islian Ernst 71 eisse. 

Miscellen aus Dänemark. 

Der Doctor Raslnussen ist im Begriff eine Reise 
ins Ausland zu machen, und sich vornehmlich den 
orientalischen Sprachen zu widmen. Am 8. Ocf. ver- 

Znregier Band. 

theidigte er seine zur Erlangung der philosophischen 
Doctorwiirde geschriebene Dissertation de monte Caph. 

Zum philosophischen Examen stellten sich im 

Octobcr 1811 bev der Kopenhagner Universität 65, 
und zum philologischen 6 Studenten. Bekanntlich müs¬ 
sen alle Studirende in allen Facultätcn , ehe sie ihre 
Amtsexamina nehmen können, diese beyden Examina 

ausgehalten haben. 
Professor Iloeg Guldberg wird jetzt seine trefliche 

dänische Uebersetzung von Plautus Comödien heraus¬ 
geben. Jeder Band soll 4 bis 5 derselben enthalten. 

Auf Vorstellung der dänischen Canzley haben Se. 
Königl. Majestät unterm 2. Oct. zu beschlossen ge¬ 
ruht: Wir wollen den bey der Kopenhagner Universi¬ 

tät examinirten iheol. Candidaten gleichen Zutritt zu 
Beförderungen in geistlichen Aemtern in unsere Her- 
zogthümer, in Verhältniss ihres Charakters zu den in 
Glückstadt und Schleswig examinirten Candidaten be¬ 
williget haben, welches umgekehrt in Hinsicht der 
Beförderung in Dänemark mit den in den Herzoglhü- 
mern examinirten Candidaten Statt finden mag; jedoch 
dass sic sammtlich vorher ihre Fertigkeit in der Spra¬ 
che darthun, worin sie an dem Orte predigen sollen, 
wo sie zu Predigern ernannt werden. 

Durch allerhöchste Resolution vom 4. Oct. ist 
dem Prof. Thorlacius und dem Adjuncten Werlauf 
auferlegt, die Ausgabe der Schriften des Snorre Stur- 

leso/ds und andrer damit verbundener nordischer Hi¬ 
storiker binnen 8 Jahren zu vollenden, und am Aus¬ 
gang jedes Jahres der Canzley zu berichten, wie weil 

das Werk fortgeschritten sey. 
Aus einem an die Canzley von der Direction der 

im Jahr i8o5 gestifteten jüdischen Freyschule einge¬ 
sandten Bericht ersieht man den glücklichen Fortgang 
dieser Stiftung. Im verflossenen Schuljahr gingen 10 
Eleven ab, wovon 5 bey Handwerkern und 5 bey 
Kaufleuten angebracht sind. 5 Eleven wurden wieder 
neu aufgenommen. Die ganze Zahl derselben beläuft 
sich auf 52- Sie werden unterrichtet in dänischer, 
deutscher und hebräischer Sprache, in Vaterlandsge¬ 
schichte, Geographie, Naturwissenschaften, Rechnen, 
Schreiben und Zeichnen. Unterm 17. Aug. hat der 
König der Direction sein gnädiges Wohlgefallen an ih¬ 
rem ^Bestreben für den glücklichen Fortgang dieser 

nützlichen Anstalt zu erkennen gegeben. 
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Die Schleswig Holsteinische Canzley hat unterm 
23. Oct. bekannt gemacht, dass diejenigen, welche ein 

Zeugniss ihrer Fertigkeit in der dänischen Sprache 

beybringen können, ceteris paribus bey Besetzung geist¬ 
licher und weltlicher Aemter in den Herzogthiimern 
Schleswig und Holstein den Vorzug haben sollten. 

Zu Anfang Novembers belief sich die Subscription 

zur Universität in Norwegen ein lur allemal auf 
3960 Rthlr. Species und 467,960 Rthlr. dan. Courant; 
an jährlichen Beyträgen auf 544o Rthlr. dän. Cour. 
625f Tonnen Gerste und 200Tr^ Tonnen Hafer. — In 
der Zeitung von Christiania wurden zugleich folgende 
Fragen in Rücksicht des angemessensten Orts zu der 
neuen Universität aufgeworfen: 1) welche Stadt ist 
dazu am besten, die, in der die grösste Anzahl ange¬ 
sehener Familien sich befindet, wo die Jugend bey 
Freunden und Freundesfreunden einlogirt und unter 
Aufsicht gegeben werden kann, wo sie in ihren Mus- 
sestunden am meisten Gelegenheit hat in Familien Um¬ 
gang zu bekommen, wo sie Lebensart lernen kann und 
sich nach andern richten muss; oder an einem kleinen 
Orte, wo die Jugend leicht die Hauptstimme erhalten 
kann, und nicht immer zum Besten der Moralität und 
guten Sitten den Ton angibt? 2) Was ist das Beste 
für die studirende Jugend, die genöthigt wird sich et¬ 
was mit Information zu verdienen, entweder an einem 
grossen aber kostbareren Orte zu seyn, wo etwas zu 
verdienen ist, oder in einem minder kostbaren kleinern 
Orte , wo sie statt Arbeit mehr Veranlassung zum 
Miissigang und seinen Folgen hat? 3) welche Stelle 
ist vortheilliafter für sie, die, wo Luxus (der oft mit 
Geschmack vereint ist) gesehn und nachgeäfft werden 
kann von dem, der Lust und Gelegenheit dazu hat, 
oder die , wo Gelehrsamkeit und Mangel an Erziehung 
wechselsweise sich fördern ?“ — Wahrlich wichtige 
Fragen, die auch in andern Ländern, wo Universitä¬ 
ten sind, l’eilliche Erwägungen verdienen! — 

Des verstorbenen Etatsraths Oie Dalgard Legat 

am Friedrichshospital in Kopenhagen, hat, nach dar¬ 
über bekannt gemachten Berichten, vom 17. Febr. 1800, 
wo es zu wirken anfing, bis zum 3i. Dec. 1810 in 
allem jj5 armen Kranken zur freyen Cur und Ver¬ 
pflegung geholfen. — Ein ermunterndes Beyspiel für 
manchen Reichen, der sein Geld nur lachenden Erben 
hinterlässt, auf ähnliche Weise noch Wohlthäter vie¬ 
ler sein Andenken segnender Unglücklicher zu wer¬ 
den ! — 

In dem Königl. Rescript an die Direction der Uni¬ 
versitäten und gelehrten Schulen über die neue Uni¬ 

versität in Norwegen ist bestimmt worden: dass im 
Königreich Norwegen eine vollständige Universität er¬ 
richtet werden soll, auf welcher nicht blos akademi¬ 
sche Wissenschaften für die eigentlichen Studirenden, 
welche sich zu gelehrten und wissenschaftlichen Be¬ 
amten bilden, vorgetragen, sondern auch zweckmässi¬ 
ger Unterricht in allgemein nützlichen Kenntnissen 
ertheilt werden wird, welche zur praktischen Fähig¬ 
keit fürs bürgerliche Leben anderweitig vorbereiten. 
Zu Lehrplätzen bey dieser neuen nordischen Univer¬ 
sität sind vorerst bestimmt 19 Professorate, und 2 

April. 

Lectorate, und unter gewissen Bedingungen ist die 
Stadt Kongsberg als der passendste Ort für die Aka¬ 
demie ausersehen. An diese neue Stiftung ist vom 
Könige geschenkt, 1) die grosse Colbiörnsehe Bücher¬ 
sammlung nebst den Doubletten der König]. Bibliothek, 
2) die Doubletten des Naturaliencabinets der Kopen- 
hagner Universität und der andern öffentlichen Natu- 
raliencabinette, so wie das ganze Naturaliencabinet des 
Bergseminariums in Kongsberg, 3) der Betrag mehre¬ 
rer jährlicher Abgaben, welche bisher von Norwegen 
der Copenhagner Universität zugeflossen sind fer¬ 
ner Beyträge von mehrern andern gelehrten Stiftungen 
(z. B. der SorÖer Ritterakademie) nebst andern Legaten 
und Fideicom missen. Bey der Errichtung dieser Nor- 
wegschen Universität soll die Prüfung der Candida- 

ten bey dem sogenannten Amtsexamen gänzlich von 
der auf den Akademien beyder Königreiche getrennt, 
und dagegen auf andere Weise eingerichtet werden, 
worüber die Direction der Universitäten und gelehrten 
Schulen Vorschläge eingegeben haben wird. 

Die Gesellschaft für Norwegens TKohl, die nun 
schon so vieles Gute, und unter andern auch die neue 
Universität für Norwegen gewirkt hat, äusserte neu- 
lich gegen den König den \Vunsch, dass er geruhen 
möge sich als den Beschützer dieser Gesellschaft anzu¬ 
sehen. Der Monarch hat derselben hierauf zu erken¬ 
nen gegeben, dass, da Se. Majestät mit allerhöchstem 
Wohlgefallen anerkennen, dass diese Gesellschaft seil 
ihrer Errichtung mit ununterbrochener Thätigkeit für 
ihren wichtigen Zweck gewirkt, allerhöchst dieselben 
mit landesväterlicher Zufriedenheit darein einwilligen, 
der Beschützer dieser Gesellschaft zu seyn, und als 
solcher in der Namenliste der Gesellschaft aufgeführt 
zu werden. 

Eine Königl. Resolution vom 28. Nov. 1811 ord¬ 
net eine Commission unter Vorsitz des Conferenzrath 
Mailing an, die nähere Vorschläge einreichen soll 
über die beste A.rt der nnssern und znnern Einrich¬ 

tung, der neuen Norwegischen Universiät. Zu Mit¬ 
gliedern der Commission sind ernannt Stiftsamtmann 
Rosenkranz, Graf Wedel Jarlsberg, Bischof Bech, Con¬ 
ferenzrath Moldenhawer, Canzleydeputirter Rothe und 
Prof. Treschow. Mit Recht erwartet man von dieser 
Commission eine vorzüglich trefliche und den Local¬ 
umständen angemessene Organisation dieser für den 
Norden so wichtigen hohem Lehranstalt. 

Am 11. Dec. ward die Stiftung der Norwegischen 

Universität in Kopenhagen und in ganz Norwegen auf 
das Solenneste mit religiösen und bürgerlichen Feier¬ 
lichkeiten begangen. In Kopenhagen wurde in der 
Gesellschaft für Norwegens Wohl in Gegenwart des 
Königs und der Königin eine Cantate, verfasst von 
Prahm, componirt von Kuntzen , aufgeführt , dann 
dankte Prof. Treschow in einer Rede dem König für 
die Erfüllung dieses alten Wunsches Norwegens ; dann 
ward die neue Universität von Seiten der Kopenbag- 
ner Universität durch den Rector derselben Prof. Ilor- 
nemanri, von Seiten der Kieler Universität durch Prof. 
Baggesen, von Seiten der dänischen Wissenschaftsge¬ 
sellschaft durch ihren Präses, den geheimen Staats- 
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minister Schimmel mann , von Seiten der nordischen 
Wissenschaftsgesellschaft und der dänischen Kunstaka¬ 

demie durch ihren Präses den Prinzen Christian Frie¬ 
drich, so wie endlich durch den Kammerherrn Sclm- 
bart als Präses der italienischen Akademie zu Pisa, 
und durch Bischof Munter als Mitglied der jonischen 
Akademie auf der Insel Corfu in Reden begriisst. Prof. 
Trescliow dankte in einer Schlussrede diesen allen, 
und nach einem schönen Schlusschor verliess der Kö¬ 
nig die Gesellschaft unter dem lauten Rufen: „Köngen 
leve!“ Ein freundschaftliches Mahl, wobey mit den 
übrigen Rednern sich auch der Prinz Christian ein¬ 
fand, beschloss den Tag. — — Die Freudensbezeu¬ 
gungen, die in Norwegen an diesem Tage von der 
südlichsten Grenze bis zum Nordcap Statt fanden, fül¬ 
len jetzt die Norwegischen Zeitungen. — Nie ist wohl 
irgendwo eine Akademie mit allgemeinerer Freude ei¬ 
nes ganzen Landes gestiftet worden ! — 

Im November begann Prof. Oerstedt zu Kopenha¬ 
gen seine öffentlichen Vorlesungen über den Geist und 

das Studium der Naturlehre. Er leitet damit zwey 
Privatvorlesungen ein, eine über die Elementar- und 
eine andre über die höhere Chemie (Elektricität, Gal- 
vanism, Magnetism etc.). 

Der Etatsrath und Canzleydcputirte, wie auch 
Mitglied der Commission für die Alterthiimer, Monrad, 

ist zum Mitglied der italienischen Wissenschaften-, 
Literatur- und Kunstakademie aufgenommen. 

Am i3.Nov. wurde in der Regenaldkirche das jähr¬ 
liche akademische Fest der Stiftung der Kopenliagner 

Universität und der Einführung der Reformation ge- 
feyert. Die Rede hielt Prof. Skielderup über einige 

der Ursachen, die den Studirenden heym Antritt der 

akademischen Laufbahn so leicht von seinem eigent¬ 

lichen wissenschaftlichen Zweck entfernen. Darauf 
verlas Prof. Thorlacius als Decan der pliil. Facultät 
die Charaktere der i33 Candidaten, die im October 
das Examen artium genommen hatten. Die lat. Ein¬ 
ladungsschrift des Prof. Skielderup handelte von der 

Geschichte der Anatomie in Dänemark. 

Gegen Ende Novembers erschien das erste Heft 
des Journals zum Besten des Instituts für Blinde mit 
einer Vignette und der passenden Uebersclirift: Date 
obolnm Belisario. Die darin nieder<relegten Bemerkun- 
gen über die beste Bildung der Blinden werden gewiss 
jedem Freunde dieser unglücklichen Mitmenschen in¬ 
teressant seyn. 

Der verstorbene Etatsrath Friedrich de Conins; 

hat unter andern 5ooo Rthlr. in seinem Testament 
legirt, deren Zinsen in einer gewissen Ordnung für 
die bey der reformirten Gemeinde zu Kopenhagen be¬ 
findlichen Predigerwittwen und Prediger, und zur Er¬ 

wärmung der reformirten Kirche zu Kopenhagen ver¬ 
wandt werden sollen. 

Zu den wichtigsten in dieser Zeit erschienenen 
neuen Werken der dänischen Literatur gehören die 

Bey träge zur Geschichte der Maler-, Bildhauer-, 

Kuj ferst ec her-, Stcmpelschneider - und Baukunst in 

Dunemark unter den Königen aus dem Oldenburgi- 

April. 

sehen Hause von dem als Freund der Kunst und 
Kunstgeschichte schon bekannten Justizrath TVeinwich. 

In den letzten io Jahren haben i4 dänische Ge¬ 
lehrte in verschiedenen Facultäten bey der Universität 

in Kiel den Doctorgrad erhalten. — Im letzten De- 
cennium sind bey dieser Universität 2 33 weniger als 
im vorletzten Decennium inscribirt, da die ganze An¬ 
zahl der Inscribirten in diesen io Jahren nur 476 aus¬ 
machte , unter denen 85 mehr Juristen als Theologen 
waren. — 

Am 4. Dec. begann Prof. Oehlenschläger seine 
öffentlichen \ orlesungen über Scliiller’s dramatische 
'Werke. 

Auf königl. Befehl erhalten die Offioiere der Ko- 
penliagner Garnison und des See-Etats in den Biblio¬ 
thekzimmern der Garnison auf dem Gieshause diesen 
Winter eben so wie die vorigen Jahre freye TJnter- 

weisung im Schachspiel. 

Am 22. Nov, und 6. Dec. wurde in der Königl. 
dänischen Wissenschaitsgesellschaft verlesen, eine vom 
Prof. Berzelius aus Stockholm eingesandte Abhandlung 
über die bestimmte Proportion der chemischen Be¬ 

standteile der Körper. Bischof Miinter legte 2 Briefe 
aus Athen vor, die interessante Nachrichten über die 
Entdeckung alter Statuen unter den Ruinen des Tem¬ 
pels Jovis Panlielleuii auf der östlichen Spitze der Insel 
Aegina von diesem Jahre enthielten. 

Eins der vorzüglichsten Etablissements in seiner 
Art, wo nicht das erste in Europa, ist unläugbar die 

grosse Königl. Stuterey , welche sich bey dem Schlosse 
Friedrichsberg, 5 Meilen von Kopenhagen befindet. 
Man zählt jetzt in derselben gegen 100 Beschäler, ohne 
die jungen Hengste, und gegen 5oo Stuten, alle von 
edlen einheimischen und fremden Racen. Die Einrich¬ 
tungen in dieser Stuterey sind musterhaft; ihre Auf¬ 
sicht ist einer Ober - Stuterey - Direction anvertraut; 
ihre wohlthätige Wirkung auf die dänische Pferdezucht 
äussert sich immer mehr, vornehmlich auch, da jähr¬ 
lich eine Anzahl junger Hengste aus dieser Stuterey 
zu Beschälern öffentlich erkauft wird. 

Die letzten Privatuachrichten ans Grönland sind 
vom März 1810. Es befanden sich damals die im 
Lande befindlichen 18 dänischen Handelskolonien und 
die drey Missionsplätze der Mährischen Brüderge¬ 
meinde grösstcntheils in einer sehr bedrängten Lage, 
da man im Herbst 1808 zuletzt ein Schill* mit Lebens¬ 
mitteln aus England, und im May 1809 ein anderes 
mit halber Ladung aus Norwegen erhalten hatte, ein 
anderes von England aber untergegangen, und eins 
von der Grönländischen Compagnie zu Kopenhagen in 
Archangel ausgerüstetes Schilf von den Engländern 
aufgebracht war. Pulver, Kleidungsstücke, Gartensä- 
mereyen, Taback etc. fehlten beynalie ganz. Am 21. 
Jan. 1809 spürte man zu Neuherrenhuth ein Erdbe¬ 
ben. Der Bergrath Gieseke befand sich zuletzt in die¬ 
ser Kolonie- 

Privatbricfe melden leider den für jeden Freund 
der Wissenschaften beklagenswerthen Todesfall des auf 
einer gelehrten antiquarischen Reise begriffenen Dv. 



655 18124 April» 656 

Koe.s, der auf seiner Rückreise aus Griechenland auf 
der Insel Zante an einem bösartigen Fieber starb. 

Zufolge Königl. Resolution ist denjenigen Königl. 
dänischen Beamten, die in dänischem Courant gagirt 
werden, bey dem jetzigen äusserst geringen Cours des¬ 
selben für das Jahr 1811 ein Gratial von j5 pro Cent 
für die ersten 200 Rthlr., 5o p. Ct. für die folgenden 
5oo Rthlr., und 25 p. Ct. für die übrigen 1200 Rtlxlr., 
die sie tils Gage gemessen, bewilligt worden; doch 
muss kein Gratial 6oo Rthlr. übersteigen. 

Unterm 25. Nov. ist eine Königl. Resolution er¬ 
lassen^ dass hinlüro kein Candidat zu einem geistli¬ 
chen Amte befördert werden soll, wenn er nicht be¬ 
weist, nach genommenem Examen in den theol. Wis¬ 
senschaften annocli ein Jahr an den praktischen Lie¬ 
blingen des theol. Seminars zu Kopenhagen Theil ge¬ 
nommen zu haben. Bios der Candidat, dem erweislich 
Armuth oder ein anderer Umstand es unmöglich macht, 
nach genommenem Examen länger in Kopenhagen zu 
verweilen , und der anderweitige hinreichende Proben 
seiner erlangten Geschicklichkeit in der Praxis der 
theol. Amtsverrichtungen ablegt, macht davon, wie 
billig, eine Ausnahme. 

Am 20. Dec. las Etatsrath Prof. Kall in der Kön. 
dänischen Wisscnschaftsgesellschaft eine Abhandlung vor, 
welche die Vermuthungen über die erste Einwendung 
der Elephahlen - Decoration, und über den Ursprung 
des Elephanten - Ordens enthält. 

Die Direction der Clasenschen Literaturgesell- 
schuft für Aerzte hat eine Prämie von 100 Rthlr. für 
die beste und von 50 Rthlr. für die nächstbeste medi- 
cinische Beschreibung einer Stadt in den dänischen 
Staaten ausgesetzt. Sie wünscht, dass dabey auf die 
an jedem Orte gewöhnlichen epidemischen und ende¬ 
mischen Krankheiten besonders Rücksicht genommen 
Werde. Die Abhandlungen müssen vor dem 3i. Dec. 
1812 beym Prof. Wiborg als Secretär der Gesellschaft 
eingereicht werden. 

Nach einer in der dänischen Literaturzeitung be¬ 
findlichen Bekanntmachung der dänischen Wissen¬ 
schaftsgesellschaft hat die sorgfältigste Prüfung erge¬ 
ben , dass auf der nun herauszugebenden Karte von 
Jütland die Länge und Breite aller Städte so genau 
angegeben ist, dass auf 20000 Ellen nicht einmal eine 
Elle fehlgenommen ist. — In 3 Jahren hofft der Ku¬ 
pferstecher Angelo diese Karte zu vollenden*, verlangt 
aber (iooo Rthlr. dafür, und die Gesellschaft ist beym 
Könige dazu um eine Unterstützung von 2000 Rthlr. 
eingekommen, die ihr auch gewährt worden ist. — 
Die nun vollendete Karte über Bornholm wetteifert 
mit den schönsten ausländischen Karten in jeder Rück¬ 
sicht. — Ueber die noch fehlende Jütländische Karte 
No. 8. wird sich wohl ein Process der Gesellschaft mit 
dem Kupferstecher Sonne erheben, da dieselbe schon 
im July 1807 fertig seyn sollte, und noch nicht, abge- 
lielert ist. —• Die Sammlung der Materialien zum da- 
machen Wörterbuch ist bedeutend vermehrt. Man 
beschältigt sich jetzt vornehmlich mit dem Buchsta¬ 
ben K, 

Nachrichten von Universitäten. 

Der Universität zu Breslau sind zu einem botan. 
Garten 20 Morgen Landes von den abgetragenen Fe¬ 
stungswerken und zu Frey tischen für Studirende i4oo 
Jhlr. jährl. angewiesen worden. Das Bergamt zu Bres¬ 
lau hat der Universität eine schätzbare Mineraliensamm¬ 
lung geschenkt. 

Herr Hofrath und Prof, der Rechte zu Landshuf, 
Unterholzner (der unlängst eine allgem. Einleitung in 
das jurist. Studium zum Gebrauche von Vorlesungen 
über die sogenannte Encyklopädie und Methodologie, 
in München b. Fleischmann, auf 128 S. 8. herausgeg. 
hat) ist ordentl. Professor der Rechte zu Breslau ge¬ 
worden. 

Auf der Univ. zu Würzburg ist das ehemals mit 
ihr verbunden gewesene musikalische Institut von ihr 
getrennt, und nach dem Beyspiele des Pariser Conser- 
vatoriums in eine allgem. musikal. Anstalt verwandelt 
worden, deren Direction der Prof, der Tonkunst, FIr. 
Joseph Fi-öhlich, erhalten hat. 

Hr. Prof. D. Ignaz Rudhart zu Würzburg hat 
seine Antrittsrede schon im vor. Jahre drucken lassen: 
Ueber das Studium der Rechtsgeschichte. Als An¬ 
trittsrede vorgetragen in dreyen offentl. Versammlungen 
von D. /. Rudhart, 1811. 64 S. 8. Er definirt die 
Rechtsgeschichte als eine zusammenhängende Darstel¬ 
lung der Begebenheiten, deren Einfluss auf die Ent¬ 
wickelung der Rechts-Idee zuverlässig angegeben wer¬ 
den kann, bemerkt, dass sie nicht blos auf Rom und 
Deutschland eingeschränkt werden dürfe, will äussere 
und innere Rechtsgeschichte nicht getrennt haben, und 
stellt seinen Plan der RG. auf. 

Anzeige. 

In bevorstehender Ostermesse erscheint: 

Draconis .Straton. de metris poet. über et Joannis 
Tzetzae Exegesis in Homeri Iliadem ex codd. ms. 
primum ed. G. Hermannus. 8 maj. 

Einen Verlagskatalog, welcher zugleich ausländ. 
Werke enthält, gebe ich gratis aus. 

Leipzig, d. 17. März 1812. 

J. A. G. Weigel. 

Auction von Kupferstichen und Handzeichnungen.' 

Den 4. May dieses Jahres fängt eine sehr interes¬ 
sante Versteigerung liier an, wovon der Katalog bey 

Hrn. Buclih. Köhler ausgegeben wird. 
O o 

Leipzig, d. 17. Marz 1812. 

JJniv. Procl. Weigel» 
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Intelligenz - Blatt. 

Gelehrte Gesellschaften. 

Am 3o. Jan. hielt die Herzogl. mineralogische Socie- 

iäl zu Jena ihre 43ste öflentl. Sitzung. Die besondere 
Veranlassung hiezu gaben der hohe Geburtstag unserer 
souverainen Herzogin zu Sachsen - Weimar und .Eise¬ 
nach, Frauen Louise, und der'i5te Stiftungstag un¬ 
serer Societät. Der Director derselben, Hr. Bergrath 
und Prof. Lenz, cröilhete die zahlreiche Versammlung 
mit einer passenden Rede, worauf er die Geschichte 
der Gesellschaft seit der letzten Feyer vortrug. Im 
verflossenen 1811. Jahre sind au die Societät i84 Briefe 
eingegaugeu, Welche fast alle interessante oryktogno- 
stische und geognostische Notizen enthalten; die An¬ 
zahl sämmlliehei’ Briefe seit der Stiftung der Societät 
beläuft sich nunmehro auf 398g. Unsere Bibliothek 
ist durch die Güte und Freundschaft unserer auswär¬ 
tigen Mitglieder mit 3o der wichtigsten mineralogi¬ 
schen und chemischen Schriften., und unsere Minera¬ 
lien-Sammlung mit i354 Mineralien im verflossenen 
Jahre vermehrt worden. Mit innigstem Dankgefühl 
erkennen wir auch die Verdienste aller derjenigen, 
welche uns in unserm Lieblingsstudium so glücklich, 
ja so väterlich unterstützt haben, und Ilr. Director 
Lenz hielt es daher auch für Pflicht, die Namen un¬ 
serer Wohlthäter der Versammlung bekannt zu ma¬ 
chen ! Hierauf wurden durch vorhergegangene ein- 
stimmige Wahl zu hiesigen Ehrenmitgliedern aufge- 
nommen: Hr. IIofr. und Prof. D. Hufeland und Hr. 
Prof. r. Münchow; zum correspondirenden Mitgliede 
aber Ilr. Diaconus Dürr in Kohren bey Freyburg. 
Zum Beschluss wurde das vom Hrn. Diaconus Stieler 

in Mühlhausen auf diese Feyerlichkeit eingeschickte 
Gedicht unter die Anwesenden vertheilt. 

Am 25. Februar, als an dem hohen Geburtstage 
unserer allgemeingeliebten Erbprinzessin Maria Pau- 

lowna, Kaiserl. Hoheit, veranstaltete die Societät ihre 
44ste Sitzung. Bey dieser höchst erfreulichen Gelegen¬ 
heit eröflnete Ilr. Bergrath und Director Lenz solche 
mit einer ausführlichen Geschichte des Urkalks, vor¬ 
züglich in technologischer Hinsicht bey den alten Grie¬ 
chen und Römern; Hr. Gand. Stieler aus Mühlhausen, 

zeitiger zweyter Bibliothekar bey unserer Bibliothek, 
sprach über Amianth und Asbest; Hr. D. Smitson über 
die Aerolithen. Sodann bestieg der hiesige Friihprc- 

Zu-eyter Band. 

diger Hr. Meeder den Lehrstuhl mit den frömmesten 
W ünschen für die Erhaltung unserer theuersten Frau 
Erbpriuzessiu und des ganzen Hochfürstl. Weimari- 
scheu Hauses, worauf von mir die von Hrn. D. und 
Pfarrer Schwabe zu Wormbstadt eingeschickte Ode 
vorgelesen und an die Mitglieder und andere Honora¬ 
tioren vcrtheilt wurde. 

Jena, am 26. Febr. 1812. 

Friedrich Fiedler, 

Herzogl. S. Weimarischer Hofcom- 
missär, und beständiger Secretär der 

Herzogl. mineralogischen Societät 

Am 11. Jan. hielt Ilr. Prof. Sartorius zu Göttin- 
gen in der dasigen Societät jler Wissenschaften eine 
Vorlesung: de occupatione et divisione agrorum Roma- 
norutn per barbaros Germanicae stirpis inde a saeculo 
V. post Chr. n. facta. Noch hatte Niemand diese Un¬ 
tersuchung , die für die Bildung der neuern Staaten 
wichtig ist, so bey allen deutschen Völkern verfolgt, 
dass man das Ganze gut hätte übersehen können. Ein 
umständlicher Auszug daraus füllt das 27. St. der Gott, 
geh Anz. Die Ausstossung der alten Einwohner oder 
Beraubung eines Tlieils ihres Eigenthums war Sitte 
damaliger Zeit. A uch mussten die Sieger belohnt wer¬ 
den. Es zogen ganze Horden ein, um sich anzusie¬ 
deln. Die verschiedene Cultur der Einwandernden 
hatte Einfluss auf die Behandlung der Einwohner der 
röm. Provinzen. Viel hing auch vom Charakter des 
Anführers ab. In Italien erfolgte die erste Besitzer¬ 
greifung und Theilung röm. Landgüter durch Odoaker. 
Ein Drittheil der Privatländereyen wurde vertheilt, 
und mit den Landgütern wurden auch die sie bestel¬ 
lenden Sklaven vertheilt. Nach Odoakers Besiegung 
wurde das Drittheil, das er genommen, unter die Ost- 
gothen vertheilt. Die Langobard. Eroberung nahm viel 

mehr weg. 

Derselben Societät übergab Hr. Prof. Gauss am 

3o. Jan. als Vorlesung seine Untersuchung über höhere 
transseendente Functionen : Disquisitiones generales 
circa seriem etc. Pars prior, wovon die Gotting, geh 
Anz. St. 24. einen Auszug geben. 
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Neue Erfindungen. 

Aus Briefen aus Russland. 

So wie man schon in melirern Städten und Land¬ 
gütern des Russischen Reichs angefangen hat, aus Run¬ 
kelrüben Zucker zu bereiten; so sind auch noch im 
Laufe des vorigen Jahres in eben diesem Staate Ver¬ 
suche zur Bereitung des Carmins aus Kermesbeeren, 

die in melirern Gegenden , besonders aber in Astra¬ 

chan , häufig wachsen, angeslellt worden; der erste 
von einem Färber im Farben des Tuchs, und der an¬ 
dere von dem bekannten Chemiker, Hrn. Hofr. Kirch¬ 

hof, dem mehrere nachgefolgt sind. Aus diesen Ver¬ 
suchen ist das Resultat hervorgegangen, dass die Ker- 
mesbeeren die Cochenille, welche jetzt in einem so 
sehr hohen Preise steht, vollkommen ersetzen können, 
jedoch mit der wohlzu merken den Bedingung, dass man 
von den Kermesbeeren 7—8, ja 10 mal mehr nehmen 
muss, als von der Cochenille. Dieses wird besonders- 
dem Umstande zugeschrieben, dass sich in den Ker¬ 
mesbeeren eine fettige Substanz befindet, welche schlech¬ 
terdings abgeschieden werden muss, ehe man sie zum 
Färben anwenden kann: es würde aber noch besser 
und vortheilliafter seyn, wenn man dieselbe beym 
Trocknen oder beym .Einsammeln dieser Beeren gleich 
absondern könnte. — Der Minister des Innern hat 
bekannt gemacht,, dass, wenn jemand ein Mittel erfin¬ 
det , wie der bey den Kermesbeeren jetzt bemerkte 
Mangel abgewendet, oder wie überhaupt die Zuberei¬ 
tung derselben zu der erwünschten Vollkommenheit 
gebracht werden könne, derselbe, wenn er nach wirk¬ 
lich angestellter hinlänglicher Prüfung eine deutliche, 
auch selbst für die Landleute verständliche Beschrei¬ 
bung darüber einreicht, von der Regierung eine ange¬ 
messene Belohnung für diese gemeinnützige Erfindung 
zu erwarten haben wird, zumal wenn dieselbe so be¬ 
schaffen seyn sollte, dass dadurch die jetzt so theure 
Cochenille ganz entbehrlich werden würde. 

Aus Br iefe n aus Erf ur t. 

Das letzte Weihnachts - Programm von dem 
Hrn. Rector der Universität, Hrn. Prälaten Placidus 

Muth handelt auf einem Bogen: de novis quibusdam 
perantiquae universitatis incrementis, bey Gelegenheit 
der von Sr. Excellenz, dem Hrn. Domänen - Director 
Gentil der Universität geschenkten Gräfl. Gleichischen 
Schlösser. 

Noch am Schlüsse des vorigen Jahres gab Herr 
Ephraim Salomo Unger , aus Koswig an der Elbe, 
ein israelitischer Glaubensgenosse, zur Erlangung der 
philosophischen Doctorwürde eine Dissertation in den 
Druck, welche die Entstehung der trigonometrischen 

Functionen und ihre Berechnung auf 2 Bogen in 4. 
abhandelt. 

Zum Lehrer der Katechisirkunst am hiesigen mit 
dem Evangelischen Gymnasio verbundenen Schulmei¬ 
ster - Seminarium wurde an die Stelle des verstorbenen 
Diaconus und Katecheten Hopfensack , der Hr. Magi¬ 

ster Bachmann von dem Wohllöblichen Magistrate 

ernannt. Eben derselbe Hr. Mag. Bachmann ist auch 
bald nachher zum Diaconus an der Barfüsserkirche 
von der dasigen Gemeine erwählt worden. 

An die Stelle des nach Heiligenstadt abgegange¬ 
nen Hrn. Professors JVunderlich, ist bey der hiesigen 
philosophischen Facultät der Hr. Prof. Scheibner, der 
bereits in ähnlicher Qualität schon an dem evangeli¬ 
schen Gymnasium angestellt war, erwählt worden. 

Die Reisen des jungen Anacharsis nach Grie¬ 

chenland von Barthelemy sind unlängst aus dem Fran¬ 
zösischen ins Russische übersetzt worden. 

In Reval starb im vorigen Jahre Hr. Joh. Heinr. 

Fidejustus Heusser, Professor an der dasigen Dom¬ 
schule. Er war aus Erfurt gebürtig, und hatte sich 
durch mehrjährigen Unterricht als Hofmeister in eini- 
nigen adlichen Häusern zu einem geschickten öffent¬ 
lichen Lehrer gebildet. Er war ein thätiger, fleis- 
siger Mann und treuer Lehrer seiner Schüler, dessen 
Verlust sehr bedauert wird. In seinem Hause hatte er 
noch ein Privatinstitut für adeliche Zöglinge, oder wie 
man es dort nennt, eine adeliche Pension, in welchem 
besonders Mathematik, Kriegswissenschaften und die 
französische Sprache gelehrt wurden. 

Nekrolog vom J. 1811. 

Am 10. Nov. starb zu Derenburg der dasige Ober¬ 
prediger , Generalsuperint. und Consistorialrath des 
Halberstädter Consist. Heinrich Gottlieb Zerenner, im 
60. Jahr d. Alt., ausgezeichnet durch seine Religions- 
Volks- und pädagogischen Schriften. 

Am 5. Dec. starb der geistl. Rath, Dechant des 
vormal. Collegiatstifts zu Vorchlieim und Stadtpfarrer 
daselbst, Doct. der Philos. Johann Reuder (geh. zu 
Hallstadt bey Bamberg 21. Febr. 1753, von 1781 — q3 
Prof, der Philos. an der damaj. Univ. zu Bamberg), 
Verf. verschiedener Dissertationen und der „Geistli¬ 
chen Reden, vorgetragen in der Univ. Kirche zu Bam¬ 
berg während der Charwoche 1786. 

Den i5. Dec. entschlief zu Berlin Christoph Frie¬ 

drich Conrad, königl. Hofprediger zu Berlin, vorher 
Prediger an der Jerusalems - und der neuen Kirche 
daselbst. Seine Schriften sind im Neuesten gel. Berlin 
S. 91 und in Meusels G. T. nachzulesen. 

Den 22. Dec. verstarb zu Leipzig Geoig Nikolaus 

Brehrn, geb. zu Hof, am 18. Febr. 1753, seit 1780 
A. M., seit 178G Phil. P. P. Extr. und seit 3792 Col- 
legiat des grossen Fürsten - Collegii zu Leipzig. Eine 
ausführliche Biographie von ihm s. in Fikenscher gel. 

Baireut 1. Bd. S. i33 f. und Meusels G. T. 
Am 26. Dec. starb zu Chemnitz Johann Gottlob 

Tenner, Dr. der A. G. und K. S. Amts- und Land- 
physieus bey den Aemtern Augustusburg und Chemnitz 
mit Frankenberg und Sachsenburg; geb. zu . 1747, 
er promovirte zu Leipzig, nachdem er unter dem Vor¬ 
sitz des Dr. Anton Wilh. Plaz de subitaneis morbo- 
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rum causis disputirt hatte, in Med. D. am 24. Sept. 

1778, vergl. Meusels G. T. 

An dem nämlichen Tage starb zu Meissen Johann 

Lehr echt Schregcr, Cantor und vierter College an der 

König!* Landschule daselbst, in seinem 87sten Jahre. 

Den 27. Dec. starb zu Stuttgard Ludwig Alhrecht 

Schuhart, königl. Preuss. Legations - Sccretär zu Nürn¬ 

berg, Sohn’des Dichters, Christian Friedr. Daniel S., 

geb. zu Geislingen im Ulmischen am 17. Febr. 1761. 

vergl. Meusels G. T. 

Nekrolog yon 1812. 

Den 6. Febr. verstarb zu München der Reichsgraf 

von Törring zu Seefeld {Anton Clemens), zuerst Kur- 

pfalzbaierischer wirkl. Geh. Rath, Kämmerer, Land¬ 

steurer der löblichen Landschaft in Baiern, Rentamts 

München, des St. Georgen Ordens Ritter, der Akade¬ 

mie der Wissenschaften zu München Präsident, und 

der Gesellschaft zu Burghausen Mitglied. Er war eg- 

boren zu München 1725. Seine Schriften in Meusels 

Gel. Teutschl. 

Am 23. Febr. starb zu Kiel der Curator der da- 

sigen Universität , Graf Christian Detlev Curl zu 

Rantzau, königl. dänischer Kammerherr u. s. f. 

Den 28. Febr. starb zu Oyeudorf bey Hamburg 

Johann TVilhelm v. Archenholz, geb. zu Danzig am 

3. Sept. 1743, ehemals königl. Preuss. Hauptmann in 

dem Regiment Foucquet; auch in Leipzig privatisirte 

er über Jahr und Tag zu Ende der 7oger Jahre 3 vergl. 

Meusels Gel. T. 

Am 1. März starb zu Halle der Inspector der Can- 

steinschen Bibelanslalt, Pastor Johann Heinrich IS ehe, 

tm 76. Jahr d. Alt. 

Den 12. Marz verstarb der wahrhaft ehrwürdige 

D. Johann Gottloh Bernhardi, Arehidiakon. an der 

Thomaskirche zu I.eipzig; geb. zu Görlitz 1749 den 

l3. Apr., stndirte in Görlitz und seit 1770 in Leip¬ 

zig; ward daselbst Magister und in eben d. J. Kate¬ 

chet an der Petrikirche, 1780 Unterdiakonus an der 

neuen Kirche daselbst, 1783 Subdiakonus der Thomas¬ 

kirche, 1785 Diaconus und i8o5 Archidiaconus an 

eben dieser Kirche; in diesen bemerkten i8o5tem Jahre 

erhielt er auch das, durch Absterben des Prälaten, D. 

Burscher, erledigte Seniorat der Polnischen Nation in 

der Universität. Das theolog. Baccalaureat, die Licen- 

tiaten- nnd Doctorwiirde erlangte er 1799 in Leipzig, 

und zwar die letztere, am 3. October g. J. nach vor¬ 

gehender Vertheidigung s. Abhandlung : de privato 

Thcologiae studio futuris eedesiae ministris accommo- 

dato, 83 S. in 4. Seine, diese Abh. gewöhnlicher- 

massen begleitende Biographie beschliesst er mit den 

Worten: Summa (vero) meorum votorum est haec ut 

Christo vivam, eique moriar, und Niemand wird ihm 

den Vorwurf machen, dass er dieses Bestreben nicht 

bis zu seinem letzten Hauch erfüllet hätte. Vergl. 

übrigens: Al brecht. Kirchen - u. Pr. Gesell. I. S. 3 5j f. 

Ecks geh Tageb. 1799. S. 111 f. u. i8o5. S. 120 f. 

April. 

Beförderungen und Ehrenbezeigungen. 

Hr. D. Johann Ludwig TVilhelm Beck, bisher. 

Privatdocent zu Leipzig, ist vierter ordentl. Professor 

der Rechte auf der königl. preuss. Universität zu Kö¬ 

nigsberg geworden. 

Hr. D. Thaddäus Dereser, ehemals Professor der 

Grammatik und Exegese zu Heidelberg und Freyburg, 

dann Stadtpfarrer zu Karlsrull, ist am 1. Oct. vor. J. 

Vorsteher des Priester - Seminariums zu Lucern und 

Prof, der bibl. Sprache am Lyceum daselbst geworden. 

Am königl. Lyceum zu Salzburg ist Hr. Aloys 

Sandhichler Prof, der speciellen Einleitung in die Bü¬ 

cher des A. u. N. T. geworden. 

Hr. G. M. Klein, Prof, der Philos. am Gymn. 

zu Bamberg, ist als Conrector nach Regensburg, und 

der Prof, der Pliilos. und Rector des Gyinn. zu Bam¬ 

berg, Hr. UI. Köherlein, in gleicher Eigenschaft an 

das Gymn. zu Salzburg abgegangen. Dagegen ist der 

bisher. Prof, des Sehullehrerseminariums zu Bamberg, 

Hr. C. Besch, Rector und Prof, der Philosophie am 

dasigen Gymnasium geworden. 

Hr. F. TVunder, Prof, zu München, ist als Prof, 

der Mathematik nach Bamberg versetzt worden. 

Literarische, kirchliche und andere 

Na chricht en. 

Der Orden der barmherzigen Brüder hatte in den 

Österreich. Erbstaaten im J. 1811 23 Klöster und 2 Re— 

convalescenten-Häuser. In diese wurden vom 1. Nov* 

1810 bis letzt. Oct. 1811 il3ll Kranke aufgenommen 

(darunter 1125 akatliolische und 26 Juden) von denen 

10091 am Leben erhalten wurden, 1220 starben. 

Die Monatsschrift Ruthenia, die in Mietan her- 

auskam, das politische Journal zu Altona, die Abeille 

du Nord und der Altonaer Mercur haben, so wie die 

Oberdeutsche Literatur - Zeitung, mit dem Jahr 1811 

aufgehört. 

In Dillingen ist seit dem gegenwärtigen Jahre ein 

Museum vom Hrn. Rittmeister Bernhard errichtet wor¬ 

den, in welchem die vorzüglichsten literar. Blatter und 

Zeitungen gelesen werden. 

In einem Pariser Zeitungsblatte hat ein Ungenann¬ 

ter (man glaubt, der Censor, Hr. Lacretelle) den seit 

einiger Zeit mit Herausgabe der Memoires getriebenen 

Misbrauch gerügt, besonders derer, in welchen die 

Immoralität Frankreichs im vorigen Jahrhunderte mit 

neuen Beweisen und Anekdoten belegt wird. A4 ie 

wenig man sich aber auch auf viele Anekdoten verlas¬ 

sen könne, ist vom Hrn. von Kotzcbue in einem Auf¬ 

sätze (Anekdotenkrämerey, im Morgenbl. No. 43, 

S. 171) mit Beyspielen aus Voltaire dargethan worden. 

Ilr. von Kotzebue hat in einem andern St dessel¬ 

ben Journals (No. 43.) gegen eine von irgend einer 

Buchhandlung angekündigte Selbsthiographie von ihm 

protestirt, und sie für unecht erklärt, zugleich aber 

versprochen, selbst Nachrichten von seinem Leben zu 

liefern oder zu hinterlassen. 
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Florenz liat neue besondere typographische Jahr¬ 
bücher erhalten: Annali della Tipogralia Fiorentina di 
Lorenzo Torrentino, Firenze bey Carli 1811. XL u. 
2'io S. gr. 8. Hr. Dominica Moreni, Canon, an der 
Laurentiuskirche zu Florenz, ist Verfasser dieses müh¬ 
samen w erks. Florenz hat schon im i5. Jalirh. mehr 
als 8oo Produkte seiner Pressen geliefert, darunter den 
Virgil 1471 bey den Cenni, den Homer i488 auf Ko¬ 
sten der Ncrli. Es hatte nachher die berühmte Giunta. 
Dcmungeachtet wurde Lorenz Torrentin, ein Flamlän¬ 
der^ hinberufen, der i5'iy ankam und bis i563 druckte. 
Fast a5o Artikel druckte er in diesem Zeiträume von 
16 Jahren, und diese werden von M. genau verzeich¬ 
net, auch noch andere literarische Bemerkungen bey- 
gebraclit. 

Des Aristoteles problemata meehanica hat ganz 
neuerlich Hr. Jo. Pet. van Capelle, zu Amsterdam in 
8. herausgegeben, und dazu theils drey Handschriften, 
theils altere Ausgaben und Commentare benutzt. 

Französische Literatur. 

Le Regne de Louis XI. et de P influence, qu’ il a cue 
jusques sur les derniers temps de la troisieme Dy¬ 
nastie par Alexis Dumesnil. a Paris chcz Maradan 
1811. 

Der Verf. gibt durchaus weder historische noch 
politische neue Aufklärungen, wohl aber unerwiesene 
und von Vorurtheil zeugende Bellanptungcn, z. B. dass 
Ludwig XI. durch die fatalen Ideen von Gleichheit, 
die er verbreitet habe, der wahre Urheber der franzö¬ 
sischen Revolution geworden sey. 

Description de PEgypte, ou Recueil des Observations 
ct des Recherclies qui ont ete faites en Egyptc 
pendant 1’ expedition de l’armce francaise, pu¬ 
blice par les ordres de Sa Maj. VEmpereur Napo¬ 
leon-le-Grand. Premiere livraison. Antiquites. 

Descriptions 20O S. Memoires 206 S. Etat moderne 

590 S. Histoire naturelle n4 S. in Mittel-Folio. 
Preface historique, Avertissement, Explication des 

planches d} Antiquites i3o S. in Atlas-Fol. nebst 
lyoKupf. in demselben Format. Preis dieser Lief, 
mit einem color. Kupfer 750 Fr., mit 16 color. Ku¬ 
pfern 800 Fr. 

Herr Baron Fourier hat einen Discours prelim. 
vorausgeschickt, der über die Expedition nach Aegyp¬ 
ten , die Memoires des Instituts zu Kairo und über das 
gegenwärtige Werk wie über die Geschichte Aegyptens 
Aufschluss gibt und aus welchem Hr. Millin in dem 
Magasin eucyclop. 1811. Nov. S. 170 — 209 einen voll¬ 
ständigen Auszug mittlieilt. 

Histoire de la Vie et des Ouvragcs de M. de la Fon- 
tarne, par Mathieu JMarais ,* publice pour la pre- 
liuerc lois avec des notes et quelques pieces inedites. 

A Paris cliez Reuouard 1811. i3^ S. in 12, 

April. 

Der zu Ende des ljten Jalirh. lebende Verfasser, 
Parlaments -Advocat zu Paris, hatte (vermuthlich auf 
Bayle’s Empfehlung) den Auftrag, alle Werke von La 
1 ontaine, die nicht gedruckt waren, zu sammeln. Die 
Unternehmung kam nicht zu Stande, aber glücklicher 
Weise ist doch diese Biographie? die vor die Samm¬ 
lung gesetzt werden sollte, nicht verloren gegangen, 
und erscheint hier zum ersten Mal. Er setzt die Ge¬ 
hurt La Fontaine’s aufs J. 1618., beschäftigt sich aber 
erst vom J. i654 an, wo Mol. zu Rheims sein Lust¬ 
spiel, der Verschnittene, eine Nachahmung des Terenz, 
bekannt machte, mit ihm ernstlich. 

Histoire abregee de la Republique de Venise ; par 
Eugene la Baume, officier ingenieur-geographe. A 
Paris 1811. II Volum, in 8. 

Der Verfasser hat gut erzählt, aber nirgend die 
Quellen seiner Erzählung angeführt. 

Von der Herren Al. Chor0n und F. Fayolle Di- 
ctionnaire historique des Musiciens, Artistes et Ama¬ 
teurs morts ou vivans, qui se sont illustres en une 
partie quelconque de la musique et des arts, qui y 
sont relatifs etc. ist der zweyte Band (M — Z j zu Pa¬ 
ris hey Valade 1811 herausgekommen. 

Die St. 80. angezeigte neue Ausgabe von Chardins 
Reise nach Persien von Eangles ist in der Mitte des 
J. 1811 vollendet worden. 

Berichtigungen.' 

In der Rec. des Buchs der Liebe von Büsching 
und Hasen ist durch einen blossen Missgriff die erste 

O _ c* 

deutsche Ausgabe des Prosa-Romans v, Tristan Col. 4g 1. 
Z. 12. v. u. Augsb. i48g st. i4g8 angegeben worden, 
da doch letztere Jahrzahl allbekannt ist. Ausserdem 
lese man 490 Z. 10. Lalenbiirger st. Calenberger —— 
4qi. Z. 25. v. u. zu nützen hoffen — 492. Z. 3l. Tur- 

gis und Tanhuser. Z. 38. Matribleiz. Z. 37. Bracke 

st. Brüder, ,— S. 4y4. Z. 29. Tristans Tochter, There¬ 
sia Philippina. — S. 5o5. Z. 11. v. u. Kaeclin st. Kan- 
diu. — “S. 5o6. Z. 4. ist selbst zu streichen. Bey die¬ 
ser Gelegenheit will Rec. die ihm seitdem heygefallene 
wahrscheinlichste Erläuterung des S. 5oi angeführten 
schwierigen Verses 3922 hiuzufügen, man setze ihn 

nur vor 3g2i. und lese: 

( czwisclien ) den tiirlichen beiden 

vnd czoug daz sine usz der scheiden 

woruach sieh alles von selbst macht, und es keiner 
gezwungenen Erklärung des Worts beiden bedarf. 

In der Anzeige der Schrift: de vai'ia malignitatis 
ratione in febre searlatinosa No. 4S- S. 379 dieser Lit. 
Zeit, muss es anstatt Stralsund, Greifswald heissen. 
Ferner, das Wort mamübus ist keine Seltenheit, son¬ 
dern ein Druckfehler, indem auf einer andern Stelle 
dieser Schrift S, 5g manibus richtig gedruckt ist. 
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Am 6* des April* 84. 1812* 

Me d i c i n* 

Pharmacopoea extempovanea oder Handbuch für 

selbstdispensirende Aerzte am Krankenbette, von 

Dl'. Jolu Balth. fVollkopf, praktischem Arzte ßu 

Sorau in der Niederlausitz. JEiu Requisit zur Reise¬ 

apotheke. Leipzig, bey J. A. Barth. 1811. 8. 

XV I u. 525 S. (20 Gr.) 

N ach Hrn. W. hat der praktische Arzt nicht nur 
das Recht, am Krankenbette selbst zu dispensiren, 
sondern er wird auch dazu genöthigt, in allen den 
Fällen , wo die Apotheke von dem Kranken zu 
weit entfernt ist, oder wenn ein dringender Fall 
eingetreten ist, oder zur Nachtzeit. Um nun in 
diesen, einem einigermassen beschäftigten prakti¬ 
schen Arzte allerdings häufig vorkommenden Fäl¬ 
len dem Drange der Umstände ein Genüge leisten 
zu können, räth der Verf. (in dem x. Abschn. der 
I. Abtheil.) die Construction einer Reiseapotheke 
an, die zwar nur die hauptsächlichsten und wirk¬ 
samsten Mittel jeder Classe nebst einigen chirur¬ 
gischen Instrumenten und wenigen pharmazeuti¬ 
schen Gerätschaften enthalten wird, die aber den¬ 
noch bey der sorgfältigsten Benutzung ihres Raums 
einen solchen Umfang einnimmt, dass sie der Arzt 
nicht anders als in seiner Chaise oder indem er sie 
sich nachtragen lässt, zu seinen Kranken mitneh¬ 
men kann. Diese beyden letzten Bedingungen aber, 
scheint es uns, sind es, die für viele Aerzte den 
Gebrauch der hier vorgeschlagenen, äusserst nütz¬ 
lichen Reiseapotheke unthunlich machen , denn 
1) nicht alle Aei-zte können fahrend ihre Patien¬ 
ten besuchen , diess können leicht die ökonomi¬ 
schen Verhältnisse des Arztes und des Kranken, der 
Weg etc. unmöglich machen; 2) durch einen Bo¬ 
ten wird nichts gewonnen, denn mit wenigem Ko¬ 
sten lässt sich der Patient seine Medicin, durch den 
Arzt verschrieben, aus der Apotheke holen. Ue- 
berdiess sind dringende Fälle nicht so häufig, dass 
sie nur durch so schnelle Anwendung von Ärzney 
gehoben werden könnten, und gegen diese Fälle 
kann der Arzt immer einige wirksame Arzneyen 
bey sich fülmen; und endlich stehet dem Arzte, so 
wie dem Kranken, jede nur mittelmässige Apotheke 
bey Nacht so gut wie am Tage offen. Im 2. Ab¬ 
schnitte handelt der Verf. von der Bereitung eini¬ 
ger der leichtesten und anwendbarsten Formen von 

Zweiter Band. 

Arzneymilteln, die am Krankenbette selbst sogleich 
zubereitet werden können: hierher gehören z. E. 
Pulver, Infusion, Decoot; sondern von einigen an¬ 
dern dahin einschlagenden Gegenständen (unterrich¬ 
tend für angehende selbstdispensirende Aerzte!). 
In der 2. Ablheil. geht der Verf. nach alphabeti¬ 
scher Ordnung die wirksamsten Mittel aus der ma- 
teria medica einzeln durch, die sich grösstentheils 
auch in einer ärztlichen Reiseapotheke vorfinden 
sollen, oder welche die Haushaltung hergibt. Von 
jedem Mittel zählt er zuerst die Benutzung kurz 
auf; dann die chemischen Eigenschaften desselben, 
seine Auflösungsmittel und diejenigen Stoffe, die 
dasselbe zersetzen; hierauf die Dosis; und zuletzt 
mehrere der gebräuchlichsten und einfachsten For- 
men zum innörn und äussern Gebrauch, deren Be¬ 
reitungsart er oft, wenn sich einige Schwierigkei- 
ten dabey finden, kurz angibt. Obgleich eine 
strenge Auswahl in den aufgenommenen Arzney- 
mitleln getroffen ist, so hätten doch anstatt des 
cort. angust. des crocus, des extr. valerian. wirksa¬ 
mere Arzneymittel, z. E. die rad. columbo, der 
cort. cascar., die digital., das phellandr. aquat., das 
sLibium sulphurat. nigr., das extr. cicut., cort. peruv. 
u. m. a. aufgenommen zu werden verdient: unter 
den Hausmitteln hätte der Verf. noch des CafFees, 
der Mandeln, mehrerer Gewürze, des gebrannten 
Kalks Erwähnung thun können. 

Vorlesungen über die Medicin, oder über die wich¬ 

tigsten Momente ihrer Bestimmung und Bezie¬ 

hung, zur Bildung guter und grosser Aei-zte, von 

Joll. Jac. Schoch, Doct. d. Medicin, Mitglied d. me- 

dic. Gesellschaft des Canlons Aargau und praktischem Arzte 

zu Lenzburg. Zürich, bey Orell, Füssli u. Comp. 

1811. 8. XXU u. 76 S. (10 Gi’.) 
% — 

Zwey Vorlesungen, von dem Verf. bey und 
nach seiner Aufnahme in die medicinische Gesell¬ 
schaft des Cantons Aargau gehalten, die in Rück¬ 
sicht, des tiefen Slandpuncts, auf den sich der Vf. 
gestellt hat, und von dem er sich trotz einiger blä¬ 
henden Stellen, die er in seine Abhandlung hin 
und wieder verwebt hat, nicht zu erheben vermag, 
ferner in Rücksicht der zu sorglosen Sonderung 
der verschiedenen Begriffe, — ein Beweis, dass 
dem Verf. sein Gegenstand nicht klar war, — end- 
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lieh Wegen einer Menge sich vorfindender Wider¬ 
sprüche , die zu vermeiden sich Hr. S. nicht Mühe 
genug gab, tief unter den Abhandlungen über glei¬ 
che Gegenstände stehen, die uns von andern Aerz- 
ten, z. E. Reil, Burdach u. a. geliefert worden 
sind. Eben so wenig können im Vortrage mehrere 
Härten und ungrammatikalische Redensarten dem 
aufmerksamen Leser verborgen bleiben. Wenden 
wir uns nun zu dem Inhalte der Schrift. In der 
ersten Vorlesung sucht der Verf. drey Fragen zu 
beantworten: Was heisst Wissenschaft, und wel¬ 
chen Platz nimmt die Ar zney Wissenschaft in ihr 
ein? Das Wissen ist Folge der aufgehobenen Har¬ 
monie der Welt und Menschheit, die universellste 
Wissenschaft ist die Philosophie, die die Nachbil¬ 
dung der Welt durch Frey heit und Universalität 
versucht; in ihr liegen die Theologie, die das Ver- 
hältniss der Menschheit zur Gottheit betrachtet, 
die Jurisprudenz, welche sich an den innern Zer¬ 
rüttungen des Menschengeschlechts abarbeitet, (und 
diess tliut eine Wissenschaft!) die Medicin, wel¬ 
che den physischen Menschen (eine psychische Me¬ 
dici ti gibt es also nicht?) mit der physischen Welt 
in Harmonie bringt. (Das Höchste der Medicin 
ist also das Herbeyrufen des Todes, denn dann 
geht der Körper die grösste Harmonie mit der 
\Velt ein.) INoch gibt es empirische Wissenschaf¬ 
ten , dahin gehört die FFundar zney Wissenschaft, 
die weiter nichts, als fünf gesunde Finger verlangt! 
Ueber ArzneyWissenschaft sagt der Verf. nun noch 
folgendes: die Krankheit ist nicht ewig, denn das 
Ideal einer vollkommenen Gesundheit könnte sich 
in uns nicht regen, wenn ihm nicht gegeben wäre, 
sich in der Existenz darzustellen, sie ist Resultat 
der aufgehobenen Harmonie zwischen Mensch und 
Welt, der Körper erfordert nun differente Nah¬ 
rungsmittel (Arzney), alkalische oder saure, und 
demzufolge ist nun die Arzneykunst nichts weiter, 
als für die innern Differenzen des Organismus an¬ 
gemessene Differenzen äusserer Stoffe zu finden 
und' zweckmässig anzuwenden. Die zweyte Frage 
ist die, welches sind die Richtungen oder Theile 
der Heilkunst? Hier führt der Verf. eine ganz all¬ 
tägliche Ordnung der Theile der Medicin auf. In 
der dritten Abth. versucht es der Verf., angehen¬ 
den Aerzten einen Weg vorzuzeichnen, auf dem 
sie zur Vorzüglichkeit in ihrer Kunst gelangen sol¬ 
len; dieser Weg hat aber so wenig etwas Neues 
an sich, dass ihn jeder denkende junge Arzt leicht 
selbst finden, und sich ihn ausbilden kann. Als 
eine dem Verf. unbestreitbar eigne Bemerkung ver¬ 
dient hier angemerkt zu werden, dass er die seil 
Hippokrates öfters gehemmte weitere Ausbildung 
der Medicin der allgemeinen Verunedelung des 
Menschengeschlechts durch die Sünde und der da¬ 
mit verlornen Humanität zuschreibt, da er doch 
weiter oben ausdrücklich erwähnt, dass die Wis¬ 
senschaft durch die Differenz zwischen Mensch und 
Welt entstanden sey. Zum Schluss endlich bricht 
der Verf. in Klagen über den heutigen Zustand der 
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Medicin aus. — Die zweyte Vorlesung handelt von 
dem Verhältnisse der Medicin zur Philosophie. Da 
die Leser der ganzen Schrift schon aus der kurzen 
Darstellung des Inhalts der ersten Vorlesung die 
Beschaffenheit der letztem kennen gelernt haben 
werden; so mag wohl mit Recht die Angabe des 
Inhalts dieser Vorlesung mit Stillschweigen über¬ 
gangen werden. 

Praktische Heilkunde. 

Recepte und Curarten der besten Aerzte aller Zei¬ 

ten. Von einem praktischen Arzte. Leipzig, b. 

Barth. 1808—1811. 5g4, 588 und 5oo Seit. in 8. 

4 Theile. (5 Thlr. 20 Gr.) 

Da dieses Werk bereits vor mehrern Jahren 
angefangen, und in andern öffentl. Blättern schon 
nach Verdienst gewürdigt worden ist, so begnügen 
wir uns im Allgemeinen nur mit einer kurzen An¬ 
zeige desselben, und bemerken, dass solches von 
dem ungenannten Verf., vornehmlich für prakti¬ 
sche Aerzte, um selbige in gedrängter Kürze mit 
dem Guten und Brauchbaren aller Zeiten und aller 
Systeme bekannt zu machen, bestimmt war. Be¬ 
denken wir nun, wieviel und wie mancherley über 
die Gattungen und Arten der Fieber, über ihr We¬ 
sen und ihre Ursachen, wie über ihre Behand¬ 
lungsart nur in den letzten 20 Jahren ist geträumt, 
gesprochen, geschrieben und gestritten worden, wie 
in diesem kurzen Zeiträume ein System das andere 
verdrängt, wde oft das, was heute als neu, wahr 
und richtig dargestellt wird, in kurzem für nich¬ 
tig und grundlos erklärt wird; überlegen wir fer¬ 
ner, dass oft blos eine Art von Fieber oder eine 
einzelne Krankheitsform eine ungeheure Anzahl 
von Bänden , die sich in ihren Ansichten und 
Grundbegriffen oft selbst widersprechen, aufzuwei¬ 
sen hat; nehmen wir dazu die mancherley Irrthü- 
mer und Missgriffe , die die Anhänger der ver¬ 
schiedenen Systeme sich haben zu Schulden kom¬ 
men lassen; ziehen wir endlich in Erwägung, dass 
dem praktischen Arzte nicht mit leeren Träume- 
reyen, sondern einzig und allein mit unbefangener 
Beobachtung der Natur und mit wahren und rich¬ 
tigen Thatsachen und Erfahrungen am Kranken¬ 
bette gedient seyn kann, so sehen wir die vielen 
und die mannigfachen Schwierigkeiten ein, mit 
welchen derjenige, der das Gute und Brauchbare 
aller Zeiten und aller Systeme für die prakti che 
Heilkunde liefern wollte, zu kämpfen hatte. Sich 
an so ein schwieriges und weitläufiges Unternehmen 
zu wagen, und es mit Glück und Ehre zu vollenden, 
dazu gehören Talente und V erhältnisse, deren glück¬ 
lichen Vereins nur wenige sich erfreuen können. 
Dass dazu vor allem genaue und tiefe Kenntnisse 
in allen Fächern der Medicin, grosse Belesenheit, 
genaues Studium der Aiten und Neuern, glückli¬ 
ches Gedächtnis«, vieler Scharfsinn, unbefangener 
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Beobachtungsgeist,, lange und vielfältige Erfahrung 
am Krankenbette, ein schicklicher und weiter Wir¬ 
kungskreis, um viel zu sehn, selbst zu handeln und 
eigue Versuche anzustellen, und endlich die Gabe, 
aus den verschiedenen Beobachtungen und Erfah¬ 
rungen das Bessere und Richtigere auszuwählen, 
und solches präcis und bündig vorzutragen, gehöre, 
bedarf wohl keines Beweises. Unter diesen Um¬ 
ständen ist es wohl der Billigkeit angemessen, das 
Gute und Brauchbare, das wir in diesem Werke 
finden, mit Dank, das Mangelhafte und Unvoll¬ 
kommene mit Nachsicht aufzunehmen, und das 
Fehlende durch eignen Fleiss zu ergänzen. Dass 
diese Schrift, und namentlich die Fieberlehre, für 
den praktischen Arzt Werth habe, ist eben so we¬ 
nig zu leugnen, als nicht zu verkennen ist, dass 
einzelne Krankheitsformen, wohin ich vorzüglich 
die Gemüths - wie die venerischen und hydropi- 
schen Krankheiten zähle, in Hinsicht der Patholo¬ 
gie und Therapeutik etwas dürftig und seicht ab¬ 
gehandelt sind. Im Uebrigen ist der Vortrag nicht 
allemal präcis und bündig , und die verschiedenen 
Eintheilungen und Unterscheidungen nicht allemal 
genau und logisch richtig. 

Nachdem der Verf. in dem ersten Bande eine 
allgemeine Einleitung, in welcher er sich für die¬ 
ses Werk, in welchem alles in aphoristischer Kürze 
vorgetragen seyn soll, etwas zu weitläufig über den 
Gang der Schicksale der Heilkunst verbreitet, vor¬ 
ausgeschickt, fügt er dieser in Betreff der Patho¬ 
logie und Therapeutik noch eine besondere hinzu. 
In dieser zeigt ersieh als Erregungstheoretiker nach 
eklektischen Grundsätzen, nimmt eine Erregbarkeit, 
eine directe, indirecte und eine gemischte Schwä¬ 
che an, theilt die Krankheiten in allgemeine und 
örtliche, in sthenische und asthenische ein, und 
nimmt unter gehöriger Einschränkung die Heilkraft 
der Natur in Schutz. Dieser Eintheilung der Krank¬ 
heiten zufolge, bestimmt er auch das Heilverfahren 
auf zwey verschiedene Methoden. Bey sthenischen 
Krankheiten müsse m*an erstens die Reize, wodurch 
dieser Zustand hervorgeb rächt und unterhalten wer¬ 
de, und sodann die Erregbarkeit selbst durch Ver¬ 
änderung der vorzüglich Ersatz gebenden Nahrungs¬ 
mittel zu vermindern suchen. Die asthenischen 
Krankheiten erfordern Vermehrung der Reize, mit 
Rücksicht auf die dreyfache Art von Schwäche. 
Bey der directen Asthenie ist die Summe der Reize 
so anhaltend und bedeutend vermindert gewesen, 
der Stoff, der der Lebenskraft oder der Erregbar¬ 
keit zu Grunde liegt, ist an Menge und Art so 
vermindert und verändert worden, dass nothwen- 
dig die Summe der einen, wie die Menge der an- 
de rn vermehrt werden muss. Bey der indirecien 
Schwäche ist zu gelinge Reizernpfänglichkeit zu 
heben, und zwar soll und wird dies geschehn durch 
noch stärker wirkende und dann zu vermindernde 
Reize. Die sogenannte gemischte Schwache macht 
die meisten Reflexionen nötfiig, erfordert den vor¬ 
züglichsten Scharfsinn, und die Vergleichung der 
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vorhergehenden gelegentlichsten Ursachen, die zu 
ihrem Entstehen beygetragen haben, obschon die 
antiaslhenische Methode auch hier die Hauptsache 
bleibt. Die Verminderung und Vermehrung der 
Reize wird dann bewerkstelligt theils durch Diät, 
theils durch pharmaceutische Mittel. Die Diät, wro- 
zu er nicht nur die Getränke und Nahrungsmittel, 
sondern auch im Allgemeinen die Einflüsse des 
Lichts, der Wärme, der Leidenschaften und der 
Bewegungen rechnet, theilt er ein in stärkende und 
schwächende. Auf gleiche Art zerfallen nach ihm 
die verschiedenen Arzney-Mittel in sthenische und 
asthenische. Zu den Schwächenden oder Reizver¬ 
mindernden zählt der Verf. alle die, welche die 
Ausleerungen der verschiedenen Säfte, als die des 
Bluts, des Sclrweisses, Speichels, des Urins, der 
Dannsäfte und des Stuhls unterhalten und beför¬ 
dern, so wie alle die, welche den Zusammenhang 
der Fasern mindern, z. B. die schleimigen, öligen 
u. erweichenden. Die sthenischen oder Reizvermeh¬ 
renden Mittel theilt er ein in fliicliLige, reizende, 
erwärmende, besänftigende, Schmerz- und Krampf¬ 
stillende, betäubende, narkotische, auflösende, spe- 
cifische, zusammenziehende und permanent reizende 

Mittel. 

Aus diesem Wenigen ersehen wir, wie einseitig 
und oberflächlich der Verf. diesen Gegenstand be¬ 
handelt, und fühlen, dass wir von dem Zustande, 
den die Schule Schwäche nennt, wie über die Wir¬ 
kungsart und die Eintheilungen der verschiedenen 
Heilmittel wreit bessere und genauere Begriffe ha¬ 
ben. Gleiches Urtheil müssen wir in Betreff der 
Eintheilung der Fieber fällen. Auch hier vermis¬ 
sen wir jene strenge logische Eintheilung, die sich 
an bestimmte und richtige Begriffe bindet. Das al¬ 
lerschlimmste ist, sagt der Verf., dass kein Mensch 
anzugeben weiss, was ein Fieber ist, daher getraut 
er sich auch nicht, die Natur und das Wesen des¬ 
selben zu bestimmen,- behauptet aber, dass es nur 
ein Fieber gäbe, d. li. die nächste Ursache der vie¬ 
len unter diesem Namen begriffenen zahlreichen Er¬ 
scheinungen im kranken Organismus ist nur eine; 
und betrachtet in dieser Hinsicht alle Eintheilung 
nur als ein nothwendiges Hiilfsmittel der Ver¬ 
nunft, als einen Leitstab bey unsern Bemühungen, 
Hülfe zu leisten, und in dieser Hinsicht müsse uns 
der Grad, die Alt, wie der ganze Organismus oder 
einzelne Theile desselben affieirt sind, die entfern¬ 
ten es veranlassenden Ursachen, der Verlauf oder 
Gang in den Erscheinungen des Fiebers, die ver¬ 
schiedenen hervorstechenden charakteristischen Zu¬ 
fälle desselben, die eigentliche Constitution, oder 
die dahey zum Grunde liegende sthenische u. asthe¬ 

nische Beschaffenheit des Organismus am meisten 

inleressiren. 

Unter diesen Umständen erkennt der Verfasser 
2 Fiebergattuugen an: 

Erstens das echt sthenische entzündliche, bey 

erhöhter Erregbarkeit und Erregung der besonders 
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angegriffenen Organe, Synocha oder febris inflam- 

matoria s. sthenica genannt. 
Zweitens das asthenische Fieber, der Typhus 

von directer oder indirecler Schwäche. Diese bey- 
den Gattungen zerfallen wiederum in eine Menge 
Arten nach Maassgabe der sogenannten Eintheilungs- 
Momente, daher unterscheidet der Verf. in Bezug 
auf örtliche Leiden: i. Gastrische Fieber, wo die 
Verdauungsorgane vorzüglich angegriffen und Un¬ 
reinigkeiten in den ersten Wegen sich angesammelt 
haben; 2. Fieber mit Entzündung einzelner Organe; 
5. Fieber mit Ausschlag. — Alle diese drey Arten 
gehören bald zur Synocha, bald zum Typhus. Nach 
dem Gang, Verlauf und Ordnung theilt er sie fer¬ 
ner ein: a) in anhaltende, b) in nachlassende, c) 
Wechsel- und d) unregelmässige Fieber. Der 'Ty¬ 
phus selbst zerfällt nach ihm dadurch in zwey sehr 
grosse Hauptclassen, dass er sich bald besonders 
durch eine Menge Erscheinungen auszeiclmet, wel¬ 
che allein auf die mannigfaltigsten Veränderungen 
und Affectionen der Empfindungs - und Bewegungs- 
Organe hinauslaufen, was der Verf. mit dem Na¬ 
men des Nervenßebers bezeichnet, oder er zeichnet 
sich im Gegentheil durch eine besondere Eigenheit 
der Stoffe aus, welche den Organismus ausmachen, 
und im Leben aus ganz unbekannten Gründen nicht 
den Gesetzen der chemischen Wahlverwandtschaft 
folgen, diess erst nach dem Tode thun und hier zu 
thun deutlich streben. Die natürliche Folge davon 
ist anfangende Zersetzung der thierischen Materie, 
daher also, wenigstens scheinbare, Fäulniss, daher 
der Begrif des Faulfiehers. Die TVecliselfieber theilt 
er ferner ein in entzündliche, faulige, nervöse, gal¬ 
lige und schleimige, und die Gastrischen Fieber in 
Gallen- Schleim- Wurm- und wirklich gastrische 
Fieber. Die Fieber mit Entzündung gehören bald 
zur Synocha, bald zum Typhus, und treten bald 
als nervöse, faulige, gallige, schleimige, gastrische, 
bald als intermittirende, bald als Wurmlieber auf. 
In Hinsicht ihres Verlaufs und Ausgangs nimmt 
er Zertlieilung, Eiterung, Brand und Desorganisa¬ 
tion an. 

Dies sind die Fieber, welche der Verf. in dem 
ersten Bande abgehandelt hat. Dass er sich in Be¬ 
treff ihrer Classification an keine strenge Systema¬ 
tik gebunden, und sich dadurch oft und vielfältig 
habe wiederholen müssen, leuchtet einem Jeden ein. 
Uebrigens haben wir auch weit bessere, genauere 
und gründlichere Fiebereintlieilungen. Die Thera- 
peutik ist mit Fleiss bearbeitet, der praktische Arzt, 
der schon einige Uebung hat und das Bessere aus¬ 
zuwählen weiss, findet in derselben manches Gute 
und Brauchbare. 

Im 2len Tlieile finden wir die Localentzündun¬ 
gen und die acuten Hautausschläge abgehaudelt. Ob 
dazu die Schwämmchen der Kinder, und das Mil- 
larsche Asthma, welches offenbar spasmodischer 
Natur ist, gehören, mögte Rec. bezweifeln. 

Der 5te Theil enthält die schleichenden Fieber 

im Allgemeinen. Und zwar erstens die Abzehrun- 
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gen mit und ohne örtliche Fehler, zweytens die 
örtlichen Krankheiten, die bald mit, bald ohne Fie¬ 
ber erscheinen, und dann diesem einen eigenthüm- 
liclien Charakter mittheilen. Drittens die chroni¬ 
schen Krankheiten, und zwar die Krankheiten des 

Empfindungs- und Bewegungs-Vermögens. Viertens 
die regelwidrigen Verrichtungen der Blutgefässe; 
hierzu rechnet der Verf. nicht allein die vitden re¬ 
gelwidrigen Biutflüsse, sondern auch den Scorbut, 
die Mundläule, den Morb. maculos. Werlh. und 
die Bleichsucht. 

Im 4ten und letzten Theil betrachtet der Verf. 
die Krankheiten des Lymphsystems. Hierzu rech¬ 
net er die venerischen und scrophulösen Krankhei¬ 
ten nebst ihren mancherlei Formen, unter welchen 
sie auftreten, ferner die Wassergescliwiilste und die 
Tympanitis. Sodann geht er zu den Krankheiten 
der Verdauungs- und Ernährungs-Organe, und zu 
den chronischen Hautausschlägen über, und be- 
schliesst endlich sein Werk mit den Leiden der 
Respirations - Harn - und Geschlechts-Organe. Bey 
jedem Bande finden wir einen Anhang grössten- 
theils zweckmässiger Arzneyformeln, welche bey 
der gegebenen Therapeutik lüer und da erwähnt 
sind.. 

Kleine Schrift. 

Prolusione de At&i'Scov scriptoribus acl Maettigii—an- 
niversaria - invitat, simulque lustrationem vernam Gym- 

nasii (Budissini) — indicit M. Carol. Godofr. Siebelis, 

Rector. Budissae, ex offic. haer. Monsii, 19 S. in 4. 

Der verdiente Herausgeber der Fragmente des vorzüglichsten 

altern Schriftstellers über Attika, Philochorus, führt hier nur 

diejenigen Athen. Geschichtschreiber auf, derenWerke den Titel 

Atthis führten, und von diesem Namen wird zuerst gebandelt, 

sowohl was seinen Ursprung (Aurins oder Auruti's zusammenge¬ 

zogen ’Arttls) als was seinen verschiedenen Gebrauch anlangt. 

Die hier durchgegangenen Schriftsteller aber sind: Amelesagoras 

oder Meiesagoras, Andron, Androtion, Klitodemus oder Klide- 

mus, Demon, Rellanikus , Ister, Melanthius, Pausanias (wegen 

des ersten Buchs seiner Beschreibung Griechenlands), Phanode- 

nvus, Philochorus. Von einigen hatte der Verf. oder Hr. Prof. 

Sturz, in den Noten zu ihren Fragmenten, schon genauere Nach¬ 

richt gegeben. Iiegesinous, Pherekydes, Alexis, blieben als 

Dichter weg. Denn die eigentlichen Atthides waren Erzählun¬ 

gen von den Begebenheiten und Alterthümern Attika’s in Prosa. 

Es wird zuvörderst das Lohenswürdige in diesen Schriften ange¬ 

führt: genaue und vollständige Auseinandersetzung der Dinge; 

eignes Urfheil (daher auch öfters unter ihnen Widersprüche); ziem¬ 

liche Glaubwürdigkeit— dann ihre Quellen betrachtet: frühere 

Dichter, Redner, Geschichtschreiber; öffentliche Jahrbücher; 

Inschriften; Sagen —- endlich wird auch das minder Lobens- 

werthe erwähnt: ihr Zweck war, alles was sich von Attika’s Ge¬ 

schichte erhalten hatte, unverändert mitzutheilen; es waren also 

mehr Sammlungen , als eigentliche Geschichten ; sie nahmen auch 

viele blosse Sagen, vieles was der Geschichte fremd war, auf; 

und rühmten ihr Vaterland, schmückten seine Geschichte zu sehr 

aus. Ueber ihren Styl lässt sich mit Sicherheit nicht uvtheilen. 
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Poesie. Verdrängen, und im Kampfe mit dem Schmerz 

Bemächtigt selbst der Hoffnung schönes Kind 

— Die Freude — zitternd sich der scheuen Sinne. Die Schwestern auf Corcyra. Eine dramatische 

Idylle in zwey Abtheilungen, von Amalie von 

Hellwig, geborne von Imhof, Verfasserin der 

Schwestern von Lesbos. Mit 2 Kupfern und Mu¬ 

sik. (Als Taschenbuch für das Jahr 1812.) * Am¬ 

sterdam und Leipzig, Kunst - und Industrie - 

Comptoir. i63 S. 120. (Illuminirt 1 Thlr. 12 Gr. 

schwarz 1 Thlr. 8 Gr.) 

In den etwas schwer zu verstehenden Stanzen, mit 

Welchen die Verfasserin ihr Gedicht der Herzogin 
von Weimar zueignet, gibt sie den allerdings schö¬ 
nen Zweck zu erkennen, des IVeihes Hoheit in 
des Weihes Schranken zu schildern. Die zarte Ach¬ 
tung, die jeder bessre Mann (nach der Verf. S. i3) 
dem Weibe zollt, wird auch wohl den kunstrich¬ 
terlichen Ernst, einer edelgesinnten Schriftstellerin 
gegenüber, ein wenig herabzustimmen geneigt seyn. 
Freylich kann man nicht verhehlen, dass die Hand¬ 
lung des Drama’s im Ganzen, wenn es gleich darin 
an Wiedererkennungen nicht fehlt, weder die Neu¬ 
gierde spannt, noch das Gefühl vorzüglich erwärmt, 
und dass die Charaktere, die sich im eigentlichsten 
Verstände immer nur aussprechen, besonders die 
männlichen, selten geeignet sind, zu gefallen, wie 
z. B. der martialische, mit dem griechischen Kaiser 
Emanuel schon oft im Krieg gewesene Jüngling De¬ 
metrius, der S. 111 eine arme Mädchengesellschaft 
dadurch erschreckt, dass er nach einer Tirade über 
das Schlachtgewühl mit Begeisterung das Schwert 
entblösst. Auch ermüdet etwas die mit zu viel Re¬ 
flexionen ausgeputzte, Göthe’s Tasso nachgebildete, 
mithin manierirte weitschweifige Diction. Indessen 
entschädigen den Leser auch wieder viele sehr rein 
und zart ausgedrückte, 'wahrhaft gefühlvolle Stel¬ 
len, wie man solche von der schon ehrenvoll be¬ 
kannten Verfasserin erwarten konnte. Vorzüglich 
gelingen der Dichterin die kleinern Seelengemälde. 

S. 18. Denn ■wenn es gut und löblich möchte dünken, 

Verlornes der Vergessenheit zu weihn, 

Wird auch der Schmerz, den wir vergebens nähren, 

Uns oft ein holdes Schattenbild des Glücks, 

Das mild sich spiegelt in der Sehnsucht Zähren, 

Es lasst der Gram, ein langgehegter Gast, 

Sich aus der alten Wohnung nicht so leicht 

Zweyter Band. 

Schön sagt Leo S. 91 von seiner Tochter: 

Zwey bessre Lehrer fand sie hier bey mir, 

Die nicht mit Gold sich in Byzanz erkaufen, 

Natur und Unglück. Jene lehrte sie 

Die lautre Quelle bessrer Freuden finden, 

Und dies, nur eigner Stärke zu vertraun. 

Und Antonia ebendaselbst 

Der Jugend 

steht das Vertraun auf Menschen noch so schön, 

Und sie bedarf, um in des Lebens Drang 

Sich muthig stets und aufrecht zu erhalten, 

Des Glaubens mehr an andre noch als sich. —~ 

Undeutsch sind die Verse (S. i4. 31): 

O wohl gedenkt mich jenes schönen Tags — 

Wie nah Du mir, und was ich Dir gedenke (für: be¬ 

stimme ). 

Unmusikalisch in einem Liede zum Singen ist der- 
V ers: 

Scheint dir die Wahl zwischen beyden so leicht. S. 42. 

Die Zeichnungen zu den illuminirten Kupfern; 
welche aut den ersten Anblick mehr vor ein Trach- 
tenbueb , eine Naturgeschichte oder Beisebeschrei- 
bung zu gehören scheinen, sind von der Verfasse¬ 
rin selbst, die Musik zu dem Liede, das die Mäd¬ 
chen singen, hat ebenfalls ein Frauenzimmer com- 
ponirt, so dass dies ganze Kunstproduct von weib¬ 
lichen Händen ist. 

Die Tageszeiten. Ein Cyclus griechischer Zeit und 

Sitte. In vier Idyllen von Amalie von Hell¬ 

wig, geborne von Imhof. (Als Taschenbuch für 

das Jahr 1812). Amsterdam und Leipzig, Kunst- 

u. Industrie-Comptoir. 208 S. 12. (1 Thlr. 8Gr.) 

Nach einigen vorbereitenden Hexametern, die 
eben nicht sehr verständlich über die Tageszeiten 
philosophiren, theiit sich das Ganze in drey Ta¬ 
geszeiten, Mittag, Abend und Morgen, welche zu 
vier Erzählungen in altgriech. Costum, wie es jetzt 
Mode ist, den Haupttitel geben. Unter diesen zeich¬ 
net sich wohl die Idylle, welche die Schnelle heiss! 

%/ * 
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und die edle Silte der alten Gastfreundschaft feyert, 
am meisten aus durch ein wahrhaft erhebendes 
Ende, wiewohl das Mädchen mit dem gehenkelten 
Krug, die den Felsenkeller heraufsteigt und die 
ganze manierirte Diction gar sehr an Göthe, na¬ 
mentlich Hermann und Dorothea erinnert, wobey 
allemal freylich Vergleichungen veranlasst werden, 
die nicht vortheilhaft für das nachahmende Gedicht 
ausfallen können. Manche sinnlich lebendige Be¬ 
schreibung muss man hinwiederum mit Anhörung 
einer unsäglichen Weitschweifigkeit erkaufen, wo¬ 
zu der breite, der Verfasserin übrigens recht leicht 
hinfliessende Hexameter Thür und Thor öffnet. Bey 
der Gewandtheit, mit welcher die Dichterin ihre 
Gedanken in dieses Sylbenmass fügt, halten Här¬ 
ten, wie folgende, leicht vermieden werden können: 

Dann als Weib alsbald mit mir zu der freundlichen 

Heymath. S. 5 i . 

Zeigte dieselbige nun, die kurz (für: ebenerst, jüngst) 

ihr die Seele bewegt hat. 
-- U KJ 

Aber es sprach der Vater alsbald zu der blühenden Jungfrau 

5. 65 noch sah ich (statt noch ?iie ist zweydeutig) 

Selbst in den Tempeln der Götter, wie viel ich deren be¬ 

suchte, 

Was ich an Kunstwerth diesem entgegen zu stellen geneigt 

sey etc. 

seelloser Reichthum S. 67. 
— — — kj \j 

von vollwichtigem Gold seyn. 

— V V 

Die weite Erde um wandeln. Der Hiatus im vor¬ 
letzten Fusse des Hexameters ist am wenigsten zu 
.dulden, eben so wenig ein Dactylus wie dieser: 
- kJ KJ 

iemst auch vereinet. S. 98. Die göttlichen Söhne 
ider Leto S. sollen wohl die der Leda, nicht 
der Latona seyn. — Es liegt gewiss mehr Ach¬ 
tung gegen die edelgesinnte Verfasserin darin, 
wenn wir ein wenig pedantisch ihr sogar kleine 
metrische Vergehen vorrücken, und sie im Gan¬ 
zen bitten, ihren Werken durch gediegene Kürze 
und Klarheit mehr ästhetische Kraft zu geben, als 
in dem galantesten Schweigen und Achselzucken lie¬ 
gen würde. 

Neue Gedichte von Friederike Brun, geh. Mun¬ 

ter, mit Vignetten. Darmstadt, bey Heyer und 

Leske. 1812. XII u. 398 S. 8. 

Diese Gedichte sind nach zwey Abtheilungen 
gesammelt. In der ersten sind Lieder, Oden, Bal¬ 
laden, Romanzen, Elegien; in der zweyten, wel¬ 
che, als ein Kranz der Erinnerung an Italien, der 
(nun verewigten) Luise, regierenden Fürstin von 
Anhalt-Dessau zugeeignet ist, befinden sich Ele- 
gieen, Epigramme, Paramy thien, Idyllen. Wegen 
so vieler geographischen und antiquarischen Anspie¬ 
lungen, waren für den minder geübten Leser An- 

April. 

merkungen nölhig, welche auch am Ende des Ban¬ 
des beygefügt sind. Die Vignetten enthalten antike 
Gestalten, mit passenden Inschriften. Dass in die¬ 
sem ein wenig gar zu reichlich ausgestalteten Strausse 
von lyrischen Blumen, manches Blümchen mit ein¬ 
gebunden ist, das entweder im Treibhause der Ma¬ 
nier und Nachahmung (z. B. S. 19 Schwanenlied im 
Mondschein zu singen nach Göthe. S. 4o das Ideal 
nach Schiller, — so viele nach Klopstock und Ma- 
thisson etc.), oder auf der grossen Gemeindewiese 
der Gewöhnlichkeit aufgesprosst seyn mag, hindert 
freylich den ästhetischen Effect der ganzen Samm¬ 
lung. Andrerseits wird das aber auch nicht hin¬ 
dern, einen grossen Theil dieser Gedichte, wenn 
auch nicht als wahre poetische Kunstwerke, doch 
als Fragmente einer poetischen Reisebeschreibung 
von der schon als geübt anerkannten Hand eines 
feinfühlenden, vielseitig gebildeten weiblichen We¬ 
sens interessant zu finden. Zumal wer selbst an 
jenen Orten, auf jenem classischen Boden Italiens, 
unter jenem milden Himmel des mittägigen Frank¬ 
reichs, wo die Dichterin mit ihren lyrischen Inter- 
jeclionen und Seufzern herum wandelt, bekannt ist, 
gern in der Erinnerung der Alterthümer und sol¬ 
cher Männer, die sie deuten und schildern, wie 
Zoega, Reinhardt u. a. m. lebt, wird hier manchen 
Stoff zu angenehmen Empfindungen finden. Zu¬ 
weilen thut zwar hierbey die Uebersclirift des Ge¬ 
dichts das beste. Das fromme Gelühl im Dom zu 
Mayland würde an jedem andern Orte auch Platz 
haben können. Oft ist die durch interessante Ge¬ 
genden veranlasste Reflexion zu weitschweifig und 
dunkel ausgedrückt. Z. B. S. i65 der schöne Schluss 
des Gedichts, eine Nachtscene am Golf zu Neapel, 
wo das irdische Feuer des Vulcans mit dem himm¬ 
lischen Lichte der Sterne zusammengestellt wird — 

Also senkt In den Busen des Weibes sieb irdische Liebe, 

Aber die Reine bewahrt keusch nur das himmlische Licht, 

würde besser vorbereitet, ein sehr gerundetes und 
erhabenes Epigram für eine Anthologie gegeben ha¬ 
ben. Das Gedieht Roms Gräber, oder die Via Ap- 
pia den Manen Zoegas geweiht, hat eineu wahrhaft 

pathetischen Anfang: 

OefFnet Euch, brecht euer langes Schweigen,' 

Wahrheit red’ aus stiller Gräber Mund! 

Seht wir harren, ahndungsvolle Zeugen, 

Und geweiht ist dieser heilge Grund! 

Lasst ertönen ewgen Ruhmes Tbaten, 

Und das Laster sey nicht mehr geehrt, 

Ungescheut darfst du (?) den Herrn yerrathen, 

Denn das Grab gibt jedem seinen Werth. 

Der grosse Gedanke des letzten Verses würde am 
Schlüsse des Ganzen einen herrlichen Nachjjall zu¬ 
rücklassen. Aber diese erste Stanze tödlet den Ef¬ 
fect der folgenden, welche mehr elegische Aeusse- 
rungen der Freundschaft für Zoega und autiquan— 
sehe Anspielungen enthalten, und weniger geeignet 
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sind, einen so kraftvollen Eingang zu unterstü¬ 

tzen. 

Leicht sind Schatten gleich dem Morgentraum, 

Nun so sey auch leicht der letzte Schrein. S. 6. 

Der Ausdruck Schrein (Schrank) würde mehr auf 
unsre hölzernen Särge, als auf römische Grabmäler 
passen. Dunkel ist die achtzehnte Strophe: S. 8. 

Nicht mehr sanft in lockenden Gebilden 

Spielt um uns des kalten Würgers Sinn. 

Nein, ob weiss gebleichten Grabgefilden 

Dehnt er seine mächt’ge Rechte hin. 

Der Schlussvers eines andern Gedichts S. 18: „Wer 
tief ruht, ist hochbeglückt“ ist ein kaltes unmelo¬ 
disches Wortspiel. In dem Gedichte Amor und 
Psyche nach acht antik geschnittenen Steinen gibt 
es sehr harte Hexameter: S. i4y Spottet Psycharion 

— u — 

mein? o süsse Freundin komm, löse. S. 176 Sag 

uns Zze&reizendes Kind u. s. w. — Schön und durch¬ 
aus melodisch ist das Gedicht Psyches Erlösung 
S. 20. Ganz geeignet zur musikalischen Composi- 
tion ist das Gedicht die Schifffahrt. Interessant S. 
82, der Trost an Johannes Müllers Grabe — die 
wiederbeleble Canephore und andre mehr'. 

Romane. 

iVewe Erzählungen für häusliche Zirkel, herausge¬ 

geben von Theodor Hell. Mit 4 Kupfern. Leip¬ 

zig 1811. bey Hinrichs. 266 S. 12. (1 Thlr.) 

Ein vorangehendes Gedicht ist dazu bestimmt, 
diese Sammlung kleiner Romane, von denen nur 
einige mit dem Namen des Herausgebers unter¬ 
schrieben sind, dem Glücke der Häuslichkeit zu 
widmen. Eine Strophe, die wir zur Probe geben, 
verspricht die gute Tendenz des Ganzen. 

Sieh, der Tag erwacht. Die Sonne 

Steigt mit hoher Glut empor. 

Zu des neuen Tages Wonne 

Ruft die Häuslichkeit hervor. 

Andacht ist die erste Blume, 

Die der junge Morgen bricht 

Und in ihrem Heiligtliume 

Glüht die erste schönste Pflicht u. s. W. 

Eine einzige Rittergeschichte von D. Brede ausge¬ 
nommen, die, wie das eben an Zeichnung und 
Ausführung nicht sehr glückliche Kupfer S. i5i 
schon andeutet, voll Schlachtgetümmels ist, sind 
die übrigen Erzählungen meist im Tune der länd¬ 
lichen oder bürgerlichen Idyllen. Die Obsterndte 
vom Herausgeber S. 241 lässt einen angenehmen 
Eindruck zurück. Uebrigens ist es freylich ein 
Unglück, dass Begebenheiten, wo die Menschen 
alle so herzlich gut sind, wie in der Erzählung 
S. 7 die sonderbare Bekanntschaft, (welche Be¬ 

kanntschaft doch durch einen ziemlich ordinären 
Zufall gemacht wird,) immer wenig interessiren, 
weil die Charakterzeichnung gewöhnlich etwas 
flach ausfällt. Die ausländischen für Weltkinder 
geschriebenen Romane zeigen immer mehr Man- 
nichfaltigkeit und Sittenschilderung. Der deutsche 
Romanschreiber von mittlerer Classe, kennt ent¬ 
weder die böse, grosse Weit, die er schildern will, 
gar nicht, und verfällt auf Karrikaturen, oder er 
bleibt in gewissen Schranken der Gutmüthigkeil, 
die im Leben zwar sehr zu schätzen sind, aber we¬ 
niger in den Büchern der Unterhaltung und Be¬ 
lehrung. Der Leser wird nicht besser durch blosse 
Stimmung zunx Gutseyn. Es wird da, wie Kant 
sagt, erbaut, aber dabey nichts aufgebaut, und die 
Langeweile, die man empfindet, schwemmt in ih¬ 
rem wässrigen Strome die Empfindungen bald hin¬ 
weg. In Erzählungen dieser Art, die unterhalten 
und belehren, nicht blos die Zeit tödten sollen, 
will man die Gefahren der grossen Welt, der hef¬ 
tigen Leidenschaften kennen lernen, ohne selbst 
dabey Gefahr zu befürchten zu haben. Wie nach 
Lucrez der Mensch an der Küste den Schill bruch 
mit ansieht, blickt der Leser des Romans auf die 
Verwirrung der menschlichen Verhältnisse. Daher 
sind Sittengemälde aus der verderbten Menschen- 
spliäre, da die böse Welt in der kräftigsten Le¬ 
bendigkeit geschildert, am abschreckendsten durch 
sich selbst belehrt, immer lehrreicher, als solche 
bürgerliche Halbidyllen, zumal wenn der Ion et¬ 
was pretiös und excentrisch ist, wenn alle Sterne 
der Milchstrasse bey den Aeusserungen der Liebe 
zu Hülfe gerufen werden. — S. 64, „lallt mit mir 
nieder, meine Theuersten, und betet an. Lasst 
mich Euch jauchzend und frohlockend zurufen: 
Sie ist mein, Paulline, die Herrliche, Einzige! ist 
nun mein, für alle Zeiten und Ewigkeiten mein!“ 
— Wie contrastirt gegen diesen Empfindungsprunk 
S. 72, wo die geliebte Pauline, die sich den Na¬ 
men der Einzigen doch nur durch ihr hübsches 
Gesiclitchen erworben haben mag, an dem Mor¬ 
gen, da sie die projectirte Erklärung ihres künfti¬ 
gen Verlobten auf einer Spatzierfahrt mit ihm al¬ 
lein erhalten soll, und sehr sorgfältig gekleidet vor 
den Glücklichen hintritt! — „Wir trafen Sie. So 
etwas Herrliches hat mein Auge noch nicht erblickt. 
So gekleidet hab ich noch nichts gesehn. — Der 
alte Vater schloss sie sehr gerührt (über diese Klei¬ 
dung?) in seine Arme, und man kann sagen, er 
betete über sie!“ — — Nach der Erklärung, wel¬ 
che für mehrere Anschaulichkeit in ein sehr rüh¬ 
rendes Kupfer gebracht ist , grüsst die Einzige Paul¬ 
line für viele ehrbar erzogene Frauenzimmer ein 
wenig früh — sogleich ihren Geliebten auf Da 
und Du — ja noch früher, als er selbst daran den¬ 
ken kann. — Der Segen des Friedens, (wohl nur 
ein dramatisches Gelegenheitsgedicht.) und einige 
andre poetische Stücke der Sammlung durften wohl 
mehr eine häusliche Nachmittagsrulie, als das häus¬ 

liche Glück befördern. 
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Kurze Anzeigen. 

Ioanni Nathanaeli Pezoldo , Medico Hippocratico, 
Naturae et artis indagatori sagacissimo, Seni an- 
nis meritisque venerabili, Calendas Ianuarias il- 
iius ijjsius anni, in quo semisecularia sacra 
summi in arte salutari honoris celebraturus est, 
MDCCCXII. — gratulatur Car. Aug. Böttigerus. 
Dresdae, typis Gärtneri. 8. 

Voraus geht der schöne Onyx des Dioscorides, 
den Hercules, wie er den Cerberus fesselt, vor¬ 
stehend, mit dem Distichon: 

A. Latratorem Erebi quis credat ab Hercule victum ? 

B. Ne dubites, monstri victor erat medicns. 

Nicht weniger glücklich hat der würdige Arzt, dem 
sein Freund diess schöne Angebinde darbrachte, 
den Tod oft bekämpft. Denn 

sapit Orcus (sagt Hr. B.). Nam fuit illi 

Artis iara dudum cognita fama Tuae. 

Hinc tirnuit, ne si validus sua regna subisses 

Ynibris arte Tua reddita vita foret. 

Doch fast wäre vor kurzem der Ausspruch des 
Theokrit anwendbar geworden: 6gcl%ov icrl to 

rvfifxa xcd dAi'xov aväpcc Sa/adsSet. Und wohl 
konnte Hr B. mit Quintilian zurufen : omni pede 
standum est. 

Saluti Conservatrici. Fi’anc. Volkm. Reinhardo, 
Theologo primario, volis piorum reddito, Soteriori 
et Genethliacon. Adiectis duobus Uzianorum car- 
minum voluminibus, forma maiori, secundum 
luculentam , quae Vindobonae apud Degenium 
prodiit editionem, in cuius fronte Genii imago 
enitescit domestici, a. d. XII. Mart. MDCCCXII. 
Dresdae, typis Gärtneri. 

Wie Abbildungen anderer Glieder des mensch¬ 
lichen Körpers, so wurden im Alterthum auch 
Hände den Göttern geweiht (worüber J. J. Frey 
unter Schwarz Vorsitze eine Dissertation zu Alt¬ 
dorf 1746 vertheidigt hat). Doch hatten solche 
Vorstellungen von Händen oft noch eine geheim- 
nissvoliere und mannigfaltigere Bedeutung, wie die 
in Begeri Thes. Brand. III. 4o4. und Causei Mus. 
Rom. p. 109 ss. befindliche, die Hr. B. monuraeii- 
tum votivum et natalitium nennt, auf dem Titel 
hat nachstechen lassen und gelehrt erläutert. In der 
That war auch hier diess Monument sehr bedeu¬ 
tungsvoll, wo die schmerzliche Besorgniss um das 
Leben des allgemein Verehrten, die Freude über 
seine Herstellung, die frohen Hoffnungen und ein¬ 
stimmigen Wünsche, zwar dichterisch aber sehr 
wahr, ausgedrückt werden. Möge der Genius, der 
diess alles überbrachte, den Gefeyerten nie verlas¬ 
sen, und die Hoffnung, welche der zwölfte März 
gewährte, in die dauerndste Gewissheit übergehen! 
Einige Anspielungen im Gedichte veranlassten An¬ 
merkungen mannigfaltigen Inhalts, von denen wir 
nur die erste über den Hercules Ogmius, der in 

Gallien die Rolle des Hermes Aoyiog hatte, er¬ 
wähnen. Denn nach Cato betrieb das alte Gallien 
schon zwey Angelegenheiten eifrigst, rem milita- 
rem et argute loqui. 

Wir erwähnen hier ein noch früher bey ähn¬ 
licher Veranlassung erschienenes Gedicht: 

JVirigolf nach Klop stoch, von Joannes Aloys Mar- 
tyni-Laguna. Erstes Lied, gesungen bey Rein¬ 
hards Genesung. Dresden im Jun. 1811. Mit 
erläuternden Anmerkungen. Walthersche Hof¬ 
buchhandlung. 2 B. in 4. 

Es sollen noch mehrere Lieder auf schon Ver¬ 
ewigte in einzelnen Lieferungen folgen und ihnen 
zuletzt ein Haupttitel beygefügt werden. Wir stö¬ 
ren den Vollgenuss, den Jeder aus dem wieder¬ 
holten Lesen des in Klopslocks Geist und mit echt- 
deutschem Sinne gedichteten Lieds schöpfen wird, 
nicht durch eine ausgehobene Strophe, und erin¬ 
nern nur, dass die zahlreichen Anmerkungen bald 
die aus dem Alterthum wieder ans Licht gezoge¬ 
nen gut-deutschen Worte (wie leidsam), bald die 
Mythologie des Nordens, bald die Angriffe des 
Schicksals oder des Uebelwollens auf den Verfas¬ 
ser angehen; jene nicht ohne Nutzen, diese nicht 
ohne Theilnahme des gefühlvollen Menschen zu lesen. 

De Horatio, incredulo osore ad v. 188. Epistolae 
ad Pisones, disputat Christianus Henricus Pauf- 
ler. Dresdae MDCCCXII. sumt. Waltheri, bibl. 

auct. 5o S. 8. 

Diese gelehrte Abh. des Hrn. Reet. M. Paufler 
war eigentlich zum Schulprogramm bestimmt, wurde 
aber zu ausführlich. Diese bekannte Stelle versteht 
man gewöhnlich entweder so, dass Horaz über¬ 
haupt die angeführten Gegenstände für unglaublich u. 
hassenswertli angebe und deswegen von der Bühne 
entfernt haben wolle, oder man bezieht incredulus 
auf die Geschichte der Progne und des Kadmus, Odi 
auf die Thaten der Medea nnd des Atreus. Der Hr. 
Vf., der fast alle Commentatoren und Uebersetzer in 
allen Sprachen mit seltener Belesenheit erwähnt, zeigt, 
dass, nach dieser Erklärung kein sicherer Grund, war¬ 
um sie nicht auf der Bühne selbst dargestellt werden 
sollen, vorhanden sey, und bezieht das Urtheil viel¬ 
mehr auf die Kunst im folgenden Sinne: „die Darstel¬ 
lung solcher Gegenstände auf der Bühne ist mehr das 
Werk des Maschinenmeisters als des Dichters, und 
weit entfernt von griech. Sitte, ich halte sie daher 
nicht für kunstgemäss (incredulus) und hasse, misbil- 
lige sie. Die Kunst des Dichters besteht vielmehr in 
einer wahrscheinlichen und auf das Gemüth wirken¬ 
den Erzählung. Es sind noch viele Bemerkungen ein- 
gestreuet über dramat. Kunst, und Geschichte, die wir 
dem eignen Nachlesen empfehlen. Einige Druckfehler 

sind angezeigt. Noch muss S. 4a Z. 6 non infucatae 

gelesen werden. 
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Th ierhellkunde. 

D. Joh. Dav. B US dl f der Hejlk. ord, Lehrers,' Direct. <3. 

Thierarzneyschule u. Hebammenlehrers, System der theo¬ 

retischen und praktischen Thierheilkunde> Zum 

Behuf akadem. Vorlesungeil. Dritter Band. All¬ 

gemeine Heilkunde, Arzneymittellehre, Apothe¬ 

kerkunst, Receptschreibekunst, Wundarzneykunst 

und Geburtshülfe. Marburg, in der neuen akad. 

Buchhandl. 1811. gr. 8. 28i B. (i Thlr. 16 Gr.) 

Der verdienstvolle Verfasser liefert uns hier den 
dritten T heil seines Systems der Thierheilkunde, 
womit dieses brauchbare Handbuch eigentlich ge¬ 
schlossen seyn sollte, er wird indess durch die Men¬ 
ge der Gegenstände genöthiget, noch einen vierten 
Band beyzufügen, weil sonst der vorliegende un- 
veihältnissnaässig stark hätte ausfallen müssen. 

In der V orr. handelt er einen wichtigen Ge¬ 
genstand nehenbey ab, der unsere ganze Aufxnerk- 
samkeit verdient, nämlich eine Anwendung der Lau¬ 
benderschen Vorschläge zur Handhabung des Vete¬ 
rinärwesens hir Provinzen, die auf französische Art 
organisirt sind. Da diese Sache überhaupt in die¬ 
sen Blättern noch nicht zur Sprache gekommen ist, 
so wodeii wir uns umständlich darüber aussprechen. 

\Vir wünschen sehr das möglichste Gedeihen 
der \ eterinairpartie; allein damit dieses um so eher 
erzielt werde, müssen die zu thuenden Vorschläge 
ausführbar seyn. Je mehr man sich hiervon ent¬ 
fernt und sich ins Reich der Ideale versteift, desto 
Weniger werden solche Projecte Beyfall finden. So 
stellt es um die Laubendersehen Vorschläge. So 
lang nicht die Heilkunde der Menschen jene idea- 
lischen flöhen erreicht, wäre es eine Versündigung 
an der Menschheit, den Plausthieren einen Aufwand 
zu widmen, den man dem Herrn der übrigen Ge¬ 
schaffnen, um dessentwillen sie da sind, versagt. 
Auch ist es nicht gegründet, dass das Wohl des 
Landmanns in einem so hohen Grade, wie die Ve- 
terinärschriftsteller so gern behaupten, von einer 
vollendeten Veterinairpolizey abhängt. Man schütze 
i m kräftig durch Polizey-Vorkehrungen gegen ver¬ 
heerende Epizootien, mail schaffe und erleichtere 
i im alle Mittel, die Racen zu verbessern, auch ge- 
geu sporadischeUebel Hülfe zu finden, man steure 
t ei 1 tuscherey auch in diesem Fache: aber man 
werfe sich nicht durch kostspielige (doch zuletzt zu I 

Zweyter Bend. 

nichts führende) Anstalten zum Curator seines Haus¬ 
halts auf. Dieses ist dem liberalen Geiste der Zeit 
entgegen und die illiberalen Vorzeiten, wo die Lan¬ 
desregierungen in ihren Registraturen die ganze 
Maschine der Staatskräftc dirigirten, haben es be¬ 
wiesen, wie wenig solche Curatelen, die doch im¬ 
mer nur papierue Anordnungen bleiben, den Staats¬ 
organismus emporheben. Ne quid nimis, bleibt 
hier mehr als irgendwo, die goldne Regel. Man 
belehre das Volk, man stelle ihm gute'ßeyspiele 
vor Augen, man hüte sich aber, ausser bey Ge¬ 
fahr eiiidringender Epizootien, mit Gewalt es zum 
Bessern zu zwingen. Am allerwenigsten brand¬ 
schatze man es durch kostspielige Zwangsanstalten. 
Wer nicht will sein Vieh von verständigen Men¬ 
schen heilen lassen, dem überlasse man es, dass er 
durch Schaden klug werde. So spricht sich die 
Weisheit aller unserer neueren Staatslehrer aus; da¬ 
mit stimmt es aber nicht, dass nach den liier vor- 
getragenen Vorschlägen jedes Hausthier taxirt, bey 
Krankheiten von Thierärzten behandelt und wenn 
es crepirt, aus den bestehenden Assecuranzen dem 
Beschädigten vergütet werden soll. Damit stimmen 
die hier ohne Lnterlass geforderten Revisionen der 
Viehbestände nicht, auch das zahlreich anzustelleude 
Personale ist damit nicht im Einklänge. Das Mittel 
ist v ahihell theurer als der Schaden, den es ver¬ 
hüten soll. Freylich ist des Landmaiins Reichthum 
sein Vieh; daher muss bey Epizootien, wo nur öf¬ 
fentliche Hülfe Sicherstellung gewähren kann, al¬ 
les, was Vernunft und Technik an die Hand gibt, 
ausgeführt werden; ausserdem aber müssen sich die 
Behörden nicht indasEinzelne des Hauswesens men¬ 
gen. Hie und da ein Opfer des Todes mehr wägt 
im Einzelnen noch lange nicht die Kosten solcher 
Anstalten auf. Hier liegt bey diesen Vorschlägen 
allenthalben jene Einseitigkeit zum Grunde, wo¬ 
durch alle solche Projecte der Techniker, die ihr 
I1 ach für die einzige anchora Salutis ansehen, schei¬ 
tern. Ueberdem sind alle solche Vorschläge zuletzt 
auf einer neuen Abgabe zu Bestreitung des Kosten¬ 
aufwandes basirt — als ob in uns een Zeiten, wo 
allenthalben die Abgaben so sehr gesteigert wor¬ 
den, die Beutel des armen Landmamies durchaus 
voll wären, um eine Spende zu guten Zwecken dar¬ 
bieten zu können. Rec. weiss es, wie schwer es ist, 
von dieser gedrückten Classe die kleinen Beyträge 
zu den alten bestehenden Assecuranzen zusammen 
zu bringen; er muss lächeln, wenn Projectanten 
eben dieser Classe von Staatsbürgern täglich neue 
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Auflagen (sey es auch noch für so gute Zwecke,) 
aufbürden wollen. Davon ist jeder überzeugt, der 
mit der Handhabung von Regierungsgeschäften be¬ 
schäftigt ist. Wenn also die Veterinairärzte etwas 
Gutes für dieses Fach bewirken wollen, so müssen 
sie sich nie auf Vorschläge, die ins Ideale gehen, 
und die selbst das, was für das Gesundheitswohl 
der Menschen geschieht, weit hinter sich zurück 
lassen, einlassen. Gute Thierheilschulen, trefliche 
Anstalten bey Epizootien, Anstellungen von Män¬ 
nern, die den letzteren vorzustehen im Stande sind; 
Unterstützungen der Thierärzte und Vermehrung 
derselben, selbst für sporadische Krankheiten der 
Hausthiere, Belehrungen, Erinnerungen und gute 
Beispiele für den gemeinen Landmann werden so 
ziemlich dasjenige erschöpfen, was hier frommt und 
ausführbar ist. Hiernach würden die Vorschläge 
des Hrn. B. nacli dem Urtheile des Rec. zu modi- 
ficiren seyn, wobey dann ein grosser Theil des 
vorgeschlagenen Personals und der Kosten, die da¬ 
durch verursacht würden, wegfallen dürfte. Würde 
nicht dadurch, dass jedes crepirte Hausthier tax- 
mässig vergütet werden müsste, die Wachsamkeit, 
die Gesundheit der Heerdentliiere zu erhalten, ein¬ 
geschlummert werden! Das Lamm, das Kalb, das 
Stück Schwarzvieh ist ja oft kaum der Fuhre werth, 
die der Thierarzt haben muss, um herbeygeholt zu 
werden. Und welchen Flackereyen würde dadurch 
Thor und Angel geöfnet! 

Nun zur Schrift selbst. Rec. ist überzeugt, dass 
sie ihre Vorgänger bey weitem übertrifft; daher 
sie auch mit Recht nach seinem Urtheile die beste 
Empfehlung verdient. Nur wünschte derselbe, dass 
das Verzeichniss der Heilmittel für den akademi¬ 
schen Unterricht kürzer zusammen gezogen wäre. 
Nur in wirklicher Anwendung stehende Arzeneyen 
gehören hieher, wohin wir die Säurebrechenden u. 
dgl. m. nicht zählen möchten. Die materia me- 
dica der Menschen influirte hier noch heym Ent¬ 
wurf dieses Verzeichnisses viel zu sehr. Auch wür¬ 
de alles ungleich brauchbarer geworden seyn, wenn 
unten in Noten Fingerzeige von den Schriften und 
Schriftstellern wären mitgetheilt worden, wo meh¬ 
rere Auskunft über die Wirksamkeit dieser Mittel 
zu finden ist. Auf der andern Seite fehlen wieder 
Mittel vom ersten Range, z. B. das kalte Wasser 
(im Milzbrände). Beziehung auf eine Krankheit ge¬ 
hört zwar nicht in eine materia medica, aber im 
vorliegenden Falle fordert die Beschaffenheit des 
Lehrlings, dass man ihm mit solchen Erinnerungen 
zu Hülfe komme. Diese Erinnerungen sind hier 
wirklich unerlässlich und werden sie den Verf. bey 
künftigen Auflagen, wenn er sie , berücksichtiget, 
von selbst dahin bringen, die Mittel, für deren An¬ 
wendung keine Autorität spricht, um so vollständi¬ 
ger auszumerzen. Klein, klein muss die Apotheke 
des Thierarztes seyn und die Hausmittel, die einen 
grossen Theil der Verordnungen jedes grossen Arz¬ 
tes ausmachen, müssen liier oben an stehen. Aber 
Aderlässe, Klystiere, Haarseile u. s. w. — wie kön- 
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nen diese wichtigen Bestandteile des Veterinair- 
lieilvorraths hierübergangen werden! 

Bey der Eintheilung der Grundheilmethoden 
stellt der Verf. drey Classen auf: die schwächende, 
die stärkende und die reizende. Ist die stärkende 
Methode nicht auch reizend? Wo bleibt die in un- 
sern Tagen aufs neue so hoch berühmte specifische 
und die wiederauflebende humorale, welche der 
Verf. nach den antiquirten Grundsätzen verwirft. 

Etwas über das dynamische Verhältniss wäre 
doch im Allgemeinen zu sagen gewesen; Rec. bil¬ 
ligt es, dass der Verf. sich noch auf Sthenie und 
Asthenie, wegen ihrer praktischen Brauchbarkeit 
einlässt; aber S. i5 konnte die Eintheilung, die ih¬ 
ren Ruf bereits verloren hat, in directe und indi- 
recte Schwäche schon darum nicht angeführt Wer¬ 
den , weil der Lehrling mit dieser Eintheilung nir¬ 
gends bekannt gemacht worden. Beym stärkenden 
Heilverfahren hätte die durch den Brownianismus 
so sehr in Vergessenheit gerathene Beförderung 
der Excretionen mittelst desselben emporgehoben 
werden sollen. Es fördert nicht etwa nur die Haut- 
excretionen, sondern auch alle die Ausleerungen, 
welche auf Mangel an Lebenskraft, an zu langsa¬ 
men Blutumlauf, oder an Ton, wüe die Alten sag¬ 
ten, gegründet sind. Leider haben Aerzte und 
Thierärzte seit ein Paar Jahrzehenden die Auslee¬ 
rungen nur viel zu sehr übersehen — als ob sie 
nur ein Nebending in der thierischen Oeconomie 
Wären! Dieses können wir übrigens im Allgemeinen 
dem Verf., der wirklich einen vernünftigen Mittel¬ 
weg zwischen den grossen Heerstrassen der entge¬ 
gengesetzten Hypothesen eingeschlagen hat, nicht 
zum Vorwurf machen. 

Bey der allgemeinen Anführung der Reizmittel 
§. 6o durfte die Wärme (man denke an den typhus 
stupidus) und die Kälte (man erinnere sich der in 
ihrer Art einzigen Erfolge der Currieschen Metho¬ 
de bey Thieren und Menschen; bey erstem beson¬ 
ders des Schwimmens) nicht übergangen werden. 
Was in specieller Hinsicht S. 180 u. 181 hierüber 
vorkömmt, ist in keiner Art auslangend, es musste 
des Schwimmens, Begiessens mit kaltem Wasser, 
als präservativer und curativer Mittel, hier ganz be¬ 
sonders gedacht werden. S. i52 ist die Rede von 
einem ätherischen Oel der Arnica. Dieses kennt 
Rec. nicht, auch fehlt den Blumen aller Geruch. 
Ueberdem werden die Blumen in der Regel allein, 
nicht mit dem Kraut gegeben. Von der Wurzel 
ist beym Verf. gar nicht die Rede. 

In der Receptirkunst wäre es besser gewesen, 
mit den vielen, zum Theil obsoleten, Zeichen lieber 
den Thierarzt nicht bekannt zu machen, damit er 
nicht dadurch zu Missgriffen verleitet werde. 

Was die Wundarzneykun.st betritt, so ist sie 
zum Theil wieder ganz nach der Chirurgie, wie 
sie in den Handbüchern in B ziehung auf den. Men¬ 
schen vorgetragen wird, abgehandelt: allein ob 
beym Thiere auch alles gerade so sich zutiägt, ob 
die active Entzündung (wie die Luugenfäule beym 
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Rindvieh zu bestätigen scheint,) nicht viel langer 
als fünf Tage dauern könne, ehe sie in einen ih¬ 
rer Uebergänge tritt — wer mag dies auch nur in 
Beziehung auf die eine oder andere Gattung der 
Hausthiere bestimmen! Wenn innere Entzündungen 
beymThiere ganz andere pathologische Erscheinun¬ 
gen als beym Menschen darbieten, so kann es sich 
wohl um die äussere Entzündung nicht anders ver¬ 
halten! Welch ein in seiner Art einziges, patholo¬ 
gisches Resultat bietet aber die entzündete, mar¬ 
morartige, schwere, harte Lunge in der Lungen¬ 
fäule dar, der nichts ähnliches auf Seiten des Men¬ 
schen in dieser Hinsicht entgegen gestellt werden 
kann. Ueberhaupt sind die Entzündungen zu sehr 
noch nach dem Boerhavischen Entwurf abgehandelt. 
Mit der Behandlung des Brandes, die hier vorge¬ 
schrieben ist, ist Rec. nur zum Theil einverstan¬ 
den. Die Hauptsache ist liier, das Todte, Faulen¬ 
de u. dergl. in sofern es angeht, hinweg zu schaf¬ 
fen, und das von demselben noch übrig Bleibende, 
mit dem noch Lebenden in Verbindung Stehende 
mit recht warmen, fäulnisswidrigen und flüchtig 
eingreifenden Mitteln gleichsam zu beizen, damit 
die Lebenskraft kräftig im Lebendigen aufgeregt 
und der Process des Chemismus im Todten an sich 
und besonders in Beziehung auf seinen Uebergang 
aufs Lebendige möglichst aufgehalten werde. Hier 
steht beym Thiere das Terpentinöl und die Arnica 
mit andern Antisepticis oben an. Damit gewinnt 
die Natur Zeit, das Todte abzustossen; ausserdem 
fördern erweichende Breye jenen Uebergang anstatt 
Eiter hervorzubringen. Die besten Eitermittel sind 
dann eben die genannten und China, Kampfer u. 
dergl. Rec. spricht hier aus einer häufigen Erfah¬ 
rung. Sehr viel besser und zweckmässiger ist dem 
Verf. das Capitel der Geschwülste, Auswüchse u. s. 
w. gelungen; nur fehlen hier die mannichfaltigen 
Geschwülste im Milzbrände nebst ihrer verschiede¬ 
nen Behandlung,* eben so wird im Capitel von den 
Krankheiten des Hufes die äussere Behandlung bey 
der Klauenseuche und ihren Folgen vermisst. Das¬ 
selbe gilt auch vom Zungenkrebs, vom Maulweli in 
Beziehung auf das Localverfahren. Ueberhaupt be¬ 
merkt man, dass der Verf. bey seinen Entwürfen 
immer mehr die Hippiatrie als die übrigen Zweige 
der Thierheilkunde, und bey jener wieder mehr 
die Localübel und die sporadischen Krankheiten als 
die Epizootieen überhaupt im Auge gehabt hat. 

Akademische Schriften. 

Eine zweyte auf der neuen Universität zu Bres¬ 
lau vertheidigte Preisschrift (s. St. 8i) ist: 

De variis unde Paulus Apostolus doctrinae Chri- 

stiande coguitioneni haurire potuerit fontibus 

Comrnentatio exegefica, quam disputationis a so- 

cietatis theologicae sodalibus praesideDnv. Schulz, 

April. 

Theolog. Doct. et Profess. P. Ordin. d. III. Mart. an. 

MDCCCXII. in Acad. Viadrina Vratislav. publice 

instituendae causa scripsit et defendet Qodofredus 

Schubert, Silesius — Accedit Praesidis ad libelli 

auctorem epistola de eadem re disserens. Vra- 

tislaviae, typis Grassio-Barthianis, IV u. 29 S. 

in 4. 

Paulus ist, nach der Bemerkung desVfs., Ur¬ 
heber eines ausführlichem Unterrichts in der ehr. 
Religion, da mau vorher nur den Glauben an den 
Messias forderte (aber doch gewiss auch Unterricht 
in der Lehre des Messias darauf folgen liess.) Da 
er lehrte, dass das Judenthum aufgehoben sey, so 
musste er etwas Positives, das Evangelium des Chri- 
tenthums, au dessen Stelle setzen. Er unterschei¬ 
det verschiedene Grade der Unterweisung im Chri¬ 
stenthum, und legt sich eine vorzügliche Geschick¬ 
lichkeit im Unterrichten bey. Die Frage also, aus 
welchen Quellen er selbst geschöpft habe, scheint 
deswegen dem Vf. nicht überflüssig. Die Meinun¬ 
gen der Gelehrten darüber sind getheilt. Hr. Schub, 
glaubt, nur eine srapccSoGig oder Unterweisung ent¬ 
weder von Christo selbst oder von den Aposteln 
oder von andern Menschen könne als Quelle seiner 
Kenntniss der christl. Lehre angesehen werden. Da¬ 
her die drey Abschnitte seiner Abh. 1. Paulus 
konnte von Christo Unterricht erhallen, entweder 
während seines Lebens auf Erden oder nach seiner 
Himmelfahrt. Das erste hat wohl einige Wahr¬ 
scheinlichkeit, lässt sich aber aus den vom Hin. 
Stiftspr. Bobine dafür angeführten Stellen nicht erwei¬ 
sen, vielmehr scheint aus 1 Cor. 11,23. dasGegentheil 
zu erhellen (wo mit Recht erinnert wird, dass d.ro 
nicht für jteQi stehen könne). Paulus selbst schreibt 
seine ganze Kenntniss des Christ, jener Vision zu, 
die er auf dem Wege nach Damascus hatte und 
legt das grösste Gewicht darauf. Aber konnte er 
durch jene cirtoxecAvipig auch alle einzelne Lehrsä¬ 
tze erhalten? fragt der Vf. und leugnet es. II. Er 
konnte von den übrigen Aposteln unterrichtet wer¬ 
den, entweder durch Unterredung oder durch Le¬ 
sung ihrer Schriften, der Evangelien. Das erstere 
lässt sich nicht annehmen, wahrscheinlicher ist, dass 
er ein Evangelium gebraucht hat (worüber nicht 
alles beygebracht ist, was angeführt werden konnte.) 
III. Er hat das Evangelium von andern damals le¬ 
benden Menschen empfangen. (Diess streitet mit 
Paulus ausdrücklicher Erklärung). Der Vf. entschei¬ 
det zuletzt nicht; er wollte nur die Schwierigkeiten 
zeigen, die jede Hypothese habe. Hr. D. Schulz 
hat aber seine Entscheidung beygefiigt. Er erinnert 
sehr richtig, man brauche nicht anzunehmen, dass 
alle einzelne Lehren dem Apostel von Jemanden 
mitgetheilt worden wären. Durch die Vision wur¬ 
de er belehrt und überzeugt, dass Jesus der Mes¬ 
sias sey. Aus dieser Grundlage musste und konnte 
alles Uebrige herfliessen, zunächst die Ueberzeugung 
von den wichtigen, damals nicht unbekannten That- 
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saclien des Lebens Jesu, dann die dem jiid. Par- 
ticularisnms entgegenstellende Vorstellung von der 
Universalität der Religion Jesu. Dazu bedurfte es 
keines besondern Lehrers. Die übrige Kenntniss der 
Lehre Jesu erlangte er nach und nach durch Nach¬ 
denken, Lesen der Schriften des A. T., Ekstasen 
und Offenbarung des Geistes, auch wohl durch den 
Umgang mit andern. 

Kleine Schriften. 

Gelegenheitspredigten. D. Johann Gottloh Bern- 

har di* S, gewesenen Archidiac. zu St. Thomas in Leipzig, 

Zwey letzte Predigten, geh. am 23. u. 28. Febr. 

1812, und nach dessen am 10. März erfolgten 

Tode herausgegeben. Zum Besten der Armen. 

Leipzig bey Märker. 4o S. 8. (4 Gr.) 

Den erehrern und Freunden des verstorbnen 
\ erf. dieser Predigten, das heisst, einer Zahl von 
mein ein lausenden guter Menschen, haben dieHin- 
teilasseneu desselben mit der Bekanntmachung die¬ 
ser seiner letzten Vorträge gewiss ein höchst er¬ 
wünschtes^ Geschenk gemacht. Mat Recht nennen 
wir sie Gelegenheitspredigten; denn die erste ist 
zur Empfehlung des im vorigen Jahre mit Zurück¬ 
nahme der frühem Verordnungen ergangenen neuen 
königl. sächs. Mandats die Sonn- uud Festtagsfeyer 
betreffend gehalten, die zweyte aber am ersten Buss¬ 
tage dieses Jahres, wo die Zeitumstände allerdings 
schon \011 der Art waren, dass der Bussprediger 
in Beziehung auf sie manches zu sagen Gelegenheit 
hatte. Der Verewigte schrieb und hielt diese Vor- 
tiäge be\ einer schon sehr fühlbaren Abnahme sei- 
nei Kialte uud bereits im Kampfe seines Pflichtei¬ 
fers mit dem leidenden, ermattenden Körper. Sie 
Lagen aber demungeachtet ganz das Gepräge des 
Geistes, in welchem er von jeher gedacht und ge¬ 
predigt, und das ihm einen so grossen Einfluss auf 
die Herzen sehr vieler Menschen aus allen Ständen 
eiwoiben hatte. Ohne künstliche Anlage, ohne 
Schmuck und Glanz fliesst seine Rede, wie sie im¬ 
mer floss, auch in diesen Vorträgen dahin; und 
ohne, allen Anspruch auf heftige Erschütterung der 
Gemulher bringt sie doch eine milde Rührung her- 
'or, und ertlieilt dem Herzen jene wohllhätige Stim¬ 
mung, m welcher es sich, ohne genau zu wissen 
wie und wodurch, angezogen und festgehalten fühlt. 
Alleidmgs ward diese Wirkung seiner Vorträge 
duich che Peisönlichkeit des Redners gar sehr be- 
fördert. Denn auch über seinen ganzen äussern 
Menschen verbreitete sich, indem er sprach, jene 
sanfte Milde, welche Aug’ und Ohr eiuninmit, und 
umch Ion und Bewegung das Herz des Hörers schon 
duich sich seihst gewinnt. Einigst überdiess ver¬ 
baut mit den Bedürfnissen der grossen Menge und 
ein abgesagter 1'eine! des Gesuchten, Ungewöhnli¬ 
chen und bespnders des ungewöhnlich Gesagten zog 
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er allemal das zunächstliegende, Jedermann sich dar- 
bieteiide vor, und sprach darüber mit der einfach¬ 
sten Natürlichkeit; aber er sprach mit Gefühl und 
mit jener Salbung, wrelche ihm durch sein ganzes 
\\ eseu eigenthümlich w;ar. Und so wrard er als 
ein ei baulicher Redner, schon als angehender Pre¬ 
diger von noch nicht dreyssig Jahren gern und mit 
Nutzen gehört, und diesen Ruhm hat er in allen 
Veränderungen des homiletischen Geschicks, wel- 
coe ci uheilebte, über dreyssig Jahre bis zu seinem 
ly de behauptet, denn auch seinen letzten Vortrag 
hielt er vor einer sehr zahlreichen Versammlung, und 
man durfte daher auch in homilet. Hinsicht mit 
Recht von ihm sagen: Multis ille jlehilis occidit. 
— Die erste Predigt beantwortet die Frage: warum 
christlichen Staaten so viel daran gelegen seyn muss, 
dass die Tage des Herrn und der öffentliche Got¬ 
tesdienst in Ehren gehalten werden. Die zweyte: wie 
viel daran liegt, dass wir in den Zeiten, in denen 
wir leben, der Hoffnung auf die herrliche Offenba¬ 
rung Jesu Christi eingedenk bleiben (der Text näm¬ 
lich war 1 Petr. 1, 10). Bey der seltnen Anhäng¬ 
lichkeit, und bey der ausgezeichneten Theilnahme, 
wrelche der Verewigte genoss, wird gewiss der wohl- 
thätige Zweck völlig erreicht werden, zu welchem, 
ganz in seinem Geiste, der Ertrag von dem Ver¬ 
kaufe bestimmt worden ist. 

lieber Spittler als Historiker. Von Doct. G. J. 
Planck. Göttingen, Vandenhöck u. Ruprecht. 
1811. 58 S. in 8. (6 Gr.) 

Diese lehrreiche, dem Jünglinge der sicli für 
das Geschichts-Studium bilden wrill, vorzüglich zu 
empfehlende Schrift, darf nicht unerwähnt blei¬ 
ben. Hr. Consist. Präsident Planck, der vieljährige 
Freund des Verewigten, wollte nur schildern, wras 
Spittler als Historiker war, und wrie er es gewor¬ 
den war. W as er seR 1797 als Würtemberg. wirk 1. 
Geh. Rath und nachher als Staatsminister auch für 
die Wissenschaften gewirkt hat, wollte er nicht be¬ 
rühren , und noch weniger die Geschichte seines 
innern Lebens erzählen. Zu Vortreflichen, natür¬ 
lichen Anlagen, einem scharfen geistigen Auge, 
einem eben so feinen Gefühl, und einem eben so 
leichten b assungs - als gesunden Beurfheilungsver— 
mögen kam noch hinzu, dass er es frühzeitig auf 
den gelehrten Historiker anlegle, mit dem gelehr¬ 
ten Forschen und Sammlen anfing, und dabey einen 
grossen Theil von Zeit und Kraft auf ein eifriges Stu¬ 
dium der Philosophie in ihren ältern und neuern 
Formen verwandte, ohne sich irgend einem Sy¬ 
steme hinzugeben oder Partey zu nehmen. Wie 
der Entschluss sicli zum gelehrten Historiker zu 
bilden durch den ersten Unterricht auf dem Gymn. 
zu Stuttgard unter dem Reet. Volz erweckt worden 
sey, und welche Folgen die Alt seiner Bildung 
dazu gehabt habe, wird treflich entwickelt, und von 
seinen verschiedenen histor. Schriften, deren Entste¬ 
hung u. Manier, eine bedeutende Uebersicht gegeben. 
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Leipziger Literatur - Zeitun 

Am 9. des April. 

Asiatische Literatur. 

Es gereicht unserm Zeitalter zum Ruhme, dass es 
mehr als jedes vorhergehende, die Literatur aller 
Völker, Länder und Sprachen, und vorzüglich die 
des östlichen und nördlichen Asiens, thätig umfasst, 
und durch die vereinten Bemühungen der Gelehr¬ 
ten in verschiedenen Staaten, die entweder mit je¬ 
nen Ländern und ihrpn Bewohnern in näherer Ver¬ 
bindung stehen oder viele literarische Monumente 
derselben besitzen, aufzuklären bemüht ist. In der 
i hat hat unsre Geschieht- Sprachen- Völker- und 

Alterthumskunde schon seit einigen Jahren dadurch 
beträchtlich gewonnen. Wir können - hier diesen 
Gewinn nicht genauer berechnen, wohl aber einige 
der neuesten Werke von zwey Gelehrten auffuhren, 
die sich um diese Literatur wahrhaft verdient ge¬ 
macht haben. 

Archiv für asiatische Literatur, Geschichte und 

Sprachkunde, verfasst von Julius von Klap- 

roth. Erster Band. Herausgegeben auf Befehl 

der kais. Akad. d. Wissensch. St- Petersburg, im 

akad. Verlag 1810. 224 S. gr. 4. (1 Thlr. 12 Gr.) 

Dieser Band enthält folgende interessante neun 
Abhandlungen. S. 1—8. Parallele der vorzüglichsten 
Schriftarten Asiens mit dem deutschen Alphabet. 
Je mehr die asiat. Alphabete der Form, Ordnung, 
dem (>ehalte und der Anzahl der Buchstaben nach, 
von den europäischen abweichen, desto nöthiger ist 
es in der Art, wie man sie im Deutschen ausdrii- 
cken will, eine Uebereinkunft zu treffen. Der Vf. 
setzt daher hier einen Kanon fest für das arabisch - 
persisch-türkische Alphabet, für das Mandshuische 
(dys S) llabarium wird aui 29 Grundbuchstaben zu¬ 
rückgeführt), für das Chinesische (über die 5 Ac¬ 
cente dieser Sprache hat der Vf. in s. Rec. von Joh. 
Hager’s Pien-hoe-ye or an Explanation of the ele- 
raentary ciiaract. of the Chinese in der Jenaisch. Allg. 
X-.. Z. i8o4 JNo. 149 und 100 sich verbreitet) und für 
das georgische Alphabet (es sind eigentlich zwey Al¬ 
phabete, jedes von 38 Buchstaben, Kedruli und 
Chudsuri genannt, wovon das letztere Kirchenschrift 
ist). S. 9 — 75. Kaukasische Sprachen. I. Abschn. 
Lesgische \ ölkerschaften. So heissen die Bewohner 
des Dagheslan oder Lesghjislan, d. i. des östli¬ 
chen Kaukasus zwischen dem Koissü, dem Alasan 

Zw er t er Band. 

87. 
und den Ebenen am Ufer des kasp. Meers. Schon 
beym Strabo und Plutarch kommen in diesen Ge¬ 
genden Arpyat und P^keu vor, und noch heissen sic 
bey den Georgiern Leki. Der Verf. nimmt vier 
Hauptsprachen in diesem Lande an, den Au ari¬ 
schen Sprachstamm — (Avar bedeutet im Pers. Un- 
geiechtjgkeit, ein lyrann — Hunnische Kamen 
kommen im Avarischen wieder vor, wieUldin, At¬ 
tila) es gibt aber mehrere avarische Dialekte, die 
der Vf. durchgeht; — den Ckaszi-Ckumukischen 
(Ckadhi (oder Ckaszi) - Ckumuk bedeutet rechtgläu¬ 
bige Ckumuken, d. i. mohamedanische — den der 
Akuschaische (Akuscha ist ein grosser Gebirgsdi- 
strict, im Westen bis an den Koiszu, der ihn von 
dem Balkan scheidet) — den Kuraelischen (Stadt 
und Gebiet Kura liegen in Süd-Daghestan). Von 
allen werden Sprachproben gegeben. S. 76—100. 
lieber den^ Ursprung der Aghuanen ('Aghua°n, ge¬ 
wöhnlich 'Afglnfn, in Indien auch Patau, Patanen 
genannt, das Volk welches jetzt das östliche Persien 
beherrscht). Ihr Hauptsitz war immer das Gebirge 
Solimau Kuh, südwestlich von Ckandahar. 681 n. 
Cli. Geb. kommen sie zuerst in der Geschichte vor. 
Ihre Ableitung von den Juden ist fabelhaft. Andere 
lassen sie aus Georgien oder Albanien abstammen. 
Der Verf. glaubt vielmehr, dass sie immer in den 
Gebirgen zwischen Persien, Bactrien und Hindostan 
gewohnt haben, und ein Glied in der grossen In¬ 
disch - Medisch - Slavisch - Germanischen Völkerkette 
sind,^ und theilt S. 92 ff. ein Aghuanisches Voca- 
bularium, mit den persischen und andern Dialecten 
verglichen, mit. S. 101 — 110. Bdbur Ndhmeh oder 
Buch des Raths, türkisch verfasst von der Majestät 
des Kaisers Babur, des Siegreichen, der friedlich in 
der Erde ruhe. (Der Sultan Babur, Stifter des 
mongolischen Reichs beschreibt in diesem in tür¬ 
kisch— tatar. Sprache abgefasslen ^Verke seine eig¬ 
nen Feldzüge und Thaten. Der Vf. hat für jetzt 
daraus nur die vorausgehende Beschreibung von 
Ferghanah mitgetheilt.) S. 111 —n5. Sir George 
Staunton’s chinesische Abhandlung über die Kuh¬ 
pocken (Canton, auf 7 Blattern in gr. 8. — nicht 
hier übersetzt, sondern nur recensirt). S. n4 — 
118. Excerpta ex libro Stephani Synensis archi- 
episcopi, scripto sub finem saeculi XIII. cui titulus 
esl: Badmuthiun Otbeleanzz, historia satrapcirum 
Orbalensium in maiore Armenia, a M. V. la Cro- 
zio Bayero transmissa. (Für die mongolische Gesell, 
nicht unbedeutend). S. 119—i5o. Historische Frag¬ 
mente über Aua und Pegu, nebst einem Wörter- 
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Verzeichnisse der bomanischen Sprache. (Aus chi- 
nes. Geschiclitbiichern werden einige Nachrichten 
van jenen Ländern vom J. 90 n. Chr. an, inglei¬ 
chen andere aus Marco Polo und Symes, mitge- 
theilt. Die bomanische Sprache ist einsylbig, der 
Styl schwülstig und weitschweifig.) S. i5i —108. 
Sprachproben von Lieü Kien (oder Kann - Kien, 
d. i. der zwischen Japan und Formosa gelegenen 
Inselgruppe, einem Staat von 36 Inseln, der von ei¬ 
nem Könige unter chines. Oberherrschaft beherrscht 
wird. Der Yf. fand in einem chinesischen zu Ende 
des 16. Jahrh. gedruckten Werke ein kleines Wör¬ 
terbuch der Sprache dieser Inseln.) S. 169 — 224. 
Bemerkungen über die chinesisch - russische Grenze, 
gesammlet auf einer Reise an derselben im J. 1806. 
Die Geschichte der nähern Verbindung Russlands 
mit China, des Gränztractats (20 Aug. 1727) und der 
darauf folgenden Conventionen vom 12. u. 27. Oct. 
dess. Jahres, der Gränzzeichen, des eigentlichen 
Friedenstractats 21. Oct. 1727 und ratificirt von Pe¬ 
ter 11. i4. Jun. 1728. (der in einer treuen Uebers. 
aus demMandschuischen S. 180 ff. mitgetheilt wird, 
weil die russ. Uebers.-fehlerhaft ist) so wie des Zu¬ 
satzes dazu und 10. Artickels 18. Oet. 1768, der bey- 
derseitigen Handelsorte bey Kjachta, wird erzählt. 
Die Kaiserin Katharina II. hob 10. Aug. 1762 alle 
Krons-Karawanen nach China auf, und iiberliess 
Privatkaufleuten den ganzen Handel in Kjachta. 
Noch sind manche einzelne Nachrichten von mori¬ 
gol. Stämmen und Erklärungen der Namen gegeben. 

Inschrift des Yü übersetzt und erklärt von Julius 

von Klaproth. Halle im Verlag der YVaisen- 

hausbuchh. 1811. 4q S. in 4. mit Tab. (iThlr.) 

Hr. Dr. Jos. Hager (jetzt zuMayland) liess diese 
Inschrift, die er in einer von Hrn. Titsingh aus Ja¬ 
pan mitgebrachten Encyklopädie fand, als Probe 
der ältesten chines. Schriftzeichen zuerst in s. Ex¬ 
planation of the elementary characters of de Chi¬ 
nese, Lond. 1801 ohne Erklärung abdrucken. Er 
fand nachher in Paris in der kais. Bibi, ein vom P. 
Arniot überschicktes Werk, das die Inschrift selbst, 
in den alten Charakteren, nebst einer von chines. 
Alterthumsforschern herrührenden Uebertragung in 
neue, und die franz. Uebersetzung von Amiot ent¬ 
hielt, und machte diess alles bekannt: Monument 
de Yu, ou la plus ancienne inscription de la Chine 
suivie de 32. formes d’anciens caracteres Chinois, 
avec quelques remarques sur cette inscription et sur 
ces caracteres, par Jos. Hager, Paris 1802 f. Weil 
ihm die Buchstaben des Monuments keine Aehnlich- 
keit mit andern alten chinesischen zu haben schie¬ 
nen, so bezweifelte er die Richtigkeit der Uebertra¬ 
gung in neue. Und allerdings war diese auch feh¬ 
lerhaft, wie Hr. von Klaproth, der sich mit einer 
neuen krit. Bearbeitung des Monuments beschäftigte, 
bald erfuhr. Diese neue Bearbeitung würde früher 
erschienen seyn, wenn der Vf. nicht mehrere Hülfs- j 
mittel dazu hätte brauchen wollen, die er auch wirk- I 

April. 

lieh erhalten hat, und von denen ein auch an sich 
lehrreiches „Verzeichnis der bey diesen Untersu¬ 
chungen gebrauchten chines. Werke“ Nachricht gibt. 
Es sind darunter der Schu-gien (gewöhnlich Schu- 
king genannt) des Confutsee, die moralischen Werke 
des Menn-dsü (Memcius), verschiedene grammati¬ 
sche Werke und Wörterbücher, unter andern auch 
das des Kaiser Kann-chy, 1710 von einer gelehr¬ 
ten Gesellschaft augefangen, und 1716 mit einer 
Vorrede des Kaisers herausgegeben, nach dessen 
Orthographie sich alle öffentliche Schriften von Wich¬ 
tigkeit richten müssen, einige geograph. und histo¬ 
rische Werke, insbesondere das Dsü-dschi-tunn- 
giän-gann-mu, oder die grossen Reichsannalen, von 
welchen die Histoire generale de la Chine ou an- 
nales de cet empire, traduites par le P. Mailla 1777 
— 85 nur ein schlechter Auszug aus der 1692 ge¬ 
druckten und an sich schon abgekürzten Mandshui- 
schen Uebersetzung ist. Das Monument selbst (ei¬ 
gentlich zwey Inschriften, eine ältere und eine neuere, 
welche Copie der älteru ist, und weil diese unle¬ 
serlich geworden war, unter der Dynastie der Ssuen 
gemacht wurde) wurde von Yü dem Grossen, ehe 
er den Thron bestieg, J. 2278 v. Chi*. G. als er die 
Gewässer abgeleitet hatte, die das Land über¬ 
schwemmten, auf dem Gipfel eines Berges zum An¬ 
denken der Begebenheit errichtet. Die durch das 
Versanden und Austreten grosser Flüsse verursachte 
Ueberschwemmung (fing 2297 v. Chr. Geb. an und 
dauerte 19 J.) wird in den ältesten chines. Schrif¬ 
ten häufig erwähnt und soll mit dem Typhon, der 
die Geschichte von Aegypten und Chaldäa unter¬ 
bricht, ziemlich gleichzeitig seyn. Hr. v. K. liefert 
nicht nur die Inschrift in alten und neuen Charak¬ 
teren, nebst Uebersetzung, Erläuterungen und An¬ 
merkungen, sondern fingt auch noch einen philolog. 
Commentar, worin er die alten Charaktere der In¬ 
schrift mit den alten Schriftzeichen Dshuan genannt, 
vergleicht, und noch eine vergleichende Tabelle dev 
Buchstaben der Inschrift des Yü mit den Dshuan 
und den jetzt gebräuchlichen bey. Es ist also ein 
«erheblicher Beytrag zur Kenntniss der altern chi¬ 
nes. Literatur und Geschichte. 

Herr geheimer Legationsrath von Dietz hat 
(nach erfolgter Trennung von den Herausgebern 
der Fundgruben des Orients) schon mehrere für die 
arab. persische Literatur und Geschichte wichtige 
Werke auf eigne Kosten drucken lassen: 

Ueber Inhalt und Vortrag, Entstehung und Schick¬ 

sale des königlichen Buchs, eines Werks von 

der Regierungskunst, als Ankündigung einer Ue¬ 

bersetzung nebst Probe aus dem Türkisch - Per¬ 

sisch Arabischen des FVaassi Aly Dschelebi von 

Ueinr. Fried?'. V. Dietz, lönigl. preuss. geh. Lega¬ 

tionsrath und Prälaten, ehemals ausserordentl. Gesandten 

und bevollmächt. Minister des Königs am Hofe zu Kon— 

stantinopel. Zum Besten der Almosencasse beym 
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Dom zu Berlin. Auf eigene Kosten. Berlin, in 

Comm. der Nicolaischen Buchhandl. 1811. 2i4 S. 

gr. 8* (i Thlr.) 

Das Humajun Name (d. i. königl. Buch, die 
türk. Ueberselzung der sogenannten Fabeln des 
Pidpai) war eigentlich in pehlwiscber Sprache ge¬ 
schrieben (und nicht aus dem Indianischen über¬ 
setzt, auch nicht in Indien entstanden), wahrschein¬ 
lich von Biizri Dschumhur, dem Grosswesir des 
weisen Königs von Persien, Nuschirwan des Ge¬ 
rechten, der 55i—5yg n. Chr. regierte (von die¬ 
ses Biizri Dschumhur geistreichen Aussprüchen hat 
man im Orient viele auf behalten, auch hat er selbst 
eigne Schriften hinterlassen). Der Verf. mag wohl 
ältere persische Schriften und mündliche Nachrich¬ 
ten benutzt haben. Die Titel, die das Buch auch 
gehabt haben soll, ewige Weisheit und Testament 
des Huschen!;, beruhen auf Misverständniss. Der 
zweyte Kalif aus der Abassid. Dynastie (70!— 776) 
liess die erste arabische Ueberselzung davon ma¬ 
chen (wahrscheinlich Kjelile wDimne betitelt); aus 
dieser wurde im 10. Jahrh. die erste neupersische 
gemacht; eine zweyte arabische, erweiterte, in der 
ersten Hälfte des 12. Jahrh. Aus ihr verfertigte ge¬ 
gen Ende des 15. Jahrh. Kjascliili ein neues Werk 
im Persischen, das er seinem Gönner zu Ehren 
Enwari Sucheili (Licht des Sucheili) nannte. Diess 
W erk wurde nicht bey der Ausgabe zum Grunde 
gelegt, die der Grossmogul Akbar im 16. Jahrh. 
durch seinen Wesir Ebul Fazl unter dem Titel: der 
Probierstein der Wissenschaft, machen liess, sondern 
noch etwas früher von dem Waassi Aly Dschelebi 
(-{- io45) ins Türkische übersetzt, oder vielmehr er¬ 
weitert und gleichsam neu gemacht. Diese Bear¬ 
beitung wird wegen ihrer Eleganz sehr gerühmt. Das 
pehlwische Original ist längst verloren. Hr. v. D. 
besitzt vier Handschriften vom Werke des Aly 
Dschelebi und eine von dem persischen des Kjascliili. 
Das Werk fasst Geschichten und Erzählungen in 
sich, die sich vorzüglich auf die Regierungskunst 
beziehen. Ausser dem bisher Angeführten trägt Hr. 
v. D. noch mehreres über den Inhalt des Werks, 
seine Geschichte, die verschiedenen Uebersetzungen 
(auch griech. und latein.), mit vielen Berichtigun¬ 
gen anderer Literatoren und zum Theil aus des 
Dschelebi Vorrede, in der Einleitung vor, und 
theiit S. 172 ein Verzeichniss der i4 Capitel des 
Buchs und den Anfang desselben, treu übersetzt, 
nebst vielen erläuternden Anmerkungen, mit. Das 
ganze Werk wird erscheinen, wenn sich ein Ver- 
Jeger, oder hinlängliche Subscribenten dazu finden. 
„Ich muss aber, setzt der Vf. hinzu, bevorworten, 
dass das Werk, welches ira Druck zwey Octavbän- 
de, jeden zum Alphabet oder etwas darüber gerech¬ 
net, ausmachen wird, gut bezahlt werden muss, 
mehl allein weil es wegen seines hohen innern 
VN erths und wegen der auf die U berselzung ver¬ 
wandten grossen Mülle nicht iheuer genug bezahlt 
Werden kann, sondern auch weil dessen die Armen 

bedürfen, denen der ganze Geldertrag gewidmet ist, 
wie der Titel besagt.“ 

Buch des Kahns oder Lehren des persischen Kö¬ 

nigs Kjehjawus für seinen Sohn Ghilan Schah. 

Ein Werk für alle Zeitalter aus dem türkisch- 

persisch-arabischen übersetzt und durch Abhand¬ 

lungen und Anmerkungen erläutert von Heinrich 

Friedrich von Diez. Auf eigene Kosten. Ber¬ 

lin, in Commiss. der Nicolaischen Buchh. 1811« 

867 S. gr. 8. (3 Thlr. 8 Gr.) 

Der Vorbericht des Hin. Uebersetzers besteht 
aus 5 Abschnitten: 1) Veranlassung und Zweck des 
Buchs Kabus. 2) Geschichte der Dilemiten S. 22 — 
174 (zu denen der Verf. des Buchs gehörte,) oder 
der Regenten von Kjuhistan, Ghilan und Dilem, 
d. i. des Gebirgslands hinter Ghilan an der mitLägi- 
gen Küste des kaspischen Meers, und zwar nicht 
der alten Könige von Dilem, die den Namen Kje 
(Riese, daher Kjejaniden) führten, und denen ihr 

( Land vom pers. Könige Sapores im 4. Jahrh. n. 
Chr. Geb. entrissen wurde, sondern den spätem, in¬ 
dem Merdawilsch 927 das neue Dilemit. Reich stil- 
tete, das bis ins 12. Jahrh. dauerte. 5) Betrachtun¬ 
gen über das Buch Kabus. Diess Buch wurde von 
dem Dilemit. vorletzten Fürst Kjekjawus ums Jahr 
1080 geschrieben, um seinen Sohn Ghilan (den nach¬ 
her wirklich die Seldschuken und Ismaeliten ver¬ 
jagten) auf ein Schicksal vorzubereiten, das er vor¬ 
aussah und aus den bisherigen Veränderungen meh¬ 
rerer Dynastien leicht abstrahiren konnte. Kjekja¬ 
wus war der Enkel des Kabus, der 1012 entthront 
wurde. Warum er sein Buch von ihm benannt hat 
(wenn anders der Titel von ihm her rührt) weiss 
man nicht. Es war ursprünglich persisch geschrie¬ 
ben; man hat drey verschiedene Uebersetzungen da¬ 
von im Türkischen; die erste schon vor dem 15. 
Jahrh. gemacht, die zweyte von Merdschimek auf 
Befehl Murads II. i45i verfertigt, die dritte im J. 
1700. Herr v. D. erhielt von dieser zwey Hand¬ 
schriften und von der zweyten eine, die einander 
wechselseitig unterstützten. Wenn gleich das Werk 
nur an den Sohn des Vfs. gerichtet ist, so ist es 
doch ein Sittenbuch für alle Stände, indem mehrere 
der 43 Capp. von der Religion, Klugheit, Lebens¬ 
weise, Bedürfnissen und Verrichtungen des gemei¬ 
nen Lebens, Künsten, Wissenschaften, Aemtern, 
Ständen und Gewerben handeln, das 44ste aber von 
der Tugend und wie sie bey allen Classen der Men¬ 
schen beschaffen seyn müsse. Die gegebenen Lehren 
selbst sind nach morgenl.Art immer mit Geschichts¬ 
erzählungen durchwebt. Die Ueberselzung, auf wel ¬ 
che Hr. v. D. viele Sorgfalt und mehrmalige Durch¬ 
sicht gewandt hat, fängt S. 261 an, und zwar sind 
zuerst die Vorreden der beyden türk. Liebersetzer 
verdeutscht, dann das Werk selbst, von dessen Um¬ 
fange man leicht urtlieilen wird, wenn wir erinnern, 
dass darin auch in besondern Capp. Anweisungen 
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zum Stein - und Schachspiel, zum Ankauf der Scla- 
ven, Sclavinnen und Pferde, Regeln für Aerzte, 
Astronomen, Dichter, Musiker, wie für Kaiser und 
deren Beamte Vorkommen. Bey vielem Alltäglichen 
enthält es auch manche ausgewählte Belehrungen 
und dient überhaupt zur genauem Kenntniss des 
Orients. Hr. von D. hat theils in den Anmerkun¬ 
gen (z. B. S. 288 über die Dechriten, eine philo- 
soph. Seele unter den Arabern, welche alles der 
Zeit zuschrieb und die ewige Dauer der Welt be¬ 
hauptete, S. 095 über Nushirwan und dessen Grab) 
theils in den Einleitungen noch manches aufgeklärt 
(wie S. 225 ff. über den dreyfachen Styl der Mor¬ 
genländer). Um so mehr ist es zu bedauern, dass 
diesen reichhaltigen Schriften des Herausgeb., Re¬ 
gister mangeln. Eine noch grössere Mannigfaltig¬ 
keit trift man in folgendem Werke an: 

De nie will'di gleiten von Asien in Künsten und Wis¬ 

senschaften, Sitten, Gebräuchen und Alterthümern, 

Religion und Regierungs Verfassung, aus Hand¬ 

schriften und eigenen Erfahrungen gesammelt von 

Heinr. Friede, von Diez u. s. w. Erster Theil. 

Auf eigene Kosten. Berlin, in Comm. der Nico- 

laischen Buchh. 1811. XXVIII u. 5i4 S. gr. 8* 

(1 Thlr. 16 Gr.) 

Asien kann, nach einer sehr wahren Bemer¬ 
kung des Herausg. nie aufhören, als Stammland des 
menschl. Geschlechts und seiner Cultur und Kennt¬ 
nisse die Aufmerksamkeit und Wisbegierde aller de¬ 
rer auf sich zu ziehen, welche auf den Ursprung 
der Dinge zurückgehen wollen. Es hat auch die 
Denkmäler (doch wohl aber nicht wie Herr v. D. 
glaubt, aus den Zeiten vor der Sündfluth), Sitten, 
Gebräuche, Meinungen der ältesten Zeiten zum Theil 
erhalten und sich wenig um andere Welttheile be¬ 
kümmert. Wohl aber haben die Asiaten in frühem 
und spätem Zeiten auf das Wissen der Europäer 
grossen Einfluss gehabt. Die eigenen Bücher der 
Asiaten bleiben das sicherste Mittel, uns von ihnen 
und ihren Angelegenheiten zu unterrichten, und 
noch ist für morgenländ. Literatur bey weitem nicht 
geschehen, was geschehen könnte. Hr. v. D. besitzt 
über 4oo morgenländ. Handschriften, aus denen er 
nicht nur einige Werke ganz übersetzt herausgeben 
wird, sondern auch in diese Denkwürdigkeiten kleine 
Schriften und ausgehobene lehrreiche Stücke u.Nach¬ 
richten vom Orient (wo es nötliig scheint mit bey- 
gefügtemOriginal) aufnehmen will, wobey stets auf 
das alte Griechenland und das neue Europa ein Rück¬ 
blick geschehen soll. Auf diese Weise enthält der 
gegenwärtige erste Band i4Stücke: 1) Selbsterkennt- 
niss (der Muliamedaner, nach einem arab. Aus¬ 
spruch: Wer sich selbst erkennt, der erkennt auch 
seinen Gott). 2) Vierhundert Sprüche (der ersten 
vier Ghalifeil) aus dem Arabischen. (Es sind kurze 
Aussprüche über Religion und Menschenleben, ge¬ 
sammelt und commentirt von Mustapha, Sohn Mu- 

bammeds I. 1070. Diessmal sind nur 5o mit Mu- 
stafa’s Erläuterungen mitgetheilt). 5) Die Herrschaft 
der Liebe aus dem Persischen des Dichters Dschami. 
(Der Dichter liiess eigentlich Abdurrahmän ebn 
Achmed, und war i4i4 zu Dscham in Khorasan 
geboren, i4g2. Die Verse sind aus dem 12. Ge¬ 
dicht seines Werks, Jussuf uud Zuleicha (Joseph 
undZuleicha, Potiphars Gattin) gezogen, gedanken¬ 
reich und kraftvoll). 4) Beschreibung eines See-At¬ 
lasses, oder einer Sammlung von 5o, eigentlich 190 
geschriebenen türk. Seekarten mit Erklärungen in 
türk. Sprache, in gr. Folio. Den Verf. dieses höchst 
merkwürdigen Werks kennt Hr. v. D. nicht, nur 
so viel ergibt sich, dass es im Jahr 1821 verfertigt 
worden ist. Hr. v. D. gibt ein vollständiges Ver- 
zeiclmiss der Charten auf den 00 Bogen, und die Be¬ 
schreibung der Insel Rhodus. 5) Rühmliche Denk¬ 
mäler der Jonier (Griechen) aus dem Türkischen. 
(Nachrichten von griech. Philosophen und Aerzten 
und ihren Aussprüchen, aus des Hezarfenn Hus¬ 
sein Effendi (um 1672) Mark der Geschichten der 
Könige gezogen). 6) Landesgebräuche (ein paar 
türk. Verlassenschafts-Verzeichnisse, aus welchen 
erhellt, was die Grossen in der Türkey brauchen 
und besitzen. Der Grosswesir Sinan Pascha hin- 
terliess 32 Kisten, in deren jeder 4oo,ooo Ducaten, 
und 5i Beutel jeden mit 60000 Duc. also hist i5 
Mill. Duc. baar, 600 Zobelpelze u. s. f.). 7) Bibel- 
erklärung. Pred. Sah 11, 1. (Wirf dein Brod aufs 
Wasser, über lauge Zeit wirst du es wieder linden! 
der Ursprung und Sinn dieses Sprichworts wird aus 
dem Buche des Kabus erklärt). 8) Kriegskunst (aus 
zwey Handschriften wird die Uebers. einer türk. 
Schrift darüber mitgetheilt, die eine Uebersetzung 
aus dem Arab. ist, wo das Buch dem Aristoteles 
bevgelegtwurde. Es besteht aus 4o Capiteln). 9) Das 
Buch von Reden, welche als Sprüche der Väter un¬ 
term Namen, Buch des Oghuz, bekannt sind, aus 
dem Tatarisch-Türkischen. (Der Sammler gibt sieli 
für einen Nachkommen des Oghuz aus, es ist aber un- 

j gewiss, wenn er gelebt hat. Es sind 200 Sprichwörter, 
1 deren Texte die Uebers. beygefügt ist). 10) Dynastie 

der Kainiteil vor der Sündfluth (aus zwey Geschicht- 
büchern, eines arabisch - ägypt. und eines osman. 
Schriftstellers gezogen, und mit Bemerk, des Herausg.) 
11) Gesetzfragen (kurzer Inbegrif der muhamed. Re¬ 
ligion und der Kenntnisse, die ein Imam besitzen muss). 
12) Selim I. (osman. Sultan i5i2 — 20) als Dichter u. 
Mann von Geist, als Regent und Mensch (geschildert? 
ein Gedicht von ihm, Urtlieile anderer über ihn, 
Anekdoten aus einer Geschichte Selims, Nachrichten 
von seinem Tode werden mitgetheilt). i5) Stuten 
des menschl. Alters, aus dem Türkischen (aus einem 
türk. Gedichte). i4) Was ist der Mensch? aus dem 
Tückisch-Arab. des Kjemal Pascha Zade (ebenfalls 
ein moral. Gedicht.) — Wer wollte nich t die Fortse¬ 
tzung dieser Denkwürdigkeiten wünschen, und zu¬ 
gleich überhaupt für die morgenländ. Literatur, wie 
für die altdeutsche, die strengste Auswahl des wirk¬ 
lich Brauchbaren und Lehrreichen. 
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Intelligenz - Blatt. 

Correspondenzbeyträge aus Wien. 

Am 27sten Febr. begann Hr. Frieclr. Schlegel vor ei¬ 

nem sehr gewählten und zahlreichen Kreise von Zuhö¬ 
rern seine Vorlesungen über die Geschichte der Lite- 

ratur, worin er die Literatur in ihrem vielfachen Ein¬ 
flüsse auf das wirkliche Leben, auf das Schicksal der 
Nationen und den Gang der Zeiten darstellen will, 
da nur durch die innere Geschichte des menschlichen 
Geistes die äussere Staaten- und Völkeraescliiehte zu 

D 

einem vollständigen Gemälde der Menschheit wird. 
Hr. Schlegel wird von der Literatur der Griechen und 
Römer ausgehen , aber hauptsächliche Rücksicht auf 
die neuere nehmen. Die Vorlesungen werden alle 
Montage und Donnerstage fortgesetzt und im Ganzen 
etwa i5 gehalten werden. 

Die Sammlungen des mit so edler Liberalität ei¬ 
nes trefliclien und geistreichen Fürsten würdig begrün¬ 
deten Johanneum in Grätz haben den besten Fortgang. 
Täglich laufen aus allen Theilen Innerösterreichs wich¬ 
tige Beyträge an Alterthümern, Naturalien, Kunstwer¬ 
ken, Industrieerzeugnissen, literarischen und diploma¬ 
tischen Seltenheiten etc. ein. Der Aufmerksame, ein 
periodisches Blatt, das die Grälzer Zeitung begleitet, 
enthält die Verzeichnisse derselben. 

Se. kaiserl. IIoli. der Erzherzog Johann, der edle 
Stifter des Johanneums, fährt fort auf das thätigste 
und väterlichste für diese trefliche Anstalt zu sorgen. 
Er hat nicht blos Steyermark und Kärntlien durch 
wissenschaftlich gebildete Männer und Künstler in 
geoguostischer, naturhistorischer, physikalischer und 
malerischer Hinsicht bereisen , Messungen und Auf¬ 
nahmen anstellen, Landkarten verfassen, die verschie¬ 
denen Landestrachten (interessant als Abzeichen der 
verschiedenen Herkunft, Beschäftigung und Sitte) und 
die merkwürdigsten Gegenden durch ihren geübten 
Pinsel zur allgemeinen Anschauung bringen lassen, 
und lasst es noch, sondern hat auch an sämmtliche 
M' erbbezii'kc Steyennarks statistische Fragentwürfe er- 
gehen lassen, die zum Tlieil schon auf die befriedi¬ 
gendste Weise beantwortet worden sind. So eben hat 
Sc. hais. lloh. für die Gelehrten des Inn- und Aus¬ 
landes eine Preisfrage bekannt machen lassen, welche 
die Geographie jener Provinz im Mittelalter betrifft, 
und eine vortreflichc Vorarbeit zu der künftigen prag- 

Zu-eyter Hand. 

matischcn Bearbeitung der Geschichte Inner - Oester¬ 
reichs seyn wird. Diese Geographie soll mit Karls 
des Grossen Kaisermacht im Jahre 800 beginnen und 
nach der Aechtung Heinrich des Löwen, mit der Ue- 
bergabe der Steyermark durch den letzten Ottokar an 
Leopold den Tugendhaften, Herzog von Oesterreich, 
endigen. JVelchem Reiche haben unter Carlowingen, 

Kärnthen und die Steyermark angehört? unter wel¬ 

cher Benennung und Umgränzung? PVelchen Umfang 

hatte das erst von sächsischen, dann von einem wel¬ 

fischen und zäringischen Prinzen, denen sohin die 

Leyden Dynastien von Fppenstein aus dem Mürz-, 

und von Sponheim-Ortenburg aus dem Lavanthale 

folgten, cidministrirte Herzogthum Carentanien? — 
TVelchc Gauen, pcigi und Grafschaften, comitatus, 

welche Grafen, Praesides, Marchiones, welche Ort¬ 

schaften kommen in Urkunden und Chroniken, als in 

diesem Herzogthume gelegen, vor, mit welchen Dra¬ 

men uncl wie heissen solche jetzt? — Erklärung der 

in Urkunden vorkomtnenden metae bavariccie, und der, 

den Scheidepunct der Sprachen so deutlich bezeich¬ 

nenden Namen: B ay er i s c h - Grätz und J V in¬ 

disch-Gratz. (Die betreffenden Documente oder 
Historiker müssen bey dieser und den folgenden Auf¬ 
gaben wörtlich angeführt, chronologisch an einander 
gereiht und mit kurzen Noten beleuchtet werden, wie 
die Preisfragen von Beda Appel (1771) und Roman 
Zirngibl (1777) über die Marken etc. des Agiloifingi- 
sehen und Karolingischen Bayerns in den Abhandlun¬ 
gen der Münchner Akademie und von Honnayr’s Bey- 
träffen zur Geschichte Tyrols im Mittelalter, 1. B.) In 

welcher Berührung zu dem nach den Ottonen immer 

schmälern und engem Herzogthum Kärnthen stand 

die Mark der thüringischen Ulriche, Popponen und 

Stark/utnde, der Günther und Pilgrine von Hohen¬ 

wart — dann die Mark Styre und der Traugau der. 

Otlokare, die sich im Lande ob der Enns sogar, bis 

jenseits der Donau ausbreiteten ? und in welch staats¬ 

rechtlichem Verhältnisse dieser Traungau hinwieder 

zum Herzogthume Baiern und zu der bis 1156 baier- 

schen MarggrafSchaft ob der Enns? — Istriens 

7VechselSchicksale, die daselbst gewaltigen Engelberte, 

und Mainharcle, nachhin Grafen von Görz, Pfalz¬ 

grafen in Kärnthen, Vögte von Aquileja — Grosser 

extensiver und geographischer Unterschied jener Mark 
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Steyer und der heutigen Sleyerniark — Chronologi¬ 

sche, mit urkundlichen oder doch historischen Stel¬ 

len belegte Reihe dieser Markgrafen, Orte und Grän¬ 

zen ihrer Mark. Von der successiven Vergrösserung 

und von der Genealogie der Oltokare ist übrigens ein 

möglichst vollständiges Skelett beyzubringen. Ist viel¬ 

leicht das Geschlecht der Stifter von Seon (des Gra¬ 

fen Dubuat origines boicae und die Mon. Seonensia 
im II. B. der Mon. boica) Eines mit jenem der Ot- 

iokare und Aribo der Stifter von Goss und Graf 

Aribo in einem Diplome Ludwigs des Kindes vom 

26. Sept. go3 unmittelbare Altvorderen der in der 

Vorauer Chronik genetisch aufgezeichneten Otacher 

marchio Styrensis , filius Olachyr marchionis, genuit 

Ozy Marchionem? —- Sippschaft der Ottokare mit 

den Grafen von Lambach und IVeis, dann mit je¬ 

nen von Neuburg und Putten — Fröliliclis, Ilansi- 
tzens, Rubels, Coroninis, Petzens, Reschs, Meichel- 
becks, des Archivs lur Süddeutschland, des Chorherrn 
Franz Kurz, der Juvavia, der Acta S. Heminae, Ju¬ 
lius Casars, Megisers, Valvasors, Puschs, Preuenhubers 
urkundliche Beytrage zur Erhellung dieses schwierigen 
Gegenstandes werden als bekannt vorausgesetzt, und 
wer sonst diplomatische Zweifel und Lücken im Wege 
findet, kann sich an das geheime Staatsarchiv in Wien 

oder das Johanncum in Gratz wenden. — Die Preis¬ 
fragen müssen spätestens bis 1. Nov. 1813 beantwortet 
und an Se. kais. Hob. den Erzherzog Johann einge- 
sandt werden. Jede Abhandlung muss mit einem Motto 
oder einer Devise versehen seyn, und der Name des 
Verbs, versiegelt dabey liegen. Erst nach Zuerkennung 
des Preises, ölfentliclier Recension und Classificirung 
der eingelaufnen Arbeiten, werden die Siegel in Sr. 
kais. Hob. und der Hrn. Curatoren Gegenwart eröffnet 
und das Referat über die Arbeiten öffentlich bekannt 
gemacht. -— Die vorzüglichste, allen Anforderungen 
entsprechende Beantwortung wird mit 60 Dueaten in 
Golde gekrönt, die ihr zunächst kommende mit einem 
Accessit von 10 Dueaten. Beide werden dann unver¬ 
züglich zum Besten der Verff. gedruckt Kann keine 
der einlaufenden Abhandlungen gekrönt werden, so 
erhalten die Verff. der beyden besten, jeder 3o Duca- 
ten, und der Preis wird neuerdings ausgesetzt. 

Unter den interessanten Beyträgen, womit das Jo- 
hanneum durch Privatpersonen bereichert worden ist, 
und der redliche Eifer der Bewohner Steyermarks 
fortfährt, befindet sich auch das Stammbuch des be¬ 
kannten, ritterlichen Reisenden Frhrn. Wolfgang Jacob 
von Herb er stein (1602) mit Denksjiriichen der gröss¬ 
ten Fürsten und merkwürdigsten Männer seiner Zeit; 
unter andern folgende: 

O combien est plaisant et souhaitable 

De voir ensemble en concorde aimable 

Freres Unis s’entretenir. 

Ernst Ludwig Herzog von Sachsen, 
Lagern und WestpiLalen. 

Omnium rerura vicissitudo. 

Augustus Herzog zu Brunschweig und 
Luneburgk. 

Deus in auxilium meum. 

Fridericus Achilles Dux Wirtemberg. 

Omnia cum tempore. 

Ludw. Friedr. Herzog zu Wiirtemberg. 

Tandem bona causa triumphat. 

loachimus Carolus Dux Bruns, et 

Luneburg. etc. 

En Dieu gist ma confiance. 

Johannes Georg, postulirter Admini¬ 

strator des Stifts Strassburk, Marg- 

grajf zu Brandenburgk, 

f Dicere omnia qune scis, , 

I Facere quae potes, 

Noli / Credere quae audis 

| Iudicare quae vides, 

I Et sapiens eris. 

JVoljf von Salhausen. 

Si Deus nobiscum, quis contra nos. 

Wolradus Comes a Waldeck. 

Spes mea Christus. 

Ludovicus Eberhardus Comes ab Ho¬ 

henlohe et Dofninus in Langenburg. 

Vivit post funera virtus. 

Ludovicus Guntherus Comes Schwctr- 

zenburgicus et Honsteinius. 

Im Märzstück des deutschen Museums steht ein 
Fragment aus dem Trauerspiele Marius von Matthäus 

v. Collin. Es soll längst beendet seyn und nur von 
dem Verf. noch zurückgehalten werden, um es auch 
zu vollenden. Derselbe hat, wie es heisst, auch ein 
nacligelassnes Trauerspiel seines Bruders: die Hora¬ 

zier und Curiazier, was nicht ganz fertig war, ausge¬ 
führt. In dem nämlichen Hefte findet sich auch Ein 

Wort über deutsche Literatur und deutsche Sprache 

vom Frhrn. A. v. Steigentesch, worin der Verf. die 
Vorwürfe der Ausländer gegen dieselbe: Weitläufg- 

keit, Härte, Dunkelheit, zuweilen Geschmacklosigkeit 

in der Zusammensetzung und Erschaffung der W^orte 

historisch zu beweisen und darzutlnm trachtet, dass 

der Deutsche nicht begreift, dass die Furcht, die uns 
ergreift und das Mitleid, das unsre Thränen weckt, 
nur erscheinen, um sobald ihr Zweck erreicht ist, 
wieder zu verschwinden, und dass uns unsre Dichter 
mit Leiden und Thränen foltern, selbst wenn die 
Spannung der Erwartung und der Ungewissheit ver¬ 

schwunden ist. 
Die im vorigen Jahre 1811 erschienene neueste 

Reise durch Oesterreich ob und unter der Ens, Salz¬ 
burg, Berchtesgaden, Kärntlien und Steyermark in Sta¬ 
tistischei’, geographischer, naturhistorischer, Ökonomi¬ 
scher, geschichtlicher und pittoresker Hinsicht unter¬ 
nommen von Dr. Franz Sartori, 3 B. 8. Wien bey 
Anton Doll, mit Kupf., die im Juniushefle der allgem. 
geographischen Epliemeriden 1811 im Anhänge unter 
den erschienenen Neuigkeiten S. 205 und noch in an- 
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dern literarischen Zeitschriften sehr vorteilhaft ange¬ 
zeigt worden war, ist in dieser Zeit durch eine eigne 
Schriftbeleuchtung der neuesten Reise etc. Ein wesent¬ 
licher Nachtrag zu dieser Reisehesclrreibung mit ein¬ 
ziger Hinsicht axif Kärnthen. Klagenfurt b. Job. Leon 
1812. 8. sehr tüchtig, aber wie es scheint gerecht an- 
sesriffen vrorden. Eben so wie es ein gutes Vorur- 
theil erregen musste, dass Se. kais. Hob. der Erzher¬ 
zog Johann die Dedication des Sartorischen Werks an- 
genommen hatte, so muss es die Gültigkeit der gegen 
dasselbe gemachten Ein würfe erhöhen, dass der ge¬ 
nannte Fürst auch die Dedication dieser Beleuchtung 
anzunehmen geruht und dem unter derselben Unter¬ 
zeichneten Geh. Ratli Ferd. Frhrn. von Ulm erlaubt 
hat, Nachstehendes mit drucken zu lassen: ... „Ich 
nehme mit so mehrerem YV ohlgefallen die Zueignung 
der so betitelten Beleuchtung der D. Sartorischen Reise, 
so weit sie das Mir genau bekannte Kärnthen betrifft, 
an, als Ich aus dem Mir vorgelegten Manuscripte er¬ 
sehen habe, dass der Yerf. sich streng an reine Wahr¬ 
heit haltend, dennoch die Schranken jener Massigkeit 
nicht überschritt, aus welchen bey Schriften dieser 
Art nicht manchmal zu treten selbst dem Unbefangen¬ 
sten immer schwer fallt; eine Eigenschaft, die dersel¬ 
ben desto mehr Gewicht leihen und durch die darin 
enthaltenen Berichtigungen des Verls, rühmlichen Ei¬ 
fer für die Ehre seines Vaterlandes herausheben wird.“ 
Unter der Vorrede selbst steht der Name des Hrn. 
Geh. R. Franz Grafen von Enzenberg. 

W ie es heisst wird nächstens im Theater an der 
Bui'g eine Vorstellung zur Gedachtnissfeyer des vei'- 
storbenen Collin Statt haben. 

Der Dichter Stoll, der bekanntlich im vorigen 
Jahre von Sr. Maj. dem Kaiser Napoleon eine jährliche 
Pension von 1200 Franken zugesichert erhalten hatte, 
hat dieses Jahr ohne Zweifel als Folge eines Sr. Maj. 
überreichten Gedichts noch eine Zulage von 1200 Fr. 
bekommen. 

Der Fürst Lobkowitz , unter dem bekanntlich die 
Direction des K. K. Operntheaters steht, hat seinen 
Eifer für die Musik und die verwandten Schwester¬ 
künste neuerdings durch eine Preisaufgabe bestätigt, 
die seinen edlen Sinn, seinen Geschmack und Patrio¬ 
tismus beurkundet. Um einem wesentlichen Mangel 
unsrer dramatischen Dichtkunst abzuhelfen und auch 
bessere Dichtertalente zu bewregen, dazu mitzuwirken, 
die deutsche Oper zum vollendetsten IFerke darstel¬ 

lender Kunst zu erheben, hat er einen Preis von 100 
Ducaten in Golde auf das beste deutsche tragische 

und die gleiche Summe auf das beste deutsche komi¬ 

sche Operngedicht gesetzt. Vom erstem wird gefor¬ 
dert, dass es einen Gegenstand von hohem tragischen 
Interesse behandle, in der Anlage einfach und gross, 
in der Ausführung echt dramatisch, in der theatrali¬ 
schen Darstellung glänzend, in der Wirkung allgemein 
ergreifend und erschütternd sey, dass es der höhefn 
Tragödie, so weit die Natur der Musik es gestattet, 
genau entspreche , und nicht durch Spectakelscenen 
und sogenannte Theatercoups zu täuschen und zu blen¬ 
den suche. Es muss in reiner, würdiger Sprache, 
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wohllautenden Versen 'und schönem harmonischen 
Rhythmus, durchaus metrisch abgefasst, für die Com- 
position bci’echnet und geeignet seyn; die Musik nicht 
beherrschen, sondern sich mit ihr zu Einem vollkom¬ 
menen Ganzen aufs innigste vereinigen und verschmel¬ 
zen lassen — der Gegenstand der komischen Oper muss 
aus dem Leben der modernen Welt genommen seyn, 
durch heitere Phantasie, rege Bewegung der Handlung, 
feine Intriguen, contxastirende Lagen, komische Cha¬ 
raktere und reinen geselligen Ton ergötzen und fes¬ 
seln, mit echtkomischer Wirkung den Geist und dio 
Sitten der Zeit, worin es sich bewegt, anschaulich 
abbilden und darstellen. Er muss wahrhaft dramatisch 
behandelt, Ausdruck und Vers müssen rein und leicht, 
frey von Niedrigkeit und Gemeinheit seyn, damit die 
Darstellung schön und gefällig erscheine. Wo die 
Handlung durch Empfindung angehalten und die Spra¬ 
che metrisch wird, muss sich das Gedicht ungezwun¬ 
gen der Musik darbieten. — Die Wahl des Stoffs 
bleibt der Einsicht und dem Ge sch macke des Dich¬ 
ters überlassen. Anerkannt kundige Männer, deren 
Namen bekannt gemacht werden sollen, werden den 
Preis zuerkennen und auch jene Gedichte, die nach 
dem besten, sich durch ihren Werth auszeichnen, und 
für Vorstellung und Composition vorzüglich geeignet 
sind, will die Direction der Oper gegen anständige 
Honorare übernehmen. Der späteste Einsendungster¬ 

min ist das Ende des Octobermonds 1812. Die Ge¬ 
dichte müssen mit versiegeltem Zettel und iiberschrie- 
benem Motto an. die Direction des k. k. Operntheaters 
im Fiirstl. Lobkowitzischen Hause in Wien eingesandt 

werden. 
Bey dem Buchdrucker Sirauss wird nächstens der 

erste Band der „Sammtlichen Werke von dem ver¬ 
storbnen Collinte erscheinen. Man sagt, dass der Ver¬ 
leger alles gctlian hat, um eine würdige und ge¬ 
schmackvolle Ausgabe zu liefern. Aus demselben Ver¬ 
lage erwartet man auch eine Sammlung der sämmtli- 
chen Werke der rühmlich bekannten Caroline Pichler, 

geh. v. Gr einer, worin ihre Schriften gesichtet, ver¬ 
bessert und bereichert erscheinen sollen. Sie wird al¬ 
les enthalten, was schon erschienen ist, und alles 
Ncuherauskommende' soll sich daran anschliessen. 

Der evangelische Prediger in Lemberg und Su¬ 
perintendent in Gallizien, Ilr. Samuel Bredetzki, hat 
den Preis erhalten, den der Gouverneur von Galli- 
zien, der Graf v. Goes, auf die beste Beantwortung 
der Frage: Welche Industriezweige wären für Galli¬ 
zien nach der physischen und agronomischen Beschaf¬ 
fenheit des Landes am meisten zur "V crvollkommnung 
mid Vermehrung geeignet? Wohin, vorzüglich in wel¬ 
che Provinzen des österreichischen Kaiserstaates konn¬ 
ten sie vortlieilhaft abgesetzt werden? etc., ausgesetzt 
hatte. Es waren in allen bis in die Mitte Januars 11 

Abhandlungen eingelaufen. 
Hr. v. Hammer, der Herausgeber der Fundgruben 

des Orients hat von dem bekannten Reisenden, Dr. 
Seetzen, sehr interessante Nachrichten aus Arabien 
erhalten, welche der gelehrten Welt nächstens in der 
obengenannten Zeitschrift mitgetheilt werden sollen. 
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Der Hr. Regierungsrath. Ridler, bekahnt durch 
mehrere Aufsätze in llormayrs Archive und andern 
inländischen Zeitschriften, arbeitet an einer Geschichte 

der Normannen. 
In der Camesinaschen Buchhandlung, die zwey 

junge thatige Männer übernommen haben, von deren 
mittelbaren Wirksamkeit für das Aufkommen der Li¬ 
teratur man sich sehr viel versprechen darf, wird 
nächstens der erste Band von Adam Müllers vermisch¬ 

ten Schriften erscheinen. 
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bungen der in fremden Welttheilen einheimischen 
Schmetterlinge (bekanntlich die prachtvollsten). 

Der Ladenpreis davon ist 26 Rthlr. 16 Gr. sächs. 
oder 48 11. Reichsgeld, und nun — bey unmittelbarer 
Bestellung und gleich baarer Einsendung des Betrags 
an die Commissions - Handlung — i3 Rthlr. 8 Gr. 
sächs. oder 24 fl. rhein., welcher zur Hälfte her¬ 

abgesetzte Preis ab er nur bis zur n ä c h - 

s t e n Mi chaelis messe Statt fi nde t. 

Erlangen, d. 10. März 1812. 

Anzeigen. 

Von 

Goldfuss Naturbeschreibung 

der 

Säuget hiere 

wird in der bevorstehenden Leipz. Ostermesse die 2te 
Lieferung (enthaltend 18 Kupfertafeln und 20 Bogen 
Text) ausgegeben werden. Preis: 5 Rthlr. 12 Gr. 
sächs. oder 9 11. 54 kr. Rcichsgeld; (mit 20 p. Ct. Ra¬ 
batt bey unmittelbarer Bestellung bey der Commissions- 
Handlung d. W.) 

Auf jener Messe sowohl als auch jetzt schon hier 

ist diese 2te, so wie auch die iste Lieferung zu ha¬ 
ben in Commission der 

Palmisch s n Universitäts - Buchhandlung. 

Erlangen, d. 10. März 1812. 

So eben ist erschienen, und bey mir, wie in allen 

übrigen Buchhandlungen, gebunden und mit einem 

säubern grünen Umschläge versehen, für 1 Thlr. 6 Gr. 

zu haben: 

TVildberg’s Jahrbuch der Xjniversitäten Deutschlands, 

Dritter Jahrgang. Auch unter dem Titel: Universitä¬ 

ten - Almanach für das Jahr 1812. 

Dieser Jahrgang, welcher ganz die allgemein ge¬ 
billigte Einrichtung des vorigen behalten hat, begreift 
in seiner ersten Abtheilung neben den übrigen bereits 
vorgekommenen deutschen Universitäten nun auch die 
bisher noch fehlende Universität zu Freyburg, und die 
neue Universität zu Breslau, und enthält in seiner 
zweyten Abtlieilung 6 Aufsätze die Universitäten be¬ 
treibend von verschiedenen Verfassern. 

Neustrelitz, im März 1812. 

Ferd. Alb anus. 

Zur Hälfte herabgesetzter Preis 

eines 

P r a c h t w e r k s. 

In Commission der Palmischen Universitäts - Buch¬ 
handlung zu Erlangen sind bis zur Leipz. Michaelis¬ 
messe dieses Jahrs im zur Hälfte herabgesetzten Preis : 

vollständige und durchaus schön ausgemalte Exem¬ 

plare von Esper’s ausländischen Tag-Schmet¬ 

terlingen *) 

zu haben. 

Dieses schöne und rühmlichst bekannte Werk ist 
geschlossen mit 16 Heften in gr. 4. Es enthält 63 auf 
holländischem Papier schön ausgcmalte Kupfertafeln 
und 34, auf Schreibpapier gedruckte, Bogen Beselirei- 

*) Eine französische Bearbeitung derselben besorgt der 

um die Entomologie Helvetiens so verdiente Hr. v. Clair- 

ville. Bereits ist davon die erste (in Strassburg mit ty- 

pogr. Pracht gedruckte) Livraison erschienen, und für den 

Preis von 2I Laubtlilr. ebenfalls in Commission der 

Palmischen Universitäts-Buchhandlung zu haben. 

A u c t i o 11. 

Das Verzeichnis einer anserlesenen Sammlung .. O 
von gebundenen Büchern, welche auf den 1. Jun. und 
folgende Tage zu Görlitz öffentlich verauctionirt wer¬ 
den sollen, ist gedruckt erschienen. Diese Sammlung 
enthält zum Theil seltene und kostbare "Werke aus 
den mehrsten wissenschaftlichen Fächern, besonders 
auch eine merkwürdige Sammlung höchst seltner al- 
chemischer Manuscripte. 

Commissionen auf diese Büchersammlung werden 
in den mehrsten Buchhandlungen, so wie auch von 
andern Personen angenommen und vorzüglich O D 

in Leipzig von Hrn. Auctions-Cassirer Grau, 
----- Buchhändler Barth, 
- Dresden im Todenschen Commissions - Comptoir, 
- Bautzen von Hrn. Buchhändler Schulze, 
- Zittau 
- Loebau 

Görli tz 

- Breslau 

Buchh. Schöps, 
Conrect. M. Prätor, 
Buchdrucker Hei uze, 
Buchhändler Anton, 
Regierungsrath Streit. 

Catalogi sind an allen diesen Orten, so wie in den 
übrigen Buchhandlungen, die sich damit befassen wol¬ 

len, zu haben. 

') 
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Leipziger Literatur Zeitun 

Am 11. des April. 1 8 1 2. 

Intelligenz - Blatt. 

Literarische Nachrichten. 

Das „Allgemeine Verzeichnis der Bücher, welche in 

der Frankfurter und Leipziger Ostermesse des 1812. 
Jahres entweder ganz neu gedruckt oder sonst verbes¬ 
sert wieder aufgelegt worden sind (wenigstens als fer¬ 
tig angekündigt werden, wenn sie gleich noch etwas 
auf sich warten lassen) auch ins künftige noch heraus- 
kommen sollen“ (in der Weidmann. Buclih. i6£ B. 8.) 
enthält zwar manche eben nicht erfreuliche Spuren des 
Einflusses, den die Zeitumstände auf die Literatur ha¬ 
ben, beweiset aber doch, dass der Mutli und Eifer 
für dieselbe noch nicht dadurch unterdrückt worden 
ist, dass die Hoffnung ihn unterstützt, und dass man 
selbst für die Zukunft Aussichten und Plane eröffnet. 
Nur i5 Bogen sind den erschienenen oder angekündig¬ 
ten Werken gewidmet, und nicht ganz i4 sind mit 
den Titeln der „fertig gewordenen“ Schriften angefüllt. 
Wir haben 1609 Nuraern der fertig gewordenen Schrif¬ 
ten in deutscher und latein. (auch grieeli.) Sprache, 
102 in ausländischen Sprachen, 68 von deutschen Ro¬ 
manen, xoo von deutschen Schauspielen, 82 Nutnern 
von Atlassen und Landcharten, 39a von Musikalien 
und Musikbüchern (letztere an der Zahl i4), und 2g5 
Buchhandlungen gezählt, dio ihre fertigen Verlagsarti- 
kel angezeigt haben. Immer könnte die Zahl von mehr 
als 1600 neuen Werken schon ein bedeutender neuer 
Zuwachs cpr Literatur scheinen, wenn nicht oft meh¬ 
rere Numern nur ein Werk nach den verschiedenen 
Drucken oder Theilen bezeichneten, nicht so manche 
bereits im vorigen Jahre fertige Schriften jetzt erst in 
den Messkatalog hätten aufgenommen werden können, 
nicht sehr viele kleine Schriften und einzelne Predig¬ 
ten auch ihre Numern und ihren Platz hätten, endlich 
nicht, wie immer, so manche ältere Schriften nur mit 
einem neuen Titel, allenfalls mit dem Zusatz, „wohl¬ 
feilere Ausgabe“ dem Publicum wieder ins Andenken 
gebracht würden. Die grosse Zahl von verschiedenen 
Commentaren, Erläuterungen und andern Behandlun¬ 
gen der neuen französischen und anderer darauf gegrün¬ 
deter Gesetzbücher und der Anweisungen zur Praxis 
in diesen neuen Rechten lehrt, dass man entweder 
das Bedürfniss derselben fühlt, oder doch auf einen 
ziemlichen Absatz dabey rechnet. Aber, dass auch 
andere Theile der jurist. Gelehrsamkeit nicht ganz leer 

Zweyter Band. 

ausgegangen sind, beweiset das vierte Stück des drit¬ 
ten Bandes von des Hrn. Ritter und Prof. Hugo Civi- 
list. Magazin und eben desselben Lehrbuch der civi- 
list. Literargeschichte, als sechster Band seines Lehr¬ 
buchs eines civilist. Cursus. Man wird es ohnehin er¬ 
warten , dass die Zahl der Schriften, Anweisungen und 
Lesebücher für die Jugend und die Schulen nicht ge¬ 
ring ist; denn auch bey dieser Classe hofft man noch 
wenigstens Ersatz der Drnekkosten. Freylieh sind nur 
die wenigsten von dem Gehalte , wie Dolz kleine 
Denklehre und praktische Anleitung zu schriftlichen 
Aufsätzen , wovon neue Auflagen erschienen sind. 
Französische Sprachlehren, Lesebücher, und Wörter¬ 
bücher sind nicht in solcher Menge, wie sonst, vor¬ 
handen. Jetzt sucht man vornehmlich durch kurze 
und wohlfeile Grammatiken, Taschenwörterbücher und 
Anweisungen in möglichst kui'zer Zeit eine Sprache zu 
verstehen, schreiben und sprechen zu lehren (!) das Pu¬ 
blicum zu befriedigen. Die meiste Bereicherung scheint 
die Philologie erhalten zu haben. Die Ueberreste des 
Jambographen Archilochus, gesammelt und mit zahl¬ 
reichen Anmerkungen von Firn. Ignatz Liebei in Wien 
begleitet, haben in Leipzig einen Verleger gefunden. 
Des Draco von Stratonicea metrisches Werk und 
Tzetzes Exegesis über die Iliade hat Hr. Prof. Her¬ 
mann aus Handschriften edirt. Der zweyte Band des 
Apollomus Rhodius cd. Brunck (bey Fleischer) wird 
hoffentlich die neuern Scholien aus Pariser Mspp. ent¬ 
halten. Des Jo. Laurent. I„3rdi Philadelph. Libri III. 
de magistratibus Rom. sind zuerst aus einer Handschr. 
von Firn. Fuss edirt worden. Die Oden des IForaz 
hat Hr. Vanderburg nach 18 Pariser Mspp. recensirt, 
und mit Noten und einer franz. Uebers. in Versen be¬ 
gleitet herausgegeben. Nicht nur sind die 3o neu ent¬ 
deckten Fabeln (angeblich) des Phädrus (die auch Hr. 
Geh. Ilofr. Eichstädt neulich in einem Programme hat 
abdrucken lassen) zu Tübingen wieder gedruckt wor¬ 
den, sondern es ist auch zu Paris ein Druck dieser 
und der altern Fabeln veranstaltet worden. Auch die 
Fabeln des Aesopus haben, was wir kaum erwarten 
konnten, wieder einen gelehrten Herausgeber, Hrn. 
Prof. Schneider, gefunden. Und von der vor kurzem 
erst aufs neue angekündigten Ausgabe der Werke des 
Plato von Wolf und Becker ist der erste Band schon 
erschienen, dessen Inhalt (fünf Numern einnehmend) 
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wie wir vermutken, Dialogen sind, um die Hr. Gell. 
Rath Wolf schon früher sich verdient gemacht hat. 
Freylich hat auch diess Fach manche Nurner aul’zu- 
weisen , deren es sich schämen möchte. Dahin gehört 
die neue Ausgabe von Xenoph. Oeconomicus, deren 
unter dem Namen Guil. Kusterus gar nicht ungekannte 
Bearbeiter zu den „Knäblein, welche nur den Namen 
verdienter Männer bep — na (wie sich das Morgenblatt ' 
neulich in einer kräftigen Recension ausdrückte) ge¬ 
hört. Doch den absprechenden Ton muss man sclion 
einem zweyjahrigen Studenten zu gute halten, und 
nur um der Ehre der Philologie willen wünschen, dass 
er ein wenig Anstand nehme, Alte und Neue mit un¬ 
reifen Conjecturen und Urtheilen zu besudeln. Auch 
mehrere kritisch-grammatische Schriften kündigt die¬ 
ser Katalog an : von Hm. D, Anastasius Georgiades 
einen Tract. de elementorum graecorum pronuntiatione, 
griech. und lat., ein neues Spicilegium von Anmer¬ 
kungen zu des Photii Lexicon von Firn. Propst Schleus- 
ner; des Gronovii Diatr. in Statium und andere dazu 
gehörige Schriften vom Firn. Prof. Hand mit Zusätzen 
lierausgeben. Die Epistolae Parisienscs über verschie¬ 
dene Gegenstände des Studiums des Altertlmms von 
Hrn. Reg. Rath Bredow herausgegeben, und Ruhnkenii, 
Valckenarii et aliorum Epistolae ad J. A. Ernesti, von 
Hrn. D. Tittmann edirt, nebst andern iueditis von 
Ruhnken und Valckenär verdienen vorzügliche Auf¬ 
merksamkeit. Unter den übrigen die Sprachkunde 
überhaupt angehenden Werken verspricht des Firn. 
Prof. Rühs vergleichende Darstellung der scandinaviscli- 
german. Sprachen nicht wenig. Für die nordischen 
und deutschen Alterthiimer und Sprache hat Hr. Prof. 
Grater zwey neue Magazine angelegt, Idunna und Her¬ 
mode, und Odina und Teutona. FÜir die Geschichte 
sind zwar manche Beyträge, aber nicht viele erhebli¬ 
che, so weit man nach den Titeln urtheilen kann, ge¬ 
liefert worden. Der Kaiser Ludwig IV. hat zwey Bio¬ 
graphen, Hrn. Hofr. Männert, dessen Abh. bey der 
königl. baier. Akad. d. Wissensch. zu München den 
Preis erhalten, und Hrn. Coli. Rath Kotzebue gefun¬ 
den. Vom erstem ist auch wieder ein neuer Band 
seiner treflichen Geographie der Griechen und Römer 
(der siebente) geliefert worden. Dippolds Skizzen der 
allgemeinen Geschichte sind aus Vorlesungen entstan¬ 
den, die er vor einem vermischten Publicum hielt, 
und verdienen als Nachlass eines jungen Mannes, der 
noch mehr geleistet haben würde , Achtung. Zwey 
gelehrte Anstalten, die ehemals blühten, haben nun 
ihre Geschichtschreiber erhalten, das Collegium Caro¬ 
linum zu Braunschweig (Hrn. Eschenburg) und die 
Schule zu Klosterbergen bey Magdeburg (einen Unge¬ 
nannten). Für die Belehrung und Erbauung der Chri¬ 
sten ist in vielen Schriften gesorgt worden, freylich 
wohl nicht überall so gut wie in der schönen Reihe 
S, 117. Eine dort unter demselben ehrwürdigen Na¬ 
men aufgeführte Schrift: Pyrrbo und Philaletkes : oder 
leitet die Skepsis zur Wahrheit und zur ruhigen Ent¬ 
scheidung? ist nur vom Hrn. OPIPred. D. Reinhard 
herausgegeben und mit einer Vorerinnerung begleitet 
worden. Der Verfasser ist ein aehtungswerther Greis, | 

April. 

der sich um die pliysikal. Wissenschaften verdient ge¬ 
macht hat. Eine pliilosopli. Vertheidigung der W^lin¬ 
der Jesu und seiner Apostel vom Firn. Superint. Dr. 
Gräffe, eine neue Uebersetzung des N. Test, von Au- 
gusti und de Wette, die Bibellehren aus dem Stand- 
punct der geistigen Menschenbedürfnisse von D. Ewald 
dargestellt, werden gewiss eine freundliche Aufnahme 
finden. Von den Analekten für das Studium der wis- 
senschaftl. Theologie (von den Hrn. D. Keil und D. 
Tzschirner) ist das erste Stück fertig geworden, und 
von Hrn. D. Kühnöls Commentarius über das N. Test, 
der 3te Band (Ev. Joh.). Wir könnten die Aufmerk¬ 
samkeit noch auf manche neue Werke der medicini- 
sclien (z. B. IFufeland’s Geschichte der Gesundheit), 
der physikalischen (wie Brewers neue Theorie der 
Lichtfarben), der poetischen (wie von Gerning die 
Bader am Rhein, in 4 Gesängen), der orientalischen 
(z. B. De initiis religionum in Oriente disseminatarum, 
quae a christiana prodierunt e codd. bibl. Gotting, edi- 
dit Bernstein) und übrigen Literatur hinleiten, noch 
manche erfreuliche Nachricht von fortgesetzten Wer- 
ken geben (denn wer sollte sich nicht mit uns freuen 
auch den sechsten Band der Opuscc. acadd. des ehr¬ 
würdigen Heyne hier zu finden), wenn es unsere Ab¬ 
sicht seyn könnte, eine vollständige Uebersiclit des 
Vorzüglichem in diesem Messkatalog zu geben. Nur 
noch etwas von dem, was wir zu erwarten haben, 
zeichnen wir aus. Der i3te uud letzte Band von Ja¬ 
cobs Anthologia graeca wird nun bald das schätzbare 
Werk scliliessen. Unter den Auspicien des Hrn. Rit¬ 
ter IFngo wird eine vollständige Sammlung alles des¬ 
sen, was man vom antejustinianischen Rechte besitzt, 
herauskommen; Hr. Prof. Rühs hat ein Handbuch der 
Geschichte des Mittelalters angekündigt ; Herr Prof. 
Walch eine neue Ausgabe des Livius, wovon fürs 
erste eine Probe geliefert werden soll; Hr. Prof. Wun¬ 
derlich eine neue Ausgabe des Kallimachus, und Hr. 
Reet. Görenz eine Handausgabe des Cicero. Für die 
ältere und neuere Kirchengeschichte wird ein neues 
Archiv von den Hm. Stäudlin und Tzschirner ange¬ 
legt werden. Von unserm Landsmann, Herrn Dr. 
Baumgarten, haben wir ein vollständiges Verzeichniss 
der Pflanzen Siebenbürgens zu hoffen. 

Leipziger Universität. 

Die erledigt gewesene ordentliche Professur der 
historischen Hülfswissenschaften ist dem seit einem hal¬ 
ben Jahre hier privatisirenden herzogl. Holstein - Olden¬ 
burg. Hofrathe, Firn. M. Christian Kruse (dem die hie¬ 
sige philos. Facultat im J. i8o5. die Doctor würde er- 
theilte, s. Ecks Leipz. gel. Tagebuch i8o5. S. 5), dem 
verdienten Verfasser des Atlasses zur Uebersiclit der 
Geschichte aller europäischen Staaten (wozu vor wenigen 
Wochen kurze Anzeigen und Erläuterungen von ihm 
herausgegeben worden sind} durch ein allergn. Rescript 
vom 2.5. Marz ertbeilt worden. 

Flr. D. Gehler, Wundarzt bey der klinischen An¬ 
stalt und dem Jakobshospital, hat eine ausserord. Pro¬ 
fessor der Chirurgie erhalten. 
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Ankündigung 
von 

Hrn. Prof. Gilbert's Annalen der Physik 

Jahrgang 1812. 

Die Annalen der Physik und der physikalischen 

Chemie des Hrn. Prof. G-ilbert werden auch in dem 
gegenwärtigen Jahre inonatsweise regelmässig, wie in 
den verflossenen dreyzehn Jahren, erscheinen. Neue 
Entdeckungen über Muskelthätigkeit von Erman und 
Wollaston, über Polarisirung des Lichts und der Far¬ 
ben von Malus und Arago , und über die Gesetze der 
Verbindungen des Wassers mit andern Körpern und 
der Bildung von salpetersauren und salpetrigsauren 
Salzen, basischen und Doppel-Salzen, von Berzelius; 

welche für den neuen Jahrgang schon unter der Presse 
sind, mögen Bürge seyn, dass diese Annalen sich in 
ihrem Wertlie erhalten werden. Hier eine Andeutung 
des Wichtigsten, was der eben vollendete Jahrgang ge¬ 
bracht hat. 

Der Verfolg der grossen Arbeiten des unermüd¬ 
lichen Forschers Daey in London, über die Metalle 
der Alkalien und der Erden (Heft 1, 2.), Arbeiten, 
über die er selbst in FL 8. Notizen mittheilt; — und 
Davy’s drey neueste Abhandlungen, welche sich mit 
seiner Chlorine und Euchlorine beschäftigen (II. 9.), 
d. h. mit dem chemisch-einfachen Wesen , das man 
bisher oxygenirt-salzsaures Gas genannt hat, und das 
mit dem Sauerstoff in einer Classe stehend, im Verei¬ 
nigen mit den verbrennlichen Körpern Verbrennung, 
Säuren, Oxyde und Salze, und mit dem Wasserstoff 
Salzsäure bildet, und dessen Verbindung mit Sauer- 
stoil (die sogen, überoxygenirte Salzsäure) für sich als 
ein leicht detonirendes Gas darzustellen, Davy’n zu¬ 
erst geglückt ist. Die Annalen enthalten sämmtliche 

hierher gehörige Arbeiten .Davy’s, alle nach Gilbert’s 

freyer Uebersetzung. — Gilbert’s historisch-kritische 
Untersuchung über die festen Mischungsverhältnisse in 
den chemischen Verbindungen, und über die Gesetze, 
welche man in ihnen in den neuesten Zeiten entdeckt 
hat (H. 12.), eine kritische Einleitung in die stöchyo- 
metrischen Ansichten und Gesetze , welche der sei. 
Richter zuerst zur Sprache gebracht hat, und Herr 
Berzelius in Stockholm mit rastlosem Eifer verfolgt. — 
Berzelius’s Versuch, die bestimmten und einfachen 
Verhältnisse anfzufinden, nach welchen die Bestand- 
theile der unorganischen Natur mit einander verbunden 
sind, eine vermehrte und verbesserte Ausgabe (H. 3. 
4-) und die erste Fortsetzung dieses Versuchs, ein 
Originalaufsatz (FI. 6.); für Chemie und Physik von 
der höchsten Wichtigkeit. — Gay - Lussac über die 
Abhängigkeit der Säure-Capacität der Metalle von ih¬ 
rer Oxydation (H. 7.); Vauquelin von der Menge von 
Schwelel, welche die Metalle verschlucken (II. 12.); 
*Stromayer’s Darstellung des Silicum - Eisens (FL 3. 7.) 
und Analyse von Schaub’s Konit; Hausmann’ s, D’Au- 

buisson’s und Berthier’s chemisch - mineralogische Un¬ 
tersuchungen über das Eisenoxyd- Hydrat und dessen 
Verbindungen (II. 5.), aus denen wir die wahre Natur 

des Brauneisensteins, Thoneisensteins. Raseneisensteius 

und Eisenochers kennen gelernt haben; und Rerzelius 

Urtheile über diese und über Davy’s Forschungen 
(II. 6.). — Die interessanten Untersuchungen, welche 
eine dazu ernannte k. k. Commission über den Zugo 

bey Klein - Saros in Siebenbürgen, und über dessen 
ewiges Feuer angestellt hat (H. 1.). — Des unglück¬ 
lichen Opticus Goldschmidt Tod durch Knallsilber 
und Howard’s Versuche über die cxplodirende Kraft 
des Knall - Quecksilbers (Heft 1.). — Henry’s verglei¬ 
chende Versuche über das englische und ausländische 
Kochsalz (IF. 2.). — Gciy- Lussctc’s und Thenard’s 

zerlegende Versuche der vegetabilischen und der thie- 
rischen Körper (FI. 4.) und Berzelius Resultate seiner 
Versuche über die Bildung der organischen Körper 
(Heft 4.). 

Die vielvei'sprechenden Entdeckungen des Hrn. 
Malus über die Polarisirung der Lichtstrahlen (II. 1. 
7.). — Wollaston’s Versuche über gewisse chemische 
Wirkungen des Lichtes (II. 11.), aus denen erhellt, 
dass Ritter’s desoxydirende Sonnenstrahlen eher für 
oxygenirende zu nehmen sind, und Wollaston’s Re¬ 
flexions - Goniometer (H. 4.) , für Krystallographen ein 
wichtiges Geschenk. — Thomas Young’s im Detail 
durchgeführte Theorie des Lichts und der Farben nach 
dem Systeme der wellenförmigen Schwingungen (II. 10.); 
dessen Aufstellung eines allgemeinen Gesetzes der Ver¬ 
mischung des Lichts und daraus entspringender noch 
unbeobachteter Farben (H. 10. 11.), und dessen Ver¬ 
fahren, die Farben dünner Platten durch das Sounen- 
Mikroskop Vielen sichtbar darzustellen (II. 11.). -— 
Biotfs Bericht über das nach Wunsch geglückte Ver- 
fahren des Hrn. d’ Artigues in Frankreich, Flintglas 
zum optischen Gebi’auch zu verfertigen, und über die 
den Dollond’schen gleich kommenden achromatischen 
Fernröhre grösster Art, welche der Opticus Cauchoix 

aus diesem Flintglase verfertigt (H. 4.); und Benzen- 

beig’s Schreiben über die Verfertigung grosser Achro¬ 
mate, und den Nutzen von Formeln und Berechnun¬ 
gen bey diesem Geschäft (II. 6.). — Poselger’s kriti¬ 
sche Nachweisung über das Erscheinen farbiger Rän¬ 
der um Gegenstände, die man durch ein biconvexes 
Glas sieht, in Beziehung auf Hrn. von Göthe’s Werk 
zur Farbenlehre (II. 2.). 

Cuthbertson’s und Singer’s vergleichende Versu¬ 
che ’iiber die elektrische Kraft der Cylinder- und der 
Scheiben-Maschinen, und ein Mittel, ihre Wirkung 
zu vervierfachen (H. 11.). — Gay-Lussac’s und The¬ 

nard’s Beschreibung des grossen ejeetr. galvan. Zellen- 
Apparals der polytechn. Schule, aus 600 Plattenpaa¬ 
ren von 11 Zoll Seite bestehend, und ihrer Versuche 
mit demselben (II. 6.). — Dessaigne’s Untersuchungen 
über die Phosphorescenz der Körper durch Compres- 
sion (H. 3 ): /reine’s Bestimmung der latenten Wärme 
verschiedener Körper (H. 7.). — Schiibler’s Versuche 
über den Einfluss der Elektricität auf das Blut und 
auf das Athmen (II. n. ) und des Dr. Renaud in 
Mainz Versuche übe*' die Bewegung sogen. Pendel, in 
Beziehung auf Gerboin’s und Spindler’s neueste Werke, 
welchem letztem zu Folge der Glaube ein Zweig des 

thieriseken Magnetismus ist. 
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Tralles amtliche Untersuchungen über das speci- 
lisclie Gewicht der Mischungen aus Alkohol und Was¬ 
ser, und seine Tafeln für den Gebrauch und die Ver¬ 
fertigung der Alkoholometer (11. 8.). — Fletsher’s Be¬ 
schreibung des Alk in’ sehen Alkoholometers (II. 8.). — 
Eylelwein’s Ausmittelung eines allgemeinen Gesetzes 
für die Ausdehnung des Wassers bey verschiedenen 
Temperaturen nach Gilpin’s Versuchen (Ii. 9.). — 
Curr’s Nachweisung, dass der Lachs schwimmend die 
Wasserfälle ansteigt (II. 7.). — Die Versuche dreyer 
französ. Physiker über den angeblichen Widerstand, 
den nach Hrn. Bader’s Erzählung die Bewegung der 
Luft in langen Röhren leiden soll (H. 10.); und Ben¬ 

zenberg über den angeblichen Einfluss des Schalls 
der Glocken auf den Barometerstand (II. 10.); dessen 
Tafel über die Geschwindigkeit des Schalls in allen 
Temperaturen (II. 10.); Gough und Charles über das 
Bauchreden (H. 5.); Prätorius Horchrohr (EI. 10.); 
und zweyer Engländer Versuche über das Tönen der 
Gasarten (H. 11.). — Englefield’s einfaches Reiseba- 
rometer; Anweisung zum Gebrauch desselben, mittelst 
seiner oder mittelst d’ Hubuisson’s nur eine Seite ein¬ 
nehmender E’afeln (II. 7.9.); Oltmann’ s tragbare hypso ¬ 
metrische Tafeln (H. 7.); Horner’s Versuch, die von 
Lindenausehen Barom. Tafeln auf wenig Seiten darzu- 
stellen (EI. 12.), und Benzenberg vom Höhenmessen 
mit dem Barometer (EI. 12.). — Herabfallen von Me¬ 
teorsteinen bey Orleans und in Russland (EI. 8.); Pa- 

trin, dass das Knistern des Nordlichts eine Fabel ist 
(IE. 4.) ; Böckmann’s Allgem. Resultate aus den Karls¬ 
ruher Witter. Beobb. im Jahr 1810. (II. 12.). — Gr. 
Ruinford vom Vortheile breiter Kutschenräder (H. 8.); 
Wasserhebungs - Maschinen; Geblase durch Wasser, 
Wasserschlitten u. d. m. 

Durch Auswahl, Zusammenstellung und eigne freye 
Bearbeitung der wichtigem Arbeiten des Auslands, 
bestrebt sich der Herausgeber, diesen Annalen, denen 
er seit dreyzehn Jahren Kraft und Zeit widmet, eine 
längere als die gewöhnliche ephemere Dauer zuzusi¬ 
chern. Mögen diejenigen, denen er mit gewissenhafter 
Treue vorarbeitet, nicht vergessen, dass in diesem Fa¬ 
che Arbeiten der Art um so verdienstlicher sind, je 
mehr dabey der Eierausgeber nur für den Ruhm An¬ 
derer sorgt. 

Der Preis des Jahrgangs von 12 Heften bleibt 
6 Thlr. 16 Gr. Wer sich an die Rengersche Buch¬ 
handlung in Halle selbst wendet, erhält die ersten 3o 
Bände für 3o Thlr. preuss. Cour. Die folgenden 9 
Bände, welche die Neue Folge ausmachen, werden 
dem, der als Abonnent eintritt, von der jetzigen Ver¬ 
lagshandlung ebenfalls zu billigen Preisen überlassen. 

Im Verlage von Johann Ambrosius Barth 

in Leipzig. 

Unterzeichneter macht hierdurch, um etwanige 
Concurrenz zu vermeiden, bekannt, dass Ostern 1812 
bey ihm erscheint: 

Dr. Fr. V. Reinhards Ansichten und Benutzungen der 

Sonn - und Festtagsevangelien, aus dessen sämmtli- 

chen über diese Lehrtexte vorhandenen Predigten 
zusammen gedrängt, und mit dessen Genehmigung 
herausgegeben von E. Zimmermann. 3 Thle. 8. 

deren Erscheinung Hr. Inspector Petri in der N. L, 
Lit. Zeit. 1811 April, Inteil. Blatt 17. S. 267 etc. ge¬ 
wünscht hat. Auch durch mehrere andere gelehrte 
Männer, die mir zu diesem Unternehmen ihren Bey- 
fall nicht versaglen, aufgemuntert, hoffe ich durch An¬ 
zeige der Herausgabe dieses Werkes diesen Wünsche« 
zweckmässig und genügend zu entsprechen. 

H. L. Br ärmer, Buchhändler in Frankf. a. M. 

Literarische Anzeige. 

Ueber 

den Werth der Heilkunde, 
von 

Dr. G. Fr hrn. von Wedekind, 
Sr. Kön. Ifoh. des Grossherzogs von Hessen Geheimenrath 

und Leibarzte etc. 

gr. 8. Darmstadt, bey Heyer und Leske, 1812. Preis 
1 Thlr. 16 Gr. oder 3 Fl. 

Wohl Niemand konnte mehr berufen seyn die 
Resultate seiner scharfsinnigen Betrachtungen über ei¬ 
nen so wichtigen Gegenstand dem Publicum vorzule¬ 
gen, als der würdige Elerr Verfasser dieser Schrift, 
welcher in einer Reihe von mehr als 3o Jahren last 
alle ärztlichen Würden selbst bekleidet, und die Ileil- 
kunst bey Hofe und auf dem Lande, in Städten, in 
Spitälern und bey Armen ausgeübt, auch auf hohen 
Schulen gelehrt hat. Nachdem derselbe in der Einlei¬ 
tung das Verhaltniss der Medicin zur Politik im All¬ 
gemeinen bestimmt, und Nachrichten über die derma- 
ligen französischen Medicinaleintheilungen gegeben hat, 
liefert er in achtzehn Abschnitten eine Uebersiclit des¬ 
sen, was die geachtetsten Schriftsteller für und wider 
die Ausübung der Heilkunst gesagt haben und beglei¬ 
tet dieselbe mit mannigfachen, besonders dem ange¬ 
henden Arzt höchst nützlichen, Bemerkungen. Er wür¬ 
digt ferner in seiner skizzirten Darstellung, die wich¬ 
tigsten medicinischen Sekten und Systeme und schliesst 
mit den Beweisgründen für die überwiegende Nützlich¬ 
keit der Heilkunde. 

Staatsmänner, Aerzte, so wie diejenigen, welche 
sich der Wissenschaft der Medicin widmen, ja jeder 
gebildete Mensch wird in diesem Werk, für welches 
der Herr Verfasser eine unterhaltende Darstellungsart 
gewählt hat, eine wahrhaft belehrende Lektüre linden. 

A u c t i o n. 

Dem geehrten Publicum wird anmit die \ ersiehe- 
rung crtheilt, dass die Versteigerung der von Murr’- 
schen Bibliothek am 6. Apr. dieses Jahres beginnt, und 
auf gewönliche WTise im Laufe des April-Monats in 
Nürnberg abgehalten wird. Aulträge dazu übernimmt 

daselbst der 
Bücher-Auelionator Lechner. 
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Am 13- des April. 1S12. 

Philosophische Polemik. 

Nicht blos die Theologie, sondern jede Wissen¬ 
schaft, selbst die Mathematik nicht ausgenommen, 
hat ihre Polemik. Denn jede ist mit Erforschung 
der Wahrheit beschäftigt, hat folglich mit Irrthum 
und Unwissenheit zu kämpfen. Dieser Kampf muss 
um so lebhafter seyn, je wichtiger die Gegenstände 
einer Wissenschaft sind, je tiefer sie mit ihren Un¬ 
tersuchungen in das Gebiet andrer Wissenschaften 
eingreift, und je inniger sie mit dem heiligsten In¬ 
teresse der Menschheit zusammenhängt. Keinen 
denkenden Freund der Wissenschaften kann es da¬ 
her befremden, dass auch die von der Liebe zur 
Weisheit benannte Wissenschaft ihre Kriegskunst 
hat, oder mit andern Worten, dass es eine philo¬ 
sophische Polemik gibt, und dass schon von den 
Zeiten der Griechen her gerade diese Polemik die 
lebhafteste unter allen ist. Wenn aber auch das 
Kämpfen und Streiten auf dem Gebiet der Philo¬ 
sophie, an und für sich betrachtet, nicht zu tadeln 
ist, so kommt dabey doch sehr viel auf die Art 
und Weise an, wie jener geistige Krieg geführt 
wird. Entehrt sich schon derjenige, welcher im 
niedern Waffenkampfe die Pflichten der Mensch¬ 
lichkeit mit Füssen tritt, und sich als einen rohen 
und ungesitteten Menschen zeigt, wie vielmehr ein 
Philosoph, der beym hohem Streite für die Wahr¬ 
heit die Achtung verletzt, die er als Mensch dem 
Menschen und als Gelehrter dem Gelehrten schul¬ 
dig ist; der sich das Ansehn gibt, als sey er der 
allein Weise, der Untrügliche, alle Andern aber, 
die zu widersprechen wagen, unwissende oder ver¬ 
blendete Thoren; dem es nicht um Belehrung, son¬ 
dern um literarische Vernichtung seiner Gegner 
zu tliun ist! Man könnte diese Art zu polemisiren 
den literarischen Sansciilottismus und TArorismus 
nennen, weil er in der That mit jenem politischen 
viel Aehnliclikeit hat, der eine Zeitlang in der 
französischen Revolutionsperiode wüthete. Leider 
ist eben diese Art zu poiemisiren seit einiger Zeit 
auf dem Gebiete der Philosophie fast herrschend 
geworden. Die JVissenschaftslehre gab hierin das 
erste Beyspiel, indem sie zwey von ihren Gegnern 
förmlich annihiliren wollte. Ihrem Beyspiel folgte 
die Naturphilosophie, gleich als wäre diese Art 
von Polemik von der Mutter auf die Tochter erb- 
siindeuartig übergegangen. Als daher vor einigen 
Jahren Reinhold es wagte, der Naturphilosophie | 

Zweyter Band. 

zu widersprechen, da wurde er sogleich des Wahn¬ 
sinns und der Verrücktheit beschuldigt, da hiess 
er einmal über das andre ein Schwachkopf und ein 
Exempel von Dummheit, da wurde von ihm ge- 
urtheilt. er sey ganz herunter und habe sich von 
einem Narren (Bardili) beschlafen lassen, und was 
dergleichen sanscülottisch - terroristische Kraftsprü¬ 
che mehr waren. (S. Schelli ng’s und Heg eV s 
krit. Journ. d. Philos. B. i. St. l. S. l — 90.) Was 
damals Reinhold , hat jetzt sein Freund Jacohi 
erfahren in folgendem, schon durch seinen breiten 
und schwerfälligen Titel abstossenden, Buche: 

F. kV. J. Sch elli ng’s Denkmal der Schrift von 

den göttlichen Dingen u. s. w. des Hm. Friede. 

Heinr. Jacohi und der ihm in derselben ge¬ 

machten Beschuldigung eines absichtlich täu¬ 

schenden, Lüge redenden Atheismus. Tübingen, 

in der Cotta’schen Buchliandl. 1812. VI u. 215 S. 

8. (1 Thlr.) 

Herr Sch. will (nach S. V der Vorr.) diese 
Schrift nicht als eine Appellation an das Publicum 
angesehen wissen, wenigstens nicht an das gegen¬ 
wärtige, das er wahrscheinlich für unfähig hält, 
über ihn und seine Philosophie zu urtheilen. Er 
appellirt vielmehr (S. VI) an den Richterstuhl der 
Nachwelt. Wir wollen dem Urtheile derselben, 
wenn sie anders von diesem Handel Notiz nehmen 
wird, nicht vorgreifen. Da aber doch Hr. Sch. 
seine Schrift dem gegenwärtigen Publicum über¬ 
gehen hat, so muss diesem wenigstens ein vorläu¬ 
figes Urtheil über den Inhalt der ihm übergebnen 
Schrift erlaubt seyn. Folglich muss es auch uns 
als einem, wenn auch unbedeutenden, Theile des 
gegenwärtigen Publicums erlaubt seyn, unsre Stimme 
über die vorliegende Schritt abzugeben; und wir 
werden diess so ollen und rücksichtlos thun, als 
es die Wichtigkeit der Sache, der das Interesse der 
Personen nachstehen muss, zu fordern scheint. 

Wir wenden uns sogleich zum Ilauptpuncte 
des Streits. Hr. J. hatte bekanntlich behauptet, die 
(Schellingsche) Naturphilosophie sey ihrem Geiste 
nach atheistisch, wenn sie gleich dem Buchstaben 
nach zuweilen theistisch klinge, oder mit andern 

? sie hebe den Glauben an Gott, als ein 
vernünftiges und freyes, von der Natur unter— 
schiednes und über sie als Schöpfer, Erhalter und 
Regierer der Welt erhabnes Wesen, im Grunde 
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auf, wenn sie auch hin und wieder von Gott rede, 
indem sie dieses Wort in einem ganz andern als 
gewöhnlichen Sinne nehme, so dass Gott und Na¬ 
tur als Eins und dasselbe erscheinen. Insonderheit 
hatte Hr. J. (S. 118 von den göttl. Dingen) behaup¬ 
tet, die Naturphilosophie habe ohne weiteres er¬ 
klärt , über der JSatur sey nichts und sie allein sey. 
Hr. Sch. versichert nun nicht nur, dass dieser 
letzte Satz in keiner einzigen seiner Schriften an¬ 
zutreffen sey (was aber Hr. J. auch nicht gesagt 
hat, indem er damit nur den Sinn oder Geist der 
Naturphil, kurz bezeichnen wollte); sondern er 
wnl auch beweisen, dass ein solcher Satz in keiner 
seiner Schriften angetroffen werden könne, weil 
derselbe gegen die Natur, gegen den Grundbegriff 
seines ganzen Systems streite. Hr. Sch. beruft sich 
dabey aul die von ihm in der ersten urkundlich¬ 
sten Darstellung seines Systems (nämlich in der 
Zeit sehr, für specul, Phys. B. 2. H. 2.) gegebne 
I un damentaler Klärung der JSatur, welche wört¬ 
lich so lautet: „Wir verstehen unter Natur die 
»absolute Identität , solern sie nicht als seyend, 
„sondern als Grund ihres eignen Seyns betrachtet 
„wird. ‘ (So führt Hr. Sch. diese Erklärung in 
der vorliegenden Schrift S. 6 an; in der vorhin ge~ 
nannten Zeitschrift aber lautet sie S. ii4: etwas an¬ 
ders, nämlich so: „Wir verstehen unter Natur die 
„absolute Identität überhaupt, so fern sie nicht als 
„seyend, sondern als Grund ihres Seyns betrachtet 
„wird.'- Es ist älso dort das Wort überhaupt weg¬ 
gelassen und dafür nachher das Wort eignen ein¬ 
geschoben worden; welches, wie man aus dem Fol¬ 
genden sehen wird, wohl nicht ohne Absicht ge¬ 
schehen ist). Hierauf fährt Hr. Sch. (S. 6 der ge- 
genw. Sehr.) zur Erörterung dieser Erklärung so 
fort: „Hier wird die sey ende absolute Identität von 
„der nicht-seyenden, die nur Grund (in meiner 
„Sprache so viel als Grundlage) ihrer Existenz ist, 
„unterschieden, und die letzte allein als Natur er- 
„klärt. Ich behaupte also, die Natur sey die (noch) 
„nicht seyende (blos objective) absolute Identität — 
j,Hr. Jacobi aber lässt mich behaupten, sie allein 
„sey, welches eben so viel sagt, als, ihr allein 
„komme das Prädicat der seyenden zu. — Da fer- 
„ner das Seyende allgemein über dem seyn muss, 
»was nur Grund (Grundlage) seiner Existenz ist, 
„so ist offenbar, dass, zufolge eben dieser Erklä¬ 
rung , die seyende absolute Identität (Gott im emi¬ 
nenten Verstände, Gott als Subject) über der Na- 
„tur, als der nicht - sey enden — blos objectiven — 
„absoluten Identität gesetzt wird, die sich nur als 
„Grund des Seyns verhält. — Hierüber lassen die 
„nachfolgenden Worte keinen Zweifel, „„wir se- 
„„hen hieraus vorher, dass wir alles Natur nennen 
„„werden, was jenseits des absoluten Seyns der 
,,„absoluten Identität liegt.““ Der gesunde Men¬ 
schenverstand “ [Rec. bittet den Leser, auf diese 
Stelle besonders aufmerksam zu seyn] „gibt, dass, 
„was durch ein jenseits von einem Ändern unter¬ 
schieden wird, unmöglich für Mlles gegeben wer- I 

A p nl* yy lg 

„den kann, ausser dem Nichts ist. Aber die Worte 
„bestimmen zugleich, was ausser der Natur ist. 
„Natur, behaupten sie, ist alles, was (vom höch- 
„sten Standpunct der schon seyenden absoluten Iden¬ 
tität) jenseits dieses ihres absoluten — nämlich 
„subjectiven — Seyns liegt; dasselbe vom Stand- 
„pu.net «es Menschen ausgedrückt würde so lauten 
„müssen: Natur ist alles, was für uns diesseits der 
„seyenden absoluten Identität, diesseits ihres abso¬ 
luten — nämlich subjectiven — Seyns Regt _ 
„woraus erhellet, dass, die Natur oder auch unsre 
„eigne gegenwärtige Existenz zum Standpunct an¬ 
genommen“ [auch hierauf bittet Rec. aufmerksam 
zu seyn] „die seyende absolute Identität, d. i. Gott 
„als Subject, ein Jenseits - also wohl auch ein 
„Ausser- und Ueber- der Natur seyn muss. Al- 
„lein es bedarf solches tiefem Eindringens nicht 
„einmal ; die gänzliche Unmöglichkeit des Satzes 
„in meinem System erhellt schon aus dem, was 
„jeder weiss, dem es auch nur aus gelehrten Zei- 
„tungen bekannt geworden ist, dass nämlich, vom 
,,ersten Beginn an, der realen Welt eine ideale, 
„der Natur die Geisterwelt entgegengesetzt worden.“ 

Wir haben absichtlich Hrn. Sch’s eigne Worte 
ausführlich angeführt, damit er uns nicht wie Hrn. 
J. der Verfälschung seiner Worte beschuldige. Um 
so mehr dürfen wir jetzt unsre Bemerkungen dar¬ 
über freymüthig darlegen. Es ist demnach 1) höchst 
auffallend, dass Hr. Sch. hier auf einmal den ge¬ 
sunden Menschenverstand einmischt und gleichsam 
auf denselben provocirt — Er, der sonst eben die¬ 
sen gesunden Menschenverstand mit so vornehmer 
Miene verachtete, dass er sich nicht scheute, zu 
sagen : „Die Philosophie — ist nur dadurch Philo- 
„sophie, dass sie dem Nerstände, und damit noch 
„mehr dem gesunden Menschenverstände, worun- 
„tei man [ i ] die locale und temporäre Beschränkt— 
„heit eines Geschlechts der IVIenschen versteht, ge¬ 
rade entgegengesetzt ist; im Verhältnisse zu’die¬ 
sem ist an und für sich die Welt der Philosophie 
„eine verkehrte WeltI“ (S. Schelling’s und 
Hegel’s krit. Journ. der Philosophie, B. 1. H. 1. 
S. .XVIII.) Wie mag denn dieser erbärmliche ge¬ 
sunde Menschenverstand, dem sich die Philosophie 
geradezu entgegensetzen soll, jetzt über dasjenige 
urtheilen, was sich aus den abstrusesten Erklärun¬ 
gen und subtilsten Unterscheidungen der Schelliner¬ 
sehen Philosophie ergibt oder nicht ergibt? _ Doch 
Hi. Sein hat, wie wir in der Folge sehen werden, 
den / erstand überhaupt, und um so mehr den 
gesunden Menschenverstand n ieder zu Gnaden auf— 
und angenommen. Wir wollen also sehen, was 
der gesunde Menschenverstand zu den obigen Phi¬ 
losophemen sagt! — Unstreitig findet derselbe 
2) den von Hrn. Sch. aufgestellten Unterschied zwi¬ 
schen einer seyenden absoluten Identität und einer 
nicht- seyenden, die aber doch zugleich Grund ih¬ 
res eignen Seyns ist, im höchsten Grade widersin¬ 
nig. Denn wie kann doch etwas Grund, oder, 
Wie es Hr. Sch. erklärt, Grundlage seines eignen 
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Seyns seyn, wenn es gar nicht ist? Dieses Wider¬ 
sinnige wird auch dadurch nicht aufgehoben, dass 
späterhin in Parenthese das Wörtchen noch einge¬ 
schoben ist. Denn was noch nicht ist, sagt der ge¬ 
sunde Menschenverstand, ist, so lang es nicht ist, 
nicht um ein Haar besser, als was gar nicht ist. 
Und wie stimmt diese neu erfundne Unterscheidung 
mit folgender alten Behauptung überein: „Der Phi¬ 
losoph, welcher redet von der Natur als einer 
„solchen, die nicht ist, redet nicht von dem Wah- 
„ren und redet selbst nicht wahr?“ (S. Schel- 
ling’s Darlegung des wahren Verhältnisses der 
Naturphilosophie zu der verbesserten Fichteschen 
Lehre, S. 16). So hätte ja wohl Hr. Sch. nicht 
wahr geredet, als er von der Natur als einer 
nicht- seyenden absoluten Identität redete? — Al¬ 
lein der gesunde Menschenverstand findet 5) auch 
eine so handgreifliche Sophisterey in dem, was Hr. 
Sch. über seine Erklärung von der Natur sagt, dass 
er sich wundert, wie sie dem Urheber entgangen 
sey. In jener Erklärung hiess die Natur die abso¬ 
lute Identität, so fern sie nicht als seyend, sondern 
als Grund ihres eignen Seyns betrachtet wird. Die 
Worte, „so fern sie nicht als seyend betrachtet 
„wird,“ läugnen also gar nicht das Seyn von der 
Natur als absoluter Identität, sondern sie sagen nur, 
dass man von diesem Seyn jetzt wegsehen und blos 
darauf Hinsehen solle, dass die absolute Identität 
Grund ihres eignen Seyns sey. Aus einer nicht 
als seyend betrachteten absoluten Identität macht 
also Hr. Sch. in der Geschwindigkeit eine nicht - 
sey ende, zieht demnach die in der Erklärung zum 
Betrachtet-werden gehörige Negation in der Er¬ 
örterung jener Erklärung zum Seyn, um nun die 
seyencle absolute Identität unter dem Namen Gott 
von der nicht - seyenclen unter dem Namen Natur 
zu unterscheiden, ungeachtet keine gesunde Logik 
in der Welt diesen Unterschied aus jener Erklä¬ 
rung herausgrübeln wird. Vielmehr muss eben 
diese Logik und der durch sie geleitete gesunde 
Menschenverstand 4) in jener Erklärung eine offen¬ 
bare Identificirung Gottes und der Natur finden. 
Denn von jeher betrachtete dieser Verstand Gott 
als das Wesen, welches Grund seines eignen so¬ 
wohl als auch alles übrigen Seyns ist, die Natur 
aber als abhängig von Gott in Ansehung ihres 
Seyns. W7er also die Natur als ein Wesen be¬ 
trachtet, welches Grund seines eignen Seyns ist, 
der — so urtheilt wenigstens der gesunde Men¬ 
schenverstand — hält Natur und Gott für Eins und 
dasselbe. Nun versichert zwar Hr. Sch. jetzt, dass 
er es nicht so gemeint habe, und macht, ohne sich 
über den Unterschied weiter zu erklären, aus dem 
Grunde eine Grundlage; aber diess konnte ja vor¬ 
her Niemand (und also auch Hr. J. nicht) wissen, 
wenn man seine Worte nach dem für den gesun¬ 
den Menschenverstand offen daliegenden Sinne 
nahm, und sie nicht durch eine dialektische Ver¬ 
wechslung des Nicht - als - seyend -betrachtet - Wer¬ 
dens mit dem Nicht-Seyn und eine unbestimmte 

Verwandlung des Grundes in eine Grundlage an¬ 
ders deuten wollte. Ja man musste jene Worte so, 
wie Hr. J. deuten, da tes in derselben Zeitschrift 
(S. 19) hiess: „Die absolute Identität ist nicht Ur¬ 
sache des Universums, sondern das Universum 
„selbst“ — und (S. 20): „Das Uni versum ist gleich 
„ewig mit der absoluten Identität. Denn sie ist 
„nur als Universum.“ — Hr. Sch. selbst also ver¬ 
dreht seine eignen Worte (obgleich vielleicht nur 
unwillkürlich), und gibt doch Andern (namentlich 
Hrn. J.) eine absichtliche Verdrehung derselben 
Schuld! 

Wenn wir nun aber auch die Sache so neh¬ 
men , wie sie nach der gegenwärtigen Erklärung 
Hrn Sch ’s. vor uns liegt, so scheint der Theismus 
der Naturphilosophie doch immer noch nicht hin¬ 
länglich erwiesen. Denn Hr. Sch. unterscheidet jetzt 
zwar eine sey ende absolute Identität, die er Gott 
nennt, und eine nicht-seiende, die er Natur nennt: 
ja er sagt sogar, „dass die sey ende abs. Ident, d. i. 
„Gott als Subject, ein Jenseits - also wohl auch ein 
„Ausser- und Ueber- der Natur seyn muss.“ Da 
er aber zugleich die Worte hinzusetzt, „die Natur 
„oder auch unsre eigne gegenwärtige Existenz zum 
„Standpunct angenommen:“ so weiss man in der 
That nicht, ob, wenn man die Natur oder auch 
unsre eigne gegenwärtige Existenz nicht zum Stand¬ 
punct annimmt, jener Unterschied noch bleibe oder 
ob er vielmehr in der absoluten Identität, die doch 
im Grunde nur eine einzige seyn kann, wenn sie 
wahrhaft absolut seyn soll , völlig verschwinde. 
Diess muss man um so mehr annehmen, da Hr. 
Sch. in seiner Darlegung des Verhältnisses der Na¬ 
turphilos. zur Fichteschen Lehre (S. i4 u. 15) sagt: 
„Gott kann nicht in der Gedankenwelt seyn, ohne 
„eben darum das allein Positive einer wirklichen 
„oder Naturwelt zu seyn; und es ist in Ansehung 
„seiner überhaupt kein Gegensatz einer idealen 
„und realen Welt, eines Jenseits und Diesseits.“ 
Dasselbe gilt also auch von der anderweiten Aeus- 
serung, jeder müsse, wenn auch nur aus gelehrten 
Zeitungen, wissen, dass im Schellingschen Systeme 
vom ersten Beginn an der realen Welt eine idea¬ 
le , der Natur die Geisterwelt entgegengesetzt wor¬ 
den. Aber hier versteckt sich Hr. Sch. (nur zu sicht¬ 
bar) hinter die Worte: ,,Vom ersten Beginn an',“ 
denn anfangs hatte sein System noch manches aus 
andern Systemen, in weichen dieser Gegensatz längst 
herrschend war, in sich aufgenommen ; damals hatte 
es sich noch nicht dem gesunden Menschenverstände 
gerade entgegengesetzt und die Welt der Philoso¬ 
phie für eine verkehrte Welt erklärt. Seitdem aber 
diese Entgegensetzung gemacht war, verschwand 
jene immer mehr. Da las man nicht blos in den 
gelehrten Zeitungen, auf welche sich Hr. Sch. be¬ 
ruft, sondern auch in einer Menge naturphiloso- 
pbisclier Schriften, nur in einer niedern Sphäre sey 
Reales und Ideales, Natur oder Körperwelt und 
Geisterwelt verschieden; auf einem hohem Stand¬ 
punkte sey alles Eins, schlechthin Dasselbe (abso- 
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lute idem); und ebendarum hiess ja das neuere 
oder neueste Schellingsche System ein absolutes 
Identitätssystem — ein Name, der völlig unpassend 
seyn würde, wenn es auf seinem höchsten Stand- 
p miete noch irgend einen Unterschied zulassen woll¬ 
te ; weshalb auch Hr. Sch. in der Vorr. zur neuen 
Darstellung seines Systems (S. V. der obigen Zeit- 
schr.) sagte, er befinde sich jetzt im Indifferenz- 
punct. (Ja wohl, im IndiJJerenzpuncte!) Daher 
las man denn auch in denselben Zeitungen und 
Schriften, die Materie sey nichts anders als der ge¬ 
ronnene Geist, und der Geist nichts anders als die 
durchsichtige Materie, und was dergleichen erbau¬ 
liche Identitätsspiele mehr waren. Doch wir brau¬ 
chen uns nicht auf so vage Aeusserungen zu beru¬ 
fen. Hr. Sch. selbst sagt in seinen Vorles. über das 
akad. Stucl vom J. i8o5 (S. 12) „dass das wahre 
,,Ideale allein und ohne weitere Vermittlung auch 
„das wahre Reale und ausser jenem kein andres 
„sey — und es lässt sich nachweisen, dass in allem, 
„was nur Aiispruch macht, Wissenschaft zu seyn, 
„eigentlich diese Identität oder dieses gänzliche Auf¬ 
sehen des Realen im Idealen beabsichtigt werde.“ 
— Ferner S. i4: „Eben diese erste Voraussetzung 
„aller Wissenschaft, jene wesentliche Einheit des 
„unbedingt Idealen und des unbedingt Realen, ist 
„nur dadurch möglich, dass Dasselbe, welches das 
„eine ist, auch das andre ist. Dieses aber ist die 
„Idee des Absoluten u. s. w.“ Ja Hr. Sch. macht 
im krit. Journ. cl. Philos. vom J. 1802 (B. I. St. 5. 
S. 9) dem Fich tischen Idealismus sogar einen Vor¬ 
wurf daraus, dass es mit ihm „keineswegs auf ein 
„wahres Erheben des Ideedismus zur Absolutheit, 
„in welcher er den Realismus von selbst begreift, 
„demnach auf keine wahre Aufhebung des Gegen- 
„satzes dieser beyden abgesehen ist.“ — Entweder 
hat Hr. Sch. gänzlich vergessen, was er in seinen 
Schriften gesagt hat, oder es ist die grösste Unver¬ 
schämtheit von der Welt, sich dax'auf zu berufen, 
dass sein System vom ersten Beginn an der realen 
AVelt eine ideale entgegengesetzt habe, bloss um 
Hru. J. dem Publicum als einen Verfälscher der 
Schellingschen Eehre zu denunciren. 

Derselbe Gedächtnissfehler (denn diesen Theil 
der obigen Alternative wollen wir allein für den 
wahren nehmen) begegnet Hm. Sch. S. 9 seiner 
Verlheidigungsschrift. Hier heisst es: „Dass Na- 
.,turphilosophie nur eine Seite des ganzen Systemes 
„sey, ist jedem Anfänger im Studium desselben be- 
,,kannt; Herrn Jacobi allein gefällt es, diese Be¬ 
stimmung zum Behuf seiner Polemik zu ignoriren. 
„Es würde lächerlich seyn, eine Stelle zum Beweis 
„jener Versicherung anzuführen,“ — Wer sollte 
bey so vieler Zuversicht in diesen Worten nicht 
glauben, dass das Recht ganz auf Hrn. Sch’s. Seite 
sey? Und doch sagt Hr. Sch. in seine)’ Darlegung 
des Verhältnisses der Naturphilosophie zur Fich- 
tesehen Lehre (S. 16): „Alle wahre Philosophie, 
„d. h. alle, welche Erkennlniss des allein Wahren 
„und Positiven ist, ist ipso facto Naturphilosophie“ 

— und in einem Aufsatze über das Verhältniss der 
Naturphilosophie zur Philosophie überhaupt (im 
krit. Journ. d. Philos. B.I. St. 5. S. iund3): „Wenn 
„hier ein Verhältnis« der Naturphilosophie zur Phi¬ 
losophie überhaupt angenommen wird, so ist sel- 
„biges keineswegs als ein untergeordnetes Verhält- 
„niss zu begreifen: was Philosophie ist, ist es ganz 
„und ungetheilt; was es nicht in diesem Sinne ist 
„— kann nicht Philosophie, auch nicht im strengem 
„Sinn philosophische Wissenschaft heissen. — Die 
„Naturphilosophie ist also, als solche, die Philo¬ 
sophie ganz und ungetheilt.“— Hatte denn also 
Hr. J. so Unrecht, zu sagen (S. i3g von den göttl. 
Dingen): „Es blieb nur Naturlehre, Naturphiloso¬ 
phie?“ — Frejdich hatte Hr. Sch. vormals in der 
Vorr. zu seinem Syst, des transcendent. Ideal. S. 
IX. (nachdem S. VII noch dem Erfinder der Wis¬ 
senschaftslehre eine tiefe Verbeugung gemacht war) 
eine 'Pranscendentalphilos. und eine Naturphilos. 
unterschieden und von diesen beyden Wissenschaf¬ 
ten gesagt, dass sie „die beyden ewig entgegenge- 
„setzten seyn müssen, die niemals in Eins überge- 
„hen können.“ — Diese frühere Aeusserung (v. J. 
1800) war aber doch wTohl durch jene späteren (v. 
J. 1802 u. 1806) so gut als aufgehoben. Was soll 
denn aber überhaupt die ganze Aeusserung, „dass 
„Naturphilosophie nur eine Seite des ganzen Sy- 
„stemes sey,“ in Beziehung auf Hrn. J’s. Hauptbe¬ 
schuldigung bedeuten? Etwa dass die eine Seite des 
Systems zwar atheistisch sey, die andere aber the- 
istischl-So müssen wrir gestehn, dass wir uns 
von einer solchen zweyseitigenPhilosophie, die den¬ 
noch eine ganze und ungetheilte Wissenschaft seyn 
soll, durchaus keine Idee machen können. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Kurze Anzeige. 

Biographie. Kurze Notizen von dem Leben des 
verstorbenen Consistorialraths und Professors W. 

C. T. Ziegler, von ihm selbst in den Jahren 
1807. 1808 entworfen und nach dessen Tode her- 
ausgeg. von II. F. Link. Rostock u. Schwerin, 
in der Stillerschen Buchh. 1811. y^± S. in 8. 

Diese Notizen waren von dem zu früh verewig¬ 
ten Verf. selbst für den Druck bestimmt; ein 2ter 
Theil sollte seine Erfahrungen und Beobachtungen 
über Welt und Menschen dem Publicum mittheilen. 
Diese letztem fehlen freylich in der Handschrift, 
aber auch die erstem schienen mit Recht des Drucks 
nicht unwürdig. Der Verf. (geh. zu Scharnebeck in. 
der Lüneb. Heide i5. May 1763, gest. 24 Apr. 1809) 
gibt sehr lehrreiche Nachrichten von seiner gelehr¬ 
ten Bildung und Beschäftigung so wie von seinen 
äussern Verhältnissen. Hr. Prof. Linck hat sehr 
schätzbare Zusätze gemacht, worin der liebenswür¬ 
dige Charakter des Verewigten von allen Seiten ge¬ 
schildert wird. 
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Fortsetzung 

der Recension von JF'. TV» J. Schelling’s Denkmal 

der Schrift von den göttl. Dingen etc. 

Dass ferner die Identitätslehre spinozistisch sey 
(wie Hr. J. S. 193 von den göttl. D. behauptet hatte), 
gibt Hr. Sch. (S. 10 seiner Vertheidigungsschr.) zu, 
aber nur in einem gewissen, auf keinen Fall Jaco- 
bischen, Verstände und nur einem Theile oder 
Elemente nach. Es wäre zu wünschen, Hr. Sch. 
hätte genau und bestimmt angegeben, welchem Theile 
oder Elemente nach sein System spinozistisch sey. 
Denn da nicht blos Hr. J. den Spinozismus schon 
seit 25 Jahren für Atheismus erklärt hat, wie Hr. 
Sch. (S. 9) sagt, sondern auch viele andre Denker 
im Spinozismus nichts anders als eine eigenthüm- 
liclie Modifikation des Atheismus finden konnten; 
und da das spinozistische System ein so consequen- 
tes, so in allen seinen Theilen und Elementen in¬ 
nig vevbundnes Ganze ist, dass es schwer, wo nicht 
unmöglich, seyn möchte, irgend etwas aus demsel¬ 
ben herauszunehmen, ohne entweder das Ganze zu 
zerstören oder sich mit dem Theile auch das Gan¬ 
ze anzueignen: so ist schwer zu begreifen, was Hr. 
Sch. eigentlich mit jenem beschränkenden Zusatze 
sagen wolle, sein System sey nur einem Theile oder 
Elemente nach spinozistisch. Wer von beyden Geg¬ 
nern übrigens den Spinozismus richtiger gefasst ha¬ 
be, kann hier dahin gestellt bleiben. Wir halten 
in dieser Hinsicht Plcn’ner’s Aeusserung in den phi¬ 
los. Aphorr. (Th. 1. S. 4o6 der neuen Ausg.) für 
weit anständiger, als die Behauptung, dass der Spi¬ 
nozismus „bis auf den heutigen Tag in allen öf¬ 
fentlich bekannt gewordnen Ansichten desselben 
„durchaus verkannt und misverstanden“ worden 
sey, woraus denn freylich von selbst hervorginge, 
da ss Hr. Sch. allein und zuerst den Spinozismus 
recht erkannt und verstanden habe, weil sonst eine 
solche Behauptung gar nicht von ihm aufgestellt 
werden könnte. Wir bitten ihn aber recht drin¬ 
gend, den armen Sterblichen hierüber recht bald 
die Augen zu öffnen. Dann so lange diess nicht 
geschehen ist, wird selbst die Nachwelt, an welche 
Hr. Sch. appellirt, kein recht bestimmtes Urtheil 
fallen können, ob seine zum Theil spinozistische 
Lehre atheistisch oder theistisch sey. 

Li besonders grosses Geschrey erhebt Hr. Sch. 
(S. 13 If. seiner Schrift) gegen Hrn. J. darüber, dass 
dieser einem ganz unverlänglichcn Satze in der 

Ztveyter Band. 

Schellingsehen Rede über das Verhält hiss der bil¬ 
denden Künste zu der JSatur etwas zugesetzt habe, 
wodurch jener Satz erst wirklich atheistisch werde. 
Hr. Sch. hatte nämlich in jener Rede gesagt, die 
JSatur sey dem begeisterten Forscher (also wohl 
auch Hrn. Sch.) „die heilige, ewig schaffende Ur- 
„kraft der TV eit, die alle Dinge aus sich selbst er¬ 
zeugt und werkthätig hervorbringt.“ Dazu hatte 
Hr. J. (S. 157 von den göttl. Dingen) nach einem 
Semicolon gesetzt: „Sie sey der allein wahre Gott, 
„der LebendigeDiese Worte nennt Hr. Sch. er¬ 
dichtet und ihren Urheber deshalb einen schlüpf¬ 
rigen Mann. Wenn man nun aber in Hrn. Sch’s. 
oben angeführter früherer Schrift gegen Hrn. Fichte 
(S. 16) folgende Worte liest: „Gott ist wesentlich das 
„Seyn, heisst: Gott ist wesentlich die Katar und um¬ 
gekehrt“ — und (S.20 u. 21): „DieseDarstellung des 
,,Lebens Gottes, nicht ausser oder aber der Natur, son- 
„dern in der Natur, als eines wahrhaft realen und ge¬ 
genwärtigen Lebens, ist ohne Zweifel die letzte Syn- 
„tliese des Idealen mit dem Realen. desErkennens mit 
„dem Seyn, und daher auch die letzte Synthese der 
„Wissenschaft selbst“ — Wenn man, sagen wir, 
diese Worte liest, so traut man seinen Augen kaum 
und findet es unbegreiflich, wie Hr. Sch. es noch 
läugnen könne, dass die von ihm sogenannte Na¬ 
turphilosophie oder Idenlilätslehre, wie sie sich bis¬ 
her ausgesprochen hat, Gott und die Natur identi- 
ficire und die Natur für den allein wahren und le¬ 
bendigen Gott erkläre. Nennt aber Hr. Sch. selbst 
diesen Satz wirklich atheistisch, so gesteht er ja 
ipso facto den Atheismus seiner Lehre ein; indem 
er sie gegen diesen Vorwurf vertheidigen will! 
Wem fallt hier nicht das Sprichwort ein, das ge¬ 
wissen Leuten ein gutes Gedäehtniss empfiehlt, da¬ 
mit sie sich nicht in ihren eignen Schlingen fangen? 

Wir sind nicht gemeynt, jede einzelne Be¬ 
hauptung oder Wendung Ilrn. J’s. gegen Hrn. Sch. 
zu vertreten. Vielmehr gestehen wir offenherzig, 
dass uns die Jacobische Manier zu philosophiren 
und zu polemisiren keineswegs gefällt. Denn sie 
ergiesst sich allzuoft in blosse Machtsprüche (was 
wir auch schon früher getadelt haben) und nimmt 
eine eigne Art von herber Dictalur an, die in kei¬ 
ner wissenschaftlichen Untersuchung Statt finden 
soll. Wir können es daher auch nicht misbilligen, 
dass Hr. Sch. insonderheit das unwissenschaftliche 
Verfahren in Hrn. J’s. Schrift schonungslos auf¬ 
deckt. Aber das können wir auch nicht bergen, 
dass Hr. Sch. den in der vorliegenden Schrift (S. 22) 
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aufgestellten Satz: „Alle Angaben dieser (Jacobi- 
„schen) Schrift, welche meine wissenschaftlichen 
„Ueberzeugungen betreffen, sind kecke durch nichts 
,,zu begründende Erdichtungen ihres Verfassers“ — 
keineswegs bewiesen habe; dass er also keineswegs 
berechtigt war. Hin. J's. Angriff eine Brandmar¬ 
kung seiner selbst (S. 20), eine nichts würdige Ver- 
läumdung {S. 27), eine literarische Schandthat (S. 
5i) zu nennen. Denn dass Hr. J. (nach S. 29) ver¬ 
sucht habe, Hrn. Sch. gegenüber die Eigenschaft 
eines bestellten Grossinquisitors zu entwickeln oder 
(nach S. öi) die Person seines Gegners, wenn es 
möglich wäre, moralisch zu morden, ist eine Be¬ 
schuldigung, die sich Hr. Sch. nur vermöge der¬ 
selben Consequenzmacherey erlaubt, worüber er 
(S. 26) so bittere Klagen führt und wovon er selbst 
(S. 2 u. 5) ein recht aullallendes Beyspiel gibt. Hr. 
J. hatte nämlich (S. 117 u. 118 von den göttl. Din- 
gen) gesagt, die atheistischen Aeusserungen der 
// issenschaftslehre hätten vor zwölf Jahren doch 
noch einiges Auf sehn gemacht; das Publicum habe 
sich aber an solche Aeusserungen nach und nach 
so gewöhnt, dass die Naturphilosophie damit schon 
gar kein Staunen mehr erregte. Diess deutet Hr. 
Sch. so aus, als wenn dadurch gesagt seyn sollte, 
er hätte zum wenigsten von Amt und Stelle ver¬ 
tagt werden müssen, weil der Urheber der W. L. 
durch das Aüfsehn, welches jene Aeusserungen ver- 
anlassten, wenigstens mittelbar seine öffentliche 
Lehrstelle verloren habe. So wenig aber das Letzte 
historisch wahr ist — denn Hr. Fichte verlor seine 
damalige Lehrstelle aus ganz andern Ursachen — 
so wenig ist das Erste folgerecht geschlossen, da 
man sehr wohl über die Lehre eines Menschen stau¬ 
nen kann, ohne sich im Geringsten an seiner Per¬ 
son vergreifen oder zu einer solchen Vergreifung 
rathen zu wollen. 

Aber — wird man vielleicht sagen — die An¬ 
klage des Atheismus hat überhaupt etwas so Gehäs¬ 
siges, dass man sie niemals Vorbringen sollte. Wir 
läugnen beydes. Freylich wönn, wie einige über¬ 
triebne Puristen gethan haben, Atheismus durch 
Gottlosigkeit übersetzt wird, so hat jene Anklage 
einen sehr gehässigen Sinn. Wie es aber gottlose 
Theisten geben kann, so kann es auch fromme oder 
gottselige Atheisten geben, weil Theorie oder Spe- 
culation und Praxis oder Gesinnung und Hand¬ 
lungsweise zwey verschiedne Dinge sind, die bey 
der menschlichen lnconsequenz oft nach ganz ent¬ 
gegengesetzten Richtungen laufen. Daher unter¬ 
schied man sonst mit Recht theoretischen und prak¬ 
tischen Atheismus. Nur der letzte ist Gottlosigkeit, 
nicht der erste. Wird demnach ein philosophisches 
System atheistisch genannt, so versteht es sich von 
selbst, dass nur von der Theorie die Rede ist; denn 
ein solches System ist ja eben nichts anders als 
Theorie. Da aber eine Theorie doch in die Pra¬ 
xis übergehen kann, so hat jeder, der überzeugt 
ist, nass ein philosophisches System atheistisch sey, 
das unbestreitbare Recht, sich gegen dasselbe so laut 
und so kräftig zu erklären, als es ihm immer mög- 
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lieh ist. Aber wohl zu merken, gegen das System. 
nicht gegen den Urheber desselben, wenigstens 
nicht, so lern er mehr als Urheber eines Systems, 
sofern er auch Mensch ist. Denn dieser kann seyn 
und ist auch oft im Leben ein ganz andrer, als in 
der Wissenschaft. Dass Hr. J. (dessen eigne Phi¬ 
losophie sogar atheistisch ist, weil er läugnet, dass 
der Glaube an Gott sich philosophisch rechtfertigen 
lasse, ohne dass man ihn selbst darum einen Athe¬ 

isten nennen dürfte) diese Gl änzlinie in seiner Schrift 
von den göttlichen Fingen immer scharf und ge¬ 
nau beobachtet habe, lässt sich freylich nicht be¬ 
haupten. Vielmehr erhellet aus dem, was Hr. Sch. 
(S. 17 u. 18 seiner Verteidigungsschrift) anführt, 
dass Hrn. J’s. Rede zuweilen „ins persönliche hin¬ 
über spiele.(c Hierüber beschwert sich Herr Sch. 
mit Recht. Aber mit Unrecht legt er (S. 52) es 
Hin. J. übel aus, dass dieser in seiner Schrift Hrn. 
Sch s. Aamen nicht auszusprechen gewagt habe. 
Der Name gehört ganz eigentümlich der Person 
oder dem Menschen als solchem. Es hinderte also 
gewiss keine „sachwalterisclie Ursache“ Ilrn. J., 
seines Gegners Namen bestimmt auszudrücken, son¬ 
dern vielmehr ein gewisses Gefühl der Achtung ge¬ 
gen die Persönlichkeit Hrn. Sch’s., indem er sich 
durch seine Ueberzeugung gedrungen salie, die Na¬ 
turphilosophie oder das absolute Iclentitätssyste/n. 
und dessen Urheber als solchen des Atheismus öf¬ 
fentlich anzuklagen. Was thut aber Hr. Sch. da¬ 
gegen ? Er spielt die Sache nicht etwa blos zuwei¬ 
len aus einer Art von Unachtsamkeit oder Entrü¬ 
stung in’s Persönliche hinüber, sondern er macht 
den Streit durchaus persönlich und hat es gar kein 
Hehl, dass er den Charakter seines Gegners an den 
literarischen Pranger stellen wolle. Wen trift also 
wohl mehr der Vorwurf, dass er die Person seines 
Gegners „moralisch zu morden“ suchte? 

W ir haben uns bisher eigentlich nur mit dem 
ersten 1 heile der vorliegenden Schrift beschäftigt, 
welcher eine vorläufige Erklärung über die von 
Hrn. J. gegen Hrn. Sch. vorgebrachten Beschuldi¬ 
gungen enthält und von S. 1—32 reicht. Dev 
zweyte bey weitem grössere Theil von S. 55 — 2i5 
enthält Beyträge zur Beurtheilung der Jacobischen 
Polemik und seines — so ungelenk schreibt Hr. 
8ch. Verhältnisses zu Wissenschaft und zu Theis¬ 
mus, zu Philosophie und zu Religion, so wie zur 
Literatur überhaupt. Dieser Theil angeblich 
wieder aus drey Unterteilen bestehend, wrelche das 
Geschichtliche, das PUissenschaftliehe und das All¬ 
gemeine überschrieben sind — besteht eigentlich 
nur aus zwey wesentlich verschiednen Theilen, die 
aber in den Ueberschrifen nicht hinlänglich ange¬ 
deutet und auch in der Abhandlung nicht genau ge¬ 
sondert sind. Einmal nämlich sucht Hr. Sch. die 
ganze Jacohische Art zu philosophiitn und zu po- 
lemisiren von ihrem Anbeginn au zu charakterisi¬ 
eren. Abgerechnet die hin und wieder zu stark auf¬ 
getragnen Farben — eine Folge der leidenschaftli¬ 
chen Genau thsstimmung des Vf’s. — muss jeder 
Unparteyische eingestehn, dass ungemein viel Tref- 
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feudes über jenen Gegenstand gesagt und das un¬ 
wissenschaftliche, unzusammenhängende und mit 
sich selbst uneinige Verfahren des Hrn. J. in Sa¬ 
chen der Philosophie umständlich dargethaii worden. 
Wir verweisen in dieser Hinsicht nur auf S. 108 
— no, wo Hrn. J. die offenbarsten Widersprüche 
in seinen eignen Behauptungen nachgewiesen wer¬ 
den. Wir haben die angeführten Stellen verglichen 
und die Anführungen richtig befunden; nur ist S. 
109 Anmerk. ***) Statt S. 29 zu lesen S. 28. — So¬ 
dann aber sucht Hr. Sch. seinen eignen Theismus 
darzustellen und gegen den Jacobischen zu recht- 
fertigen. Hierhey müssen wir noch etwas verwei¬ 
len. Zuvörderst müssen wir folgenden Satz, der 
erst S. 107 aufgestellt wird, aber billig früher hätte 
aufgestellt werden sollen, vorausschicken, weil er 
sogleich das volleste Licht auf Hrn. Sch’s. Theorie 
wirft: „Meine wahre unverhohlne Meynung ist, 
„dass jedes Leben ohne Unterschied von einem Zu¬ 
stande der Einwickelung ausgehe, da es bezie¬ 
hungsweise auf den nachfolgenden Zustand der 
„Ent- und der Auswickelung wie todt und finster 
„ist, dem Saamenkorn gleich, eh’ es in Oie Erde 
„gesenkt wird.*4 — Diesem Grundsätze zufolge 
nimmt nun Hr. Sch. an, dass Gott, der lebendige, 
intelligente, vollkommne, sittliche u. s. w. sich 
ebenfalls erst ent - und ausgewickelt habe aus ei¬ 
nem Grunde, in welchem er vorher eingewickelt 
war, welcher Grund also der Wirklichkeit nach 
(aclu) unlebendig, unintelligent, unvollkommen, un- 
oder nicht - sittlich u. s. w. war, aber jenes alles doch 
werden konnte, also auch schon Gott der Möglich¬ 
keit nach (potentia) war. Daher unterscheidet Hr. 
Sch. (S. 110) einen unentfalteten und einen entfal¬ 
teten Gott (deus implicitus et explicitus), will aber 
nur diesen als Gott sensu eminenti benannt wissen. 
Was das für ein Grund sey, aus welchem sich 
Gott entwickelte, erhellet aus S. io3. Er ist das 
einst gewesene Chaos, aus welchem, wie Hr. Sch. 
sagt, als aus einem ehemaligen Zustand der Unord¬ 
nung auch Plato die Natur der Dinge erst später 
zu dem gegenwärtigen Schmuck der Anordnung 
gelangen lässt- (Freylieh wohl I aber mit dem gros¬ 
sen Unterschied, dass der Platonische Gott schon 
lebendig, intelligent, vollkommen u. s. w. ist, als 
er aus der ungeordneten Materie eine geordnete 
Welt bildet, der Schellingsche Gott hingegen alles 
diess erst wird, indem er sich selbst aus dein Chaos 
heraus entwickelt). Noch deutlicher erhellet diess 
aus der bekannten Abh. über die Frey heit, worin 
Hr. Sch. unter andern sagt: „Auf dieselbe Art, wie 
„der anfängliche Grund der Natur vielleicht lange 
„zuvor allein wirkte und mit den göttlichen in ihm 
„enthaltenen Kräften eine Schöpfung für sich ver¬ 
buchte, die aber immer w ieder zuletzt in das Chaos 
„zurücksank u. s. w.“ (S. Schelling's philos. Schrif¬ 
ten, B. I. S. 458). Hi1. Sch. lässt also Gott unge¬ 
fähr so entstehn, wie eine Pflanze aus dem Saamen- 
korn, ein Huhn aus dem Ey, einen Mann ans dem 
Kinde. Das letzte Gleichniss braucht Hr. Sch. selbst. 
Um nämlich zu zeigen, dass in seiner Theorie von | 

einem vollkommnen Gotte, der aus sich selbst als 
einem unvollkommneii entstanden sey, nichts IVi- 
dersinniges liege, sagt er S. 80: „So sehen wir tag— 
„lieh, dass aus einem Unwissenden durch Bildung 
„und Entwicklung ein Wissender werde; der Manu 
„sich aus sich selber als Jüngling, der Jüngling sich 
„aus sich selber als Knaben, und dieser wieder aus 
„sich selber als Kind, welches doch lauter unvoll- 
„kommnere Zustände sind, emporarbeite. Nicht 
„zu erwähnen, dass die Natur selber, wie diejeni¬ 
gen wissen, denen die nöthigen Kenntnisse nicht 
„abgehn, sich von geringem und vervvorrneren Ge¬ 
schöpfen allmälig zu vollkommneren und gebilde¬ 
ten erhob.“ — Und damit sich niemand einbilde, 
als würde durch diesen Dualismus eines unenlfalle- 
ten und eines entfalteten Gottes die absolute Iden¬ 
tität aufgehoben, so wird S. 81 hoch hinzugesetzt: 
„Damit wird aber nicht widersprochen, dass Das- 
„jeriige, welches zuerst war, eben das ist, wel¬ 
sches das Allervollkommenste ist. Wie wenn je- 
„mand — um nur ein ohngefähres Gleichniss zu 
„geben — der sagt, dass Newton der vollkommen¬ 
ste Geometer ist, damit nicht behauptet haben will, 
„dass er es schon als Kind gewesen, und doch auch 
„nicht läugnet, dass der Newton, welcher das Kind 
„war, eben der Newton ist, welcher der 'voilkom- 

,,menste Geometer ist.“ 
Hr. Sch. lasst sich, weil man in Golf; nicht nur 

Güte und IVeisheit, sondern auch Kraft und Star¬ 
ke annehme, auch auf die Frage ein, was von bey- 
den wohl in dem sich selbst entwickelnden Gotte 
früher gewesen. Hierüber lässt er sich S. 85 u. 84 
also vernehmen: „Wenn aber einmal eine Stärke, 
„also etwas, das blos Natur ist, in dem höchsten 
„Wesen zugegeben werden müsse, so frage sich 
„darin erst, was dem andern voransgegäugen sey, 
„ob sie — nämlich gewisse Philosophen — glauben, 
„dass Güte und Weisheit zuerst gewesen und dann 
„die Stärke darüber gekommen sey — (eine feine 
Wendung !) — „oder ob sie glauben, dass umgekehrt 
„die Stärke zuerst gewesen, welche dann durch 
„Weisheit und Güte gemildert worden; und wenn 
„sie das letzte bey weitem glaublicher finden müs- 
„sen, wie sie denn müssen (es wäre dann, dass sie 
„gar zu unfähig wären, um sich überhaupt zu sol- 
,,chen Gedanken zu erheben), so wrerden sie wrohl 
„auch zugeben müssen, es sey das von Anbeginn 
„d. h. zu allererst Gewesene — zwar nicht eine 
„Natur der Dinge, die etwas blos äusserliches und 
„hieher noch gar nicht gehöriges wäre, wohl aber 
„— die Natur des Wesens selber gewesen, das sich 
„zum actu Vollkommensten aus sich selbst evolvirt 
„habe. Aber auf dergleichen Bestimmungen gera- 
„then jene überhaupt nicht, welche in der Philo¬ 
sophie Zeitlebens Pinsel geblieben und gar nie an 
„die rechten Begriffe gekommen sind, so sehr sie 
„danach geschnappt haben.“ 

Man sieht, es spricht sich hier JIrn. Sch’s. un¬ 
gemeiner Tiefsinn sowohl als ungemeiner Dünkel 
in eben so feinen als starken Worten aus. Wenn 
nur aber etwas dahinter wäre! Aber unsenn gros- 
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sen Philosophen fällL es gar nicht ein', dass die Un¬ 
terscheid img verschiedner Eigenschaften Gottes eine 
blosse Folge der menschlichen an Abstraction und 
Reflexion gebundnen Denkweise ist; eben so wenig 
fallt ihm bey, dass selbst, wenn man jene Unter¬ 
schiede objectiv (als Unterschiede im Wesen Gottes) 
nimmt, es gar nicht nothwendig ist, entweder die 
Weisheit und Güte, oder die Kraft und Stärke als 
das der Zeit nach Vorausgehende zu denken, sondern 
dass sie eben so gut als von Anbeginn (d. h. von 
Ewigkeit her) zugleich seyende Eigenschaften Got¬ 
tes gedacht werden können, dass es also seiner gan¬ 
zen Disjnnction an einem wesentlichen Gliede man¬ 
gelt. Aber der grosse Philosoph erscheint noch klei¬ 
ner, wenn er seine Theorie von der Selbstentwick¬ 
lung Gottes S. 87 auch durch folgendes Räsonne¬ 
ment bestätigen will: „Könnte er — nämlich Hr. J. 
— „solche Dinge nur ahnen, es hätten ihn längst 
„näher liegende Fragen beunruhigen müssen, z. B. 
„wie es docli komme, dass das alte Testament vor 
„dem neuen hergegangen, da doch das Geistigste 
„nach seiner Meinung überall das Erste ist, warum 
„Gott sich weit früher in jenem als ein zorniger 
„und eifriger Gott mehr verborgen als geoffenbart, 
„und überhaupt mehr physische Eigenschaften ge¬ 
zeigt, seine höchsten geistigen Eigenschaften aber 
„erst vor 2000 Jahren dem Menschengeschlecht aus¬ 
drücklich zu offenbaren für gut gefunden habe?“ 
•— Darin also, dass sich die Vorstellungen der 
Menschen von Gott allmälig vervollkommneten und 
dass die Menschen früher Gott als ein mächtiges 
Wesen fürchteten, denn als ein weises und gutes 
Wesen verehrten, sucht Hr. Sch. eine Bestätigung 
seiner ungereimten Meynung, dass Gott selbst sich 
nach und nach aus einem unvollkommnen Wesen 
zu einem vollkommnen emporgearbeitet habe und 
dass in Gott die Weisheit und Güte erst später 
(vielleicht erst vor einigen tausend Jahren) über die 
schon vorhandne Stärke gekommen sey! Wahrhaf¬ 
tig, wenn denn nun einmal von Pinseley in der 
Philosophie die Rede seyn soll, so wird dem philo- 
sophirenden Publicum wohl nicht mehr zweifelhaft 
seyn, wer in diesem Streite als der grösste, und, 
wie natürlich, auch der gröbste Pinsel erscheine! 
— Das Auffallendste bey der Sache aber ist Fol¬ 
gendes. Hr. Sch. will (nach S. 3o) dafür angese¬ 
hen seyn, dass er den Begriff'von Gott, so wie alle 
damit zusammenhängenden moralisch-religiösen Be¬ 
griffe, in dein Sinne nehme, in welchem sie der 
natürliche Menschenverstand ebenfalls nehme und 
dass er also kein Spiel damit treibe. Daher sagt er 
auch (S. 65), es sey Angelegenheit der Menschheit, 
dass der Glaube an Gott, der bis jetzt bloss Glaube 
war, sieh in wissenschaftliche ErTcenntniss verkläre. 
End worin besteht nun diese sogenannte wissen¬ 
schaftliche Erkenntniss? Darin, dass Gott nicht, als 
ein von Ewigkeit zu Ewigkeit heiliges, weises, gü— 
tiges, gerechtes, überhaupt vollkommnes Urwesen, 
Schöpfer, Erhalter und Regierer der Welt sey, 
sondern dass er vielmehr ein Wesen sey, welches 
sich gleich andern Naturwesen aus dem Chaos als 

seinem Grunde entwickelt habe und also nach uud 
nach zugleich mit der Welt ein vollkommenstes 
Wesen geworden sey. Daher spottet Hr. Sch. auch 
(S. 95) über die, welche „einen ein für allemal fer¬ 
tigen“ Gott annehmen, und nennt diesen Gott — in 
Vergleichung mit dem seinigen, der erst aus sich 
selbst (d. h. dem Chaos als dem unentfallelen Gotte) 
geboren oder erzeugt wird, wie Hr. Sch. sich in 
der oben angeführten Abh. über die Freyheil (S. 431 
n. 434) ausdrückt — einen unlebendigen und todten 
Gott. Was kann aber der Vorstellungsart des na¬ 
türlichen uud gesunden Menschenverstandes mehr 
entgegen seyn, als die Idee eines solchen allmälig 
entstandnen Gottes, der denn, wie alles, was sonst 
in der Natur erzeugt wird und wächst, auch wohl 
einmal wieder vergehen kann, wenn einmal die 
Natur in das alte Chaos zurücksinkt? Treibt also 
FIr. Sch. nicht ein blosses Spiel mit Worten, wenn 
er (S. 112) sagt, er setze Gott als Erstes und als 
Letztes, als A und als O? Denn in der Stelle uns¬ 
rer heiligen Schriften, worauf Hr. Sch. hier an¬ 
spielt — „Ich bin das A und O, der Anfang und 
„das Ende“ — da ist die Rede von dem Einen hei¬ 
ligen Wesen, das da war und ist und seyn wird 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hr. Sch. aber versteht 
unter dem A seinen Deus implicitus und unter dem 
O seinen Deus explicitus! — Und wird denn etwa 
durch diese Unterscheidung (ähnlich der ehemals 
von der Wissenschaftslehre aufgestellten Unterschei¬ 
dung zwischen ordo ordirians und ordo ordinatus) 
das Wesen Gottes für den Menschen weniger un¬ 
begreiflich? Werden dadurch die Schwierigkeiten 
gehoben, mit welchen die Wissenschaft zu kämpfen 
hat, wenn sie die Idee Gottes entwickeln und den 
wahren Ueberzeugungsgrund von der Realität dieser 
Idee aufsuchen will? Nichts weniger als das! Im 
Gegentheil findet die Vernunft einen sich selbst all¬ 
mälig aus dem Chaos erzeugenden Gott noch weit 
unbegreiflicher, als einen ursprünglich seyenden; 
ja genau zu reden findet sie einen Widerspruch 
darin, Gott, das Absolute, das Unbedingte, dem 
Hr. Sch. selbst (S. 78) Aseität, als das Tiefste und 
Verborgenste in Gott, beylegt, zugleich als ein We¬ 
sen zu denken, das in Ansehung seines vollständi¬ 
gen Seyns der sinnlichen Bedingung einer Entwick¬ 
lung in der Zeitreihe unterworfen war. Von dieser 
Seile betrachtet nimmt die Vernunft an der Spi no¬ 
zischen Substanz, die Hr. Sch. (ebend.) unzulänglich 
für die Idee der Gottheit findet, weit weniger An- 
stoss, als an dem Evolutionsprocess, den Hr. Sch. 
mit der Gottheit vornimmt. Wenn sich also die 
Naturphilosophie rühmt, dass sie erst den Glauben 
an einen lebendigen Gott begründet habe, und be¬ 
hauptet, dass derjenige, der nicht ihren Gott für 
den wahren anerkenne, einen todten Gott verehre, 
so tritt sie mit dieser amnassenden Pralilerey wieder 
ganz in die Fusstapfen der Wissenschaftslehre, die 
dasselbe behauptete und alle, die nicht ihren Gott 
(die moralische Weltordnung) anbeteten, Götzen¬ 
diener nannte. 

(Der Beschluss folgt.) 
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Beschluss 

der Rccension von F. W. J, Schelling’s Denkmal 

der Schrift von den göttlichen Dingen etc. 

Nur noch eine Bemerkung sey uns erlaubt! Hr. 
Sch. rügt es (S. 83 ff.) mit Recht, dass Hr. J. Theis¬ 
mus und Naturalismus dergestalt einander entge¬ 
gensetzt, als seyen sie unverträglich und könnten 
auf keine W eise beysammen bestehn. Er deckt aber 
dabey den Grundfehler, der in diesem ganzen Ge¬ 
gensätze hegt, nicht auf. Dieser besteht darin, dass, 
wie dem Theismus eigentlich nur der Atheismus, 
so dem Naturalismus nur der Supernaturalismus 
entgegensteht. Der Theismus kann daher sowohl 
Naturalismus als auch Supernaturalismus seyn. Aus 
den eignen Jacobischen Erklärungen aber gegen den 
Supernaturalismus des Wandsbecker Boten geht her¬ 
vor, dass der Jacobische Theismus im Grunde Na¬ 
turalismus ist, wenn er gleich die Offenbarung in 
einem gewissen Sinne zulässt. Wenn dagegen Hr. 
Sch. (S. 90) sagt, er verstehe unter Naturalismus 
ein System, „welches eine Natur in Gott behaup¬ 
tet;“ so ist diess wieder eine ganz willkürliche Er¬ 
klärung. Denn eine Natur in Gott — das Wort 
Natur in formaler Bedeutung genommen, wo es 
das Wesen eines Dinges (essentiam rci) anzeigt — 
behauptet jedes theistische System, es sey natura¬ 
listisch oder supernaturalistisch. Sollte aber Herr 
Sch., wie es scheint, in jener Erklärung das Wort 
Natur in materialer Bedeutung genommen haben, 
so würde auch hieraus wieder hervorleuchten, dass 
er Gott und Natur in Ansehung des gemeinschaft¬ 
lichen Grundes doch identificire. 

Von der allegorischen Vision, welche das Werk 
beschliesst, sagen wir weiter nichts, als dass sie 
eine Karikatur ist., in welcher eben nur noch ei¬ 
nige glücklich aufgefasste Porträtzüge kenntlich blei¬ 
ben. Ergötzlich ist sie aber dennoch durch zwey 
merkwürdige Umstände. Einmal dadurch, dass Hr. 
Sch., der ehedem den Verstand, selbst den gesun¬ 
den, herunterriss und aus der Philosophie hinauswarf, 
jetzt, nachdem Hr. J. ein Gleiches gethan und die 
Vernunft, obwohl auch nur unter der Maske eines 
instinctartigen Gefühls, über alles erhoben hat, je¬ 
nen quasi postliminio in die Philosophie zurück- 
führt, gegen Hrn. J. männlich und wacker verthei- 
digt, und in der That über die Vernunft setzt. 
(Man vergl. besonders S. i4o—144, wo Hr. Sch. 
den A erstand als den Mann und die Vernunft als 

Zweyt er Band. 

das Weih charakterisirt, und unter andern sagt: 
„Die Vernunft ist bey geistlichen Sachen wie das 
„Weib in der Kirche; da soll sie schweigen—mu- 
„Her taceat in ecclessia — denn der Geist allein 
„ist der Mann.“) Sodann dadurch, dass, wie Hr- 
J. sich oft auf Platonische Aussprüche beruft, um 
dadurch den eignen ein grösseres Gewicht zu ge¬ 
ben, Hr. Sch. ein Gleiches tliut und jenem vorwirft, 
er verstehe den Plato nicht. (Man vergl. S. i5i 
u. 191 mit S. 51, 101, io5, besonders aber mit S. 
108, wo Hr. Sch. nach dem Ausrufe: „Dieses ist 
auch wahrhaft Platonische Lehre “ — Hin. J. zu 
verstehen gibt, er möchte den Plato wohl nur aus 
Uebersetzungen kennen und sollte sich daher nicht 
herausnehmen, über PI. mitzureden). Diess nöthigt 
uns zum Schlüsse noch zwey Wünsche ab. Möch¬ 
ten doch unsre Philosophen 1) bedenken, dass Un¬ 
terscheidungen keine Spaltungen sind, und es mit 
den Vermögen der Seele nicht so machen, wie die 
Schlächter mit den Gliedern eines zerhackten Kör¬ 
pers, sagend, diess ist zum Braten und Kochen, 
jenes aber zum Wegwerfen für die Hunde! Möch¬ 
ten sie 2) endlich einmal den göttlichen Plato in 
Ruhe lassen, der manchmal wohl auch sich selbst 
nicht verstand und sich dann, wie es so zu gehen 
pflegt, mit Worten und Bildern half, in denen jetzt 
jeder leicht wieder findet, was er wünscht, dass es 
der alte hochgerühmte Weise gesagt haben möchte. 
Lasst ihn wenigstens so lang in Ruhe, bis ihr ein¬ 
mal so glücklich seyd, seine dyoctaa Soy/aara 
(Ai'istot. Phy's. IV, 4.) aufzufinden! Vielleicht fin¬ 
det ihr dann einen ganz andern Plato, als ihr jetzt 
in seinen Dialogen findet. Und dann wäre ja all 
euer Gezänk vergebens gewesen! 

Philosophie. 

TPahrheit und Gewissheit. Von Sinclair. Frank¬ 

furt a. M. in der Hermannsclien Buchhandl. 1811. 

B. I. 55i S. B. II. 555 S. B. III. 54o S. 8. 

(7 Thlr.) 

So kurz der Titel dieses Werkes ist, so weit¬ 
läufig ist das Werk selbst, indem es sich nnter je¬ 
nem umfassenden Titel fast über alle Gegenstände 
des menschlichen Wissens in 56-25 Paragraphen 
verbreitet. So wenig aber der Verf. auf dem Titel 
über seine Persönlichkeit sagt, so wenig erklärt er 
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sich in einer Vorrede über den Gehalt und Zweck 
seines Werkes. Er wirft cs gleichsam auf gut Glück 
hinaus in die Welt und überlässt es dem Leser, 
was er daraus machen will. So viel sieht man in¬ 
dessen bald, dass es auf eine neue Begründung der 
Philosophie abgesehen ist. Der Vf. scheint aber zu 
der Classe von Schriftstellern zu gehören, die An¬ 
dre zu verständigen suchen, ehe sie sich selbst ver¬ 
ständigt haben, und deshalb der Wissenschaft keine 
wesentlichen Dienste leisten können. Wir wollen 
daher den Inhalt des Werkes nur ganz kurz und 
so viel als möglich mit den eignen Worten des Vfs. 
augeben, und dann unsern Leeern überlassen, ob 
sie den Vf. zu ihrem Führer auf dem Wege zur 
Wahrheit und Gewissheit nehmen wollen. 

In dem i. Absclm. oder der Eiuleit. geht der 
Vf. vom Zweifel aus, indem er die bekannte Be¬ 
merkung wiederholt, dass die philosophische Unter¬ 
suchung über Wahrheit und Gewissheit durch den 
Zweifel veranlasst werde-und das Bedürfniss des 
Philosophirens nur für den Statt finde, welcher 
zweifle. Von nun an aber verwickelt er sich sogleich 
in allerlev unbestimmte und unverständliche Erklä- 
rimgen über den Zweifel. Der Zweifel, sagt er, 
müsse nicht um eines Andern, sondern um sein 
selbst willen ungewiss seyn, er müsse sich selbst 
aufheben oder einen Selbslwiderspruch enthalten, 
von nichts Anderem, sondern blos von sich selbst 
unterschieden werden können, mithin in Allem ei¬ 
nes und dasselbe seyn. Hierauf sagt er im 2. Ab¬ 
schnitte, die Frage: fVie wird unterschieden und 
nicht unterschieden ? drücke den eigentlichen Zwei¬ 
fel aus; denn sie könne von nichts Anderem un¬ 
terschieden werden und widerspreche sich selbst; 
denn es werde darin angenommen, dass das Wie 
des Unterscheidens und iNiehtunterscheidens ihrer 
Entgegenheit nicht widerstreite, und dass wir bey 
Vergleichung des JV ie und dieser Entgegenheil doch 
finden, dass es ihr widerstreite. Jene Frage ist eine 
Aufgabe, die gelöst werden soll durch Annahme ei¬ 
nes Dritten, nämlich der Einigkeit zugleich mit der 
Entgegenheit des Unterscheidens und Niehtunter- j 
scheideus. So wird sie im 3. Absclm. gelöst durch ' 
folgenden Satz: Einigkeit des Unterscheidens und 
Nichtunterscheidens ist mittels eines Unterschei¬ 
dens , das dem Nichtunter scheiden entgegen ist, oh¬ 
ne es aufzuheben. Allein die Aufgabe dauert den¬ 
noch fort. Sie wird also im 4. Abschn. als blei¬ 
bende Aufgabe so charakterisirt: Einigkeit des Uu- 
terscheidens und Nicht unter sehe i den s wird mittels 
der Einigkeit seyn, die mittels eines Unterschei¬ 
dens ist, das dem Nichtunte, scheiden entgegen ist, 
ohne es aufzuheben. Hieraus wird gefolgert, dass 
der Zweifel auch nach der Lösung -der Aufgabe 
noch möglich sey. Diese Möglichkeit des Zweifels 
wird im 5. Abschn. erklärt als eine Nichtvereini¬ 
gung des im ursprünglichen Zweifel liegenden Ent- 
gegenseyns des Unterscheidens und Nichluuterschei- 
clens und ihres Nichtcntgegen seyns im Seynwerden 
der Einigkeit, welch« Nichtveieiuigung aber doch 

dabey ihrer Vereinigung im Seynsollen der Einig¬ 
keit nicht entgegen ist. Hierauf wird ira 6. Ab¬ 
schnitte, welcher Ausdruck überschrieben ist, ge¬ 
handelt l) vom Gedanken, welcher Ausdruck des 
Zweifels ist, 2) vom Gedanken des Sey ns oder der 
Frage: Was ist Seyn? 5) von der Verschiedenheit 
des Seyns oder der Frage: Wie ist Seyn vom Seyn 
verschieden? 4) von der Vereinigung des Seyns 
und Gedacht sey ns, oder der Frage: Wie ist Seyn 
und Gedachtsevn vereinigt? 5) vom Bewusstseyn, 
welches der Ausdruck des Seynsollens der Einigkeit 
ist; 6) von der Gottheit, welche schlechthin1" das 
Seyn ist, 7) vom Leben, welches der Ausdruck 
des Seynvverdens der Einigkeit ist, 8) von den Din¬ 
gen, deren Seyn der Ausdruck des An-sich-seyns 
des Zweifels ist, 9) von der Freyheit, welche der 
Ausdruck der unabhängigen Verbindung des leben¬ 
den Ich und der Dinge ist, und endlich 10) von 
der IVeit, welche der Ausdruck für das Seyn Got¬ 
tes in den Dingen ist, sofern sie nicht unterschie¬ 
den werden. 

Im 7. Abschn. ist nun weiter von der Erfah¬ 
rung die Rede, welche der Ausdruck des Ausdrucks 
ist, indem sie das ganze Seyn, das Bewusstsevn, 
das Seyn Gottes , das Leben und das Seyn der 
Dinge in sich fasst. Bey dieser Reichhaltigkeit der 
Erfahrung ist es denn kein Wunder, dass in die¬ 
sem Abschn. auch von allem Möglichen die Rede 
ist, nämlich 1) vom Gedanken in der Erfahrung 
und von der Wissenschaft cler Dinge, wo die un¬ 
endliche Vielheit der Dinge (die durch das Den¬ 
ken der Dinge selbst begründete Ungewissheit der 
Dinge), der Raum (das Ganze der Dinge, wo sie. 
ohne unterschieden zu werden , auf einander bezo¬ 
gen werden), die Zeit (das Ganze der Dinge, wie 
sie, indem ihr Seyn von sich selbst unterschieden 
wird, auf einander bezogen werden), die Vorstel¬ 
lung (die seynsollende Vereinigung eines Dinges 
mit den andern Dingen, von denen es unterschie¬ 
den wird oder sein Seyn in Raum und Zeit), der 
Körper (die Vorstellung eines Dinges, in welcher 
wir selbst den Grund zu seiner V ereinigung mit 
andern Dingen finden, indem das Seyn der Dinge 
als Körper die Gottheit im Seyn der Dinge ist.) A 
ferner mein (der menschliche) Körper, die Frey¬ 
heit der Seele, die Natur, die sinnliche Erfahrung, 
der Schein und Leichtsinn die Hauptgegenstände 
der Untersuchung ausmacben-; 2) von den ange¬ 
wandten Wissenschaften, mit deren Betrachtung 
der zweyte Band des ganzen Weiks beginnt, so 
dass liier (nach einer 'allgemeinen Untersuchung 
über Princip, Methode, Stoff und Uebereinstim- 
mung der angewandten Wissenschaften mit der 
Wissenschaft der Dinge überhaupt) folgende 5 Wis¬ 
senschaften : Geometrie, Arithmetik (die der Verf. 
also beyde zur Erfahrung rechnet), Naturbes hrei- 
bung, Chemie und Physik, nach ilnen Hauptmo¬ 
menten in nähere Erwägung gezogen werden; 3) von 
der Erfahrung des Gedankens des Seyns, w mit 
der dritte Band des Werkes anhebt, und von der 
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Sprache, welche ist ein Erkennen des Seyns Got¬ 
tes in den Dingen durch Gleichraaciiung des ein¬ 
zelnen Mannichfaltigen als Gegenstandes sinnlicher 
Erfahrung mit seinen Beziehungen auf andre ; 4) von 
der Erfahrung der Verschiedenheit des Seyns vom 
Seyn und von dem IVillen, welcher eine Vereini¬ 
gung des einzelnen Dinges mit mir ist , die nicht 
mittels der Vereinigung des Dinges mit andern 
Dingen, sondern blos mittels des Seyns des Aus¬ 
drucks geschieht; 5) von der Erfahrung der T er- 
einigung des Seyns und Gedachtseyns und von dem 
Thun, welches dasjenige Seyn der Dinge ist, wor¬ 
in das einzelne Ding blos in seinem ausgedriickten 
Seyn gedacht und vereinzelt, und, ohne es mit an¬ 
dern Dingen zu vereinigen, zum Seyn des Ich ge¬ 
macht wird, so dass die Beziehungen, in denen es 
zu andern Dingern stellt, dadurch verschieden wer¬ 
den von dem, was sie vor dieser seiner Vereinze¬ 
lung waren, und welches ein höheres Seyn und 
eine höhere Gewissheit, als die sinnliche Erfah¬ 
rung, hat (so heisst es wörtlich §. 2970.); 6) von 
der Erfahrung des Bewusstseyns und vom Seyn 
der Menschen, welche sind eine Vielheit der Ichs, 
die die Dinge vereinzeln in ihrem ausgedrückten 
Seyn und mit ihren Körpern dergestalt vereinigen, 
dass in Gemässheit der Eindrücke, die die Dinge 
als Körper mittels ihrer Theile auf ihre Körper 
machen, diese Körper der Ichs auf die andern Kör¬ 
per einwirken und sie mittels ihrer Theile zu ih¬ 
ren eignen Theilen machen, oder kürzer, eine 
Vielheit timender Ichs, die das Seyn Gottes in den 
Dingen erkennen; 7) von der Erfahrung der Gott¬ 
heit und von der Religion, welche ein Erkennen- 
sollen ist, dass die Diuge von Gott erschaffen und 
göttlich bestimmt seyen und dass eine Vereinigung 
mit dem Ich, aber nicht mittels des Körpei’s und 
nicht mit Unterscheidung des wirklichen und des 
denkbaren Seyns der Dinge, geschehe; 8) von der 
Erfahrung des Lebens und von der Tugend, "wel¬ 
che dasjenige Denken der Dinge, Sprechen, Wol¬ 
len, Thun und Seyn der Menschen ist, das eine 
vollständige Bestimmung der Dinge und Erkennt- 
niss des Seyns Gottes in ihnen ist und mit der 
ganzen Erfahrung übercinstimmt; und 9) von der 
TVahrheit und Gewissheit, wo also der Verf. end¬ 
lich bey seinem Haupilhema anlangt. Wir müssen 
ihn demnach hierüber etwas näher vernehmen. 

Aus dem Vorhergehenden ist bekannt, dass 
der Vf. im 1. Absclin. vom Zweifel ausging, dann 
im 2. Abschn. den Zweifel als eine Trage oder 
Aufgabe ausdtiickte, welche gelöst werden sollte, 
und im 5. Abschn. diese Lösung in der Formel 
aussprach: Einigkeit des Unter scheide ns und Nicht- 
unter scheidens ist mittels eiries Unter scheide ns, das 
dem Nichtuutersch- iden entgegen ist, ohne es auf¬ 
zuheben. Dem zufolge erklärt er nun hier die | 
JVahrheit für die Lösung in ihrem Seyn an sich, 
die Gewissheit füi die Lösung als in ihrer Ent¬ 
wickelung seyend ohne zu entstehen gedacht und 
ihren Theilen dasselbe Seyn als ihr selbst zuge- 
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schrieben, oder kürzer, llii’ den Ausdruck der Lo¬ 
sung, und JVahrheit und Gewissheit zusammen¬ 
genommen für die Uebereinstimmung der Lösung 
in ihrem Seyn an sich und ihres Ausdrucks oder 
für die Erfahrung. Damit glaubt nun der \ erf. 
das Ziel, das er sich bey seiner philosophischen 
Untersuchung vorgesteckt hatte, erreicht zu haben. 
Indessen gesteht er doch, dass Irrthum und Unge¬ 
wissheit als Gegeiltheil der Wahrheit und Gewiss¬ 
heit immer noch möglich, mithin der Zweifel noch 
nicht ganz vernichtet sey (§. 335g. u. 536o.). Da¬ 
her fügt denn auch der Verf. noch drey Abschnitte 
bey, welche von der Vervollkommnung, der Kunst 
und der Geschichte handeln. Wir halten es aber 
nicht für nölhig, aus diesen Abschnitten noch et¬ 
was anzuführen, sondern begnügen uns, den §. 5625. 
als den Schlusstein des ganzen in diesem Buche 
aufgeführten Lehrgebäudes mitzutheilen, um unsern 
Lesern auch noch eine kleine Probe von der sty- 
listischen Manier des Verfs. zu geben. Jener §. 
also lautet wörtlich so: „Als ich meine Untersu¬ 
chung zum Ziel gebracht hatte, und mir TV ahr- 
„heit und Gewissheit dachte, dachte ich mir in 
„einer Unendlichkeit die gänzliche Aullösung der 
„Ungewissheit, ich dachte mir die Vervollkomm¬ 
nung. Um mir aber die Vervollkommnung zu 
„denken, musste ich mir die Kunst denken. Ich 
„habe,mir die Kunst vollständig gedacht. Um mir 
„aber die Kunst denken zu können, musste ich mir 
„die Geschichte denken. Ich habe mir nun voll¬ 
ständig die Geschichte gedacht. Da ich mir nun 
„nichts anders mehr zu denken brauche, um Ge¬ 
schichte denken zu können, sondern die Geschichte 
„mich auf JVahrheit und Gewissheit zurückliihrt, 
„so kann ich meine philosophische Untersuchung 
„als vollendet ansehen.“ 

So wie nun der Verf. hiemit seine philosophi¬ 
sche Untersuchung als vollendet ansieht, so glauben 
auch wir unsre Anzeige hiemit als vollendet anse- 
hen zu dürfen. Wie es nämlich Menschen gibt, 
denen man es gleich an der Nase, d. h. an ihrer 
Physiognomie ansieht, wes Geistes Kinder *sie sind, 
so gibt es auch dergleichen Bücher; und zu diesen 
Büchern gehört vornehmlich das eben angezeigte. 
Es trägt das Gepräge der alleroriginalsten Origina¬ 
lität und des ailertiefsten Tiefsinns so unverkenn¬ 
bar an der Stirn, dass auch das Wenige, was wir 
aus diesem wahrhaft unergründlichem Borne der 
Wissenschaft herausgezogen und unsern Lesern 
zum Besten gegeben haben, vollkommen hinreichen 
muss, sie zu überzeugen, was für köstliche Schätze 
der Weisheit in diesem Werke über Wahrheit und 
Gewissheit verborgen seyen. Dem Verf. scheint 
übrigens bey ..Abfassung dieses Werkes der gute 
Rath sehr lebhaft im Andenken gewesen zu seyn, 
welchen Mephistopheles in Geithes Faust einem 
lehr begierigen Schüler gibt: 

Im Ganzen haltet euch an TVorte! 

Dann geht ihr durch die sichre Pforte- 

Zum Tempel der Gewissheit ei», —* 
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Denn eben wo Begriffe fehlen, 

Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.. 

Mit Worten lässt sich treüicli streiten, 

Mit Worten ein System bereiten u. s. w« 

Geschichte der Philosophie. 

Imanuel Kant's Gedächtnissfeyer zu Königsberg am 

22. April 1810. Mit einem Kupfer und dem Bild¬ 
nisse Kant’s. Königsberg, bey Friede. Nicolo- 

vius. 1811. Vm und 2i S. 8. (16 Gr.) 

An dem auf dem Titel dieser Schrift genann¬ 
ten Tage, dem Geburtstage Kant’s, wurde dessen 
Brustbild, aus Carrarischem Marmor von Schadow 
gearbeitet, in einer offnen Halle der Königsberger 
Dom- und Universitätskirche, wo bereits die Ge¬ 
beine des grossen Mannes ruhten, als ein Denkmal 
•öffentlicher Verehrung fey erlich auf gestellt und da¬ 
durch jene Halle zu einer Stoa Kantiana geweiht. 
Bey dieser Gelegenheit sprach Hr. Prof. Herbart, 
der bekanntlich jetzt den Kan tischen Lehrstuhl ent¬ 
nimmt, die hier (aus dem KÖnigsb. Arch. J. 1811. 
St. l.) abgedruckte Rede, in welcher er auf eine 
würdige Weise die Verdienste seines grossen Vor¬ 
fahrers preist — Verdienste, die jetzt, wie die Vor¬ 
rede sehr richtig bemerkt, nur allzusehr verkannt 
werden und daher, wenn man so sagen darf, einer 
kleinen Auffrischung bey dem vergesslichen Zeit¬ 
alter bedurften. 

„In der Periode — sagt unser Redner — wel¬ 
sche dem Erscheinen der kritischen Werke K's. 
„voranging, war eine gar zu bequeme Art des Phi- 
„losophirens herrschend geworden/4 — Dieser be¬ 
quemen, und ebendarum ungriindlichen, Art zu 
philosophiren widerselzte sich K., indem er die Un¬ 
tersuchung bis auf die ersten Anfangspuncte zurück- 
zuführen strebte. Also vor allen Dingen „Wissen¬ 
schaftlichkeit tc — im strengsten Sinne des Worts 
— „war e3, wohin K. arbeitete. Er verlangte Pünkt¬ 
lichkeit der Untersuchung, wenn sie auch Pein¬ 
lichkeit gescholten würde. “ — Hiebey kam es 
vorzüglich auf die Fragen an: „Wieviel ist dessen 
„und was ist es, das ich ursprünglich weiss? Und 
„wie kann aus dem ursprünglich Gew issen ein an¬ 
dres weiter ausgedehntes Wissen abgeleitet wer¬ 
den?“ — Diese Fragen führten K. auf sein kri¬ 
tisches Geschäft, und zwar zuvörderst auf die 
Kritik der auf dem Gebiet der Philosophie bis 
dahin herrschenden Vorstellungsarten und Mei¬ 
nungen, dann aber auch auf eine Kritik der Ver¬ 
nunft selbst. Nicht zufrieden, die Widersprü¬ 
che bisheriger Metaphysiker nachzuweisen, fasste 
Kant die Metaphysik selbst, um den Irrthum 
aufzudecken, der Alle unvermeidlich anficht, den 
Schein zu zerstreuen, der Jeden blendet, und 
die Schranken zu bestimmen, innerhalb deren 
die Vernunft sich halten muss, wenn sie nicht in 
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leere Träumereyen sich verstricken will. So machte 
sich K. nicht bloss um einzelne Irrende und seino 
Zeitgenossen , sondern um alle Zeiten und Ge¬ 
schlechter verdient. — Der Redner deutet hier 
zugleich (auf eine Weise, der wir nicht ganz bey- 
stimmen können, weil er dabey von gewissen ihm 
eigenUiüralichen, aber nicht hinlänglich gerechtfer¬ 
tigten, psychologischen Ansichten ausgeht) die Feh¬ 
ler und Mängel der Kantischen Vernunftkritik an, 
berührt (etwas zu flüchtig und zu zweifelhaft) die 
Verdienste Kants um die Erörterung der ästheti¬ 
schen Hauptbegriffe, und erwägt dann noch dessen 
Verdienste um die Begründung der sittlichen und 
rechtlichen Begriffe. „Hier ist es vorzüglich4f — 
ruft der Redner aus — „wo ihn Jeder bewundert, 
„wo ich ihn als meinen Wohlthäter ehre. Welch ein 
„gesunder, welch ein reiner Geist, ja man möchte 
„sagen, welcher höhere Antrieb hat es ihm einge- 
„geben, sich jener Glückseligkeitslehre entgegen zu 
„stemmen, die, während sie sich im äusserlichen 
„Leben gar freundlich und gesittet anstellte, in den 
„Tiefen des Herzens die Gesinnungen verdarb, in- 
„dem sie durch ihre Spitzfindigkeiten das wärmste 
„Wohlwollen und die reinste Rechtlichkeit so iiber- 
„redend in den Verdacht des Eigennutzes brachte, 
„dass die besten Menschen ihr eignes Gcmülh zu 
„verkennen Gefahr liefen! Von diesem Unheil hat 
„Kant die neuere Zeit erlöst, und es ist ihre 
„Schmach, wenn sie je dahin zurückkehlt/4 — Der 
Redner schliesst zuletzt mit einer kräftigen Para- 
nese, dem Bey spiele Kants zu folgen, und, gleich 
ihm, den höchsten Ernst der Studien nicht zu 
scheuen, Sondern der Wahrheit mit einem Eifer 
zu huldigen, den nur die heiligste Liebe entzün¬ 
den kann. 

Dieser Rede sind noch einige „Worte an K*s 
„Grabe gesprochen von J. G. Sc he ffher einem 
auch durch eigne Schriften rühmlich bekannten 
Freunde Kants, beygefügt. Das ausser dem Bild¬ 
nisse Kants bey dieser kleinen Schrift befindliche 
Kupfer gibt eine sehr anschauliche Vorstellung von 
der oben erwähnten Stoa Kantiana mit dem dar¬ 
in errichteten Denkmale. Das ganze Werkchen hat 
ein gefälliges Aeussere, und wird nur S. i4 durch 
einen argen Druckfehler (Sittlichkeit für Sinnlich¬ 
keit) entstellt. 

Kurze Anzeige. 

Einige TKorte zur IViderlegung der Darstellung des 

Kunst- und Buchhandels zu Nürnberg in Nemnichs 

Reise durch die Schweiz und rerschiedene Gegenden Deutsch¬ 

lands von D. Joh. Carl Osterhausen , ausübendem Arzte 
zu Nürnberg. Nürnb. im Decbr. 1811. 72 S. gr. 8. 

Die Schilderung im 8. B. yon Nemnichs Reisen wird in die¬ 

ser für die Nürnbergs neueste Handelsgesch. wichtigen Schrift mit 

palriot. Eifer aber zu vieler Animosität durch Thatsachen sieg¬ 

reich , aber zu unhöflich, bekämpft. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 16- des April. 93. 1812. 

Pharmacie. 

Journal der Pharmacie für Aerzte, Apotheker und 

Chemisten von D. J.B. Tronimsdorff. Leip¬ 
zig bey Vogel, 20ster Band. Mit 2 Kupf. 1811» 

8. (5 Tlilr.) 

Da wir zum ersten Male in unsrer Lit. Zeitung 
von diesem Journale sprechen, so müssen wir im 
Allgemeinen erinnern, dass der verdiente Herausg. 
demselben folgende Rubriken gegeben hat. l) Ei- 
gentliiimliche Abhandlungen, 2) Auszüge aus Brie¬ 
fen, 5) Auszüge und Uebersetzungen phamnaceu- 
tischer und chemischer Abhandlungen aus aus¬ 
ländischen periodischen und andern Schriften, 4) Li¬ 
teratur, 5) vermischte Nachrichten. Jeder Band 
besteht aus zwey Stücken. Das iste Stück mit 1 
Kupfer oder vielmehr Holzschnitte, (VIII u. 46g S.) 
enthält aus der ersten Rubrik folgende Abhand¬ 
lungen : 

1) Rede über die Pharmacie. Vom D. du Mes- 
niel. 2) Ueber die Fortschritte in der Vervoll¬ 
kommnung der Pharmacie zu Erfurt. Von dem 
Herausg. Wenn man sich in diesem Aufsätze von 
den Fortschritten der pharmaceutischen Kunst zu 
E- zu unterrichten gedenkt, so irrt man sehr, denn 
er bezieht sich lediglich auf eine neuerdings von 
den dasigen Apothekerbesitzern geschlossene Verei¬ 
nigung, durch welche sie Brodneid und Zwiespalt 
und alle niedrigen Künste, wodurch sich der eine 
auf Kosten des andern leider Arbeit zu verschaffen 
sucht, aus ihrer Mitte verbannten. Möchte dieses 
gute Vorbild ähnliche Privatvereinigungen oder noch 
besser von der Obrigkeit eingeführte gesetzmässige 
Gremia der Apotheker zur Folge haben! 5) Gesetze 
des Stiftungsvereines zur Unterstützung pharinaceu- 
tischer GehüLfen (zu Riga). 4) Nähere Prüfung des 
Vorganges bey der Bildung der Eisenkugeln (Glo- 
buli martiales) um daraus sowohl eine bessere Kennt- 
niss der Mischung, als auch ein vortheilhafteres Be¬ 
reitungsverfahren dieses Arzneymitlels herzuleiten. 
Vom Prof. Buchholz in Erf. 5) Vorschlag zu ei¬ 
ner bessern Bereitungsmethode des Eisen - oder 
Stahlweinsteines. Von Ebendems. Beyde Abhand¬ 
lungen betreffen fast einen und denselben Gegen¬ 
stand und sind in so fern nur eine. Der Verf., 
dem wir schon manche Berichtigung pharmaceut. 
Arbeiten verdanken, hat hier versucht, das rich¬ 
tigste Verhältnis* in den Zusammensetzungen und 
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die zweckmässigsten Methoden auszumitteln. 6) Ei¬ 
nige Versuche als Bey trag zur Bestimmung der be¬ 
sten Methode, die Butter aus den Kakaobohnen ab¬ 
zuscheiden. Von Ebend. In demselben Geiste wie 
die vorigen bearbeitet. Das Resultat fällt zu Gun¬ 
sten des Auspressern nach vorhergegangener Röstung. 
7) Chemische Analyse der Kubeben (Piper Cubeba) 
Vom Herausg. Merkwürdig wegen des Befunds ei¬ 
nes thierischen Stoffes in ihnen und einer grossen 
Menge Talkerde in der Asche. 8) Ueber die Dar¬ 
stellung einer reinen Galläpfelsäure von Ebendems. 
Sehr aphoristisch. 9) Bemerkungen über den Fluss¬ 
äther. Von Ebend. Darstellung eines Aethers durch 
Auffangen des flussauern Dunstes in Alkohol. Gehlen 
lehrte schon früher einen Flussäther bereiten, des¬ 
sen Erfahrungen hier nicht benutzt wurden. 10) 
Warnung vor einem unechten Salmiak, der unter 
dem Namen des Bamberger Salmiaks verkauft wird. 
Vou ebendems. 11) Lösst sich das salzsaure Platin 
in Aether auf? Von Ebendems. Die Antwort ist 
verneinend. 12) Von dem Zinkäther. Von Ebend. 
Eine Bereitung des salzsauren zinkhaltigen Aethers. 
i5) Chemische Bemerkungen über die Wolfram¬ 
säure. Von Ebend. Enthält nichts Neues. i4) Ue¬ 
ber das Opium und dessen krystallisirbare Substanz. 
Von Hin. Apoth. Sertürner in Einbeck. Eine No¬ 
tiz über die Wirksamkeit jenes Stoffes, nicht über 
sein chemisches Verhalten, welche daher besser in 
einem medicin. Journale ihren Platz gefunden hätte. 
i5) Von der Verwandlung einiger Körper durch 
Alkalien. Von Ebendems. Enthält fruchtbare Ge¬ 
danken seiner Oberflächlichkeit ungeachtet. 16) Ue¬ 
ber die wirksamen Stoffe verschiedener Arzneymit- 
tel des Thier- und Pflanzenreichs. Von Ebendems. 
Der Aufsatz ist Prodromus einer hier versprochnen 
ausgedehntem Arbeit und macht vorzüglich auf den 
Dualism aufmerksam, der in dem Verhalten jener 
Arzneykörper zu finden ist, so dass man sie alle, 
entweder den Basen oder den Säuren beyzählen kön¬ 
ne. Eine ausgemachte Wahrheit, mit welcher aber 
der, vom Verf. in dem vorigen Aufsätze geäusserte, 
Begriff der Nothwendigkeit des Sauerstoffes zur Aci¬ 
ditätsbildung durchaus ira Widerspruche steht. Was 
der Säure die sanre Natur gibt, ist etwas anderes 
als Sauerstoff 17) Ueber die thierische Kohle. Von 
Ebend. Der Verf. empfiehlt sie Statt der Kohle 
der Schwämme und beruft sich auf eigne günstige 
Erfahrung. 18) Bemerkungen über einige besondere 
Eigenschaften des Borax. Von Ebend. Wir wünsch¬ 
ten des Verf. Versuche, von welchen er in allen 
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seinen Aufsätzen als künftig zu erzählenden spricht, 
mitgetheilt zu sehen. Jetzt sind uns diese Notizen 
nur Nachrichten von Arbeiten, welche er zu ma¬ 
chen gesonnen ist. 19) Beyträg zur nähern Bestim¬ 
mung der Eigenschaften des echten Cajeputöfes von 
C. L. Gärtner in Hanau. Versuche mit echtem Gel 
aus Batavia, betreffend Flüchtigkeit und Farbe. Aus 
ihnen geht hervor, dass jenes Oel sieh durch De¬ 
stillation in ein flüchtigeres gelbes und minder flüch¬ 
tiges grünes zerlegen lässt. 20) Vortheilliaftes Ver¬ 
fahren das schwarze Hahnemannsche Quecksilber¬ 
oxydul zu bereiten. Von C. F. Harde. Kommt mit 
den darüber bekannten Versuchen von Buchholz 
fast überein. 21) Beschreibung eines Apparats zur 
vorteilhaften Bereitung des kaustischen Ammoniums. 
Von Ebendems. Die Destillation wird aus einem 
Apparat von verzinntem Eisenblech, an welchen 
eine gläserne Röhre angekittet, betrieben. 22) Dar¬ 
stellung des sogenannten Braunschweiger Grüns als 
Mahlerfarbe, und Angabe der Bereitung verschie¬ 
dener gefälligen und dauerhaften Nuancen von Grün. 
Nebst einigen Bemerkungen über das phosphorsaure 
Quecksilber. Vom Apoth. Horst in Achen. Be¬ 
reitungsarten von Braunschweiger und Scheelschen 
Grün nebst verschiedenen Kupferoxyden, welche 
wir aber, unter die dauerhaften Farben zu setzen, 
Bedenken tragen. Die gelbe Farbe des phosphor- 
sauern Quecksilbers kommt wahrscheinlich von ei¬ 
ner Verunreinigung mit Schwefelsäure her. 20) Che¬ 
mische Untersuchung der Rosskastanie (Aesculus 
Hippocastanum). Von TV. Vogelsang. 24) Ueber 
den Rhabarberhandel in Kiachla. Vom D. Reh¬ 
mann. Eine ausführliche Nachricht, desto will¬ 
kommener, weil alle früheren mehr oder weniger 
Fabel enthielten. Dem D. R. ist die Ursache des 
Knirschens (sauerkleesaurer Kalk) nicht bekannt. 
25) Ueber den Handel mit dem sibirischen Moschus. 
Von labend. Ein Vorschlag, nicht für das deutsche 
pharmaceutische Publicum, sondern für die russi¬ 
sche Regierung, den sibirischen Moschus nicht nach 
China, sondern nach Europa zu verkaufen. 26) Ue¬ 
ber den Nutzen des Alkoholometers nach Procenten 
von C. Hoyer, Prorector des Gymnas. zu Minden. 
Der Verf. berichtet, dass er selbst Alkoholometer 
verfertige, welche alle andere an Richtigkeit über¬ 
lreffen sollen. Er gibt zugleich eine Formel und 
Tabelle, um den Alkoholgehalt im Brandweine zu 
finden. 27) Chemische Untersuchung einer Arse- 
nikvergifttfng. Enthält, was darüber schon längst 
bekannt ist, doch kann sie andern zum Vorbilde 
dienen. Es wäre zu wünschen, dass der IIr. Her- 
ausg. mehr Plan und Auswahl in der Aufnahme 
der Materialien befolgte. .Rec. nimmt die Aufsätze 
4. 5. 7. 19. 21. 20. 24 aus, muss aber von den übri¬ 
gen bekennen, dass sie wenig Werth haben, um 
unter dem Namen eigenlhürnlicher Abhandlungen 
bekannt gemacht zu werden. Theils sind es kurze 
Notizen, theils haben sie das Ansehen von Bekannt¬ 
machungen, die sich besser in die literar. Anzeigen 
schicken oder enthalten längst bekannte Dinge. Rec. 
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glaubt, dass es jedem Schriftsteller oder Herausg. 
uuj um gehaltreiche und neue Gegenstände zu thun 
seyn müsse, um seinem Werke nicht das Ansehen 
einer blossen Specuiation zu geben. 

. Die Auszüge aus Briefen enthalten die Be¬ 
reitung eines Rosenwassers aus den Blättern des Ro- 
scngeianiunis, eines Bleyzuckers aus Mennige (war¬ 
um nicht aus der Silberglätte, da sich Mennige erst 
desoxydiren muss, ehe sie eine Vereinigung einue- 
het) und Essig, eines neuen Pyrophor’«* (Phosphor¬ 
kalk), eine ergiebige Art, überoxydirt salzsaures 
Kali zu bereiten, die alle Rücksicht zu verdienen 
scheint, und endlich Bemerkungen über nachge¬ 
machte Muskatnüsse. 

IR In dieser dritten Rubrik liest man: 1) Ue¬ 
ber die Wirklingen der zuckergebeilden Materie von 
Pannentier. Der Ausdruck zuckergebende Materie 
ist nicht zu billigen, das fühlt Ilr. P. selbst und 
verllieidigt sich deshalb, aber seine Vertheidigung 
hinkt so gut, als seine Benennung. W enn einzelne 
Früchte und Pflanzen den Zucker schwerer herge¬ 
ben, so kommt das nicht von einer in ihnen ent¬ 
haltenen eignen Materie, deren Bestandteil der 
Zucker ist, sondern von der innigen Vereinigung 
des Zuckers mit Schleim und andern Dingen, von 
denen er sich, zumal bey relativ geringer Menge, 
schwierig trennen lässt. P. lehnt sich in dieser Ab¬ 
handlung gegen die Bereitung des Ahornzuckers 
auf. In Frankreich hat er im Traubenzucker eini¬ 
gen Ersatz, kalten Ländern wird er aber das Klima 
zum Weinbau nicht geben können. Er spricht von 
11 aubenzucker in Vergleichung mit Rohrzucker, 
gesteht diesem eine grössere Krystallisirbarkeit zu 
und sagt, dass es überhaupt besser sey, den Zucker 
der Trauben in Syrupgestalt anzuwenden, indem 
dadurch der Verlust des unkrystallisirbaren Zuckers, 
dessen grössere Süssigkeit bekannt ist, sich nicht 
so hoch belaufe. Das ist alles recht gut, jedoch 
wird Hr. P. dem Apotheker dadurch keinen Ersatz 
für den nothwendigen Bedarf von krystallinischem 
Zucker geben. 2) Neue elektrisch - chemische Ver¬ 
suche, besonders über die aus den Alkalien und Er¬ 
den erhaltenen metallischen Substanzen und über 
einige Wasserstoff-Verbindungen. Von Hrn. Da- 
vy. Enthalten die bekannten entscheidenden Ver¬ 
suche des Vf., die Metallität des Potassiums und 
Sodiums zu beweisen, eine Wahrheit, zu der sich, 
in dem weiter unten stehenden Aufsätze, auch die 
f! anzös. Seheidekünstler bekennen. Zu andern merk¬ 
würdigen Beobachtungen, obgleich sie nicht zur 
Hauptsache gehören, zählen wir die durch Potas- 
sünn erfolgte Platinverbindung mit Wasserstoff, die 
sich mit Ghenevix Erfahrung vergleichen lässt, der 
eine Auflöslichkeit des Platins in Kali durch Schmel¬ 
zen fand. Diese Versuche verbreiten sich ferner 
über die muthmaassiiche Entstehung des Stickstof¬ 
fes, so wie 5) die Fortsetzung dieser Versuche vor¬ 
züglich das Verhalten des Ammoninmga^es berück¬ 
sichtiget. Die Genauigkeit und Aufopferung, wo¬ 
mit der Verf. arbeitet, sind so wie seine Unbefan- 



741 742 1812* 

genheit hinlänglich bekannt nml bewähren sicli auch 
in diesen Versuchen, die, obgleich sie rücksichtlich 
dessen, was er suchte, meist verneinend ausfielen, 
doch auf viele interessante Thatsachen leiten. 4) 
Neue Versuche über das Potassium und Sodium 
von Gay- Lussac und Thenard. Ein ßekenntniss 
ihrer Einfachheit. .5) Abhandlung über die Ver- 
fahrungsarten, Schriften auf dem Papier verschwin¬ 
den zu machen, die Schriften zu erkennen, die an 
die Stelle der weggenommenen gesetzt wurden und 
die zum Verschwinden gebrachten wieder hervor¬ 
zubringen. Verbesserung der gewöhnlichen Tinten 
und Bekanntmachung einer Tinte, welche der Ein¬ 
wirkung chemischer Substanzen widersteht. Vom 
D. Tarey. Dieser mit voluminöser Redseligkeit ab¬ 
gefasste Aufsatz war füglich zu entrathen, oder 
höchstens nur im gedrängtesten Auszuge zu liefern. 
Neues enthält er nichts. Er endigt sich mit der Ge- 
heimnisskrämerey einer selbst erfundenen Tinte. 
6) Ueber die Zersetzung einiger thierischer oder 
vegetabilischer Substanzen in der Hitze. Von Gay- 
Lussac. Betrift die theilweise unveränderte Subli¬ 
mation und dabey Statt findende theilweise Zerse¬ 
tzung derselben. 7) Bemerkungen über die essig¬ 
saure Thonerde. Von Ebend. Ueber die Eigen¬ 
schaft durchs Erhitzen einen Theil Thonerde fallen 
zu lassen, und ihn beym Erkaltei} wieder aufzu¬ 
nehmen. 8) Zerlegung der Bäder und der Quelle 
zu Ussat. Von llrn. Figuier. Kann für die Nachbarn 
der Quelle von Interesse seyn. 9) Neue Versuche, 
den Zustand des Quecksilbers in einigen Quecksil¬ 
berpräparaten und besonders in der doppelten Queck¬ 
silbersalbe zu erforschen. Von Hrn. Vogel. Schon 
früher hatte der Verf. Versuche unternommen, aus 
denen er die Mettallgestalt des Quecksilbers in den, 
durch Zusammenreiben entstandenen, Arzneypräpa- 
raten folgerte. Man machte ihm Einwürfe, welche 
er hier widerlegt. Seine Versuche beweisen aller¬ 
dings, dass das Quecksilber in jenen Präparaten 
kein Hahnemannsches (Deutoxyd) ist. Warum 
nimmt er keine Rücksicht auf das Protoxyd? 10) 
Zerlegung des Mineralbades zu Niederbronn im De- 
part. Niederrhein. Von Gerhain und Hecht. 

IV. Literatur. V. Vermischte Nachrichten. 
Das 2te Stück (mit 1 Kupf. IV u. 4io S.) ent¬ 

hält I. Eigenthiiniliohe Abhandlungen: 1) Untersu¬ 
chung einiger Kochsalze, nebst einigen Bemerkun¬ 
gen hierüber. Von Hrn. Heim. Weisses Steinsalz 
ergab sich als chemisch reines salzsaures Natrum; 
andere Sorten hatten Beymischungen. 2) Chemi¬ 
sche Analyse der Salbey. Von Hrn. Ilisc/i aus Ri¬ 
ga. Sie enthält freye Aepfelsäure, Extractivstoff, 
thienschen Stoff, Gummi, Salpeter, grünes Satz¬ 
mehl, Harz, Holzfaser und ätherisches Oel. 5) 
Chemische Analyse des gemeinen Erdrauchs. Von 
Hrn. Merk aus Darmstadt. Der Saft enthält grü¬ 
nes Satzmehl, thierische Substanz, Extractivstoff, 
Schleim, Weinsteinsauren Kalk, salzsaures Kali, 
schwefelsauren Kalk und Wasser. Der Rückstand 
noch überdiess Harz und Faserstoff 4) Chemische 
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Analyse der Garten- oder Weinraute. Von D. 
Mahl aus Rostock. Der Saft gab grünes Satzmehl, 
Aepfelsäure, thierische Substanz, Extractivstoff, Gum¬ 
mi, Wasser, der Rückstand Harz und Faser. 5) 
Chemische Analyse des schwarzen Pfeifers. Von 
Hrn. PVillert aus Teterow. Sechszehn Unzen gaben 
?j. 3v Extractivstoff, ^vj. gr. 25 grünes Harz, ^xjj. 
Vrjj. gr. 18 holzigen Rückstand, 3'r- gc. 17 Verlust 
und wenig äther. Oel. Der eigenllnimlich brennende 
Geschmack liegt vorzüglich im Harze. 6) Unter¬ 
suchung der Beere des Kellerhalses. Von Ebend. Sie 
scheinen bisher nicht heachLete vegetabilische Stoffe zu 
enthalten , die Kerne wurden nicht mit untersucht. 
7) Chemische Untersuchung der Paradieskörner. 
Von Ebend. Merkwürdig wegen eines grossen Ge¬ 
halts an Tragantschleim. Der Geruch der zerstos- 
senen ist dem der Schwarzkümmelsaamen ähnlich, 
sollte es auch das chemische Verhalten seyn? 8) 
Chemische Untersuchung eines im Reichelschen Gar¬ 
ten zu Leipzig befindlichen Mineralwassers. A on 
Hrn. Kästner. 200 Unzen enthielten 

4,5 salzsauren Kalk. 
10,0 schwefelsauren Kalk, 
8,0 schwefelsaures Natrum, 
5,0 kohlenstoffsauren Kalk, 

i5,o kohlenstoffsaure Talkerde, 
5,o Eisenoxyd, gegen dessen Abscheidung 

durch blausaures Eisenkali, als ein in solchem Falle 
unreines Reagens, viel zu erinnern ist. 9) Analyse 
des Benzoesharzes; Prüfung der vorzüglichsten che¬ 
mischen Eigenschaften des Benzoesharzes; Versuche 
die Benzoessäure von anhängenden Harztheilchen 
zu befreyen, nebst einem daraus abgeleiteten Ver¬ 
fahren die reine Benzoessäure darzustellen. \om 
P. Buchheiz. Eine Arbeit, die wegen ihrer Zu¬ 
verlässigkeit Werth hat. Alan sieht daraus, dass 
sich die Säure schon beym Sieden des Weingeistes 
verflüchtigt. 10) Prüfung der von Lichtenberg an¬ 
gegebenen vortheilhaften Bereitungsart des Hydrar- 
gyri sulphurati und des Hydrargyri stibiato — sul- 
phurati. Von Ebend. 11) Ueber die Gewinnung 
des guten und wirksamen Opiums, ausser dem 
Oriente, auch in Deutschland. Vom Hrn. Apoth. 
Schiller in Rotenburg. Der Verf. gibt der Opium¬ 
bereitung durch Ritzen der Köpfe, so wie dem Pap. 
orientale vor dem somnifer. den Vorzug. Ree., 
der selbst darüber einst Versuche machte, stimmt 
ihm bey, kann aber dasExtract der Mohnköpfe nicht 
verwerfen, indem es viele Eigenschaften mit dem 
Opium gemein hat. 12) Nachricht von dem Fort¬ 
gänge der Angelegenheiten die Vei'sorgungsansta'ten 
der würdigen ausgedienten Apothekergehülfen be¬ 
treibend. Mitgetheilt von P. Buchholz. Eine Ver¬ 
einigung zu edlem Zweck, welcher der Himmel Ge¬ 
deihen schenken möge. 

II. Die Auszuge aus Briefen an den Herausg. 
enthalten eine merkwürdige, bis jetzt übersehene 
Veränderung des Alkohols durch Kali und eine Eis- 
essigbereitung aus essigsauerm Bley. 

UI. Auszüge und Ueber Setzungen pharmaceut. 
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und ehern. Abhandlungen aus ausländ, period. und j 
andern Schriften enthalten: l) Chem. Untersuchung 
der °Tunen Nusschaale vom Prof. T3i aconnot. Die 
Farbenänderung der frisch aufgeschnittenen Nuss- 
scliaale ist bekannt, sie hat diese Eigenschaft mit 
mehrern Dingen z. B. einigen Boletis gemein. Ge¬ 
genwärtige Analyse setzt die Ursache in die Ver¬ 
kohlung eines besondern Stoffes. 2) Ueber die ge- 
bräuchh Arzneymittel der Aegyptier. Von Hin. 
Jloyer. Ein an Ort und Stelle aufgefasste Nachrich¬ 
ten enthaltender Aufsatz, der noch lehrreicher wä¬ 
re, hätte sich der Vf. bemüht, genauere Nachricht 
über die Mutterpflanzen mehrerer erwähnter Dro- 
guen zu verschaffen. 3) Ueber die Bereitung der 
künstlichen säuerl. Mineralwasser. Von Hrn. Plan- 
che- Beschreibung und Abbildung einer Maschine, 
worin Kohlensäure mittelst einer Compressionspumpe 
leicht mit Wasser vereinigt werden kann. Die Ge¬ 
rätschaft scheint einfach und leicht anwendbar zu 
seyn. 4) Auszug einer Denkschrift des Hrn» Gay- 
Lussac über die Gährung. Sie'verbreitet sicli über 
den Einfluss des Sauerstofles auf die Gährung und 
enthält Beweise, dass ohne Sauerstoff keine Flucht— 
saft gährung anfangen kann. 5) Tafel über die Men¬ 
gen der 6ögrad. -Schwefelsäure, die in Mischungen 
von Wasser, und dieser Säure bey verschiedenen 
Graden des Areometers enthalten sind. Von Vau- 
quelin. 6) Chem. Untersuchung des gelben Harzes 
der Xanthorrhea haslilis und des harzigen Kiittes, 
dessen sich die Wilden in Neuholland bedienen um 
den Stein an ihren Aexten zu befestigen. VonLau¬ 
tier. Das Harz (Resina lutea novi Belgii) kommt 
m seinem Verhalten der Benzoe nahe, die chem. 
Untersuchung aber steht an Genauigkeit jener Ben¬ 
zoesanalyse sehr nach. 7) Versuche über die span. 
Fließen. Von Hrn. Robiquet. Die frühem Untersu¬ 
chungen dieses Arzneykörpers gaben über die Natur 
des blasenziehenden Stoffes keinen deutlichen Auf¬ 
schluss. Hr. li. fand denselben in Aether und heis- 
sem Alkohol auflöslich und nach dem Erkalten blätt¬ 
rig wie Wallrath sich abscheiden. Diese Beobach¬ 
tung gibt einen Fingerzeig zur Bereitung einer wirk¬ 
samen Tinctur. 8) Schreiben des Hrn. Berzelius 
an Hrn. Bertliollet über die Analyse -verschiedener 
Salze. 9) Anleitung die verschiedenen im Handel 
vorkommenden Zinnsorten zu unterscheiden. Von 
Vauquelin. Sollte heissen: die Verunreinigung des 
Zinn’s mit andern Metallen .zu prüfen. 10) Berei¬ 
tungsart des inländ. Salep’s. Von Mathieu de Dom- 
bosta. 11) Bemerkungen über die Blausäure. Von 
Gay-Lussac. Der Vf. scheint keine Kenntniss von 
den Itnerschen Versuchen dieser Art zu haben; seine 
Angaben weichen von diesen beträchtlich ab. Die 
durch Destillation erhaltene und über salzsauern Kalk 
rectificirte Saure war tropfbar flüssig bey 120 hun- 
derttheil. Scala und gerieth bey 26,5 schon ins Sie¬ 
den. 12) Auszug einer Abhandl. über die dreyfa¬ 

chen Salze. Von Gay-Lussac. i5) Versuche über 
die bestimmten Verhältnisse, in welchen die Be¬ 
standteile unorganischer Körper vereinigt sind. Von 
Hrn. Berzelius. Diese reichhaltige Abhandl. erör¬ 
tert mit jenem obenangef. Briefe anBertholiet den¬ 
selben Gegenstand. Hr. B. gibt uns hier eine Un¬ 
tersuchung des von Richter aufgestellten Verhältnis¬ 
ses der Basen und Säuren. Er bestätigt durch eine 
Reihe mühsamer Analysen R’s. Sätze (welchen die 
damalige Kenntniss der Dinge keine Allgemeinheit 
erlaubte); er zeigt uns ihren Grund in der Menge 
des Sauerstoffs eines jeglichen, welchen er jetzt, da 
uns alle Basen für Metalloxyde und alle zusammen¬ 
gesetzte Körper für Vereinigungen von Basischen 
und säuern Körpern gelten müssen, klarer und all- 
mein angeben kann. Bestätigen sich diese Angaben, 
so ist ein grosses Problem gelöst und Hr. B. hat 
das Verdienst, der Chemie in dieser Rücksicht ma- 
themat. Gewissheit, ohne welche kein wahres Wis¬ 
sen besteht, verschafft zu haben. i4) Ueber einige 
neuerdings in der Arzneykunst angewendete Gold- 
präparate. Von den Hrn. Duportal und Pelletier. 
Die Präparate sind feinzerlheiltes Gold durch Aus¬ 
glühen des Amalgams oder Niederschlagung von Ei¬ 
senvitriol, Goldoxyd? durch Kali präcipitirt, na- 
trumhaltiges salzsaures Gold und der Purpur des 
Cassius. Die Vf. theilen mehrere neue Bemerkun¬ 
gen über das Verhalten des Goldes bey Bereitung 
dieser Präparate mit. Dem medicin. Gebrauche ste¬ 
hen unsere goldarmen Zeiten im Wege. 15) Schrei¬ 
ben des Hrn. Guyton-Morveau an die Redact. der 
Annalen der Chemie über die Iris pseudacorus als 
Caffeesurrogat. Eine aus Nicholsons Journ. gezogne 
Notiz den Saamen jener Pflanze statt Caffee zu ver¬ 
brauchen. 16) Zerlegung des Schwefelbades zu Aa¬ 
chen. Von Hrn. Reumont u. Monheim. Ein Auszug 
der Schrift, welche jene Herren in franz. Sprache ab¬ 
gefasst haben. Die Aachner Bäder enthalten dieser 
zu Folge, in 1 Kilogramme o,5444 Grammen kohlen¬ 
saures Natrum, 2,9697 Gr. salzs. Natrum, 0,2607 Gr. 
Schwefels. Natrum, o,i3o4 Gr. kohlensauren Kalk, 
o,o44oGr. kohlens. Talkerde, 0,0706 Gr. Kieselerde, 
18,0690 Kub. Zolle kohlens. Gas und 28,54io"c schwe¬ 
felhaltiges, welches die Vf. für geschwefeltes Stickstoff¬ 
gas erklären. Westrumbs Versuche, wodurch er ein 
ähnliches schwefelhalt. Gas erhalten haben will, sind 
zugleich wiederholt, jedoch anders befunden worden. 

IV. In den Vermischten Nachrichten lesen wrir, 
ausser den Blumen auf das Grab seines unvergess¬ 
lichen Gehülfen und Freundes Willi. Lucius, von 
Dr. von Alten, Apoth. in Augsburg, von der Ein¬ 
führung eines neuen Apotheker-Gewichtes im Kö¬ 
nigreiche Baiern. Nach dem mitgetheilten königl. 
baier. Befehl wird künftig das dortige Apotliekei — 
pfund (5xjj) 36o französ. Grammen wiegen und 
sich zum bürgerlichen verhalten wie 14,9* Ei¬ 
nige Anzeigen jnachen den Beschluss. 

Bey Breithopf und Härtel in Leipzig, den Verlegern dieser Lit. Zeitungsind auch die darin angt- 

zeigten Bücher immer zu haben. 
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Kunstgeschichte. 

Storia piltoricci della Ilalia dal risorgimento delle 

belle arti fin presso al fine del XFIII Secolo dell 

Abb. Luigi Lanzi. Ediz- terza corretta ed ac- 

cresciuta. T. I. XXXI e 570. T. II. 565. T. III. 

295. T. IV. 260. T. V. 5g5. T. VI. 222 S. Bas- 

sano presso Remondini. 1809. 8. 

Da dieses reichhaltige Werk in Deutschland we¬ 
niger, als es verdient, bekannt zu seyu scheint, so 
glauben wir, dass man eine kurze Anzeige der 
Hiilfsmittel, die es für das Studium und die Ver¬ 
vollkommnung eines der wichtigsten Zweige der 
neuern Kunstgeschichte darbietet, nicht überflüssig 
finden wird, ob sie gleich etwas spät kömmt. 

Der bald nach Erscheinung dieses Werks ver¬ 
storbene Verf., einer der kenntnissreichsten, ge¬ 
schmackvollsten und fleissigslen Gelehrten Italiens, 
halte schon im J. 1792 eine Geschichte der Malerey 
im untern Italien in einem Bande herausgegeben, 
an deren Plan und Methode sich Hr. Fiorillo im 
ersten Theile seiner Geschichte der zeichnenden 
Künste vorzüglich gehalten hat. Lanzi wollte in 
einem zweyten Bande eine Geschichte der Malerey 
in Oberitalien hinzuthun; sie ist aber nicht beson¬ 
ders erschienen. Er verband dieselbe mit seiner 
in den Jahren 1796 und 96 zu Bassano in drey 
Octavbänden gedruckten Storia pittorica , welche 
ganz Italien umfasst und welche Hr. Fiorillo bey 
Ausarbeitung des zweyten Tlieils seiner Geschichte 
zu spät erhielt, um sie gehörig zu benutzen und 
uns entbehrlich zu machen. Noch weniger können 
wir, ob wir gleich an Hrn. Fiorillo’s Geschichte 
ein sehr schätzbares Werk besitzen, dieser dritten 
Ausgabe von Lanzi’s Storia entrathen, die, wie 
schon die verdoppelte Zahl der Bände beweiset, so 
bedeutend vermehrt und aus der Fülle von Hülfs- 
milteln, die dem in literarischen und artistischen 
Untersuchungen viel geübten Veteran zu Gebote 
standen, so reichlich ausgestattet worden ist. 

Lässt sich auch an dem in der Vorrede aus¬ 
führlich beschriebenen Plane, nach welchem L. aus 
dem unermesslich reichen Vorrathe von Materia¬ 
lien ein Ganzes zusammen zu bauen suchte, inan- 
cherley aussetzen, so muss man doch rühmen, dass 
ihm der Verf. treu geblieben ist, und sich seinem 
Ideale, so viel möglich, zu nähern gesucht hat. 

Zweiter Band. 

Der Raum dieser Blätter gestattet nicht, darüber 
umständliche Belege beyzubringen; statt dieser wol¬ 
len wir lieber die Hauplumrisse der Partien die¬ 
ses grossen Gemäldes vorzeichnen, indem wir die 
Perioden, in welche die Geschichte jeder Schule 
getheilt ist, angeben. Diese kennen zu lernen 
wird, da sie die Uebersicht des Ganzen allerdings 
sehr erleichtern, Freunde der Kunstgeschichte vor¬ 
züglich interessiren. 

Der erste und zweyte Band umfassen die Ge¬ 
schichte der Schulen des untern Italiens. 

I. Die Geschichte der Schule von Florenz schil¬ 
dert 1. den Ursprung und Fortgang der Malerey 
bis zu Cimabue und Giotto und von da bis zum 
fünfzehnten Jahrhundert (wobey auch vom Ur¬ 
sprünge und den ersten Fortschritten der F’orm- 
schneider- und Kupferstecherkunst gehandelt wird). 
2. Die vorzüglich durch da Vinci und Michelan¬ 
gelo herbeygeführte blühendste Periode der Schule, 
(Hierbey einige Notizen von der Glasmalerey in 
Italien.) 5. Die Nachahmer des Michelangelo. 4. 
Die Verbesserung der Malerey durch Cigoli. 5. Die 
Nachahmer des Peter von Corlona. (In jeder Pe¬ 
riode sind bey dieser und den folgenden Schulen 
nach den Künstlern der Hauptstadt auch die in 
dem Gebiete derselben blühenden Meister aufge¬ 
führt und von den Geschichtsmalern die Meister 
in untergeordneten Gattungen als Portrait- Land¬ 
schaft- Grotesken mal er u. s. w. abgesondert. Auch 
gibt L. von den Schriften, welche Maler über ihre 
Kunst geschrieben, gemeiniglich sehr ausführliche 
Nachrichten, wie z. B. bey dieser Schule von Va- 
sari’s Lebensbeschreibungen.) 

II. Die Geschichte der Schule von Siena be¬ 
schreibt 1. die ältesten Meister, 2. wie durch aus¬ 
wärtige Künstler der neuere Styl eingeführt wor¬ 
den (wo auch von den in Siena vervollkommneten 
Chiariscuri di pietre commesse gehandelt wird); 
5. wie die durch Unfälle der Stadt gesunkene Kunst 
durch Salimbeni und seine Söhne wieder erhoben 
worden. 

III. Die Geschichte der Schule von Rom (und 
dem Kirchenstaate mit Ausschluss Ferrara’s und 
der Romagna) hat folgende Perioden: 1. der alten 
Maler; 2) Raphaels und seiner Schule (wobey auch 
Notizen von der MajoJica - Malerey); 5. des Verfalls 
der Kunst und der Manieristen; 4. der Wieder¬ 
herstellung des guten Geschmacks durch Barocci 
und andere eingeborne und auswärtige Maler; 5. der 
verunglückten Nachahmer Peters von Cortona, ge- 
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gen welche Maratta die Kunst aufrecht hält. (Mengs, 
Batoni und Cavallucci machen den Beschluss, nebst 
der Geschichte der Vervollkommnung der römi¬ 
schen Mosaik.) 

IV. Die Geschichte der Schule von Neapel 
schildert i. die altern Maler; 2. die Einführung 
des modernen Styls durch Schüler von Raphael und 
Michelangelo; 5. die Maler Corenzio, Ribera und 
Caracciolo nebst den mit ihnen wetteifernden aus¬ 
wärtigen Meistern; 4. Giordano, Solimena und ihre 
Schüler; die neapolitanische Akademie. 

Der dritte, vierte und fünfte Band erzählen 
die Geschichte der Schulen des übern Italiens, und 
zwar 

I. die Geschichte der Schule von Venedig, ge- 
theilt in die Perioden i. der altern Meister (wo 
auch von den Bildern in ausgelegter Holzarbeit ge¬ 
handelt wird). 2. Des Giorgione, Tizian Tiutoret 
Jacob von Bassano und Paul Veronese (wobey No¬ 
tizen von den venetianischen Musivmalereyen). 3. 
Der Manierislen im 17. Jahrhundert. 4. Der Mei¬ 
ster, welche Ausländer nachahmten oder sich ei¬ 
nen eignen Styl bildeten (wie Tiepolo, Ricci, der 
Graf Rotari u. a. m.). 

II. Die Geschichte der Schulen der Lombardey, 
deren L. fünfe zählt. 

A. Die Schule von Mantua. Ihre Geschichte 
schildert 1. Mantegna und seine Nachfolger, 2. Giu- 
lio Romano und seine Schüler, 3. den Verfall der 
Schule und die Gründung einer Akademie, um sie 
wieder zu erheben. 

B. Die Schule von Modena, deren Geschichte 
beschreibt 1. die altern Meister. 2. Die Nachah¬ 
mer des Raphael uud Correggio im sechszehnten 
Jahrhundert. 5. Die Maler des siebzehnten Jahr¬ 
hunderts, welche meistens den holognesischen Mei¬ 
stern folgten. (Hie'rbey einige Notizen von der in 
der Stadt Carpi erfundenen Kunst in Scagliola zu 
arbeiten.) 

C. Die Schule von Par?na. Ihre Geschichte 
schildert 1. die alten Meister. 2. Correggio und 
seine Schule. 3. Die Schüler der Caracci und an¬ 
derer auswärtigen Meister bis zur Gründung der 
Akademie. 

D. Die Schule von Cremona, deren Geschichte 
aufführt, 1. die alten Meister. 2. Camillo Boccae- 
cino, Bernardo Gatti und die Campi. 5. Wie die 
Schule der Campi verfällt und Trotti nebst andern 
Meistern sie aufrecht halten. 4. Die Maler, welche 
sich nach auswärtigen Meistern bildeten. 

E. Die Schule von Moyland. Ihre Geschichte 
hat vier Perioden. 1. Die alten Meister bis zur 
Ankunft des da Vinci. 2. Dieser errichtet in May- 
iand eine Academie. Schüler von ihm und den 
vorzüglichsten einheimischen Meistern bis auf Gau- 
denzio. 3. Procaccini und andere einheimische und 
auswärtige Meister stiften eine Akademie und füh¬ 
ren neue Style ein. 4. Nach Daniel Crespi ver¬ 
fällt die Malerey; Gründung einer dritten Akade¬ 
mie, um sie zu verbessern. 

April. 

Die Geschichte der Schule von Bologna in 
vier Perioden. .1. Die altern Maler. 2. Die ver¬ 
schiedenen Manieren der folgenden von Francia 
bis zu den Caracci. 5. Die Caracci und ihre Schü¬ 
ler und Nachfolger bis zu Cignani. 4. Die Verän¬ 
derung, welche dieser und Pasinelli in der bolog- 
nesischen Malerey bewirken; die clementinische 
Akademie und deren Mitglieder. 

IV. Die Geschichte der Schule von Ferrara in 
vier Perioden. 1) Die alten Meister. 2) Die ein¬ 
heimischen Maler von Alphons dem ersten bis zur 
Erlöschung des Hauses Este ahmen die vorzüglich¬ 
sten Meister Italiens pach. 3) Sie bilden sich nach 
verschiedenen Meistern der Schule von Bologna. 
Verfall der Kunst und Versuch durch eine *4kade- 
mie sie wieder zu beleben, (aucli Erzählung der Ge¬ 
schichte der neuern enkaustischen Malerey, weil 
Requeno seine Versuche in derselben zu Ferrara 
gemacht hat). 

V. Die Geschichte der Schule von Genua in 
vier Perioden. 1) Die alten Meister. 2) Perino und 
seine Nachfolger. 5) Die Kunst sinkt, erhebt sich 
aber bald wieder durch Paggi und einige auswär¬ 
tige Meister. 4) Ihren Styl verdrängt der Styl dev 
Schulen von Rom und Parma. Errichtung einer 
Akademie. 

VI. Endlich macht die Geschichte der Malereyr 
in Piemont und den angrenzenden Provinzen den 
Beschluss. Sie schildert 1) den Beginn und die 
Fortschritte der Kunst bis zum Ende des sechszehn¬ 
ten Jahrhunderts. 2) Die Maler des siebzehnten und 
die Stiftung der Akademie. 3) Die Schule von Beau¬ 
mont und die Erneuerung der Akademie. 

Sehr erhöht wird die Brauchbarkeit des Werks 
durch drey Register, die so ausführlich sind, dass 
sie den ganzen sechsten Band ausfüllen. Das erste 
zählt alle angeführten Künstler auf und gibt ausser 
ihren Geburts - und Sterbejahren, wo sich diese be¬ 
stimmen lassen, auch die Hauptquellen ihrer Ge¬ 
schichte au. Das zweyte enthält ein Verzeiclmiss 
der von dem Verf. bey seiner Geschichte gebrauch¬ 
ten Bücher und Handschriften. Es nimmt 32 Sei¬ 
ten ein und gibt eine beynahe vollständige Ueber- 
sicht des Reichlhums der Italiener in diesem Fache. 
Das dritte Register enthält ein Verzeichnis der 
wichtigsten in dieser Geschichte abgehandelten Ma¬ 
terien. Einige nicht zu übersehende Berichtigungen 
und Ergänzungen beschlossen den Band. 

Wir hoffen, dass diese schlichte Inhaltsanzeige 
hinreicht, um die Freunde der italienischen Kunst¬ 
geschichte auf eine Schrift aufmerksam zu machen, 
weiche sorgfältig zu studire.n so belohnend ist. Wenn 
auch nicht alles Einzelne befriedigt, wenn man 
auch manche historische Data zu berichtigen hat, 
wozu die Vergleichung mit Hi n. Fiorillo’s Geschichte 
hin und wieder Veranlassung gibt, wenn man auch 
mit Lanzi’s Kunstart heilen nicht allemal überein¬ 
stimmt und den geistreichen Fragmenten einer ita¬ 
lienischen Kunstgeschichte, die Göthens Winkel¬ 
mann uud sein Jahrhundert aufstellt, manchmal zu 
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folgen geneigter ist, so gewinnt man doch immer 
durch Lr.nzi's Werk an Ueberblick des verWickel- 
ten Ganzen und kann seinem Versuche, in die 
chaotische Masse mehr Form, Ordnung und Zu¬ 
sammenhang zu bringen, als einer trefflichen Vor¬ 
arbeit zu einer endlichen Gestaltung derselben sei¬ 

nen Beyfall nicht versagen. , 
Denn so wohl überdacht auch Lanzi s I Jan ist, 

so erfüllt er doch nicht alle Forderungen, die man 
an eine allgemeine Geschichte der italienischen Ma- 
lerey machen kann. Soll diese mein als ein * g- 
gregat von abgekürzten Biographien der Maler seyn, 
soll sie das Ineinandergreifen der verschiedenen 
Kunstbestrehungen als ein organisches Ganzes dar¬ 
stellen und Lanzi’s Motto: Series juncturaque pollet; 
mit vollem Rechte fuhren dürfen, so scheint, nach 
den bisher gemachten Versuchen zu urtheilen, kein 
anderer Ausweg zu seyn, als dass man sie zwielacli 
bearbeitet und in zwey einander wechselsweise er¬ 
gänzenden, ganz verschieden angeordneten grossen 

Tableaux aufstellt. . 
Einmal nämlich kann sich’s der Geschichtschrei¬ 

ber zum Hauptzweck machen ins Licht zu setzen, 
welche aus sei Liehen in Ort und Zeit liegenden Um¬ 
stände auf das Steigen und Fallen der Kunst und 
auf die Bildung und Verbildung der merkwürdig¬ 
sten Meister Einfluss gehabt haben. Dann wird es 
rathsam seyn, das Ganze, wie L. gethan hat, nach 
den namhaftesten Hauptstädten und 1 rovinzen Ita¬ 
liens anzuordnen und bey jeder AbLheilung nach 
der Zeitfolge zu. beschreiben, welche eingeborne 
und fremde Meister in diesen Umgebungen sich für 
die Kunst gebildet, welche in diesem Kreise eine 
Weile oder" immer gelebt und die Kunst ausgeübt 
und welche in dieser Sphäre Schulei und Nachah¬ 
mer gezogen haben. Hiermit würde sich die Schil¬ 
derung der politischen, der Kunst günstigen odci 
ungünstigen Ereignisse, so wie der intellectuellen, 
ästhetischen und moralischen Cultur des 1 ublicums, 
für welches jene Meister ihre Werke schufen (ih¬ 
rer Gönner, Rathgeber und Kunstrichter, deren 
Einfluss auf den Gang der Kunst noch zu wenig 
untersucht ist) überall bequem verknüpfen lassen. 

Ein andermal aber kann sich’s auch der Ge¬ 
schichtschreiber zum Hauptzweck machen, die ver¬ 
schiedenen Richtungen, welche die Kunst unter je¬ 
nen Umständen durch die Ligenthiimlichh eiten ge¬ 
wisser ausg ezeichncler Meister genommen hat, zu 
schildern und von allen guten und schlechten Ma¬ 
nieren, in denen die italien. Maler gearbeitet ha¬ 
ben, eine Uebersiclit zu geben. Dann könnte jene 
geographische Anordnung, die alles zeiiesssen und 
verwirren würde, durchaus nicht Statt finden. Viel¬ 
mehr müsste hier die Eintheilung des Ganzen nach 
den Meistern gemacht werden, die in gutem oder bö¬ 
sem Verstände schöpferisch gewesen sind und einem 
neuen lobens - oder tadelnswerthen Style das Da- 
seyn gegeben haben. Jedem solchen Anführer (Ca- 
poscuola, Haupt einer Schule im engern und ei¬ 
gentlichsten Verstände des Worts) müssten nun die¬ 

jenigen Meister zugesellt werden, die seine Anwei¬ 
sung (als Schüler) oder auch nur sein Beyspiel (als 
Nachahmer) benutzt und das Muster, das er ihnen 
aufstellte, mit mehr oder weniger Originalität und 
mit mehr oder weniger Gluck nach geahmt haben. 
Den Eklektikern aber, die die Manieren verschie¬ 
dener Meister zu vereinigen gesucht haben, müsste 
man dadurch schickliche Stellen zu schaffen suchen, 
dass man sie entweder der Schule, mit der sie die 
meiste Verwandtschaft haben, beygesellte oder ih¬ 
nen eigne Abtheiiungen einräumte, was zumal die- 
jenigen mit Recht fordern könnten, welche Scliülei 
gezogen und Nachahmer gefunden haben. 

Nur bey einer solchen zwiefachen Bearbeitung 
der Geschichte der italien. Malerey', wo man die 
Meister einmal in Landsmannschaften und ein an¬ 
dermal in Schulen, einmal nach ihren Aufenthalts¬ 
orten und ein andermal nach ihren Stellen im 
Stammbaume der italienischen Malerfamilie auf¬ 
führte, würde sich alles, was man von ihnen zu er¬ 
zählen hat, nicht nur sagen, sondern auch immer 
an der rechten Stelle sagen und in seinem pragma¬ 
tischen Zusammenhänge mit dem Ganzen darstellen 
lassen. Wäre nun gleich die letztere Bearbeitung 
allein die eigentliche wahre Geschichte der Kunst, 
so würde doch durch sie die ersterc keinesweges 
überflüssig gemacht werden, vielmehr würde diese 
jener nicht nur zu einer trefflichen Kinleitung und 
Vorbereitung dienen, sondern auch über eine Meu— 
ge von Ursachen Aufschlüsse geben, welche die 
letztere, die vorzüglich Resultate darzustellen hätte, 
ohne ihren Hauptzweck aus den Augen zu verlie¬ 
ren, nicht ausführlich darlegen konute. Dje erste 
beschriebe gleichsam den Stamm und die Wurzeln, 
die andere die Bliithen und Früchte; wer das ganze 
Gewächs kennen lernen wollte, müsste beyde stu- 

diren. * .. 
Lanzi hat, wie wir gesehn haben, vorzüglich 

der ersten geographischen Darstellung vorgearbei- 
tet; indessen findet sich docli auch bey ihm vieles 
zusammengestellt und angedeulet, was für die Ge¬ 
schichte der Schulen (im engern Sinne des Worts) 
gebraucht werden kann und es ist zu wünschen, 
dass sowohl dieses, als was er für die Specialge- 
schicbte der nach den dargestellten Gegenständen 
verschiedenen Gattungen der italien. Malerey vor¬ 
gearbeitet hat, nicht unbenutzt bleibt. Denn auch 
für diese ist manches in seinem Werke zusammen¬ 
getragen und leicht 'zu übersehen und auszulieben, 
da er, wie oben bemerkt worden ist, die Meister 
in den untergeordneten Gattungen von den Meistern 
in der Geschichtsmalerey fast überall abgesondert 
hat. Weniger hat er der Specialgeschichte der letz¬ 
tem-Gattung vorgearbeitet, die so viele verschiedene 
Arten unter sich begreift, und der eine bessere Be¬ 
arbeitung sehr zu wünschen ist. Denn wenn nicht 
die Specialgeschichte jeder dieser Arten der Ge¬ 
schichtsmalerey, z. B. der Darstellung von Sujets 
der Bibel, der Legende, de®, profanen Geschichte, 
der Mythologie, der Allegoüe u. s. w. besonders 
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untersucht und bey jeder gezeigt wird, wie sich 
nacJi und nach die poetische Behandlung der Ge¬ 
genstände verändert und bald verbessert bald ver¬ 
schlimmert hat, so wird die allgemeine Geschichte 
der Italien. Malerey immer gewisse Mängel behal¬ 
ten, die ihre Nutzbarkeit sehr vermindern. So lange 
man nämlich, m dieser, wie bisher gewöhnlich ge¬ 
schehen ist, der Künstler Verdienst im Technischen 
fast anschliessend berücksichtiget und ihr Verdienst 
um das Poetische kaum erwähnt, so lange man sich 
so ausführlich über ihre Vorzüge und Mängel in 
der Zeichnung Beleuchtung und Farbengebung ver- 
bieitet und über das Gelingen und Misslingen der 

7 u“d malerischen Dichtung so magere 
und dürftige Bemerkungen beybringt, so lange wird 
auch die Geschichte der italienischen Malerey den 
Hauptnutzen, den sie leisten kann, nie gewähren 

Knn >lVed<?r dlG Teehnische überschätzenden 
Kunstkenner, welche nur die Mittel, aber nicht den 
Zweck wollen, noch dm entgegengesetzte Partey, 
welche nur das Poetische achtet und den Zweck 
ohne die Mittel will, von ihren Vorurtheilen und 
einseitigen Ansichten zu ruck bringen. Für deutschen 
I leiss und deutschen Kunstsinn ist also auf diesem 
Felde noch viel zu thun. Möge der Anreiz, wel- 

bSL beyd“ gibt’ "icht obne Wir- 

Akademische Schrift. 
Das vom Hrn. D. Schott als Dechant der theol. 

{ ac\ zu Wittenberg im Namen des Rectoris Magnif. 
geschriebene Osterprogramm hat die Aufschrift; 

jExaminantur diversis&ima interpretum iudicia de 

sensu effatiJesu Christi, quod in Ev. Marci cap. 

9* v. legitur, apte constituendo. 23 S. in 4. 

Der Hr. Vf. setzt zwey Classeu der Ausleger je¬ 
ner Stelle fest, die erste, welche den 4g. Vers mit den 
naHis^vorhergehenden Versen 45 — 48 verbindet, die 
zwey Le, welche keinen solchen Zusammenhang an- 
mmmt. In beyden Classen sind wieder die Mei¬ 
nungen über den Sinn und Zweck der Stelle ge- 

<} t' uEVrrelbst #ibtr folgende Paraphrase davon: 
„Sie alle (die zur Strafe Verurtheilten) werden dort 
erst mit dem Feuer der Gehenua gesalzt werden, 
(d. h. sie werden dann erst durch Schaden klug 
werden.) Ich sage, mit Feuer gesalzt, nicht mit 
Salz wie die Gottgeweihteil Opfer, von denen es 
ctoit heisst: jedes Opfer soll mit Salz gesalzt wer- 
den. (Eme ganz andere Bewaiidiiiss hat es mit den 
Gottgeweihten Opfern im Tempel, und den, ihnen 
ähnlichen, Gottgeweihlen Seelen; sie empfangen 
hiei das Salz der Weisheit; sie darf nicht erst das 
1 euer der Gehenna salzen.“) Er nimmt nämlich eine 

mit <3em vorhergellenden 
dXte& aufdi^Si rie. e,rsten Worte, st dg ydp a vgl 
° , f 7 aut tIle Strafwürdigen und ihr künftiges Schick¬ 
sal j das zweyte Glied des V. sieht er alseinen (mit 
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! Rücksicht auf 5 Mos. 2, iS gemachten) Uebergan* 
zum folgenden an. Die weitere Ausführung em¬ 
pfehlen wir dem eignen Nachlesen. 6 

Jugendschrift en. 
Zweytes Buch für Kinder, zur Begründung ihrer 

Kenntnisse von der Welt, dem Menschen und der 

Natur; nach den neuesten pädagog. Grundsätzen 

entwerfen von Ernst Hold. Mit vielen Kupf. und 

Charten auf i5 Taf. Leipzig, b. Hinrichs, 1812. 

207 S. 8. Audi unter dem Titel: Unterhaltungen für 
Kinder etc. (1 Tlilr.) 

Einem Lesebuche, wie das vorliegende, gereicht 
es schon zu einiger Empfehlung, wenn der darin ge¬ 
wählte Sloil auch nicht zu dem weniger bekannten ge¬ 
hört, wenn er nur für das jugendl. Aller wirklich be¬ 
lehrend u. fasslich vorgetragen ist. Und beydes gilt 
von diesem Buchelchen. Es enthält, theils im diate- 
gischen, theils im acroamat. Vortrage, unter der Ru¬ 
brik: über die Erde und ihre Bewohner, einige der 
unentbehrltehsten geograph. Vorkenntnisse; unter der 
Ueberschrift: Unterhaltungen aus der Gesch. Eini¬ 
ges über die Lebensweise der ersten Menschen, ingl 
kurze Lebensbeschreib, des Cyrus, Miltiades, Leoui- 
das, 1 hemistocles u. Socrates. Der Abschn.: Unter¬ 
haltungen aus der Naturgesch. liefert nicht nur Thier- 
und I flanzenbeschi’eibungen, sondern verbreitet sich 
aucJi übei Anthropologie. Den Beschluss machenEr- 
zählurigen u. Gedichte, die nicht ohne Werth, aber 
fast zu bekannt sind. Zur Zierde gereichen dieser 
schritt die säubern und schönen Kupfer, die sich vor 
den Bildern 111 vielen andern Jugendschriften zu ih¬ 
rem Vortheil auszeichnen. 

Staatenkunde. 
Nachrichten über den Hof des türkischen Sultansß 

sein Serail, seinen Harem, die kaiserl. Familie, 

sein Militär und seine Minister. Nebst einem 

histor. Versuch über die mahomedan. Religion, 

ihren Cultus und ihre Priester. Nach der vier¬ 

ten Ausgabe des französ. Originaltextes des Hrn. 

Joseph Eugen Beauvoisins frey übersetzt mit 

authentischen Noten begleitet und herausgegeben 

VOll Kessler, Grossherz. Badischem Major etc. Karls¬ 

ruhe, b. Müller. 1811. VIÜ u. 167 S. 8. (16 Gr.) 

Den einzigen Werth geben dem übrigens nicht 
viel bedeutenden Schriftchen des Hrn. Jak. Ensle, 
grossli. bad. Hofgärtners zu Rasladt Anmerkungen, 
die theils unter dem Texte theils am Schlüsse ste¬ 
hen. Er ist 1794 —1802 Obergärtner im Serail ge¬ 
wesen, vertheidigt Poucqueville’s Angaben und er¬ 
gänzt Mehreres aus eigner Ansicht und Erfahrung. 
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Verzeichniss der auf der Universität Wittenberg 

für das S ommerhalb jahr 1812 angekündigten 

Vorlesungen. 

A) Allgemeine Wissenschaften. 

Akademische Ilodegetik, verbunden mit der Encyklo- 

pädie der Wissenschaften, P. O. Winzer, publ. 11 U. 
4 T. nach Becks Grundriss zu liodegetischen Vorlesun- 
gen, Leipz. 1808. 8. Encyklopadie der gesammten 
philosophischen Wissenschaften, P. O. Pölitz, 8 U. 
4 T. gratis, nach Dictaten. 1) Theoretische Philoso¬ 

phie: Logik, P. O. Klotzsch, publ. 7 U. 4 T. Mag. 
Gerlach, 9 U. 2 T. Praktische Logik, P. O. Pölitz, 

privatiss., Mittw. 10 U. Metaphysik, P. O. Klotzsch, 

g U. 4 T. 2) Praktische Philosophie, Metaphysik der 
Sitten, P. O. Klotzsch, 9 U. 2 T. Natur- und Völ¬ 
kerrecht, M.. Gerlach, 8 U. 2 T. 3) Angewandte phi¬ 

losophische IVissensc haften, Aesthetik, P. O. Gruber, 

7 U. 4 T. Pragmatische Anthropologie, P. O. Gruber, 

7 U. 2 T. unentgeM. Anthropologie, publ. P. O. D. 
Langguth, 1 U. 4 T. nach Ludwig. Empirische Psy¬ 
chologie, M. Scheu, 6 U. 4 T. nach Dictaten. 4) Ma¬ 

thematische, physikal. and cameralist. Wissenschaf¬ 

ten, Praktische Geometrie, P. O. Steinhäuser, publ. 
2 U. 4 T. Mechanik, P. O. Steinhäuser, 4 T. Spe- 
cielle Experimentalphysik, P. O. D. Langguth, 2 U. 
2 T. Finanzwissenschaft, P. O .Assmann, publ. 10 U. 
4 T. Mathesis forensis, Forstwissenschaft, Berg- und 
Salinenrecht, Encyklopadie der Ökonom. Wissenschaf¬ 

ten, Architektur und architektonische Zeichnungskunst, 
privatiss. P. O. Assmann. 5) Geschichte: Geschichte 
der drey letzten Jahrhunderte, P. O. Pölitz, publ. 9 U. 
4 T. nach s. kleinen Wrel(gesch. Leipz. 1808. 8. Ge¬ 
schichte und Statistik des Herzogthums Warschau, P. 
O. Pölitz, 4 T. Geographie, P. O. Gruber, publ. 
Fortsetzung, 10 U. 4 T. n. Stein. Praktische Diplo¬ 
matik, P. O. Gruber, 9 U. 2 T. privatiss. Römische 
Alterthümer, P. O. Ilenrici, publ. 4 U. 4 T. Allge¬ 
meine Literärgeschichte, Fortsetz. P. O. Gruber, 6 U. 
4 T. Allgemeine Religionsgeschichte, M. Scheu, 8 U. 
4 T. Geschichte der wichtigsten philosophischen Sy¬ 
steme der altern und neuern Zeit, M. Gerlach, 11 U. 
4 T. 6) Classische Literatur: a) Orientalische, An- 
fangsgriindc der hebräischen Sprache, P. O. Anton, 

SSweyter Band. 

1 LT. 2 T. Anfangsgrunde der arabischen Sprache, P. 
O. Anton, 9 U. 2 T. Anfangsgründe der hebräischen 
Sprache, privatiss. Cand. Weber. b) Occidentalische. 
a) Griechische: Einleitung in die griechische Sprache 
und Literatur, von den Zeiten der alexandrinischen 
Grammatiker bis auf das Zeitalter der Wiederherstel¬ 
lung der Wissenschaften, P. O. Baabe, publ. 8 U. 4T. 
Classische Literatur von der Schlacht bey Actium bis 
auf Constantin,' P. O. Lob eck, publ. 3 U. 2 T. Plu- 
tarch de audiendis poetis, P. O. Baabe, 9 U. 2 T. 
Ausgewählte Oden des Pindar, P. O. Lob eck, publ. 
3 U. 2 T. Die Medea des Euripides und des Seneca, 
Interpretat. und Parallele beyder, Reet. M. Wisichert, 

4 u. 2 T. ß) Komische: das erste Buch der Oden des 
Horaz, P. O. Ilenrici, 5 U. 4 T. Varro de re rn- 
stiea, P. O. Assmann. 7) Praktische TJebungen, im 
lateinischen Schreiben und Interpretiren, P. O. Ilen¬ 

rici u. P. O. Raabe. Fortsetzung seiner mathemati¬ 
schen Uebungen, P. O. Steinhäuser, privatiss. Fort¬ 
setzung der Uebungen im Seminar., P. O. Pölitz. Fort¬ 
setzung der Uebungen im Schreiben und Disputiren, 
P. O. Winzer. Philologische Uebungen, P. O. Lobeck. 

Elabor. und Disput, über Geschichte und prakt. Philo¬ 
sophie, M. Scheu. Latein. Disputator., M. Scheu. Im 
Elaboriren u. Disputiren, Reet. JVI. Weichert. Elahora- 
torium u. Disputator, über Philosophie, M. Gerlach. 

B) Besondere Facultatswissenschaften. 

I) Theologie. 1) Encyklopadie und Methodolo¬ 

gie der Theologie, P. E. Hcubner, 11 U. 4 T. 2) Kri¬ 

tik des neuen Testaments, P. O. D. Weber, 3 U. 4 T. 
3) Historisch-kritische Einleitung in die Bücher des 

N. Test., Diac. M. Nitzsch, 1 U. 4 T. 4) Exegese: 

а) neutestamentliche, das Evangelium Johannis, P. O. 
D. Weber, publ. 9 U. 4 T. Die Briefe an die Corin- 
ther, Propst P. O. D. Schleusner, 10 U. 4 T. Die 
Briefe an die Eph es er, Colosser, Philipperund Galater, 
P. O. D. Schott, 8 U. 5 T. Die heyden petrinischen 
Briefe, P. O. Winzer, publ, 1 U. 2 T.. b) Alttesta- 

mentliche, die Psalmen, P. O. Anton, publ. 1 U. 4 T. 
Jesaias, Propst P. O. D. Schleusner, publ. 2 U. 4 T. 
б) Biblische Theologie des A. Test., mit Erklärung 
der dicta classica, P. O. Winzer, 10 U. 4T. 6) Dog¬ 

matik, Gcneralsup. P. O. D. Nitzsch, Fortsetz. publ. 
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ll U. 4T. nach. Morus. P. O. D. Schott? publ. 3U. j 
4 T. nach s. epitome theologiae christianae dogmaticae, 
Lips. 1811. 7) Moraltheologie , Generalsup. P, ö. D. 
Nitzsch, g U. 4 T. n. Stäudlin. 8) Homiletik, I*. O 
D. TVeher3 U. 2 T. 9) Geschichte des Jüdischen 
Volkes, Diac. M. Nitzsch, 2 T. 10) Kirchengeschichte, 
P. O. Raahe, Forts. 11 U. 4 T. und 8 U. 2 T. nach 
Schröckh. Reformationsgcscliichte, P. O. D. IVeber, 
9U. 2 T. ll) Dogmengeschichte, Adj. Diac. M. Wun¬ 
der, 7 U. 5 T. nach Münschers Lehrbuch der christl. 
Dogmengeschichte. Marb. 1811. 8. Kritische Gesch. 
des rationalistischen Systems der neuern Theologen, 
P. E. Heubner, publ. 3 U. 2 T. nach Plancks Abriss 
der dogmat. Systeme, Gott. i8o4. 8. Darstellung des 
Systems der Katholiken, Reformirten und Socinianer, 
P. E. Heubner, 4 U. 4 T. nach Planck. 12) Prakti¬ 
sche Uebungen, Homiletische Uebungen, Generalsup. 
P. O. D. Nitzsch, 4 U., Propst P. O. D. Schleusner, 
Sonnab. und P. O. D. Schott, Dienst. Im Disputiren 
und Schreiben, P. O. D. Schott, 5 U. 2 T. Fortse¬ 
tzung der exegetisch - praktischen Uebungen , P. O. 
Winzer. Examinatorium über Dogmatik, P. E. Heub¬ 
ner, 10 U. 4 T. Disputatorium , P. E. Heubner, 2U. 
2 T. Disputatorium und Examinatorium, Diac. Mag. 
Nitzsch. 

II) Jurisprudenz. 1) Encyklopädie der Rechts¬ 
wissenschaft, Gand. Tzschirner, 11 U. 4 T. 2) Rechts¬ 
geschichte, D. Griindler, 4T., Cand. Tzschirner, 10 U. 
6 T. 3 ) Institutionen, HGR. P. O. D. Klien, publ. 
ll U. 4 T. nach Dictaten. P. E. D. Schumann, 11U. 
6 T. und 4 U. 4 T. D. Griindler, 6 T. 4) Pandek¬ 
ten, P. E. D. Schumann, 2 U. 6 T. 5 ) Ueber das 
dingliche Recht, P. E. D. Andrea, publ. 11 U. 2 T. 
6) Criminalrecht, Hofr. P. O. D. Stübel, 4 St. publ. 
4 St. privat. 10 U. u. 3 U. nach Peuerbachs Lehrbuch 
des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts. 
4te Auflage, Giessen, 1808. 7) Deutsches Recht, * 
Appell. R. Ord. D. Wiesand , publ. 11 U. nach Eisen¬ 
hart. 8) Sächsisches Recht, HGR. P. O. D. Klien, 
SU. 6 T. nach Schott. 9) Lehnsrecht, HGR. P. O. 
D. Klien, 2U. 6 T. nach Böhmer. 10) Wechseln echt, 
HGR. P. O. D. Klugel, publ. 9 U. 4 T. nach Heinec- 
cius. - P. E. D. Andrea, 8 U. 4 T. nach Püttmann. 
11) Civilprocess, HGR. P. O. D. Pfotenhauer, 5 T. 
12) lieber gerichtliche Klagen, D. Schmidt, 3 Stund. 
13) Referirkunst, Appell. R. Ord. D. Wiesand, 8 U. 
2 T. nach Wilke. HGR. P. O. D. Pfotenhauer, publ. 
4 T. P. E. D. Schumann, privat. i4 ) Praktische 
Uebungen, Disputatorium, P. E. D. Andrea, 4 U. 2 T. 
D. Grundier. Examinatorium, P. E. D. Schumann, 
Cand. Tzschirner. privatiss. Examinatorium, Dispu¬ 
tatorium und Relatorium, D. Schmidt. 

III) Medicin. 1) Encyklopädie der Medicin, P. 
O. D. Seiler, 4 U. 2 T. 2 ) Allgemeine Geschichte 
der Medicin, P. O. D. Kletten, 10 U. 4 T. 3) lieber 
die ausländischen Pflanzen im botanischen Garten, P. 
E. D. Nitzsch, publ. 7 U. 2 T. 4) Einleitung in die 
Kräuterkunde, P. E. D. Nitzsch, 2 T. 5) Anatomie 
der Thiere, P. E. D. Nitzsch, 4 U. 4 T. nach Blumen¬ 

bach. 6) Physiologie, P. O. D. Seiler, publ. IO U. | 

April. 

| 4 T. nach Hildebrandt. 7) Metallurgische Chemie, T. 
1 O. Vic. D. Schreger, publ. 8 U. Mittw. und Sonnab. 

8) Nosologische Zoochemie, P. O. Vic. D. Schreger, 
publ. 7 U. Mittw. u. Sonnab. g) Politische und ge¬ 
richtliche Chemie, P. O. Vic. D. Schreger, 7 U. Mont, 
u. Donnerst. 10) Allgemeine Pathologie, P. O. D. 
Kletten, publ. ll U. 4 P. nacb Gaub. 11) Allgemeine 
Therapie, P. O. D. Kletten, 3 U. 4 T. nach Dictaten. 
12) Ueber die syphilitischen Krankheiten, D. Hennig. 
13) Chirurgie, P. O. D. Seiler, 2 U. 4 T. nach Dicta¬ 
ten. i4) Theoretische und praktische Entbindungs¬ 
kunde, P. E. D. Andree, 6 T. Theoretische Entbin¬ 
dungskunde, D. Schweickert, nach Eroriep. i5) Phar¬ 
makologie, P. O. Vic. D. Schreger, g U. 6 T. 16) Re- 
ceptirkunst, P. O. Vic. D. Schreger, 7 U. Dienst, u. 
Freyt. 17) Ueber die zu leistende Hülfe in plötzli¬ 
chen Lebensgefahren, D. Schweickert, gratis. 18) Ve¬ 
terinär - Therapie, P. O. Vic. D. Schreger, 8U. 4 T. 
19) Praktische Uebungen, Examinatorium und Dispu¬ 
tatorium, P. O. D. Kletten, 2 T. P. O. Vic. D. Schre¬ 
ger. Examinatorium über Anatomie und Physiologie, 
P. O. D. Seiler. Botanische Excnrsionen, P. E. D. 
Nitzsch, 4 U. 2 T. Disputatorium, D. Hennig, gratis. 

Ausserdem geben Unterricht: im Reiten, der Stall¬ 
meister Starke; in der französischen, italienischen 
und englischen Sprache der Lector Reck; im Fechten 
und Voltigiren der Fechtmeister DÖring; im Zeichnen 
der Zeichnungsmeister Mosebach; im Tanzen der Tanz¬ 
meister Simoni. 

Nachrichten von Universitäten. 

Heidelberger Universität. Der dasige bisherige 
Privatdoeent, Hr. Diimge, ist zum ausserord. Professor 
der vaterländ. Geschichte ernannt worden. 

Am 4. Januar übernahm daselbst das Decanat bey 
der theol. Facultät für das Jahr 1812 Hr. Kirchenrath 
D. Schwarz, bey der juristischen Hr. Hofr. Zachariä, 
bey der medicinischen Hr. Prof. Schelver, bey der 
philosophischen Hr. Prof. Voss. Das Directorium der 
staatswirthschafllichen Seetion hat Herr Prof. Seeger 
übernommen. Die Gesammtzahl der im Winterhalb¬ 
jahre dort Studirenden betrug 337, wovon 100 Inlän¬ 
der, 237 Ausländer waren. Theologie studirten 4o, die 
Rechte 179, Medicin 54, Cameralwissenschaften 46, 
Philologie 18. 

Auf der Freyburger Universität hat der Professor 
der Staatswissenschaften, Hr. Lugo, den Charakter ei¬ 
nes grossherzogl. Baden’schen Hofraths erhalten. 

Nachrichten von entdeckten Alterthümern. 

In Unteritalien werden noch immer Altcrthümer 
ausgegraben, oder doch manche Stücke als aufgefun¬ 
dene Antiken verkauft. Im Jahr 1811 wurde in den 
Gott. Anz. S. 2o5o ein Steinchen (eine Art Speckstein) 
mit einer schlafenden weiblichen Figur, angeblich Kleo- 
patra, erwähnt. Seitdem ist ein sehr gerühmter Ca- 
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meo zum Vorschein gekommen mit einer Kleopatra, 
die sich die Natter anlcgt. Aber da die sterbende 
Kleopatra ein Lieblingsgegenstand der neuern Kunst 
war, so bleibt das Alterthum des Steins immer unge¬ 
wiss. Morghen hat ihn in Kupfer gestochen. Auf 
der Stelle des alten Minturnä am Liris (Garigliano) 
hat man eine Goldmedaille von Trajan und eine an¬ 
dere von der Lucilla, Gemalin des Verus, gefunden. 
Auf der Stelle des alten Formiä stiess man auf ein 
Grabmal, worin eine Begrabnisslampe , einige Gelasse 

und eine Goldmünze mit der Schrift Adrianus (Hadria- 
nus) Augustus und auf der Kehrseite einem Opfer, 
oben darüber Vesta, gefunden wurde. Zu Monteleone 
(wo ehemals Vibo Valentia, Ilippon, lag) ist eine In¬ 
schrift gefunden worden, die der Abate Romanelli er¬ 
klärt im Moniteur des deux Siciles. Sie bezieht sich 
auf ein Denkmal, das einem Quintus Muticilius aus der 
tribus Aemilia (in Hadrians und Antonius Zeiten) er¬ 
richtet wurde. Er war equo publico honoratus ab 
Imp. D. Hadriano und adlectus in collegium iuris ab 
Imp. Antonino Aug. Pio. Gott. Anz. St. 46. S. 44g fl‘. 

Literarische Nachrichten. 

Zu Corfu (wo schon ein Monitore Jonio gedruckt 
wird) soll eine neue Zeitschrift in italien. und griech. 
Sprache herauskommen: Giornale filologieo ed econo- 

nüco, (piXoXoyixrf xai oixovoyuxr} Eepiyjiegig, worin 
nicht nur Nachrichten vom Ackerbau, Gewerben u. s. 
f. , sondern auch von der jonischen Akademie zu 
Corfu, der Societa filologica zu Bucharest, den archao- 
log. Entdeckungen gegeben werden sollen. Der Re- 
dacteur wird der thätige Gelehrte, Stellio Doria Pros- 

galendi seyn, und die Iöviog 1AxctSr)tuicc das Unter¬ 
nehmen befördern. Schon seit 2 Jahren hatte Emanuel 
Teotochi einen Mercurio litterario herausgegeben. Schon 

im 17. Jahrh. (seit 1656) gab es zu Corfu eine Acca- 
demia degli Assecurati. (A. d. Gött. Anz.) 

Fortschritte der orientalischen Literatur in 

England. 

Aus Briefen aus TV i e n. 

Den Nachrichten zu Folge, welche Hr. Renouard 

im October vor. Jahres dem Hrn. v. Hammer über 
die Fortschritte d^r englischen Literatur in England 
mitgetheilt hat, beschäftigt mah sich hauptsächlich mit 
Indien, welches wegen der politischen Bande, welche 
dies Land mit England verknüpfen, auch sehr erklär¬ 
lich ist. Die Akademie von Calcutta (the College of 
Calcutta), die, obwohl etwas beschrankter, sich doch 
immer noch ihrer Fortdauer erfreut, hat mehrere Werke, 
besonders Gedichte mit Uebersetzungen begleitet zum 
Gebrauche der Studrrenden, und um die Literatur un¬ 
ter den Eingebornen mehr in Aufnahme zu bringen, 
zu Tage gefordert. Zu Werken letzterer Art gehört 
die Hindostanische Uebersetzung des Koran. In San- 

scrit ist die Hitopadesa des Vishnu Sarman und ein 
andres kurzes und berühmtes Werk erschienen; auch 
hat die Akademie die zierliche persische Nachbildung 
des letztem unter dem Titel: Anvari Suheili von IIu~ 

sein Vciiz el Kashifi drucken lassen. Von den Indi¬ 
schen Gedichten Gramayan und Mahabharat sind 

zwey Uebersetzungen in Bengali (Dialekt) herausge¬ 
kommen. 

Die katholischen Missionarien zu Sirctmpor {Iri- 

Rama-puri'j sind sehr lleissig in ihrem Berufe ge¬ 
wesen. Ausser mehreren, in fast alle indische Dia^* 
lekte übersetzten, Stellen des alten und neuen Testa¬ 
ments hat einer derselben eine ungeheure grosse San- 

scrit-Grammatik und eine Uebersetzung von einem 
beträchtlichen Stücke des Ramayan bekannt gemacht. — 

Für Persische und Arabische Literatur ist nicht 
soviel geschehen. Erwähnt zu werden verdienen vor¬ 
züglich der Misbak äwalim und drey andre Abhand¬ 
lungen über arabische Grammatik; der Anfang einer 
persischen Grammatik; einige Wörterbücher; ein Per¬ 
sisches und Arabisches Taschenwörterbuch und der 
Gulistan mit einer Uebersetzung und grammatischen 
Noten. Einen Beweis von dem Fleisse und der Ge¬ 
schicklichkeit der Europäischen und Asiatischen Leh¬ 
rer an der Akademie liefert die Uebersetzung der 
Aesopischen Fabeln in mehreren Sprachen. Sie ist 
nach dem Englischen verfasst und man findet hier in 
einem kleinen Büchlein dasselbe Werk, Englisch, Per¬ 

sisch, Arabisch , in Hindostani-Sanscrit, Bengali 

und Bry B’hascha (dem Dialekte des Vraja desa) 

Dialekte. 

Englische Werke zur Kenntniss von Asien und 

seiner Völkerschaften. 

Aus Briefen von TV i e n. 

Buchanaris Tour in the Mysore (3 vol. 4.") enthält so 
schätzbare Materialien als irgend eine Reise. Der 
Verf. musste die ihm untergebnen Gegenden auf Be¬ 

fehl der Regierung bereisen. 
Scott IVaring’s Tour in Persia ist unterhaltend und 

nützlich. Derselbe Vf. hat seitdem eine kurze Ge¬ 
schichte der Maratten (History of ihe Marhattahs) 
ganz aus originalen und einheimischen Werken zu¬ 

sammengetragen , herausgegeben. 
James Morier hat gleichfalls eine Reise durch Persien 

(Tour in Persia) bekannt gemacht. 
Moore's Hindu Pantheon, welches sorgfältige (doch 

etwas geschmeichelte) Abbildungen der Gottheiten 
des Indischen Olymp enthält, ist ein interessantes 

Buch. 
Auch der lOte Theil der Asiatic Researches ist er¬ 

schienen und enthält mehrere wichtige A bhandlungen. 
Thornton3s Turkey verdankt ihr Verdienst hauptsäch¬ 

lich Mouradgeah. 
Clarke wird uns mit einer von ihm selbst verfassten 

Nachricht von einigen Theilen des Ottomannischen 

Reichs beschenken 
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Hamilton's Egyptiaca, wovon der erste Tlieil Idos er¬ 

schienen ist, ist vermutklick ein sehr interessantes 

Werk. 
Mr. Oitsely hat Iba Osaibaah’s Leben des Abdit’lla- 

tif (life of Abdu’Hatif) mit einer lateinischen Ueber- 

setzung bekannt gemacht, ganz in der nämlichen 

Gestalt, wie f'Vbiite’s Ausgabe des Abdullalif. 

Mr. Stephan TVarton macht immer noch von Zeit zu 

Zeit Aufsätze über das Persische, Arabische, Chine¬ 

sische etc. bekannt. 

Sir George Staiinton hat unter dem Titel: Leu-lei- 

Tsing die Reichsgrundgesetze von China aus dem 

Chinesischen übersetzt. 

Ankündigung. 

Bey Endesunterzeichnetem hat so eben die Presse 

verlassen: 

Die Forst wisse nsc ha ft. 

Versuch eines allgemeinen, vollständigen, auf die Na¬ 

tur der Wälder und bereits gemachte Erfahrungen 

gegründeten Systems 

von 

J. Cli. J. Egerer, 
ordentlichem Professor der Forstwissenschaft in Aschaffenhurg. 

Dieses Werk verbindet mit einer streng systema¬ 

tischen Bearbeitung praktische Realität. Allgemeinheit 

der Grundsätze, wie Vollständigkeit der Wissenschaft 

begründen eine neue Ansicht und Bearbeitung dieses 

wichtigen Theils der Nationalökonomie. Diese Scienz 

wird liier in zwey Theilen dargestellt. Der erste ent¬ 

hält die Grundsätze zur Behandlung der Wälder in 

ihrem möglichst vollkommenen Zustande, und befasst: 

Holzzucht, Forstschutz, Forstrecht, Hiebslehre, Forst¬ 

nutzung, Forsttcchnologie und Taxation. Der zweyte 

stellt die Anwendung dieser aus der Natur der Wälder 

geschöpften und durch die bereits gemachten Erfahrun¬ 

gen bestätigten Grundsätze auf Wälder von schlechter 

Beschaffenheit zum Zwecke ihrer Verbesserung und 

Umwandlung in denjenigen Zustand dar, in welchem 

die Grundsätze des ersten Theils wieder ihre unbe¬ 

dingte Anwendung finden. Derselbe enthält dieForst- 

direction und die Theorie vom forstlichen Geschäfts¬ 

styl. Die Ausführung des Ganzen entspricht der im 

Cameralcorrespondenten No. 28- 29. 3o. 5i. 52. 1811. 

geschehenen Ankündigung. Dieselbe gibt über die Quellen 

der Grundsätze, die Natur der Wälder und Forstob¬ 

jecte, Aufschluss , und stellt das Detail der Wissen¬ 

schaft, wie’ die systematische Verbindung ihrer so 

mannigfaltigen Tlieile dar. Dadurch werden nun zwey 

wichtige Zwecke erreicht: -Brauchbarkeit des Werkes 

für den schon angestellten wie angehenden Forstmann. 

Dieses sind die rechtfertigenden Gründe für Un¬ 

terzeichnete Buchhandlung, auf dieses Werk, dessen 

2ter Tlieil bald unfehlbar erscheinen wird, nicht nur 

angehende Forstmänner, auch schon Angestellte, wie 

Cameralisten , aufmerksam zu machen. Der Laden¬ 

preis des iten Theils ist 2 Thlr. 16 Gr. 

Heinr. Ludw. Brönner. 

April. 760 

In der Joseph Thonmm 1’sehen Buchhandl. in Lands- 

hut ist eben erschienen und in allen Buelihandlungca 

Deutschlands zu haben: 

Felder, F. K.,~ Literaturzeitung für katholische Reli¬ 

gionslehrer, 3r Jahrg. 1812. 12 Hefte, gr. 8. 3 Thlr. 

Göhl, D. /. S., über die Notliwendigkeit und Wich¬ 

tigkeit des Selbststillens. 8. broseb. 3 Gr. 

Mitpermair, D. C. J. A., Einleitung in. das Studium 

der Geschichte des german. Rechts, gr. 8. 22 Gr. 

Ferner: 
j. 

erscheint von diesem Jahre an, in derselben Handlung 

die Fortsetzung von: 

Felder, F. K., neues Magazin für kathol. Religions- 

lebrer. 8. Der Jahrgang (wie bisher) in 6 Heften 

2 Thlr. 8 Gr. 

Buchhandlungen haben sich daher mit ihren nö- 

thigen Fortsetzungen an dieselbe zu wenden. 

Herabgesetzte Büclier- Preise. 

Um Liebhabern, von folgender für gegenwärtigen 

Zeitpunct sehr interessanten Schrift: 

Barruel, von dem Pabste und seinen geistlichen 

Rechten; auf Veranlassung des Concordats. Au* 

dem Franzos, von G. G. Giildenapfel. 2 Thcile. 

gr. 8. 3 Thlr. 6 Gr. 

den Ankauf derselben zu erleichtern, so macht Unter¬ 

zeichneter bekannt, dass man dieselbe von heute an 

bis Ende dieses Jahres, um den herabgesetzten Preis 

von 1 Thlr. i5 Gr. in allen Buchhandlungen haben 

kann. 

Landshut , d. 28. März 1812. 

Joseph Tho mann. 

Neue leichtfassliche und sehr bewährt gefundene 

Methode auf die einzig und möglichst geschwindeste 

Art in einem äusserst kurzen Zeiträume Französisch 

schreiben, sprechen und lesen zu lernen, ohne alle 

mündliche Anweisung für Bürgersleute und Solche, die 

ohne viel Zeit daran wenden zu können oder zu wol¬ 

len sich doch gern durch die französische Sprache 

verständlich machen möchten. 

Zweyte aufs Zweckmassigste umgearbeitete Auflage. 

■8. Frankfurt a. Main, b. H. L. Brönner. 1811. 

geheftet 12 Gr. 

Schnell war die erste Auflage dieses WVrkchens, 

ohne eigentlich in den Buchhandel gekommen zu seyn, 

vergriffen, immer häufigere Nachfrage nach demselben 

bestimmte den Verleger zu einer zweyten Auflage zu 

schreiten, die in Hinsicht der Gemeinnützlichkeit und 

Brauchbarkeit bey weitem der ersten Auflage vorzu¬ 

ziehen isL 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 20. des April. 1812. 

Aesthetik. 

Die Kunstwissenschaft in ihrem allgemeinen Um¬ 

risse dargestellt für akademische Vorlesungen von 

C. F. B aehma/iri, Doct. der Philos. und Privatdocent 

in Jena. Jena, im Verlag der Crökerschen Buchh. 

i8iu VIII u. i€5 S. 8. (i6 Gr.) 

Mit nicht geringen Ansprüchen tritt der Vf. die¬ 
ser neuen Kunstwissenschaft auf. Er gibt in der 
Vorr. (S. III — V) zu verstehn, dass es eigentlich 
noch gar keine solche Wissenschaft, sondern blosse 
Beyträge oder Vorai’beiten zu derselben gebe, und 
dass sein Werk diesem Mangel erst abhelfen solle. 
Daher fordert er (S. VII) nicht bloss, dass man seine 
Schrift aufmerksam lesen und durchdenken, sondern 
auch, dass man sie „mit Hochachtung behandeln“ 
solle, und schliesst seine Voi’r. (S. \III) mit fol¬ 
gender Paränese: „Wer Du auch seyst, lieber Le- 
„ser, lass Dich in Deinem Urtheile nicht durch 
„Parteyenwuth und Sectengeist leiten, verdamme 
„nicht, weil die darin herrschende Ansicht nicht 
„die Deinige ist, und wenn Dir etwas dunkel bleibt, 
„so foische, ob nicht vielleicht die Ursache in Dir 
„selbst liege, ob Du nicht Vorurlheile in Dir hegst 
„und durch vermeinte Wahrheiten Dich selbst täu¬ 
schest.“ — Auf diese Art hat sich der Vf. frey- 
lich gegen alle nicht bey fälligen Urtheile im Vor¬ 
aus verwahrt. Sie sind Folgen der Farteywuth 
und des Sectengeistes, wenigstens Korurtheite oder 
vermeinte Wahrheiten, mit welchen Andre sich 
selbst täuschen! Dass aber auch Er seihst sich so 
täuschen könne, daran scheint der Vf. gar nicht ge¬ 
dacht zu haben; und, deshalb ist er seiner Sache 
so gewiss, dass, während andre Schriftsteller nur 
wünschen, die Achtung ihrer Leser zu erwerben, 
unser Vf. diese Achtung, selbst als Hochachtung, 
gleich von vorn herein vom Leser fordert. Wie¬ 
fern diese Forderung durch das Buch selbst gerecht¬ 
fertigt werde, wird sich aus folgenden Bemerkun¬ 
gen ergeben, die wenigstens nicht von Farteywuth 
und Sectengeist eingegeben sind, wenn gleich Rec. 
gern zugibt, dass er sich irren könne. 

Hr. B. beginnt sein Werk (S. l) mit folgender 
Erklärung: „Die Kunstwissenschaft oder Kunst- 
„fehre, gewöhnlich, wiewohl nicht ganz richtig, 
„Aesthetik genannt., ist die Entwickelung und Dar¬ 
stellung der Principien und höchsten Oeselze aller 

Zu’eytcr Bend. 

„Künste, und da die einzelnen Künste so viele le¬ 
bendige Glieder eines grossen Ganzen sind und 
„zum gemeinschaftlichen Zwecke das Schöne haben, 
„nothwendig Wissenschaft des Schönen.“ — Der 
Vf. hat bey dieser Erklärung bloss den wichtigen 
Umstand übersehn, dass es ausser denjenigen Kün¬ 
sten, welche das Schöne zum gemeinschaftlichen 
Zweck haben, auch noch andre Künste gibt, wel¬ 
che mit dem Schönen als solchem sich gar nicht 
beschäftigen, dass also, wenn seine Kunstwissen¬ 
schaft alle Künste in Erwägung ziehn soll, sie nichts 
anders als Technologie seyn kann, wie denn auch 
das Wort Kunstwissenschaft oder Kunstlehre eine 
blosse Uebersetzung des Wortes Technologie und 
ebendarum ganz untauglich ist, diejenige Wissen¬ 
schaft zu bezeichnen, welche man gewöhnl. Aesthe¬ 
tik nennt. Wollte Hr. B. etwa die Ausflucht brau¬ 
chen, er halte die sogenannten Künste, welche sich 
nicht mit dem Schönen beschäftigen, gar nicht Für 
Künste, so wäre diess nichts weiter als ein Macht¬ 
spruch, dem durch den Sprachgebrauch aller ge¬ 
bildeten Völker widersprochen wird. Die Ausdrü¬ 
cke Tsyvr), ars, Kunst u. s. w. werden ohne Un¬ 
terschied von freyen und unfreyen oder mechani¬ 
schen Künsten gebraucht. Und warum hätte man 
denn von jeher von schönen Künsten geredet, wenn 
es nicht auch andre Künste gäbe, denen dieses Prä- 
dicat nicht zugehört? Auch unterscheidet der Vf. 
selbst tiefer unten (S. 21) mechanische oder arbei¬ 
tende und schöne oder freye Künste; und ob er 
gleich diesen den Titel der Künste an sich oder 
vorzugsweise zueignen will, so durfte er doch nicht 
im Anfänge seines Werks mit einer so weitschich¬ 
tigen Erklärung auftreten. — Hiezu kommt, dass 
die Lehre von der schönen Kunst und deren ver- 
schiednen Zweigen nur ein Theil der Aesthetik ist, 
mithin die Aesthetik überhaupt um so weniger eine 
Kunstwissenschaft oder Kunstlehre genannt wer¬ 
den kann. Denn die Aesthetik muss vor allen Din¬ 
gen die Idee des Schönen an und für sich in Un¬ 
tersuchung ziehn, ehe sie von der Darstellung des 
Schönen durch die Kunst handeln kann. Sie be¬ 
schäftigt sich aber auch nicht blos mit der Idee des 
Schönen, sondern auch mit der des Erhabnen, und 
andern mit bey den verwandten Ideen; und ebendar¬ 
um kann sie auch nicht mit dem Verf. für eine 
Wissenschaft des Schönen erklärt werden, es- wäre 
denn, dass man das Wort schön in einer weitern 
Bedeutung nehmen und so dem Sprachgebrauche, 
der einmal das Schöne und das Erhabne als /.Wey 
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verscliiedne Gegenstände des ästhetischen Wohlge¬ 
fallens anerkannt hat, von neuem Gewalt anthun 
wollte. Es ist aber eine schlechte Art zu philoso- 
phiren, die sich an keinen Sprachgebrauch binden, 
sondern den Worten jede beliebige, nur nicht die 
gewöhnliche, Bedeutung geben will, um etwas Be- 
sondres zu haben. Auf diese Art kann es nie zur 
gegenseitigen Verständigung kommen, sondern die 
Verwirrung auf dem Gebiet der Wissenschaften 
muss nur immer grösser werden. Ebendarum be¬ 
hält auch Rec. lieber den einmal gangbaren und 
bekannten Namen der Wissenschaft, von welcher 
hier die Rede ist, bey, obgleich dieser Name — 
Aeslhetik — bloss etymologisch betrachtet, nicht 
ganz richtig ist. Aber ist denn der Name der Ma¬ 
thematik , ja selbst der Philosophie, richtiger? Be¬ 
deuten diese Ausdrücke, blos etymologisch betrach¬ 
tet, nicht etwas ganz andres, als sie jetzt nach dem 
herrschenden Sprachgebrauch bedeuten? Und doch 
behält sie jedermann bey, weil jedermann weiss, 
dass diese Namen ihre etymologische Bedeutung 
längst verloren haben. 

Hr. B. bemerkt ferner (ebend.), dass die Kunst¬ 
wissenschaft (Aeslhetik) in ihrem Anfangspuncte an 
die Philosophie geknüpft sey. Sie ist aber nicht 
blos in ihrem Anfangspuncte daran geknüpft, son¬ 
dern sie ist eine durch und durch philosophische 
Wissenschaft oder ein Theil der Philosophie selbst, 
sobald man nur nicht Dinge in sie aufnimmt, die 
nicht hineingehören; in welchen Fehler freylieh 
auch unser Vf. verfallen ist, wie sich in der Folge 
zeigen wird, weil er von der Wissenschaft, die er 
behandeln wollte, keinen angemessnen Begriff hatte. 
Aber auch in Ansehung der Philosophie, an wel¬ 
che er seine Kunstwissenschaft knüpfen will, fehlt 
es ihm an einem angemessnen Begriffe. „Die Phi¬ 
losophieu — sagt er S. 15 — „ist Wissenschaft 
„des Wissens an sich oder des vollkommnen Wis- 
„sens, wodurch alles einzelne Wissen erst möglich 
„und bedingt ist, d. h. sie ist WissensffaftslehreP 
— Es ist schon so oft von Andern erinnert worden, 
dass das Wissen keineswegs das Höchste im Men¬ 
schen und die Wissenslehre nur die eine Seile der 
Philosophie sey, dass man sich billig wundern muss, 
wie der Vf. noch einem so einseitigen Begriff von 
der Philosophie anhangen könne. Noch mehr aber 
muss man sich über folgende Eintheilung der Phi¬ 
losophie wundern. Diese Wissenschaft ist nämlich 
(nach S. 17) 1) IDialectik oder Logik und (?) Me¬ 
taphysik., 2) Naturwissenschaft oder Physik, 5) 
Geistes Wissenschaft oder (?) Ethik im weitern Sinne. 
Es würde uns zu weit führen, wenn wir uns auf 
eine Beurlheilüng dieser Eintheilung hier einlassen 
wollten. Wir begnügen uns also damit, sie blos 
auzuzeigen, und fügen nur noch die Bemerkung 
bey, dass nach dieser Erklärung und Eiutheilung 
der Philosophie für die arme Aeslhetik freylieh 
kein Platz in der clialectisch - physisch-ethischen 
HNssenslehre übrig bleibt. Und doch muss sie, 
wenn sie nach der Erklärung des Verfs. Wissen- 

764 

schaft des Schönen seyn soll, eben so wohl zur 
1 hi los °p hie gehören, als die Wissenschaft des 
Wahren und des Guten. Auch hat sich der Verf. 
auf die Beantwortung der Frage, oh und wiefern 
es eine /Nissenschaft des Schönen gehe, nicht ein¬ 
gelassen , ungeachtet über diese Frage in neuern 
Zeiten so viel gestritten worden ist. 

Der Vf. theilt weiter (S. 2) seine Kunstwissen¬ 
schalt in „zwey wesentliche ]_ heile, einen eigent— 
„lieh wissenschaftlichen, welcher die Idee der Kunst 
„und des Schönen an sich entwickelt, und einen 
„angewandten, welcher die Theorie der einzelnen 
„Künste aufstellt.“ — Allerdings muss die Aesthe- 
tik von den einzelnen sehönen Künsten handeln, d. 
h. zeigen, .wie und warum sich die schöne Kunst 
überhaupt in verscliiedne Zweige theilt. Aber eine 
förmliche Iheorie der einzelnen Künste zu geben, 

gänzlich ausser den Gränzen ihrer Befugniss. 
Eine Ahnung davon scheint der Vf. selbst gehabt 
zu haben, da er den ersten Theil ausschliessend 
den eigentlich wissenschaftlichen nennt. War’ er 
doch dieser Ahnung gefolgt und liätt* er sie zur 
deutlichen Einsicht zu erheben gesucht! Dann würde 
er nicht in den gewöhnlichen Fehler der meisten 
A.esthetiker gefallen seyn, von der Poesie so aus¬ 
führlich zu handeln, dass der grössere Theil seines 
Werks (von S. 80—165) dieser einzigen Kunst ge¬ 
widmet ist, während die übrigen Künste (von S.‘ 5o 
— 79) so dürftig behandelt sind, dass es fast ins 
Lächerliche fällt, diese dürftige Abhandlung eine 
Theorie dieser Künste zu nennen. Genau zu re¬ 
den, ist des Vfs. Kunstwissenschaft nichts weiter 
als eine Poetik, aber keine Aesthetik ; denn das, 
was der Abhandlung der Poesie vorhergeht, könnte 
auch als eine Einleitung zur Poetik angesehen wer¬ 
den, um die Verwandtschaft der Poesie mit den 
übrigen Künsten und die wegen dieser Verwandt¬ 
schaft ihnen 'gemeinschaftlichen Regeln darzustellen. 
Der Aeslhetiker muss alle schöne Künste mit glei¬ 
cher Ausführlichkeit, also keine mit einer beson- 
dern, in seiner Individualität gegründeten, Vorliebe 
behandeln. Sonst wird der Eine die Aeslhetik in 
eine Theorie der Musik, der Andre in eine Theo¬ 
rie der Malerey, der Dritte in eine Theorie der 
I anzkunst, der Vierte in eine Theorie der Schau¬ 
spielkunst u. s. w. verwandeln, je nachdem er die¬ 
sem oder jenem Kunstzweige mehr ergeben und also 
auch mit dessen Theorie vertrauter ist. Die beson- 
dern Theorien der einzelnen schönen Künste müs¬ 
sen also denen überlassen bleiben, welche sich vor¬ 
zugsweise mit diesen Künsten beschäftigen; der 
Aeslhetiker aber hat nur die allgemeine philosoph. 
oder wissenschaftliche Grundlage jener Theorien 
auszumitteln, ungefähr so, wie der Logiker nicht 
die Methoden einzelner Wissenschaften, sondern 
nur die wissenschaftliche Methode überhaupt za 
untersuchen hat. 

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über die 
Kunstwissenschaft des Vfs. wollen wir noch etwas 
mehr in das Einzelne eingehn, um dem Vf. zu zei- 
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gen, dass wir sein Werk, wie er mit Recht for¬ 
dert, aufmerksam gelesen und durchdacht haben. 
„Die Kunst“ sagt der Vf. S. n— „ist Schöpfung, 
„Entwickelung einer ganzen Welt aus den Tiefen 
„des begeisterten Gemüths.“ — Nach dieser höchst 
unbestimmten Erklärung ergiesst sich der Vf. in 
eine Menge eben so unbestimmter anderweiter Er¬ 
klärungen, z. B. dass die Natur ein wirklicher Aus¬ 
druck des göttlichen Wesens und die Naturwissen¬ 
schaft eine Construction der Welt als der Offen¬ 
barung Gottes sey. Da liest man denn auch S. i3 
ff. die längst bekannten Floskeln wieder, dass Den¬ 
ken und Seyn Eins sey (womit der Satz S. i5, „eine 
„grosse Kluft trennt das Denken und Seyn,“ einen 
sonderbaren Contrast bildet), dass in der Natur der 
Geist gleichsam geronnen und eine feste Masse ge¬ 
worden, dass der Mensch ein Symbol des Univer¬ 
sums und die Blüthe der Schöpfung sey, hingesteltt 
an die äusserste Gränze der fVirklichkeit, um sich 
zur Betrachtung des Ewigen zu erheben. Der Vf. 
scheint also wirklich zu glauben, dass der Mensch 
das vollkommenste Geschöpf nicht blos auf der Er¬ 
de , sondern in der ganzen Welt sey! Was aber 
die äusserste Gränze der Wirklichkeit bedeuten soll, 
hat Rec. mit dem aufmerksamsten Durchdenken 
nicht zu ergründen vermocht, so dass es ihm vor¬ 
kam, als habe sich der Vf., da er diess schrieb, an 
der äussersten Gränze des Denkens d. h. dort, wo 
es in ein Nicht-denken übergeht, befunden. 

Hr. B. nimmt (S. 21 u. 22) drey Charaktere ei¬ 
nes Kunstwerks an: Einheit, Harmonie und Voll¬ 
kommenheit. Die Harmonie aber ist nichts anders 
als Folge der Einheit; denn wenn das Kunstwerk 
Einheit hat, so harmoniren eben alle Theile des¬ 
selben; Disharmonie der Theile aber hebt die Ein¬ 
heit auf. Richtiger würde der Verf. gesagt haben, 
zur Einheit müsse auch eine gewisse Mannigfal¬ 
tigkeit hinzukommen, damit jene nicht zur Ein¬ 
förmigkeit wTerde. Ueh er ein Stimmung bekommt als¬ 
dann das Mannigfaltige durch seine Beziehung auf 
die Idee des Ganzen, als die dem Kunstwerke zum 
Grunde liegende Einheit. Wenn nun der Vf. sagt, 
die Vollkommenheit gehe aus dein richtigen Ver¬ 
hältnisse der Theile und des Ganzen hervor, so fällt 
die Vollkommenheit wieder mit der Harmonie zu¬ 
sammen; denn nur da, wo Theile und Ganzes ein 
richtiges Verhällniss zu einander haben, ist eine 
völlige Uebereinstimmung derselben möglich. Der 
Vf. hat also mit jenen drey Charakteren im Grun¬ 
de wreiter nichts als die alte, längst bekannte, Regel 
ausgesprochen, ein schönes Kunstwerk müsse Ein¬ 
heit in der Mannigfaltigkeit haben. Im Folgenden 
(S. 22 u. 23) bekennt sich der Verf. zu der neuern 
Hehre, dass eigentlich blos Kunstwerke schön seyen, 
die Natur hingegen mit allen ihren Erzeugnissen 
nur bildlich und übertragend so genannt werden 
könne. Der Hauptgrund ist, wreil kein einzelnes 
Werk der Natur die Idee vollkommen abdrücke 
und die Natur mit ihren gebrechlichen Formen in 
einem fortwährenden Strömen begriffen sey. Gibt 

es denn aber irgend ein menschliches Kunstwerk, 
das die Idee vollkommen abdrücke? Ist nicht alles, 
Wras Menschen schaffen, eben sowohl gewissen Be¬ 
schränkungen unterworfen, als was die Natur her¬ 
vorbringt? Und sind denn die Formen der Natur 
darum gebrechlich, weil die Natur mit ihren For¬ 
men in einem fortwährenden Strömen begriffen ist? 
Dann müssten ja die Formen der Kunst ebenfalls 
gebrechlich heissen, da sie am Ende in demselben 
Strudel fortgerissen werden, welcher die einzelnen 
Naturproducte verschlingt! Wieviele der schönsten 
Kunstwerke hat die Zeit ganz zerstört, wie viele 
wenigstens verstümmelt und ihres ursprünglichen 
Glanzes beraubt! — Dem Rec. scheint es eine wahre 
Versündigung an der Natur zu seyn, wenn man 
ihr mit solchen sophistischen Gründen die Schön¬ 
heit absprechen will — ihr, die der Kunst nicht 
nur den Stoff, sondern auch den ursprünglichen 
Typus zu allen Erzeugnissen gibt — ihr, an deren 
Schönheiten sich die feinfühlendsten Menschen von 
jeher ergötzt und die grössten Künstler zu eignen 
Hervorbringungen erwärmt haben! Mag also die 
Kunst immerhin nach einem liöhermZiele streben! 
Die Natur bleibt dennoch ihre Lehrerin; und die 
Schönheit eines Weibes oder einer Gegend in der 
Natur wird eben sowmhl eigentliche und wahre 
Schönheit seyn, als die Schönheit eines Weibes 
oder einer Gegend, die der Pinsel des Malers auf 
die Leinwand hingezaubert hat. Der Verf bleibt 
sich auch nicht einmal treu in seiner beschränkten 
Theorie. Denn nachdem er S. 25 behauptet hatte, 
eigentlich sey kein Mensch schön, sagt er doch S. 
33, in Griechenland hätten die Künstler bey den 
gymnastischen Spielen die schönsten ‘Gestalten sich 
entfalten sehn. Diese nicht blos schönen, sondern 
sogar schönsten Gestalten waren ja aber nichts an¬ 
ders als Naturproducte. So wird stets eine falsche 
Theorie von dem richtigem natürlichen Gefühle Lü¬ 
gen gestraft. 

Von S. 3i an, zählt der Verf. die Ursachen 
auf, welche die Griechen zu dem gebildetsten Volke 
der alten Welt, auch in ästhet. Hinsicht, machten. 
Diess gehört wrohl in eine Literatur- oder Kunst- 
geschichte, aber nicht in eine Kunst Wissenschaft. 
Auch sagt der Verf. darüber nichts weiter als das 
Gewöhnliche, und verwechselt dabey zuweilen Ur¬ 
sache und Wirkung. Denn dass die Sprache der 
Griechen die gebildetste von allen war, war ja 
selbst eine Folge ihrer Bildung. Blos die Bildsam¬ 
keit der Sprache kounte als eine Mitursache ihrer 
Bildung aufgeführt werden. Auch das, wras der 
Verf. von der Verfassung, Gesetzgebung und Er¬ 
ziehung der Griechen rühmt, war mehr Folge, als 
Ursache ihrer Bildung, ob es gleich wieder auf die 
Erhaltung und Beförderung derselben zurückwirkte. 
Dem Christenthume aber sagt der Verf. nach, es 
habe die ganze schöne TV eit der Griechen mit al¬ 
len ihren Herrlichkeiten vernichtet. Eine so un- 
historische Behauptung verdient gar keine Wider¬ 
legung, da jeder Anfänger in der Geschichte weiss, 
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dass die Griechen tlieila durch eigne Schuld theils 
durch den zerstörenden Unterjochungsgeist der Rö¬ 
mer von der Höhe ihrer Cuitur schon längst tiel 
herabgesunken waren . als das Christenthum das 
Heidenthum zu verdrängen anfing. Es ist aber 
auch unphilosophisch, eine gewisse Art von Cui¬ 
tur, wie die heidnisch-griechische, die doch immer 
einseitig und mangelhaft war, und daher in ihrer 
Beschränktheit nach dem natürlichen Entwicklungs¬ 
gänge der Menschheit gar nicht bestehen konnte, 
als die vorzüglichste zu betrachten, und die neue 
nicht minder schone TVeit mit allen ihren Herr¬ 
lichkeiten zu verkennen, welche das Christenthum 
auf den Trümmern des griechisch-römischen Hei¬ 
denthums erbauet hat. Auch ist es nicht wahr, 
dass, wie S. 57 zu verstehen gegeben wird, erst 
die christliche Religion den Körper als Kerker und 
Grab der Seele betrachten gelehrt habe. Diese 
Idee findet sich ja schon vom Platonischen Sokra¬ 
tes und andern vorchristlichen Weisen deutlich 

ausgesprochen. 
Nach dieser Abschweifung handelt der Yerf. 

S. 59 von dem Styl und der Manier, die er blos 
als Ausartung des Styls betrachtet, ob er gleich 
selbst gesteht, dass man auch lobend sagen könne, 
es sey ein Kunstwerk in einer grossen Manier ge¬ 
bildet. Hierauf ist die Rede vom Erhabnen, gleich¬ 
sam als wenn diess von Styl und Manier abhängig 
wäre. Hr. B. betrachtet aber diesen wichtigen ästhe¬ 
tischen Grundbegriff als etwas so unbedeutendes, 
dass er ihm nur einen einzigen §. widmet, worin 
er eine Definition Kaufs vom Erhabnen billigend 
anfuhrt, desgleichen dessen Unterscheidung des ma¬ 
thematisch und dynamisch Erhabnen, welcher er 
noch die Unterscheidung des logisch und ethisch 
Erhabnen beyfügt, mit der Bemerkung, dass in 
diesem die Principien der Tragödie liegen. Dann 
wird wieder in Einem §. die Grazie, die im Le¬ 
ben als Anmuth, im Gemütlie aber als Huld er¬ 
scheinen soll, das Reizetide und das Naive abge¬ 
fertigt. Hierauf ist die Rede vom Komischen als 
einem Gegensätze des Erhabnen, von dem Parodi- 
ren und Travestiren (§. 52), von dem Lächerlichen 
als dem reinsten Gegensätze des Erhabnen, indem 
dieses das unendlich Grosse, jenes aber das unend¬ 
lich Kleine sey (§. 55. — mithin später als vom 
Komischen, ungeachtet das Lächerliche ein we¬ 
sentliches Element des Komischen ist), ^von dem 
Humor, der Ironie und der Laune (§. 54.), vom 
Witz, Scharfsinn und Tief sinn (§. 55 u. 56.), end¬ 

lich (§. 07 u. 58.) von der Einteilung der schönen 
Kunst in schöne Künste, deren drey Hauptarten 
unterschieden werden, 1) Künste, welche vorzugs¬ 
weise im Raume darstellen durch Körper oder 
Bild -plastische, bildende oder optische, 2) Künste, 
welche vorzugsweise in der Zeit durch den Ton 
darstellen — tönende oder akustische, 5) Künste, 
welche in beyden zugleich, d. h. durch das Wort 
darstellen — logische oder redende Künste. Die 
redenden Künste sind also wohl nicht tönend oder 

akustisch? Und wo bleiben denn die mimischen 
Künste? Von diesen ist nur unter dem Titel der 
Poesie (S. 81) mit zwey Worten die Rede, gleich¬ 
sam als wenn sie gar kein eignes Kunstgebiet aus¬ 
machten und deshalb auch nicht einmal der Rede 
werth wären! 

So weit geht der erste Theil dieser Schrift, 
dem der Verf. gar keine Unterabtheilungen weiter 
gegeben hat. Im zweyten Theile aber, welcher 
die Theorie der einzelnen Künste abhandeln soll, 
handelt der Verf. nach der eben angezeigten Ein- 
theilung der Künste in drey Abschnitten von den 
bildenden Künsten, von der Musik und von der 
Poesie. Wir wollen auch hier einiges auszeichnen. 

Der bildenden Kunst gibt der Vf. nach einer, 
jetzt schon allzusehr abgenutzten, Wortspielerey 
zwey Pole, eigentliche Plastik und Malereyj jene, 
sagt er, kann man auch eine objective Maler ey 
und diese eine subjective Plastik nennen. Wohl 
kann man diess, so wie man das Eis gefrornes Was¬ 
ser und das Wasser aufgethautes Eis nennen kann. 
Weiss man aber nun mehr von dem Unterschiede 
und Verhältnisse beyder? Vermöge jener zwey 
Pole bekommt auch der erste Abschnitt zwey Ca- 
pitel. In diesen beyden Capiteln soll von den ge¬ 
nannten beyden Künsten eine Theorie gegeben wer¬ 
den. Es ist aber schon oben bemerkt worden, dass 
diese Theorie sehr kurz und unbefriedigend ist. 
Doch ist verhältnissmässig die Malerey ausführli¬ 
cher behandelt. In einem Anhänge sagt der Verf. 
noch ein paai* Worte über Baukunst und Garten¬ 
kunst, die er nicht als schöne Künste anerkennen 
will. Besonders soll die Gartenkunst vom Gebiet 
der Kunstwissenschaft ganz ausgeschlossen werden. 
Wenn aber (nach S. 66) das Landschaftsgemälde 
ein echtes Kunstwerk ist, so wird die Kunst, eine 
schöne Landschaft in der Wirklichkeit zu gestal¬ 
ten, wohl auch auf den Titel einer schönen Kunst 
Anspruch machen dürfen. Der Verf. scheint blos 
an die gemeine Gärtnerey, die unsre Küchengärten, 
so gut es gehen will, m Lustgärtchen umwandelt, 
nicht aber an jene ins Grosse arbeitende Kunst ge¬ 
dacht zu haben, welche der Engländer Landscape¬ 
gar dening nennt, und die man im Deutschen na¬ 
türliche Landschaftsmalerey nennen könnte, weil 
hier die Kunst mit Hülfe der Natur selbst ein gros¬ 
ses Landschaftsgemälde aufstellt. 

Im zweyten Abschnitt, wo von der Musik die 
Rede ist, unterscheidet zwar der Verf. Instrumen¬ 
tal- und Vocalmusik. Aber den wesentlichen Un¬ 
terschied zwischen der einfachen Tonkunst, die 
durch blosse Töne das Innere verlautbart, und der 
zusammengesetzten, die, mit der Poesie vereinigt, 
den Gesang, das höchste Produkt der akustischen 
Künste, erzeugt, hat der Verf. gar nicht gehörig 
erörtert, so wie auch das Wesen der Melodie und 
Harmonie und das gegenseitige Verhältnis^ beyder 

nicht genug entwickelt. 

(Der Beschluss folgt.) 
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Beschluss 

der Recension über die Kunstwissenschaft in ihrem 

aligem. Umrisse von C. F. Bachmann etc. 

Dagegen hat sieh Hr. B. im dritten Abschn. desto 

ausführlicher über die Poesie erklärt, so dass, wie 
schon oben bemerkt, die Aesthelik des Vfs. in eine 
förmliche Poetik ausläuft und eben diese Poetik den 
grossem Theil des Werkes einnimmt. Es zerfällt 
daher dieser Abschnitt wieder in vier Capitel und 
einen Anhang. Im l. Cap. wird gehandelt von der 
Sp rache als dem Organe der Poesie; im 2ten von 
der epischen Poesie; im 5ten von der lyrischen; 
im 4ten (durch einen Druckfehler steht hier noch 
einmal zweytes Cap.) von der dramatischen; und 
im Anhänge endlich von der didaktischen Poesie. 
Ueber alle diese Gegenstände sagt der Vf. recht 
viel Gutes und Treffendes, so dass gerade dieser 
Theil seines Werks als der vorzüglichste erscheint. 
Auffallend aber ist es im höchsten Grade, dass der 
Vf., da er doch oben von logischen oder redenden 
Künsten überhaupt sprach, im letzten Abschn. sei¬ 
nes Werks nur von der Poesie handelt, und die 
Kunst der Beredsamkeit oder die schlechtweg so¬ 
genannte Redekunst ganz mit Stillschweigen über¬ 
geht, gleichsam als existirte sie gar nicht in der 
Welt. Auch entsinnt sich Rec. nicht, in irgend ei¬ 
nem Theile des Werkes eine wissenschaftliche Un¬ 
tersuchung über den Begriff des Geschmacks gefun¬ 
den zu haben, ungeachtet dieser Begriff für die 
Aesthetik so wichtig ist, dass die ganze Wissen¬ 
schaft davon auch den Namen der Gesehmackskri- 
t.ik oder Geschjnackslehre bekommen hat. Nur S. 
24. wird der Geschmak einmal wie beyläufig er¬ 
wähnt. 

Unsre Leser w'erden hieraus von selbst abneh- 
tnen, dass dieses Werk eigentlich nicht als eine Be¬ 
reicherung der philosophisch-ästhetischen, sondern 
blos als ein Beytrag zur theoretisch-poetischen Li¬ 
teratur betrachtet werden kann. In dieser Hinsicht 
aber ist es nicht ohne Werth, indem der Vf. mit 
dem Wesen und der Theorie der Kunst in Anse¬ 
hung der Poesie eine vertrautere Bekanntschaft zeigt, 
als in Ansehung der übrigen Künste. Nur hätten 
wir gewünscht, dass der Verf. nicht auch hier die 
zur Einsicht in das Wesen der Poesie völlig un¬ 
nütze Polaritätsspielerey eingemischt hätte. Der Vf. 
sagt nämlich S. n4 u. n5, wie die Kunst über¬ 
haupt in zwey entgegengesetzte Pole, einen positi- 
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ven oder objectiven und einen negativen oder sub- 
jectiven, Plastik und Musik, zerfalle, welche 
durch die Poesie zur Identität verschmolzen wer¬ 
den, so habe auch die Poesie wieder ihre bey- 
den Hauptpöle, Lyrik und Dramatik, und das 
Epos, als das Uranfängliche der Poesie, sey die 
Identität beyder. Auf diese Art konnte freylich die 
didaktische Poesie, da sie in seine Polaritätstheorie 
nicht passen wollte, keine Gnade in den Augen des 
Vfs. finden, sondern sie wurde unbarmherzig in 
den Anhang geworfen, wo denn auch noch von 
der poetischen Erzählung, dem poetischen Briefe, 
der äsopischen Fabel und — der Oper die Rede 
ist, gleichsam als wenn diese poet. Kunstwerke alle 
zur didaktischen Poesie gehörten! Diese Spielerey 
der Naturphilosophen mit den Polen ist doch ge¬ 
wiss um nichts besser, als die vormalige Spielerey 
der Kantianer mit den Kategorien, und der Fich- 
tianer mit dem Ich und Nicht ich, wird aber wohl 
auch nur so lange dauern, bis wieder eine andre 
Spielerey der Art an die Tagesordnung kommt. 

Ein Vorzug des Buches sind die den Haupt¬ 
abschnitten desselben beygefügten literarischen No¬ 
tizen. Doch sollte in diesen mehr Genauigkeit herr¬ 
schen. Bald führt der Verf. die Vornamen der 
Schriftsteller bestimmt an, bald unbestimmt (durch 
die Anfangsbuchstaben, aus welchen man nie den 
wirklichen Vornamen erralhen kann), bald lässt er 
sie auch ganz weg. Eben so zeigt er Druckort, 
Jahrzahl und Format bald an, bald thut er es nicht, 
oder zeigt blos bald das eine bald das andre an. 
Manche Schriften sind unvollständig angeführt So 
besteht Eberhard's Handbuch der Aesthetik nicht 
aus drey, sondern aus 4 Bänden, und diese sind 
nicht i8o5 sondern i8o5 — i8o5, seit 1807 auch eine 
zweyte Auflage vorn Ganzen erschienen. Manche 
Schriften gehören gar nicht hieher. So ist S. 8 
Ficlite’s Sittenlehre und S. 9 Sehelling's Syst, des 
transcendent. Ideal, unter den die Aesthetik behan¬ 
delnden Schriften angeführt! Wollte sie Hr. B. dar¬ 
um anführen, weil darin doch auch etwas über 
Kunst gesagt ist, so hätten noch viele andre Schrif¬ 
ten angezeigt werden müssen, in welchen Weit mehr 
darüber gesagt ist. Auch mussten die Stellen, wel¬ 
che davon handeln, bestimmt nachgewiesen werden. 
Denn wer soll jene beyderr Bücher blos darum durch¬ 
lesen, um zu erfahren, was darin über Kunst ge¬ 
sagt ist? Auch hätte der Vf. seine literarischen No¬ 
tizen mehr ordnen, und insonderheit die Schriften, 
welche nur Beyträge liefern, von den eigentlich wis- 
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senschaftlichen und systematischen absondern sollen. 
Wenn man z. B. auf Fichle’s SittcnL die Schriften 
der Gebrüder Schlegel {Athenäum, Europa, Cha¬ 
rakteristiken u. s. w.), auf diese Schelling’s Syst, 
des transc. Id., dann Göthe’s Propyläen , Lude Cs 
Grundzüge ästhet. Vorles., Ast's Grundr. d.Aesihet. 
u. s. w. folgen sieht, so geräth man in Versuchung 
zu glauben, der Vf. habe jene Büchertitel gleich¬ 
sam zusammengewürfelt. 

Der Styl des V fs. ist im Ganzen zu loben, nur 
für ein zu akadem. Vorlesungen bestimmtes Buch 
zuweilen etwas zu kostbar und feyerlich. Auch ha¬ 
ben sich kleine Sprachfehler eingeschlichen, z. B. 
S. UI: An einzelnem Unsichtbarem (n) unil dien¬ 
lichem (n). Eben so S. VIII: Zwischen dem For¬ 
schendem, S. 3: In dem angebornemTriebe, S. 22: 
dem richtigem. Ferner S. V: Da seine Bestimmung 
es ist und S. i64: Von hier ist es nur ein Schritt 
(■\vo es beydemal nicht nur überflüssig ist, sondern 
auch einen Uebellaut macht), S. 66: Das sich Gei¬ 
stig Gestaltete (wo gestaltet als actives Particip &ge- 
braucht ist), S. 116t Dass — ist —— sey (in einem 
und demselben Satze). Desgleichen sind folgende 
Ausdrücke: Vollendetes Ganzes (S. 12) für Ganze 
(denn man sagt das Ganze) — irrdisch (S. i4) für 
irdisch (denn es kommt von Erde) — Willkühr 
(ebend.) für JLillkiir (denn es kommt von Kur, 
küren) —— Pteiss (ebend.) für Preis (denn es kommt 
von preisen und hat im Genitiv Preises, weshalb 
auch Kreiss S. i4o und häusslich S. 160 falsch ist 
— verkorgendsten (S. 5o) für verborgensten (denn 
der Positiv ist verborgen) — gebildeste (S. 116) 
für gebildetste (denn der Positiv ist gebildet) — 
heise Sehnsucht (S. y5) für heisse (denn heisser 
und heiser sind zwey verschiedne Wörter) _ Maas 
(S. 122) für Maass (denn es kommt von messen 
und hat im Genitiv Maasses) — Auflössung (S. 
i3i) für Auflösung (denn es kommt von lösen) u. 
s. W. Fehler, die im ganzen Werke oft wiederkom¬ 
men und daher nicht blosse Druckfehler seyn kön¬ 
nen. — Dass die Paragraphenzahl nicht fortläuft, 
sondern bey jedem Abschnitt von vorn anfängt, und 
das Werk weder Inhaltsanzeige noch Register hat, 
vermindert wenigstens die Brauchbarkeit desselben. 
Rec. hat daher Statt der §§. nur die Seitenzahl an¬ 
geben können, weil ganz verschiedne §§. dieselben 
Numern führen. A11 Rückweisungen hat es der 
Vf. auch gänzlich fehlen lassen, und dadurch dem 
Leser das Vergleichen späterer Lehrsätze mit frü¬ 
hem, um ihren Sinn und Zusammenhang deutli¬ 
cher einzusehn, ungemein erschwert. 

Religionsphilosophie, 
Eie Ewigkeit der Seele. Ein Versuch von Georg 

Horn. Giesen, b. G.Müller» 1811. 8. 5o S. (6Gr/) 

Ewigkeit der Seele, welchen Ausdruck der Vf. 
dieser wenigen, mit rühmlicher Bescheidenheit und. 
Wie er selbst versichert, nur nach dem Wunsche 
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seiner Freunde dem Publicum übergebenen Bogen 
für gleichbedeutend mit dem sonst gewöhnlichen 
der menschlichen Unsterblichkeit anzusehen scheint, 
ist mit dieser keineswegs völlig eiuerley. Die letz- 
teie besteht in der unendlichen Fortdauer des Men¬ 
schen, als geistigen Individuums, die erstere hin¬ 
gegen würde die, dem Menschen mit Gott zugleich 
zukommende Eigenschaft einer überhaupt zeitlosen, 
und darum unendlichen, Existenz seyn. Und es 
ist allerdings eben diese Ewigkeit, nicht aber jene 
Unsterblichkeit des Menschen, welche Hr. H. ver- 
muthlich sich selbst dessen nicht bestimmt Wnug 
bewusst, hier zu beweisen versucht hat. Er'thut 
diess, wie es auch nicht füglich anders geschehen 
konnte, mit Hülfe der sich selbst so nennenden All- 
Einheitslehre unsrer Zeit, nach welcher es bekannt¬ 
lich zwischen Gott und Welt, mithin auch zwi¬ 
schen Gott und dem Menschen, an sich betrachtet, 
keinen wesentlichen Unterschied gibt. Demnach 
steht und fällt sein ganzer Beweis mit der von Schel- 
ling, wie von Fichte, seinen Speculationen zum 
Grunde gelegten Behauptung, dass es, nach Hrn. 
IPs. Ausdruck S. 00, „im Begriffe des Selbstbe- 
wusstseyns liege, dass Denken und Seyn in ihm 
(dem Selbstbewusslseyn) vereinigt sind,“ wodurch, 
wie es ebendas, heisst, „die Identität des Idealen 
und Realen“ (dieses Wesen des Absoluten d. i. Got¬ 
tes) „im sichtbaren Universum eintritt.“ Wenn aber 
auch ein solcher Beweis Stand hielt, welches ohne¬ 
hin jeder unbefangene Wahrheitsforscher, der in 
dem Objecte des Selbstbewusstseyns keine andere 
und grössere Realität, als in dem des Bewusstseyns 
überhaupt, nämlich nur eine solche für das Bewusst- 
seyn, nicht aber eine absolute und an sich beste¬ 
hende, anzuerkennen vermag, nicht blos bezweifeln, 
sondern geradezu und standhaft läugnen wird: so 
würde dennoch, wie schon erwähnt, die dadurch 
erhärtete Ewigkeit der menschlichen Seele, da die¬ 
selbe der, hierin consequenten Alleinheitslehre ge¬ 
mäss, allen übriger* Weltwesen nicht minder, als 
dieser Seele, und dieser selbst nicht nach ihrer Indi¬ 
vidualität, sondern blos nach ihrem absoluten Seyn in 
Gott, zukäme, mit nichten dasjenige seyn, was der 
religiöse Glaube aller Völker von jeher unter Unsterb¬ 
lichkeit des Menschen verstand; welchem Glauben da¬ 
her durch das gegenwärtige Schriftchen, so sehr 
auch der Verf. desselben sich davon überzeugt halten 
mag, nicht der mindeste Dienst geleistet worden ist. 

Schöne Literatur. 
Dramatische Spiele und Erzählungen, von den 

Brüdern C. J. und C. J'V. Salice-Conte s sa. 
Erstes Bändchen. Hirschberg, bey Thomas. 1811. 
5o5 S. 8. (1 Thlr. 6 Gr.) 

Man kann vorliegendem Werke mit Recht eine 
vorzügliche Stelle unter den neuesten Erzeugnissen 
unserer für die angenehme Unterhaltung gebildeter 
Leser bestimmten Literatur anweisen. In allen hier 
mitgeiheilten Darstellungen verkündigt sich ein ed~ 
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ler, über die gemeinem Verhältnisse des Lebens 
sich erhebender Geist, ein für alles Grosse, Schöne 
und Gute offenes und empfängliches Hera, und eine 
sinnvolle, besonders das Gemütli ansprechende Be¬ 
handlungsart des immer glücklich erfundenen oder 
gewählten Stoffes. Die Ahnfrau zieht durch einen 
Anstrich sanfter Schwärmerey, durch tiefe Innig¬ 
keit und lebendige Darlegung sanfter und zarter 
Gefühle an. Der Weiberfeind, ein kleines Lust¬ 
spiel, empfiehlt sich durch den launigen heitern 
Scherz, der die Fabel ausmacht, eben so sehr als 
durch die feine und anziehende Behandlung und 
Durchführung desselben. Der Dialog zeichnet sich 
vorzüglich durch manche treffende und feine An¬ 
merkungen, sowie durch leichte Natürlichkeit aus. 
Unter den Charakteren tritt besonders die schalk¬ 
hafte Caroline hervor. Der artige Scherz dürfte 
vorzüglich Privatbiihnen zu empfehlen seyn. Ma¬ 
rion, ist eine erschütternde Scene aus den ersten 
Jahren der französ. Revolution, die sich jedoch Rec. 
schon anderswo gelesen zu haben erinnert. In dem 
Jnstincte, einer Erzählung, welche durch seltsame 
Verwickelung des Schicksals und überraschende 
Auflösung der geschlungenen Knoten wirken soll, 
scheint sich der Vf. nicht eben in seiner Sphäre zu 
befinden. Den sehr anziehenden, wahrhaft roman¬ 
tischen Anfang abgerechnet, geht es in der Erzäh¬ 
lung gar zu bunt und kraus durcheinander, so dass 
man sich wirklich oft nach dem Ende sehnt ; dage¬ 
gen tritt das herrliche Talent ergreifender, rühren¬ 
der Darstellung in dem letzten Stücke Meister 
Dietrich überschrieben, desto glänzender hervor. 
Wir zählen es unter das Gelungenste ira Fache 
schauerlicher, tragischer Mährchen, wie sie der 
streng-moralische ernste Sinn der deutschen Vor¬ 
welt zu erfinden pflegte, um die grosse Wahrheit 
recht eindringend zu machen, dass wer sich dem 
Bösen einmal ergeben, rettungslos verloren sey, in¬ 
dem ein Abfall von dem Gelingen meistens in den 
bodenlosen Abgrund moralischen Verderbens stürze; 
und nur durch einen biissenden Tod ausgesöhnt wer¬ 
den könne. Die Erzählung schreitet so gemessen, 
ruhig und anspruchslos fort, ein Vorfall ergibt sich 
so natürlich aus dem andern, dass man die schreck¬ 
liche Entwickelung zwar in banger Ahnung vor¬ 
aussieht, jedoch durch die interessante Schilderung 
jedes einzelnen Umstandes angenehm festgehalten, 
und auf das Anziehendste beschäftigt, des Ausgangs 
kaum gedenkt. Besonders tief und innig ergreifend 
ist der Contrast des Friedens, den die Unschuld ei¬ 
nem reinen Herzen schenkt mit der quälenden Un¬ 
ruhe eines von bösen Begierden gefolterten Gemüths. 

Der Styl zeigt überall Kraft und Lebendigkeit, 
verbünde^ mit Anmuth und Leichtigkeit. 

Almanach. 

Minerva für das Jahr. 1812. Mit 9 Kupf. Leipzig 

bey G. Fleischer d. Jung. (2 Thlr.) 

Man darf dieses Taschenbuch, dessen vierter 
Jahrgang hier anzuzeigen ist, unbedenklich unter 
die vorzüglichem Erscheinungen diese]'Art rechnen, 
man mag nun auf seinen innern Gehalt oder auf 
die Verzierungen Rücksicht nehmen, womit es der 
Verleger jedesmal auszustatten beflissen gewesen ist. 
Den Namen im Auge behaltend , den es von der 
ernsten Göttin der Wissenschaft und Kunst entlehnt 
hat, strebt der Herausgeber nach einer Unterhal¬ 
tung, welche den flüchtigen Genuss des Augenblicks 
überdauernd, den Geist zu ernstem Nachdenken, 
das Gemiith zu tiefen und innigen Empfindungen 
anzuregen im Stande ist, ohne deshalb den heitern 
Scherz und die frohe Laune ganz zu verscheuchen, 
welche die schönste Würze des Lebens ausmachen. 
Um diesen Zweck zu erreichen, hat er einen ach¬ 
tungswürdigen Kreis von Männern und Frauen um 
sich versammelt, deren Namen zum Theil die an¬ 
genehmsten Erwartungen von dem erregen, was sie 
jedesmal mitzutheilen für gerathen halten. Auch 
in diesem Jahrgange findet der Leser Arbeiten von 
mehrern beliebten Schriftstellern Deutschlands, de¬ 
ren Ruf die schönste Ermunterung zum Genüsse 
der dargebotenen Gabe ist. An der Spitze steht eine 
Dichtung von der gemüthvollen Erzählerin und Dich¬ 
terin, Caroline Pichler, mit der Aufschrift: Ar¬ 
gali a. Die Verfasserin stellt, unter dem Namen Ar¬ 
gali a , einen von den hohem Geistern dar, denen 
im ersten Jugendalter der Erde lange vor den mei¬ 
sten uns bekannten grossen Umwälzungen, die Be¬ 
wahrung und Beförderung Alles Guten und Schönen 
auf derselben, und die Sorge für die immer zu er¬ 
höhende Glückseligkeit ihrer Bewohner anvertraut 
war. Argalia liebt eine Sterbliche, Azora, und ge- 
räth darüber in Kampf mit dem ersten der bösen 
Geister, einen Kampf, welcher dann jene grosse 
Revolution unsers Planeten zur Folge hatte, worin¬ 
nen auch der Welttheil Atlantis — der Sage nach 
— unterging. Auf ihm befand sich Azora, und 
kam mit in der allgemeinen Zerstörung um. Ar¬ 
galia wurde von dem Allmächtigen, weil er seine 
Gewalt gemissbraucht hatte, in eine Kluft des Ge¬ 
birges Altai verbannt, und hier erwacht er nach 
Jahrtausenden wieder mit der Erinnerung an das 
was einst die Erde war, welche er jetzt so tief un¬ 
ter jenem Bilde findet, das ihm aus der Vergangen¬ 
heit vorschwebt. In einer jungen Schönheit, Sin- 
diah, findet er seine frühere Geliebte wieder, und 
wird endlich mit ihr in einem hohem Daseyn un¬ 
auflöslich vereinigt. Man muss gestehen, dass die 
Verf. diesen treflichen Stoff auf eine solche Weise 
behandelt hat, dass den Leser bald erhabene, bald 
liebliche, bald erfreuende, bald erschütternde Auf¬ 
tritte in immer reger Aufmerksamkeit und Span¬ 
nung erhalten, dass alle Saiten des menschlichen 
Herzens in mannigfachem Wechsel gerührt werden, 
und besonders die bekannten Sagen von einer frü¬ 
hen Vorwelt mit den noch vorhandenen Spuren 
derselben in die glücklichste Verbindung gebracht 
worden sind; indess ist doch auch nicht zu läugnen, 
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dass das Ganze zu breit und weitschweifig gehalten, 
und hier uud da zu viel Zeit und Kunst auf die 
Ausmahlung wenig wirkender Scenen und Erschei¬ 
nungen verwandt worden seyn möchte. Eine be¬ 
sondere rühmliche Erwähnung verdient aber der 
beseelte und edelgebildete Vortrag der in allen Thei- 
len herrscht, und das Gedicht mit einem erquicken¬ 
den Hauche durchdringt. 

Unter den Gedichten von Fr. Kind, können 
wir diesmal keins finden, worin ein höheres poe¬ 
tisches Leben bemerkbar wäre. Marti/i Blümchens 
Beiden und Freuden würden durch ihre heilere 
Laune anziehen, wenn sie nicht zu weitschweifig 
und redselig behandelt wären. Acis, eine Erzäh¬ 
lung von der Verf. des Walther von Montbarry ist 
nicht ausgezeichnet, bis auf das zarte Gedicht S. 118, 
welches wir, wenn es der Raum erlaubte, gern ganz 
hier mittheilten. — Domingo, vom Ferj'dsser des 
Hermann von Lobe neck, eine zumTheil furchtbare, 
zum Theil erhabene Darstellung aus den Revolu¬ 
tionszeiten auf der Insel St. Domingo in reimlosen 
Jamben. So anziehend und kraftvoll manche Theile 
behandelt sind, so wenig vollendet und gelungen 
kann man doch das Ganze nennen, denn man be¬ 
merkt überall einen gewissen Zwang und eine oft 
mühsame Anstrengung des Dichters, seinen Gegen¬ 
stand in der Region der Kunst zu erhalten, in die 
er ihn erhoben hat. Auch sollte mehr Sorgfalt auf 
die Bildung des Technischen verwandt seyn.— Der 
Sommermorgen, von Fr. Kind, ein leichtes aumu- 
thiges Spiel der Phantasie. — Die Nachtfeyer der 
Schwermuth, von C. A. Tiedge, erfüllt die Seele 
wirklich mit einer ernsten und edlen Welimuth, 
erzeugt durch den Gedanken an das moralische Ver¬ 
derben der Zeit und das Verschwinden der schönen 
Jugendideale. Der Schluss ist schön und erhebend. 
Nur wäre hie und da den Gedanken mehr Klarheit, 
den Bildern mehr Licht und Anschaulichkeit zu 
wünschen, ein Wunsch, der bey vielen Gedichten 
des- sonst so achtungswürdigen Verf. zu äussern seyn 
möchte. — Die beyden Erzählungen von Lang¬ 
bein, in seiner gewöhnlichen Manier, munter und 
launig. Der Dechant von Badajoz scheint den Vor¬ 
zug zu verdienen. Unter den Gedichten von Buri 
finden sich manche, welche eine edle Begeisterung 
verrathen und das Herz innig ergreifen, allein den 
meisten wäre mehr Sorgfalt in der Ausführung und 
Behandlung der Hauptidee zu wünschen. Die echte 
Flamme schildert ganz die, welche in der Brust 
des edlen Dichters lodert. Die weisse Rose, Bal¬ 
lade von Langbein, angenehm erzählt ganz in sei¬ 
ner Manier, der es nie an Freunden fehlen wird. 
Die Worte über Seume von C. A. H. Clodius, ge¬ 
hören zu den interessantesten und gehaltvollsten 
Stücken dieser Sammlung. Besonders treffend und 
fein sind die allgemeinen Bemerkungen in der Ein¬ 
leitung. — Der Mädchen Morgengespräch, Idylle 
von C■ Streckfus.s , ist unbedeutend und besonders 
im Tone verfehlt. Der Aufsatz über die schreck¬ 
lichen Wirkungen, welche einstens unser Erdball 
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aurch das Zusammenstossen mit einem Kometen 
leiden wird, von Dr, A. H. E. Gelpke, ist nicht 
ohne Interesse, nur scheint er nicht recht in eine 
solche Sammlung zu passen, welche mehr der Er¬ 
heiterung und erfreuenden Unterhaltung gewidmet 
ist. Die unter dem I itel Agvionien am Ende mit— 
getheilten Räthsel, Charaden u. dergl. sind eine sehr 
dankenswei the Zugabe, indem sich manche recht 
sninieiche und wohlerfundene darunter befinden. 
Einige zeichnen sich auch durch schöne dichteri¬ 
sche Einkleidung aus. 

Einer besondern Beachtung werth sind bey die¬ 
sem Taschenbuche die Kupfer und die denselben 
keygefügten Erklärungen. Man hat diesmal, aus¬ 
ser dem Titelblatte, Scenen aus der Jungfrau von 
Orleans gewählt. Die meisten dieser Blätter sind 
sowohl in Hinsicht auf Erfindung als auf Ausfüh¬ 
rung vorzüglich zu nennen, und zeugen von wahr¬ 
haft poetischem Geiste. Das Titelblatt stellt eine 
liebliche Allegorie dar, und erfüllt das Gernüth mit 
den süssen Gefühlen der Ruhe und des Friedens, 
errungen durch Kampf und Mühe. Die Erklärun¬ 
gen, -welche das Schillersche Meisterwerk grossen- 
theils gegen so manchen hie und da laut geworde¬ 
nen Tadel in Schutz zu nehmen sich bemühen, 
verrathen durch den Styl und Vortrag einen be¬ 
rühmten, achtungswürdigen Schriftsteller, w'elcher 
auch in den vorigen Jahrgängen sich dieser Arbeit 
ehrenvoll unterzogen hat. Mit Scharfsinn, Fein¬ 
heit und Anmuth wird hier über manche höchst 
interessante Ideen gesprochen, welche durch das 
herrliche Gedicht in jedem denkenden Freunde der 
Kunst erwreckt werden. Besonders interessant wa¬ 
ren dem Rec. die aus Schillers eigenen Briefen mit- 
getheilten Ansichten von manchen Tlieilen seines 
Werks. Wir laden die Leser angelegentlich ein, 
diese Erklärungen ja nicht ungelesen zu lassen. 

Romane. 
Die Fehdeburg, Roman, herausgeg. von Fr. Laun. Er¬ 

ster Theil. 287 S. Zweyter Theil. 270 S. 8. Leipzig, 

bey Tauchnitz. 1811. (l Thlr. 12 Gr.) 

Man würde sich irren, wenn man in diesem Buch eine an 

einem Faden fortlaufende Erzählung vermuthen wollte. In so¬ 

fern ist es also kein Roman, sondern eine Sammlung kleiner Er¬ 

zählungen, welche blos in dem Tone des Vortrags eine allgemeine 

Aehnlichkeit haben. Es hat sich nämlich eine auf dem Lande le¬ 

bende Familie vorgenommen, ihre einsamen Abende dadurch zu 

verschönern, dass jedes Mitglied der sich bey derselben versam¬ 

melnden Gesellschaft an gewissen Tagen eine Erzählung vortragen 

muss. Diese Erzählungen nun sind an sich unterhaltend, zum 

Theil recht wohl erfunden und auf eine gefällige Weise dargestellt. 

Sie füllen ein Stündchen, wo man gei'ade nichts mehr als Zeit¬ 

vertreib erwartet, befriedigend aus. Der Erzählungston des 

Verfassers ist bekannt, daher dürfen wir nur bemerken, dass er 

sich auch in diesem Werke nicht verläugnet, welches allen de¬ 

nen, die dergleichen Lectiire lieben, eine erfreuliche Erschei¬ 

nung seyn wird. 
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Botanik* 

Jo. Hedwig species musconnn frondo&orum, de- 

scriptae et tabulis cieneis co/orcitis illustratae • 

opus postumuni. Supplementum primurn scri¬ 

ptum a Frider. S-chwctgriehen, prof. Laps. Se¬ 

ctio prima, tab. aeneis color. illustrata. Leipzig, 

bey Barth. i8n* XVI u. 196 S. 4°. (i2Thlr.) 

In der sehr gut geschriebenen Zueignung an Thun- 
berg und Swartz setzt der VI. die Regeln ausein¬ 
ander, denen er bey der Ausarbeitung dieses Werks 
gefolgt ist. Wir haben sie mit Vergnügen gelesen 
und unsere Hochachtung für den würdigen Nach¬ 
folger eines Rivinus, Ludwig und Hedwig ist da¬ 
durch ungemein vermehrt worden. Hr. S. näm¬ 
lich, im Besitz der Hedwig'schen Sammlung, hatte 
selbst auf seinen Reisen und Wanderungen durch 
das südliche Deutschland einen beträchtlichen Vor¬ 
rath neuer Moose entdeckt, und bekam von seinen 
Correspondenten eine so bedeutende Menge interes¬ 
santer, zweifelhafter oder neuer Arten, dass eine 
nochmalige Revision der Hedwig’schen Werke, nach 
den eigenen Exemplaren und eine Zugabe neuer 
Arten in einem Supplemente nolhwendig schien. 
Diese Nothwendigkeit ward noch durch die Ver¬ 
wirrung und die Widersprüche erhobt, welche ei¬ 
nige neue Bearbeiter dieser Familie veranlasst hat¬ 
ten. Glücklicher Weise fand er in der Person des 
bekannten Mooskenners Ludwig einen vortreflichen 
und unterrichteten Zeichner, der ihm seine Arbeit 
ungemein erleichterte. Wenn daher Herr S. den 
Dank der Kenner wegen der Genauigkeit seiner 
Diagnosen und Beschreibungen verdient: so gebührt 
dem braven Ludwig nicht minderes Lob wegen sei¬ 
ner höchst treuen Zeichnungen; aucli der Verleger 
verdient die ehrenvollste Auszeichnung, dass er in 
einer so ungünstigen Zeit, dennoch keine Kosten 
sparte, um ein Werk, welches dem deutschen Na¬ 
men im Auslände und bey der Nachwelt Eine 
bringt, würdig erscheinen zu lassen. Dass übrigens 
Hr. S., als treuer Anhänger Hedwigs, die Classi¬ 
fication des letztem ganz und unweigerlich annimmt, 
darüber hat Rec. keine Lust mit ihm zu rechten, 
zumal da er hier und da den Habitus für sich hat. 
Noch weniger will Rec. aussetzen, dass Hr. S. sich 
durch den äussern Bau und durch das verschiedene 
Vorkommen der Arten bey der Unterscheidung der 

Z^'e/ter Band. 

Arten, die auch in den feinsten Theben überein¬ 
stimmen, leiten liess. Wir erhalten dergestalt zwar 
mehrere Arten, die aber die Natur selbst unter¬ 
schieden hat. Alle Hedwig’schen Moose sind hier 
mit eigenen speciüsclien Differenzen verseiln, die 
nur dann die Hedwig’schen sind, wenn Hr. S. bey 
genauer Untersuchung nicht nöthig fand sie zu ver¬ 
ändern. Die Kunstsprache ist äusserst vorsichtig, 
grösstentlieils nach Wildenow’s Grundsätzen, in der 
Vorrede zu dessen Farrenkräutern, gewählt, und 
die Neuerungen, welche sich Hr. S. erlaubt, sind 
so behutsam angebracht, dass auch die strengste 
Kritik nichts daran aussetzen mag. So erhält dem¬ 
nach der Mooskenner hier einen sichern Wegwei¬ 
ser, der ihm das Studium der schwierigsten Arten 
mehr erleichtert, als alle übrige Hülfsmittel. 

Die neuen oder genauer unterschiedenen und 
abgebildeten Arten in diesem Abschnitte sind fol¬ 
gende: 1) Phascum carniolicum, foliis superioribus 
oblongo-lanceolatis integerrimis ereclis, von Hm. 
Flörle in Krain gefunden. 2) Ph. Flbrkeanurn, sub- 
acaule, foliis ovato -acuminalis solidinervibus in¬ 
tegerrimis apice patentibus, tlieca breviseta deoperta, 
von ebendemselben bey Jena gefunden. 5) Ph. crcis- 
sinervium, dem cobaerens äusserst ähnlich, aber 
durch schmalere pfriemeuförmige gezähnte Blätter 
unterschieden, aus Pensylvanien. Das Ph. serratum 
unterscheidet sich durch Mangel an Nerven. _ 4) Ph. 
pachycarpon aus Thüringen, ward von Bridel für 
recurvifolium Dicks. angesehn. Das letztere ist in- 
dess viel grösser, dem patens ähnlich, doch hat es 
Hr. S. unbestimmt gelassen. Das thüringische Moos 
ist noch kleiner als Ph. serratum, von demselben 
aber durch einen Nerven in den abstehenden Blät¬ 
tern unterschieden; vom cohaerens ist es durch das 
Verschwinden des Nerven an der Spitze verschie¬ 
den. 5) Ph. bryoides Dicks. (ist auch kürzlich an 
den Ufern der Unstrut gefunden). 6) Ph. datum 
Brid. 7) Ph. alternifolium Dicks. 8) Sphagnum 
compactum Brid. wird von Sph. latifolium durch 
den steifen Bau, durch kurze dichte Zweige, sehr 
schmale Blätter und rötliliche Farbe unterschieden. 
9) Sph. squarrosum Brid. 10) Sph. acutifolium 
Ehrh. 11) Sph. cuspidatum Ehrh. Sph. alpinum L. 
steht hier noch als zweifelhaft, ungeachtet es Smith 
zum Dicranum flexuosum zog, vermutblich weil Hr. 
S. es nicht selbst vergleichen konnte. Docli hätte 
er es von einem ihm nahen Freunde erhallen kön¬ 
nen. 12) Gymnostomum intermedium, erectum sub- 
simplcx, foliis oblongis aculis solidinervibus cre- 
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etiusculis denticulatis, theca ovato - truncata. oper¬ 
culo rostrato, von Ludwig an der Eibe gefunden: 
mit dem G. Heimii verwechselt, von dem es gleich¬ 
wohl durch zarte weissliche Blätter, die gezähnelt, 
nicht gesägt und mit einem Nerven bis an die Spi¬ 
tze versehn sind, sich unterscheidet. Die männliche 
Bliilhe ist knospen- nicht scheibenförmig, wie bey 
G. truncatum. iS) Gym. sphaericum, erectum sub- 
simplex, foliis ovatis acutis evanidinervibus subcre- 
natis erectiusculis, theca hemisphärica, operculo 
mammillato, ebenfalls an den Ufern der Elbe. Von 
G. truncatum, intermedium und Heimii durch den 
warzenförmigen Deckel, kleine Statur, Dicke der 
Kapsel und gekerbte Blätter unterschieden. i4) 
Gymn. tetragonum Brid., ein trefflich ausgezeich¬ 
netes Moos, welches Funk bekanntlich in seiner 
Sammlung vertheilt hat. i5) Gymn. Rottleri, ere¬ 
ctum subramosum, foliis spatbulatis mucronatis den- 
ticulatis erectis, theca ovata apophysiphora, operculo 
plano. Aus Trankenbar- Die Apophysis ist eigent¬ 
lich nur ein Hals. 16) Gymn. minutulum, erectum 
simplex, foliis oblongis nervo mucronatis integerri- 
mis patulis, theca ovato-truncata, operculo obluse 
conico, von Schleicher aus der Schweiz. Von G. 
truncatum durch kleinere Statur und den Deckel, 
von G. sphaericum und intermedium durch den 
vorspringenden Nerven und die glatträndigen Blät¬ 
ter unterschieden. 17) Gymn. conicum, erectum 
simplex, foliis ovato - oblongis nervo mucronulatis 
infegerrimis, theca gibboso - ovali, operculo obtuse 
conico, eben daher. Ist von dem vorigen doch zu 
wenig unterschieden, die Blätter stehn weniger aus 
einander. 18) Gymn. subsessile Brid. acaule Web. et 
Mohr., deren Abbildung aber weit schlechter als die 
Ludwig’sche ist. 19) Gymn. tortile, erectum sub- 
simplex, foliis lanceolatis obtusis tortilibus, theca 
oblonga recta operculoque curvirostro brunneis. Ist 
G. condensum Voit. in Sturm, fl. germ., dem G. 
microstomum ähnlich, aber durch breitere Blätter 
und perenuirenden Stamm unterschieden. 20) Gymn. 
rupestre, erectum fasciculato-ramosum, foliis liuea- 
ribus acutiusculis erectis rigidulis, theca ovata, oper¬ 
culo conico, aus der Schweiz. Dem G. curvirostrum 
ähnlich , welches sich aber durch zerstreute Aeste, 
steife Blätter und ein krummes Schnäbelchen des 
Deckels unterscheidet. 21) Anoectangium trichcdes 
ist Gymn. trichodes W. et M. 22) "An. caespiti- 
cium ist Gymn. caespit. W. et M. 23) An. com- 
pactum ist Gymn. compactum Schleich. 24) Te¬ 
traphis ovata Funk., wozu, nach Turners Zeugniss, 
Bryum Brownianum Dicks. kommt. 26) Andreaea 
Rothii Web. et Mohr. 26) Splachnum Wulffe- 
nianum, caule subramos'o, foliis lanceolatö-lineari- 
bus obtusiusculis integerrimis, apopbysi thecae ova- 
tae aecjnali decurrenle. In Kärnlhen gefunden. Der 
Habitus weicht voll den übrigen Alten ab, auch 
das Zellgewebe der Blätter, welches der treffliche 
Künstler hier, wie fast überall, mit der grössten 
Sorgfalt dargestelil hat. 27) Spl. magellamcum Brid. 
28) Spl. serratum FXedw., wozu Spl. fiagellare Brid., 
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Lenue Smith., ligulatum Hofm., lielveticum und 
oyatum Schleich, gezogen werden. 29) Spl. gracile 
Dicks., wozu Spl. refractum Brid. kommt. 5o) En- 
calypta rhaptocarpa , foliis oblongis mucronatis, 
theca recte striata, calyptra basi laevi, peristomio 
posistente. Auf dem Heiligenbluter Tauern gefun¬ 
den. Durch die mit krautartigem Stachel versehe¬ 
nen Blätter und durch die geraden Streifen der 
Kapsel hinlänglich ausgezeichnet. 5i) Eric, adfinis 
Rom. Hedw., foliis lanceolatis per nervum subula- 
tis undulalis, theca laevi, calyptrae basi laeviuscula. 
32) Enc. parasitica Sw. 53) Grimmia aciphylla 
Web. et Mohr, wird als Varietät zur Enc. lanceo- 
lata gezogen. 34) Weissia Splcichnoides Tbunb. 
caule subramoso, foliis spathulatis integerrimis, tbe- 
ca ovata apophysiphora, operculo brevissimo, aus 
Schweden: bios durch die einzeln stehenden Zähne 
des Peristom’s von den Splachnis unterschieden. 
o5) ^Veissia latifolia, caule brevi simplici, foliis 
obtusissime ovatis mucronatis conniventibus, theca 
subcernua oblonga, operculo rostrato, auf dem Hei¬ 
ligenbluter Tauern vom Vf. schon in Schuhes Reise 
beschrieben. 06) W. inccirnata, caule simplicissi- 
mo brevissimo, foliis ovato -acuminatis concavis 
erectis, theca cernua subglobosa, operculo brevissi— 
me conico. Bey Forneo gefunden. Sonderbar sind 
die einzelnen Zähne an den Blättern. 57) W. ca- 
pillacea Brid. 38) W. verticillata ist Gr. verticil- 
lata Sm. fragilis Web. et Mohr. 39) W. Schisti 
Brid. 4o) W. denticulata Brid., auf dem Rieseu- 
gebirge gefunden, der Grimmia striata Sm. und fu¬ 
gax äusserst ähnlich: von der letztem durch gezähnte 
Blätter unterschieden. 4i) Conostomum boreale Sw. 
42) Grimmia geriiculata, caule brevissimo, foliis li- 
neari-subulatis tortilibus, seta geniculata, theca ob¬ 
longa, operculo longirostro recto. Von Ludwig auf 
der Tafelfichte und von Funk auf dem Fichtelge¬ 
birge gefunden. Von Gr. recurvata durch die ge¬ 
kräuselten Blätter, die längliche Kapsel und den lan¬ 
gen Schnabel des Deckels unterschieden. 43) Gr. 
tristicha ist trifaria Web. et Mohr. 44) Gr. ovata 
Web. et Mohr., womit Gr. canescens Schleich, ver¬ 
einigt wird. Der Vf. trennt sie vorsichtig von Di- 
cranum ovatum, womit sie die grösste Aehnlichkeit 
bat. Das letztere ist weit grösser, die Kapsel voll¬ 
kommen eyförmig, da Gr. ov. sie mehr länglich 
hat, die Mündung ist zusammen gezogen, der Schna¬ 
bel des Deckels gekrümmt und die Zähne gespalten. 
45) Gr. sudeticci, caule vage ramoso, foliis lineari- 
lanceolatis piliferis, theca emergente oblongo-ova- 
ta, operculo conico. Lt Gr. Donniana Web. et M., 
von Ludwig an der Schneekoppe gefunden. Sowohl 
bey dieser als der vorhergehenden kommen feine 
Spalten in den Zähnen vor. Das Zellgewebe der 
Blätter ist bey beyden unter ebieden. 46) Gr. ob- 
tusa, caule vage ramoso, foliis lanceolatis decurren¬ 
le - piliferis, theca immersa ovato-oblonga, oper¬ 
culo conoideo obluso. Vom Verf. auf dem Brenn¬ 
kogel beym grossen Glöckner gefunden: der vori¬ 
gen äusserst ähnlich, aber durch das Herablaufen. 
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des Haars und die bedeutende Stumpfheit des De¬ 
ckels unterschieden. 47) Gr. incurva, caule cae- 
spitoso fastigiato, foliis piliferis erecto-incurvis sub- 
tortilibus, theca subemersa curviseta, von Ludwig 
auf dem Riesengebirge, und vom Vf. in Kärnthen 
gefunden. Schade, dass die Abbildung hier nicht 
milgeliefert wird. 48) Gr. pensylvanica, caule lon¬ 
go vage rainoso, foliis lanceolatis piliferis, summis 
theca duplo longioribus, operculo conico cuspidalo; 
der Gr. ovata und sudetica äusserst gleich und kaum 
zu unterscheiden. Die Länge des Stämmchens und 
der Haare soll entscheiden. 49) Gr. crinita Brid. 
5o) Gr. maritima Turn. 5a) Gr. riuularis Brid. 
52) Gr. gracilis Schleich., caule subdecumbente 
elongate ramoso fastigiato, foliis lato - lanceolatis epi- 
losis patulo-recurvis, ihecis immersis oblongis late- 
ralibus. Von der vorhergehenden durch zuriickge- 
bogene complicirte Blätter und Spalten an den Zäh¬ 
nen unterschieden. Es ist wohl ein Versehn, wenn 
hier der Vf. der Gr. rivularis folia complicata, der 
Gr. gracilis aber fol. angustiora gibt. Beydes finden 
wir nicht. 53) Plerigynandrum repens Brid. Es 
werden gesägte Blätter angegeben, die Rec. nicht 
bemerkt. 54) Pt. nervosum Brid. 55) Pt. Striatum, 
caule repente subpinnato, foliis lanceolatis uniner- 
vibus bistriatis, von Ludwig am Pinus Pumilio auf 
dem Riesengebirge, von Grimm auf dem InseLsberg 
und von Schleicher in der Schweiz gefunden. Dem 
Hypnum populeum sehr ähnlich. 56) Pt. Smithii 
Sw. Die Tafel fehlt. 5y) Cynodontium latifolium, 
caule brevi, foliis oblongis nervo mucronatis, theca 
cernua. Von Wassenberg im nördl. Schweden<*ge- 
funden. Die Zähne sind ganz durchbrochen. 58) 
Cyn. longirostra istDidymodon longirostrum Web. 
et Mohr. 59) Cyn. flexicaule, caule longissimo fa¬ 
stigiato subsimplici, foliis lanceolato - subulatis sub- 
secundis, seta recta, operculo breviacuto. Von Schlei¬ 
cher. Dem Cyn. capillaceum ähnlich, aber durch 
die zarten Zähne und den sehr zugespitzlen Deckel 
verschieden. 60) Barbula linearis ist Tortula li¬ 
nearis Sw. 61) B. caespitosa, caule brevissimo sub¬ 
ramoso, foliis lineari- oblongis mucronatis erectiu- 
sculis, theca cylindrica, operculo mediocri (thecam 
aequante). Aus Pensylvanien: B. agraria hat fol. pe- 
richaetii enervia rigidula und kleinere Statur, B. 
linearis schmalere Blätter, und B. humilis eine kurze 
Äeta und eyformige Kapsel. Bey B. unguiculata äus- 
sert der V f. seine Zweifel über Dill. XLVIII. 4g. 
ohne doch etwas bestimmen zu wollen. 62) B. pa- 
ludosa, caule longo ramoso fastigiato, foliis lanceo¬ 
latis erosis p atulis, theca ovata, operculo longo cur- 
vato. Vom Verf. in Krain gefunden. Eine ausge¬ 
zeichnete Art. 63) B. gracilis, caule subsimplici 
tenui, foliis ovato-acuminatis erectiusculis (nervosis) 
siccitate strictis, theca ovata, operculo mediocri. 
Von Schleicher in der Schweiz gefunden. 64) B. 
. evicaulis, caule subramoso brevi, foliis lanceola- 

tis pal ul is subundulatis, theca cylindrica, operculo 
mediocri ebendaher. 65) B. revoluta Brid. 66) B. 
outusi/olia, caule brevi subramoso, foliis oblongis , 
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obtusis marginatis patulis, theca cylindrica, oper¬ 
culo brevi. Aus der Schweiz. 67) B. tortuosa H. 
68) B. inclinata Rom. Hedw. Beyde waren von 
Ilom. Hedwig nicht richtig unterschieden. 69) Tor¬ 
tula mucronifolia, foliis oblongo- ovatis mucrona¬ 
tis, theca recta. Von Schleicher in der Schweiz, 
von Gebhard im Oestreichischen gefunden. Der Vf. 
rechnet zur Tortula blos Syntrichia Brid., und Hr. 
Ludwig hat das Peristom meisterhaft dargestellt. 
70) Trichostomum tortile Schrad. Besonders gut 
sind die Unterschiede angegeben. 71) Tr. indicum 
Willd., caule mediocri subramoso, foliis oblongis 
mucronulatis tortilibus, thecis oblongis, operculis 
longirostribus. 72) Tr. Barbula ist Tr. barbuloi- 
des Brid. Bey Tr. latifolium wird die Gestalt der 
Zähne l’ichtiger angegeben als Weber und Mohr es 
getlian, und die Abbildung der letztem mit Recht 
getadelt. 76. Tr. ericoides Schrad. 74) Tr. funale 
caule longo procumbente, foliis piliferis patulis, the¬ 
cis curvisetis ovatis (striatis), operculo obtuso brevi. 
Von Ludwig auf dem Riesengebirge gefunden. Ober¬ 
flächlich angesehn ist es dem Dicranum ovatum 
ähnlich, yö) Tr. patens ist Tr. lineare und Di¬ 
cranum patens Sm. 76) Trichost. polyphyllum 
ist Dicranum polyphyllum Sm. 77) Tr. fasci- 
culare Schrad. 78) Tr. ripcirium Web. et Mohr. 
79) Dicranum maius Sm., foliis secundis maxime 
falcatis lanceolato-acuminatis laevibus, seiis aggrega- 
tis, thecis ovato-cylindricis cernuis. Nur auf Al¬ 
pen, vom D. scoparium durch die kürzere, im Al¬ 
ter gekrümmte Kapsel, sehr lange, sichelförmige 
Blätter und hellgrüne Farbe zu unterscheiden. 80) 
D. polysetum Sw. hat fol. i’ugosa, sonst dem vori¬ 
gen ganz gleich. 81) D. Schraderi W. et M. 82) 
D. congestum Brid. fagimontanum Ej. und fusces- 
cens Turn. D. longirostre Schleich., weiches auch 
Ludwig auf dein Riesengebirge fand, wagt der Vf. 
nicht zu unterscheiden. 83) D. elongalum Schleich., 
caule longissimo, foliis subfalcatis lanceolato-acumi- 
natis conniventibus, theca ovata cernua, operculo 
longissimo. 84) D. sudeticum, altum, foliis subfal¬ 
catis enervibus, thecis lateralibus terminalibusque 
cernuis rectisetis. Auf der Schneekoppe von Lud¬ 
wig gefunden. Es steht tab. XXXV statt XLV. 
85) D. Hostianum, foliis erectiusculis lanceolato- 
acuminatis tortilibus, theca cylindrica cernua, oper¬ 
culo convexo subulato mediocri. Aus dem Oestrei¬ 
chischen. Dem D. flagellare äusserst ähnlich, aber 
durch sehr gekräuselte, offenbar gesägte Blätter, 
durch gekrümmte Kapsel und gelbliche Farbe ver- 
schieden. 86) D. gracilescens W. et M. 87) D. 
squarrosum Sm. Zum D. purpureum wird nun D. 
intermedium und Celsii, Spec. postli. gebi-acht. 883 
D. lycopodioicles Sw. 89) D. glaucum H. 90) D. 
strictum, foliis erectis lanceolato-acuminatis rigi- 
dis, theca cylindrica operculoque conico subulato 
rectis. Von Schleicher aus der Schweiz. Durch 
den steifen Bau seiner Tlieile von D. Hostianum 
verschieden. 91) D. Starchi Web. et Mohr. 92) 
D. flavidum, foliis subfalcatis lanceolato-subulatis 
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enervibus, tlieca strumosa ovali» operculo longo, 
(couico acuto). Aus den Torfmooren Schwedens 
und des nördlichen Deutschlands. D. rupestre und 

saxicola W. et M- bleibt dem Vf. zweifelhaft. 
Mö°e die thätigste Theilnahme des botanischen 

Publicutns den Vf. ermuntern, uns bald die Fort¬ 

setzung zu schenken. 

Receptirkunst. 

Medicinisch -phannac.ee tische Receptirkunst für an¬ 
gehende Aerzte, Wundärzle und Apotheker, von 
C. A. Brückner. Leipzig, bey K. F. Köhler. 

1811. 8. XIII u. 700 S. (2 Thlr. 12 Gr.) 

Die Ausübung der Receptirkunst geht manchem, 

sonst geschickten, Arzte schwer von Händen. Er 
sündigt in der Zusammensetzung vieler Formeln, 
und gibt dem Apotheker Anlass zu bittern Bemer¬ 
kungen. Den sichersten Weg diese Kunst zu er¬ 
lernen, den empirischen, in einer Olficin selbst mit 
Hand anzulegen, gehen wenig Aerzte. Das empi¬ 
risch gefasste bedarf dann etwas Vergleichung, um 
wissenschaftlich geordnet zu werden. Ein Lehrbuch 
der Receptirkunst kann jedoch nur den entgegen¬ 
gesetzten Weg einsclilagen, es muss von der ab- 
stracten Regel zum Einzelnen herabsteigen und jene 
sowohl wie "dieses umfassend, deutlich und auf reine 
Begriffe gestützt, vortragen. In gegenwärtiger Schrift 
ist solchergestalt die Behandlung des Allgemeinen 
nicht gelungen. Die zu Anfang aufgestellten Haupt- 
beoriffe gleichen eher weitschweifigen Umschreibun¬ 
gen als bündigen Erklärungen. Diess scheint der 
Verf. gefühlt zu haben, er sucht sich durch aus¬ 
gedehnte Beyspiele zu helfen. So soll das Recept 
Resultat der ärztlichen Bemühungen seyn. Kann 
darunter nicht eben so gut Heilung des Kranken 
oder Bezahlung des Arztes verstanden werden? So 
ist es gegen die Begriffe über Basis und Adjuvans, 
sich beyde in einem vereinigt zu denken. Gleich er- 
o-estalt sind der wissenschaftlichen Deutlichkeit sehr 
zuwider Verwechslungen von Begriffen, wie §.4, 
der der Formel, welche dort in absolut und rela¬ 
tiv einfache unterschieden wird, mit dem der Form. 
Die logische Anordnung des Ganzen hat unter sol¬ 
chen Umständen mit gelitten. Vorzüglich bemer¬ 
ken wir hier Trennungen zusammengehörender 
Gegenstände, indem sich diese zeistieut auffinden 
und öftere Wiederholungen nöthig machen , da sie 
vom an als Hauptregel "besser an ihrem Orte ge¬ 
standen hätten. So Hessen sich die Regeln zur Ver¬ 
meidung unchemischer Mischungen, insbesondere 
über Anwendung der weinsteiusauern Salze, leicht 
i,, 0jj]g Hauptrcgel zusammenlassen. leinei Ami 
cipationeu von später erläuterten Gegenständen , Ab¬ 
schweifungen in andere nicht hieher gehörige Zweige 
der Medicin, in Heilmittellehre, Nosologie und be¬ 
sonders allgemeine Therapie. (§. i5. 20. 25.) Qui 
bene distinguit, hene docetl \Vas sollen therapeu¬ 
tische Indicationen in der Receptirkunst? Was der 

apodictische Ausspruch, worüber der gründliche 
Arzt nur lächeln kann, von der entgegengesetzten 
Wirkung des Salpeters und Kamphers , von der 
unnützen Verbindung de.s Spiritus nitri dulc. mit 
Liq. anodyn. etc. Die Behandlung der Gegenstände 
im Besondern ist besser ausgefallen, Hr. B. hat sie 
genau und mit grosser Deutlichkeit durchgefuhrt. 
Die Ausführlichkeit in der pharmacevtischen Be¬ 
handlung , die Berücksichtigung der specifischen 
Schwere bey den Gaben der Pulver u. d. m. spricht 
zu seinem Vortheil. Doch vermissen wir eine An¬ 
gabe der Gewichtszeichen, der Gründe über Con- 
struction in den Recepten, S. 96 der Anzeige am- 
moniumhaltiger Salze unter denen, so die Seife zer¬ 
setzen, S. 4i2 die Bemerkung, dass salzsaurer Ba¬ 
ryt durch Reiben im Serpentin - Mörser mit Was¬ 
ser sicli zu zersetzen anfängt. 

Wir können cs nicht billigen, dass Viola tri- 
color, Gort. Cascarillae, Flores arnicae, charao- 
millae, Radix Seneg. von der Anwendung in Pul¬ 
verform verwiesen werden sollen, dass beym Aus¬ 
quellen des Saleps nicht kochendes Wasser als je¬ 
derzeit nöthig verordnet ist, dass natürliche Bal¬ 
same zu Pillen verordnet w'eiden, am wenigsten 
die Behauptung der Gleichheit des Apothekerge¬ 
wichts in Deutschland. Wie sehr unterscheidet sich 
nicht wiener, baierisches und nürnberger Gewicht? 
Der Verf. scheint nicht zu wissen, wie schwer sich 
Harze und Schleimharzc mit wässrigen Extrakten 
und Syrup zu Pillen vereinigen, er kennt den Un¬ 
terschied nicht zwischen einer Milch aus Saamen 
und einer aus Schleim und Oel bereiteten, da in 
jener das Oel mit Hülfe des Eyweisstofles, in die¬ 
ser mittels Schleims sicli mit dem Wasser mischt. 
Eben so wenig sind Julap, Linctus und Mixturen 
in den Formeln richtig unterschieden; man findet 
unter allen drey Abtheilaugen gleiche und ähnliche 
Vorschriften. Einigemale verirrt er sich zur Kri¬ 
tik der Burdach'schen Schrift, ein Amt, was zu un¬ 
terlassen ihm besser gestanden hätte. Dessen unge¬ 
achtet können wir, der ausführlichen Bearbeitung 
im Einzelnen wegen, diese Schrift, als für ihren 
Zweck sehr brauchbar und gegen manche ihres 
Gleichen mit Vorzügen ausgestatlet, empfehlen. 

Kleine S c h r i f t. 

lieber einige erfreuliche Erscheinungen der neuesten Zeit in dem 

Gebiete der weiblichen Erziehung und Bildung. Eine Rede 

in der Töchterschule zu Blankenburg — den 18. Oct. 1810 

gehalten von Joh. Jrleinr. TdZilh, Ziegenbein, Consi- 

storialr. u. Superint. zu Blankenburg. Blankenburg, bey V> e- 

sche 1811. 48 S,. 8. (4 Gr.) 

Zu den erfreulichen Erscheinungen gehört, dass das Be- 

dürfniss einer verbesserten Erziehung des weiht. Geschlechts mehr 

zur Sprache gebracht, gefiililt, und ihn auch an verschiedenen 

Orten durch neue Anstalten abgeholfen, neue Schriften über die 

religiöse Bildung und den Religionsunterricht geliefert worden. 

Die Anmerkungen geben von S. o5 an darüber Erläuterung. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 23. des April. 99. 1812. 

Anatomie. 

J. C- Rosenmüller chirurgisch-anatomische Ab¬ 

bildungen. Dritter Theil. II. Lieferung. Wei¬ 

mar, im Verlag des H. S. privil. Laudes-Indust. 

Comptoirs. 1812. 54 S. ÖKupfertaf. Fol. (4Thlr. 
12 Gr.) 

Alles was wir über die Brauchbarkeit dieser ana- 

^ c ) uldun^en, zur Empfehlung diesej 
Werkes bey der Anzeige der frühem Hefte dessel¬ 
ben gesagt haben, gilt auch von dem jetzt vor um 
liegenden. Des V fs. Absicht ist es nicht die fein¬ 
sten Verästelungen der Nerven und Gefässe auf das 
Genaueste verfolgt darzustellen, sondern sein Be¬ 
streben ist vorzüglich die Richtung der grossen Ae- 
ste derselben, die richtige Lage und das Verhält- 
mss der einzelnen Theile des menschlichen Körpers 
gegen einander so darzustellen, dass man sich ehe 
man zu einer wichtigen Operation oder zur Untersu- 
chung emer Verletzung schreitet, mit einem Blick 
über die Beschaffenheit dessen, was in den Kreis der 
Operation fallt, oder in der verletzten Partie des 
Körpers liegt, vollkommen unterrichten und in je¬ 
der Umsicht orientiren kann. Und dieser Bestim¬ 
mung entsprechen die Darstellungen. — Die 6te 
Tafel, mit welcher dieser Heft beginnt, liefert fol¬ 
gende Zeichnung: Die rechte Hälfte eines männli¬ 
chen Beckens, welches durch einen senkrechten 
Schnitt so getheilt worden war, dass derselbe zwar 
hinten mitten durch die Körper und Bögen der drey 
letzten Lendenwirbelbeine, durch das Kreuzbein u. 
Meissbein hindurch ging, vorn aber nicht die Scham¬ 
beinvereinigung, sondern die mit einander verbun¬ 
denen Aeste des Schoosbeines und Sitzbeines der 

linken Seite traf, weil sonst die Befestigung der Ruthe 
an dem Becken und die Harnröhre nach ihrem äus¬ 
seren Umfange mit den dazu gehörigen Theilen 
nicht deutlich genug hätte gemacht werden können. 
Die Harnblase und der Mastdarm sind so voi be¬ 

stellt, yue sie mi Zustande der grössten Ausdehnung 
erscheinen, theils um überhaupt ihre Form auszu- 
Urucken, theils um anzudeuten, wie hoch sich die 
angetullte Harnblase über den Schaambeinen erhe- 
ben kann, und welche Theile bey der Operation 

des Steinschmttes über den Schaambeinen durch¬ 
schnitten werden müssen. Man sieht das Saamen- 
blaschen der linken Seite nebst einem Stück von 

Zweiter Band. 

tlem Saarnengang, die Vorsteherdrüse, den häutigen 
Theil der Harnblase, den bulbus urethrae mit seinem 
Muskel umgeben, das männliche Glied zum Theil 
von der Haut befreyet, den Hoden der rechten Seite 
an seinen Gefässen hangen, und die Durchschnitt¬ 
flächen seiner Häute. Eine sehr instructive Dar¬ 
stellung. Flinter dem Schaarabeine bemerkt man 
sehr schön den von James Wilson beschriebenen 
Muskel der Harnröhre, den Ilr. R. Aufzieher der 
Harnröhre (levator urethrae) nennt, weil er wahr¬ 
scheinlich dazu dient, die Harnröhre nach hinten 
und in die Höhe zu ziehen. Herr R. hat diesen 
Muskel schon im Jahre 1806 in der ersten Liefe¬ 
rung des dritten Theiles Tab. V. aa. abgebildet, 
und mit dem Namen Band des Blasengrundes be¬ 
zeichnet , weil er die Muskelbündel desselben, wel¬ 
che, wie Wilson richtig angibt, den häutigen Theil 
der Harnröhre umfassen, fälschlich für Bündel des 
Schliessmuskels der Harnröhre gehalten hatte. 

Auf der jten Tafel zeigt uns der Hr. Verf. 
die tiefer liegenden Theile in einem gleichen Durch¬ 
schnitte des Beckens, nachdem die Hautdecken bis 
auf diejenigen der Ruthe und das Bauchfell ganz 
hinweggenommen worden sind, und das Becken an 
der Schaambeinvereinigung so wie auch die Harn¬ 
blase mit der Harnröhre und allen ihren Umge¬ 
bungen senkrecht durchschnitten, der Mastdarm 
aber mit allen seinen Umgebungen losgetrennt und 
entfernt worden ist. Auf diese Weise kann nur 
der innere Raum der Beckenhöhle mit den darin 
befindlichen Muskeln, Nerven und Gefässen über¬ 
sehen werden, die Harnblase erscheint zusammen— 
gefallen, die Harnröhre ist ihrer ganzen Richtung 
nach sichtbar, und der Lauf der Nerven und Ge- 
fässe zur Ruthe fällt 111 die Augen. Besonders we¬ 
gen der Application des Katheters, der Krankheiten 
der Vorsteherdrüse, der Harnröhre u. s. w. ist 
diese Abbildung dem Wundarzt nützlich. 

AuJ der Zten Tafel sehen wir den untern Theil 
des Bauches und den obern Theil der Beckeuglie- 
der von vorn. An der linken Seite sind die Haut¬ 

venen und Hautnerven abgebildet 5 die breite Schen¬ 
kelbinde ist noch unverletzt, und in ihrer Verbin¬ 
dung mit den Sehnen der Bauchmuskeln zu sehen, 

und an der gemeinschaftlichen Scheidenhaut des 
Hodens und Saamenstrangs sind die Nerven und 
Gefässe sichtbar gemacht. Auf der rechten Seite 
waren die Hautnerven und Gefässe nebst der Schen¬ 
kelbinde entfernt worden, und die Arterien und 

Venen der Bauchmuskeln sind durch die Muskeln 
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durchscheinend gezeichnet, an den Saamenslrang 
ist blos der eigentliche Ursprung des Hodenmuskels 
und die Richtung seiner Bündel angegeben. Von 
der Ruthe ist blos die Haut weggenommen und ihre 
Befestigung durch das Aufhängeband, um so den 
Lauf der Nerven und Gefässe längs des Rückens 
der Ruthe recht deutlich zu zeigen. Es ist diese 
Tafel für den Wundarzt wichtig, weil er aus ihr 
eine genaue und naturgemässeDarstellung desBauch- 
ringes und des Saamenstranges, und eine richtige 
Zeichnung des Verhältnisses beyder Theiie zu den 
nahe liegenden Gefässen findet. Auch die Lage der 
Leistendrüsen hat Hr. R. auf der linken Seite sehr 
zweckmässig angegeben. 

Neunte KupJ'ertafeL Um eine deutliche Ue- 
bersicht von dem innern Raum des Beckens und 
den Muskeln, Nerven und Gefässen desselben zu 
geben, sind auf beyden Seiten die Bauchmuskeln 
ganz hinweggenommen, jedoch ist auf der rechten 
Seite noch das mit dem äusseren schiefen Bauch¬ 
muskel in Verbindung stehende Poupart’sche Band 
zurückgelassen worden. Auf der linken Seite sind 
alle Muskeln entfernt worden, um vorzüglich die 
Kreuzbeinnerven deutlicher zu machen. Auf der 
rechten Seite ist der Schneidermuskel bis an seinen 
Ursprung weggenommen, und auf der linken Seite 
des Schenkels sind beynahe alle Muskeln losge¬ 
schnitten worden, um das Schenkelgelenk und die 
tiefer gelegenen Gefässe blos zu legen. 

Die zehnte Tafel stellt das Becken und den, 
mit demselben in Verbindung stehenden Theil der 
Beckenglieder von hinten dar. Auf der linken Seite 
sind die Hautvenen und Hautnerven des Gesässes 
mit den oberflächlichen Muskeln und der Schenkel¬ 
binde abgebildet. Auf der rechten Seite ist der 
grosse Gesässmuskel und das Fett, welches die un¬ 
tere Beckenöffnung ausfüllt, entfernt worden; so 
dass der Austritt der Nerven und Gefässe an dem 
hintern Umfang des Beckens, mit den tiefer gele¬ 
genen Muskeln zum Vorschein kommt. Die Ope¬ 
ration des Steinschnitts, der Mastdarmfistel u. s. w. 
erhält durch diese Darstellung sehr nützliche Er¬ 
läuterungen aus der Anatomie. 

Psychische Medicin. 

1) D. Alexander Crichton’s Untersuchung über 

die Natur und den Ursprung der Geisteszerrüt¬ 

tung, ein kurzes System der Physiologie und Pa¬ 

thologie des menschl. Geistes. Mit einigen Ab¬ 

kürzungen , aus dem Engl. Zweyte Auflage, ver¬ 

mehrt mit Anmerkungen und Zusätzen von Johy. 

Christoph Hoff bauer , der Philos. u. Rechte Doctor und 

ordentl. Prof, der Philos. zu Halle. Leipzig, bey Aug. 

Bauer. 1810. 6o S. 8. (i Thlr. 16 Gr.) 

2) Praktische Bemerkungen über Geisteszerrüttung, 

mit Beylagen über die Ausstellung von Zeugnis¬ 

sen und Gutachten in Fällen von Wahnsinn. Von 

D. Joseph Mason Cox. Aus dem Engl, übersetzt 

und mit Anmerkungen versehen. Nebst einem 

Anhänge über die Organisation der Versorgungs- 

anstalten für unheilbar Irrende vom Prof. Reil. 

Halle, in der R engerschen Buchh. 1811. 322 S. 

gr. 8. (1 Thlr. 8 Gr.) 

5) Versuch über die Pathologie und Therapie der 

Geistes- und GemüthsJcrankheiten von Alexander 

Haindorf, der Arzn. und Wundarzneyk. Doct. Hei¬ 

delberg, bey Gottl. Braun. 1811. gr. 8. 456 S» 

(1 Thlr. 12 Gr.) 

Drey Werke, die nichts als den Gegenstand 
mit einander gemein haben, indem die Ansicht und 
Behandlung desselben bey den verschiedenen Ver¬ 
fassern auch ganz verschieden ist. Der Eine müht 
sich in psychologischen Zergliederungen ab, und 
ist am Ende so weit vom Ziele entfernt wie zu An¬ 
fänge. Der Andere, wenig um spitzfindige Unter¬ 
suchungen bekümmert, hält es mit dem Handeln 
und gibt uns blos die Resultate seines praktischen 
Sinnes. Der Dritte, der Zögling einer neuen Phi¬ 
losophie, und von ihren Einflüssen und Weisungen 
geleitet, ausgerüstet mit Talent, Kennlniss und Er¬ 
klärungstrieb, zwingt durch die Tortur der Con- 
struction Gemüth und Geist, die Art und Weise 
ihrer Thätigkeit und ihres Leidens zu bekennen, 
und bestimmt naclj Maassgabe der erkannten Krank¬ 
heitsmomente das Heilverfahren. 

1, Ueber Crichtori’s Werk ist hier wenig zu 
sagen, da es schon längst, auch in der Uebersetzung 
bekannt, hier mir in einer zweyten Auflage der¬ 
selben erscheint, die sich blos durch Herrn Prof. 
Hofbauers Anmerkungen und Zusätze am Ende des 
Buchs, als etwas neues ankündiget. Crichton ist als 
kenntnissreicher, scharfsinniger, wahrheitliebender 
Mann bekannt: allein er hat die Physiologie und 
Pathologie der Seele wenig gefördert, da er auf der 
einen Seite zu viel abstrahirt, auf der andern zu 
sehr am Oberflächlichen und Einzelnen hängt, als 
dass ihm dadurch eine klare und erschöpfende Ein¬ 
sicht in das Gewebe der gesunden und kranken 
Seelenthätigkeit werden könnte. In seinem Werke, 
wovon der erste Abschnitt die körperlichen Ursa¬ 
chen des Wahnsinns, der zweyte die natürliche 
Geschichte der Gemüthskräfte und Beschreibung der 
Krankheiten, welchen sie unteiworfen sind, der 
dritte die Leidenschaften in ihren psychischen und 
physischen Wirkungen abhandelt, ist unstreitig der 
letzte Abschnitt, der gelungenste und auch mit Reeht 
als solcher berühmt, weil hier der Vf. am wenig¬ 
sten Philosoph (nämlich der Abslraction beflissenei’), 
und am meisten Beobachter ist. Seine Eintheilung 
der Seelenkrankheiten ist höchst verworren, einsei¬ 
tig und symptomatisch. Hr. Prof. Hoff'bauer hat, 
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um Erläuterung, Berichtigung und Vervollständi¬ 
gung Crichton’s einige psychologische Aufsätze über 
Sinuenempfindung, die Sinne selbst und das Ge¬ 
meingefühl , über sinnliches Vergnügen und sinn¬ 
lichen Schmerz, über Leidenschaften und Psycha- 
go»ik über einige Seelenkrankheiten, als Wahnsinn, 
Wahnwitz u. s. w. hinzugefügt, auf deren Gehalt 
und Methode man schliessen kann , wenn man Hin. 
Hoffbauers übrige Schriften über diese Gegenstände 
keimt. Wir können hier darüber weiter nichts sa¬ 
gen, als dass Crichton an Hrn. Hojfbauer einen 
passendenCommentator gefunden hat. (Jebrigens sind 

wir nicht in Abrede, dass, sowohl in dem Werke 

selbst, als in den Zusätzen, Vieles, dem Forscher 

brauchbares, enthalten ist. 
2. Der Uebersetzung von Cox Bemerkungen 

muss man das Lob ertheilen, dass sie musteihaft 
gerathen und mit gewöhnlicher Fabiik—Aibeit nicht 
zu vergleichen ist. Sie ist von Hrn. A. H. Bei — 
telsmann, und die dem Werke einverleibten sehr 
schätzbaren Anmerkungen sind von Hrn. D. Nüsse. 
Das Werk selbst war dieser Bemühungen werth. 
Denn wiewohl sein Verfasser, nach Art der eng¬ 
lischen Praktiker, wenig auf System und Ordnung 
hält: so ist doch die Reihe treuer Krankheilsgemäl- 
de, nebst den Bemerkungen über die psychische 
Methode und mehrere physische Heilmittel, als: 
Bäder, Vesicatorien, Kampher, Opium, Digitalis u. 
s. w., vor allen aber die Beobachtungen über die 
Anwendung und Wirkung der Schaukel (welches 
alles keinen Auszug erlaubt,) ein so gehaltvoller und 
brauchbarer Beytrag zur Pathologie und Therapie 
der Geisteszerrüttung (insanity), unter welcher Be¬ 
nennung der Vf. alle psychischen Deflexe umfasst, 
vorzüglich aber der Manie und Melancholie, dass 
er uns durch seine Praxis für den Mangel an Theo¬ 
rie, die man den engl. Aerzlen leicht erlassen kann, 
reichlich entschädigt. Die Beylagen des Verf. über 
Certificate u. s. w. enthalten manche schöne, für 
den gerichtlichen Arzt wichtige, Bemerkungen. Der 

von Hrn. Prof. Reil dem Werke geschenkte An¬ 
hang, der übrigens mit diesem in keinem Zusam¬ 
menhänge steht, ergänzt uns eine Lücke in den 
Rhapsodien, und handelt die Ideen zu einer zweck¬ 
mässigen Versorgungsarislalt für unheilbar Irrende 
auf eine Art ab, welche nichts zu wünschen übrig 
lässt, als die Ausführung dieser weise berechneten, 
Alles erschöpfenden Vorschläge. Er stellt, nachdem 
er von dem jetzigen mangelhaften Zustande solcher 
Anstalten gesprochen, erstlich die Diagnostik der 
Unheilbarkeit der Geisteszerrüttung, als ein Mei¬ 
ster, auf; sodann trägt er die Prinzipien der Orga¬ 
nisation einer Versorgungsanstalt für unheilbar Ir¬ 
rende, in demselben Sinne, vor; spricht dann von 
der Vorbereitung, der Arbeit und den Andachts¬ 
übungen, dem Lebensgenüsse, der Erhaltung der 
Gesundheit, den Krankheiien dieser Unglücklichen, 
und schliesst endlich mit der Betrachtung des Irren¬ 
hauses selbst, der Hauspolizey, und der Admini¬ 
stration nebst dem Personal des Hauses. Die Zeit 
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wird kommen, wo man diese Vorschläge zu einem 
Kanon solcher Einrichtungen erheben wird. 

5. Die Neuheit, die Sonderbarkeit und das wirk¬ 
lich Bemerkenswerthe dieser Schrift verlangt eine 
etwas ausgedehntere Betrachtung. In der Schule 
von J. J. JVagner gebildet, der am vortheilhaftesten 
durch sein Werk über die Natur der Dinge be¬ 
kannt ist, folgt Herr Naindorf seinem Lehrer in 
der Ansicht der, Gegenstände sowohl, als in der 
Darstellungsmethode; d. h» er betrachtet die Seele 
als höchste Concentration der organischen Natur, 
und construirt alle ihre Erscheinungen stufenweise, 
von unten herauf, nach dem Kanon der Duplicität. 
Die beyden Grundkräfte, oder absoluten Pole, der 
Natur: Expansiv- und Contractiv-Kraft, welche^ 

auf der objectiven (Welt —) Seite als W asseistofl 
und Sauerstoff' mit ihren fortschreitenden Hemmun¬ 
gen und Producten erscheinen, treten auf der sub- 
jectiven Seite in Gestalt von Gemütli und Geist 
hervor, aber so, dass auch hier verschiedene Ent¬ 
wickelungsstufen erkennbar sind , auf deren jeder 
Störungen d. h. Krankheiten möglich werden, die, 
wie überhaupt alle Krankheit, in der schiefen Stel¬ 
lung der Erdachse gegen die Sonne (nach IVeigner) 
ihren letzten Grund haben. Jeder dieser Stufen 
entsprechen Organe im Organismus, vom Rücken¬ 
mark an, durch das Knotensystem, die Sinnes- 
und Bewegungs-Nerven, und das grosse Gehirn 
hindurch, bis zum kleinen Gehirn, in welchem sich 
die höchsten Organe der menschlichen subjectiven 
Individualität entwickeln. Der Vf. ist hiervon sehr 
genau unterrichtet, indem er den Sitz des thieri- 
sclien Egoismus im Rückenmark, den des Gemein¬ 
gefühls im Knoten-System, den der Empfindungen 
und sinnlichen Anschauungen in den Sinnesnerven, 
den der Willkür in den Bewegungsnerven, den des 
innern Sinnes im grossen Gehirn, den des mensch¬ 
lichen Selbstgefühls im kleinen Gehirn nachweiset. 
Nur die Organe des Verstandes und der Einbil¬ 
dungskraft, der Vernunft und Phantasie sind ihm 
noch problematisch; was aber nicht der Fall seyn 
würde, wenn er seinem Lehrer auch hier gefolgt 
wäre, der diese Organe in der feinem Ausbildung 
des kleinen Gehirns findet. Hieraus folgt nun erst¬ 
lich : dass er allen psychischen Krankheiten physi¬ 
sche Plätze anweiset, und zweytens, dass er alle 
Krankheiten, welche die Nerven angehen, als: 
Blindheit, Taubheit u. s. W. unter die psychischen 
zählt. Dass hieraus grosse Schiefheit, Einseitigkeit 
und Verwirrung entstehen muss, ist für diejenigen 
klar, welche sich nicht so genau an Localität bin¬ 
den zu müssen glauben, sondern der LJeberzeugung 
sind, dass alles im Organismus in Wechselwirkung 
stehe, ja dass es psychische Krankheiten gebe, über 
welche der Organismus durchaus keinen Aufschluss 

geben kann, ja welche gerade allein mit Recht psy¬ 
chische Krankheiten zu nennen sind, weil sie durch 
Verletzung der Freyheit entstehen, welche das We¬ 
sen der Seele und des Bewusstseyns ausmacht, und 

in keiner Organisation nachgewiesen werden kann. 
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Allein der Verf. construirt uns alle diese Krank¬ 

heiten aus physischen Bedingungen, und zeigt z. B. 
den Sitz der Muthlosigkeit und des Triebes zur 
Vernichtung, im Rückenmarke; den der Faulheit 
und Sucht, der Feigheit und Grausamkeit, nebst 
dem aller Neigungen und Leidenschaften, in den 
Bewegungsnerven; den der Melancholie im kleinen 
Gehirn; den der fixen Ideen, der Gedächtnis¬ 
schwäche, der Fehler der Aufmerksamkeit u. s. w. 
im gr ossen Gehirn. Wer wollte ihm also wider¬ 
sprechen? Nur für Narrheit und Verrücktheit, für 
Wuth, Wahnsinn, Aberwitz, Wahnwitz, Phanta- 
sterey, Schwärmerey, Lxstase, weiss er keinen Sitz 
anzugeben; was wir herzlich bedauern. Jedoch, 
dieser Sucht nach grösstentbeils aus der Luft ge¬ 
griffenen Parallelismen ungeachtet, finden sich 
gleichwohl in dem Verlaufe dieser Arbeit häufige 
Spuren von ungemeinem Scharfsinn, treflicher Com¬ 
bi uationsgabe, grosser Uebersicht, verbunden mit 
Belesenheit, mit eigener Beobachtung, mit wahr— 
halt praktischem Sinne. Die Krankheitsformen sind 
oft meisterhaft geschildert, nach ihrem nächsten, 
psychischen Entstehen, und in ihrer psychischen 
Entwickelung und Ausbreitung, in ihren Verwandt¬ 
schaften, Uebergängen, Ausgängen nach derselben 
Methode, welche jene angegebenen Missgriffe er— 
zeugte, klar und mit scharfen, treffenden Zügen 
gezeichnet, und, was nicht das kleinste Verdienst 
Drn. Maindorf’s ist, durchaus mit Thatsachen be- 
legt, die er entweder selbst beobachtet, oder von 
guten Schriftstellern in diesem Fache, wie Reil, 
Erhardt, Pinel u. s. w. entlehnt hat; nur dass wir 
an den letztem aussetzen müssen, dass sie zu breit 
und ausführlich wiedererzählt sind; welches um so 
unangenehmer ist, da selbst diese Schriftsteller ihre 
Erzählungen nicht selten aus der dritten oder vier¬ 
ten Hand haben. Was die Heilmethode betrifft, 
die bey jeder bedeutendem psychischen oder Ner¬ 
venkrankheit mehr oder weniger ausführlich ange¬ 
geben ist: so müssen wir sie für sehr nüchtern, d. 
h. nicht für leer, sondern als wirklich mit reifem 
Verstände gedacht, anerkennen; wiewohl wir wenig 
Neues darin gefunden haben. Im Ganzen sind wir 
überzeugt, dass der Verf. einen Weg betreten hat, 
welcher, wenn er in seinen Gränzen bleibt und 
nicht auf Extreme abschweift, wie z. B. das allzu 
heftige Haschen nach Gegensätzen und Parallelis¬ 
men darbietet, wohl mit derZeit zum Ziele führen 
kann, nämlich zum Begreifen der psychischen Krank¬ 
heiten, so weit sie begreiflich sind, und zum Fest¬ 
halten von Indicationen und Heilmitteln, welche 
den klar erkannten Arten und Graden der krank¬ 
haften Zustände angemessen sind. Nicht die Me¬ 
thode der Construction, sondern nur die falsche 

unc^ Anwendung dieser Methode ist ver- 
v ei flieh; und man verfällt in diese Fehler, wenn 
man weiter gehen will, als es die klar und bestimmt 

vor uns liegenden Elemente der Erkenntniss er- 
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1 S,, W!r nun eIn allgemeines Resultat aus 
c er Methode des Analytikers, des Empirikers und 
des construirenden Forschers überhaupt, da doch 
einmal die hier angeführten Beyspiele Veranlassung 
zu einem solchen Resultate geben; so lautet es also* 
der Analytiker ist für die Praxis, wie der Empi¬ 
riker lur die Theorie verloren; die wahre Medicin 
aber beruht m der Verschmelzung von bevden weil 
der Begriff ohne die That leer, Sie ThaTSeTen 
Begii blind ist. Die Construction hat wenigstens 
die Absicht und das Streben beyde zu verbinden; 

HL1?®!. wird ihr auch wohl gelingen, wenn sie die 
Willkür zu bezähmen weiss. 

Lehranstalt-Beschreibung. 

heue Nachricht von der Entstehung', der Einrich¬ 

tung und dem Fortgange unserer hier seit meh- 

leren Jahren bestehenden Schul- und Erzie¬ 

hungsanstalt, achtungswürdigen Eltern, Vor¬ 

mündern, w ie allen Andern, welchen eine zweck¬ 

mässige Erziehung und Bildung der Jugend schätz¬ 

bar ist, gewidmet von Joh. Friedr. Nachtigall, 

Vorsteher und Lehrer dieser Anstalt. Friedrichsstadt, 

gedruckt bey Wiltwe Gerlach 1812. 48 S. 8. 

. Nicht immer lernt man aus solchen Schriften, 
wie die vor uns liegende ist, den wahren äussern 
und Innern Zustand einer Bildungsanstalt ganz ge¬ 
nau und^ richtig kennen, weil nicht immer und 
überall Theorie und Praxis ganz übereinstimmen. 
Manche Institute stellen in ihren Autographien un- 
verwerfliche pädagogische Grundsätze als die ihri¬ 
gen auf; aber ein Blick in das Innere jeuer An¬ 
stalten lehrt nicht selten, dass das Verfahren den 
aufgeslellten Grundsätzen wenig oder gar nicht ent¬ 

spreche- Auch der entgegengesetzte Fall findet zu¬ 
weilen Statt? die Kritik endeckt Mängel und Lücken 
in der aufgestelllen Theorie; aber bey näherer Be¬ 
obachtung der Anstalt selbst bewährt sie sich als 
zweckmässig. Rec. hat durchaus keinen Grund, 
Misstrauen in die Wahrheit des Berichts, den Hr. 
Nachtigall von seinem, seit 1802 mit Concession 
des Stadtraths für etwa 4o Kinder beyderley Ge¬ 
schlechts von 5—16 Jahren gegründeten, Institute 
gibt, zu setzen. Es wird, nach der Versicherung 
des Vfs. für die physische, intellectuelle, morali¬ 
sche und religiöse Bildung der ihm an vertrauten 
Zöglinge, welche in ganze und halbe Pensionärs 
und in Neberiscliüler unterschieden werden , gesorgt. 
Diejenigen, welche diese Anstalt näher interessirt, 
müssen wir auf diese Nachricht selbst verweisen 
Wir konnten in diesen Blättern nur darauf auf¬ 
merksam machen. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 24. des ApriL 100. 1812. 

In telligenz - Blatt. 

V erzeichniss 
der für das Sommerlialbejahr 1812 auf der Uni¬ 
versität Leipzig angekündigten und am 4. May 

anzufangenden Vorlesungen. 

llodegetik des akademischen Studiums und Lehens: 

Hofr. P. O. Beck, in den ersten drey Wochen 3 U. 
6 T. nach s. Grundrisse, Ölfentl. u.Allgemeine Ency- 
klopädie und Methodologie: M. Schönemann, nach 
Sulzer’s Kurzem Begriff aller Wissenschaften (in sei¬ 
ner Disputations - Handlung zu haben), 4 U. 4 T. M. 
Schuß enhauer , nach s. Lehrbuche, 8 U. 4 T. 

I. Allgemeine Wissenschaften. 

I. Philosophische LPissenschaflen. 1) Geschichte 
der Philosophie: P. O. Krug, Fortsetzung, 10 U. 4 T. 
ölfentl. M. Baumgarten -Grusius, vergleichende Ge¬ 
schichte der philosoph. Systeme, 4,U. 4 T. 2) Fun¬ 

damental-Philosophie und philosophische Encyklopä- 
die, P. O. Krug, 10 U. 2 T. 3) Psychologie, P. E. 
TVendt, 8 U. 4 T. 4) Theoretische Philosophie: a) Lo¬ 
gik und Metaphysik, Hofr. P. O. D. Plainer, naeh 
s. Lehrbuche, 8 Ü, 4 T. P. O. Krug, 8 U. 6 T. P. 
O. Clodius, 9 U. 4 T. Logik insbesondere, P. E. TVendt, 
8 U. 2 T. n. eign. Sätzen, b) Aesthetik, Hofr. P. O. D. 
Platner, 11U. 2 T. P. O. Krug, 8 U. 2 T. P. O. 
Clodius, 4 U. 2 T. öffcntl. M. Michaelis, 2 T. in zu 
bestimmend. St. 5) Praktische Philosophie: a) Phi¬ 
losophische Rechtslehre, oder Naturrecht, P. O. D. 
Tilling, nach Hopfner, 10 U. 6 T. öffentl. Ilofr. P. 
O. Wieland, Natur- und Völkerrecht, 7 U. 4 T. P. 
E. L). TPenck, 4 U. 2 T. P. E. TVendt, nach seinen 
Grundziigen der philosophischen Rechtslehre, b. Bai'th, 
1811. 7 U. 4 T.; ingl. allgemeines Völkerrecht, 7 U. 
2 r. öffentl. Naturrecht und allgemeines Staatsrecht, 
D. Wiesand, 9 U. 4 T. b) Allgemeines Staats¬ 
recht, Ilofr. P. O. Wieland, 7 U. 2 T. c) Philoso¬ 
phische Moral, P. O. Clodius, g U. 2 T. öffentl. M. 

Schujfenhauer, 8 U. 2 T. d) Religionsphilosophie, P. 
E. TVendt, einige Reden über Religion und ihr Ver- 
hältniss zu Wissenschaft, Kunst und Leben, 3 U. 2 T. 
unentgeltl. e) Pädagogik, P. E. D. Hopfner, über 
die physische Erziehung, 4 U. 2 T. öffentl. M. Lind- 

ner, Geschichte der Didaktik und Pädagogik, 4 U. 2 T.; 
ingl. methodisch-praktische Uebungen in der Didaktik 
und Katechetik, verbunden mit einer Anweisung zur j 

Zteeyter Bund. 

zweckmässigen Führung der verschiedenen Schulämter, 
4 U. Mont. Dienst, u. Freyt. 

II. Mathematische Wissenschaften. 1) Reine 

Mathematik: P. O. von Prasse, Algebra, 7 U. 4 T. 
öffentl. P. O. Mollweide, nach Vieth, 8 U. 4 T.; in¬ 
gleichen Trigonometrie, sowohl ebene als sphärische, 
und Perspeclive, mit besonderer Rücksicht auf Astro¬ 
nomie und Geographie, 3 U. 4 T. öff. und analytische 
Geometrie nach Biot, 8 U. 2 T. 2) Angewandte Ma¬ 

thematik: a) Mechanik, P. O. von Prasse, 8 U. 4 T. 
P. O. Mollweide, n. Karsten’s Anfangsgründen, 4U. 4 T. 
b) Juristische Mathematik, D. Teucher, in zu best. St. 

III. Phy sik: P. O. D. Gilbert, überSätze aus der 
Physik, deren mathematischer Beweis etwas zusam¬ 
mengesetzt ist, 10 U. 2 T. öff. j ingl. die theoretische 
und experimentale Naturlehre, 9 U. 6 T. 

IV. Chemie: P. O. D. Eschenbach, theoret. und 
praktische Chemie, 9 U. 4 T.; ingl. chemische Expe¬ 
rimente, 9 U. 2 T-; und Examinir-Uebungen über die 
Chemie, 7 U. 2 T. P. O. D. Gilbert, chemische Ge¬ 
schichte der einzelnen Metalle, 10 U. 2 T. öff.; ingl. 
die Grundsätze der antiphlogistisch - pneumatischen 
Chemie nach dem neuesten Zustand der Wissenschaft, 
und mit ausgesuchten Versuchen erläutert, 11 U. 

V. Naturkunde. 1) Allgemeine Naturgeschichte. 
P. O. D. Ludwig, n U. 4 T. 2) Zoologie, P. E. D. 
Schwägrichen, (mit Ausschluss der Entomologie,) 11 U. 
4 T.; und Entomologie, 8 U. 2 T. öff. 3) Botanik, P. 
E. D. Schwägrichen, 5— 8 U. Nachmitt. Mittw. und 
Freyt.; ingl. über die Physiologie der Pflanzen und 
einige andere Gegenstände der Botanik, 7 U. 2 T. öff. 
P. E. D. Hopfner, die Geschichte der vorzüglichsten 
Pflanzen, 10 U. 2 T. 4) Mineralogie, P. E. D. Schwäg¬ 

richen, über die unedlen Metalle, in zu bestimm. St. 
VI. Gewerbskunde. 1) Oekonomie, P. O. J^eon- 

hardi, über die Rindviehzucht, 10 U. 4 T. öffentl. M. 
Schönemann, nach Karsten’s ersten Gründen der Land¬ 
wirtschaft, 3 U. 2 T. 2) Landwirtschaft, P. O. 
Leonhardi, nach Beckmann, 7 U. 4 T. 3) Forstwirt¬ 

schaft, P. O. Leonhardi, nach sein. Forstwirlhschafti 

Briefen, Leipz. b. Barth, 1789. 9U. 4 T. 4) Bergbau, 

P. O. Leonhardi, nach sein. Sätzen, 8 U. 4 T. 

VII. Staatsregierungswissenschaften. 1) Staats- 

wirthschaft, P. O. Arndt, nach Sartorius, g U. 4 T. 
2) PolizeyWissenschaft, P. O. Arndt, 11 U. 4 T. öff. 
D. Hänsel, 2 U. Sonnab. unentgeltl. Fortsetz. 
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VIII. Historische Wissenschaften. l ) Allge¬ 

meine Geschichte, Hofr. P. O. Beck, vom Anfang bis 
zur Theilung der Carolingisclien Monarcliie im J. Clir. 
843. nach s. Lehrbuch, 9 U. 6 T. Hofr. P. O. Wie¬ 

land, 10U. 6 T. M. Schuf enhauer, 2 U. 4 T. 2) Eu¬ 

ropäische Staatengeschichte j Hofr. P. O. Miel and, 

Frankreich und Grossbritannien, nach Meusel, 11U. 
6 T. 3) Neueste deutsche Reichsgeschichte, Hofr. P. 
O. Wieland, vom 3ojähr. Kriege bis auf unsere Zei¬ 
ten, nach s. Lehrbuche, 3 U. 4 T. Älf. 4) Europäi¬ 

sche Statistik, P. O. Leonhardi, nach s. Sätzen, 1 U. 
5 T. M. Schuf enhauer, 5 U. 4 T. 5) Geschichte der 

Sächsischen Staatscerfassung, OHGR. P. O. D. T'Veisse, 

nach sein. Anleitung zur Geschichte der Sächsischen 

Staaten, Leipz. 1798. ll U. 4 T. ölF. 6) Kirchenge¬ 

schichte, P. O. D. Tzschirner, nach Schröckh, 10 (J. 
6 T. P. E. D. Iiöpfner, binnen einem Jahre zu voll¬ 
enden, 2 U. 4 T. M. Pliischke, Examinatori tim über 
die wichtigsten Materien derselben, 8 U. 4 T. 7) Li¬ 

ter argeschichte : P. O. Clodius, Literargcschichte der 
Poesie, 10 U. 4 T. M. Schönemann, über die selten¬ 
sten und brauchbarsten Bücher seiner Bibliothek, 4 U. 
2 T.; ingl. Uebersicht der Disputationsliteratur, 5 U. 
2 T. 8) Archäologie, Hofr. P. O. Beck, Geschichte 
der Kunst des Alterthums und der Kunstwerke, 10 U- 
4 T. privatissime. * TJebungcn der historischen Ge¬ 

sellschaft, Hofr. P. O. Beck, 4 U. Mont. 
IX. Philologie. 1) Morgenländische Spra dien: 

a) Hebräische Sprache, P. O. Dindorf Anfangsgründe 
derselben, nebst Analyse der classisehcn Beweisstellen, 
10 U. 2 T. P. E. Krüger, 9 U. 2 T. M. Pliischke, 

in zu bestimmend. St. privatissime. b) Chaldäische 

Sprache, P. E. Meissner, nach Michaelis, 11'U. 2 T. 
c) Syrische Sprache, P. O. Dindorf, 11 U. 2 T. P. 
E. Rosenmüller, in zu bestimmend. St. privatissime. 
d) Arabische Sprache, P. E. Rosenmüller, nach sein. 
Ar ab. Elementar - und Lesebuch, (Leipzig, b. Barth, 
l/gg.) 2 T. in zu bestimmend. St. 2> Classische Phi¬ 

lologie , Hofr. P. O. Beck, über seine Monogramm ata 
instit. phil., 10 U. 2 T. a) Erklärung Griechischer 

Schriftsteller, Hofr. P. O. Beck, über auserlesene Stel¬ 
len aus Xenophons Cyropadie, 3 LJ. Mont, u. Donnerst, 
öfientl. P- O. Hermann, über Acschylus Agamemnon, 
nach der von Schäfer besorgten und bey Tauchnitz 
herau.sgekommenen Ausgabe des Aeschylus, 11 U. 4 T. 
offentl. P. E. Schäfer, über Plutarchs Agesilaus, 3 U. 
2 T. ölf. P. E. Rost, über Aristophanes Wolken, 4 U. 
Mont. u. Dienst. M. Michaelis, über Xenophons Gast¬ 
mahl und Hieron, zu belieb. St. b) Erklärung Rö¬ 

mischer Schriftsteller, Hofr. P. O. Beck, über Hora- 
zens Satyren, 3 U. Dienst, u. Freyt. ölf. P. E- Rost, 

über Plautus Males gloriosus , 4 U. 2 T. ölf. M. Mi¬ 

chaelis, über Cicero’s Bücher de natura deorum, zu 
belieb. St. M. Pliischke, über das 1. u. 2. B. der An¬ 
nalen des Tacitus, 4 U. 2 T. unentgeltl. .*) Ziehun¬ 

gen im Erklären alter Schriftsteller, Hofr. P. O. Beck, 

iin konigl. Seminarium, 3 — 5 U. Mittw. und Somiab. 
öil. **) Ziehungen der Griechischen Gesellschaft. P. 
O. Hermann, 2 T. in den bestimmten Stunden. 3) Un¬ 

terricht in neueren Sprachen, a) Im Französischen: 

Pr. d Apples, (Exercices sur le style diplomatique,) 

April* 

4 U. 3 T., M. Kunze, Pajcn. b) Im Italienischen: 

M .Kunze, e) Im Englischen: M. Schuf enhauer, Dün¬ 

ke l/nann , Ling. Angl. Lect. Puhl., 11 LJ. 2 T. Ölf. 
X. Verseht edene Ziehungen. Hofr. P. O. Beck, 

im Lateinischen Schreiben und Disputiren, 4 U. Dienst, 
und Freyt, P. O. Dindorf, Disputir- und Redeübun- 
gon , 3 U. 2 T. P. O. Herrmann, im latein. Schreiben 
und Disputiren, 11 LJ. 2 T. P. Ü. Clodius, im latein. 
Schreiben, Disputiren, wie auch im Erklären alter 
Schriftsteller, zu bestimmt. St., Fortsetz. P. E. Rost, 

im latein. Schreiben und Reden, 5 U. Dienst, u. Freyt. 
privat. P. E. Wen dt, Uebungen der ästhetischen Ge¬ 
sellschaft, Disputatorium über philosopli. Gegenstände, 
und declaraatorisehe Uebungen, in den bestimmten St. 
M. Baumgarten-Crusius, Disputirübungen , 3 U. 2 T. 

II. Facultäts - Wissenschaften. 

A) Vorlesungen über die theolog. Wissenschaften. 

I. Theologische Methodologie: Canon. P. O. D. 
Titlmann, 9 U. 4 T. ölf. 

II. Bibelerklärung. 1) Einleitung in das A. T. 

P. E. D. Hopfner, 4 U. 4 T. 2) Erklärung der Bü¬ 

cher des A. T., P. O. Dindorf, über Koheletli n. ei¬ 
nige kleine Propheten, 2 U. 4 T. ölf.; über das Buch 
Hiob, Fortsetz., 11 U. 4 T., oder zu einer andern be¬ 
belieb. St. P. E. Meissner, über die Propheten nach 
dein babylon. Exil, Haggai, Zacharias und Maleachi, 
9 U. 2 T. öff. 5 ingl. über die Sprüche Salornons, 9 U. 
4 T. P. E. Rosenmüller, über ausgewählte Stücke des 
Jesaias, 11 U. 2 T. ölf. P. E. Krüger, über die Mes- 
sianischen Psalmen, 11 U. 2 T. ölf.; ingl. über die Ge¬ 
nesis, 9 U. 4 T. M. Pliischke, über wichtigere Stel¬ 
len des zweyten Buchs Moses, 2 U. 4 T., unentgeltl. 
3) Erklärung der Bücher des N. T., Domli. P. O. D. 
Keil, über die kleinen Paulinischen Briefe, 8 U. 4 T. 
offen tl. Canon. P. O. D. Titlmann, über den Brief an 
die Hebräer, 11 U. 4 T. P. O. D. Tzschirner, über 
das Evangel. Luca, 2 U. 4 T. ölf. D. Bauer, Erklä¬ 
rung der drey ersten Evangelien vermittelst Examinir- 
iibungen, 2 T. in zu bestimmend. St. privatiss. Hofr. 
P. O. Beck, über die Briefe Pauli an die Hebräer, 
Thessaloniclier, Timotbeus und Titus , Fortsetz, des 
Cursus, 7 U. 6 T. P. E. Meissner, über Pauli Briefe 
an die Epheser u. Colosscr, 3 U. 2 T. P. E. D. Höpj- 

ner, über die Sonn - und Festtäglichen evangel. Ab¬ 
schnitte, nebst Anweisung, wie sie der Prediger in 
Kanzelvorträgen benutzen kann, 10 U. 4T. P. E. Krü¬ 

ger, über die Apgsch., Fortsetz des Cursus, 11U. 4 T. 
III. Christliche Kirchengeschichte, s. Allgem. 

IVissensch, VIII, 6. 
IV. Dogmatik. Domli. P. O. D. Keil, nach sein. 

Sätzen, 3 U. 6 T. u. 8 U. 2 T. *) Examinir-Gelun¬ 

gen über die Dogmatik, Domli. P. O. D- heil, nach 
Reinhards Sätzen, Fortsetz., 4 U. 6 T. Canon. P. O. 
D. Titlmann, 10 U. 4 T. P. E. Krüger, in noch zu 
best. St. M. Baumgarten - Crusius, 5 U. 6 T. 

V. Ueber besonders wichtige hinderten aus der 

Dogmatik, Moral, Kirchen geschickte und Symbolik 

für diejenigen, welche den theolog. Cursus bald 

'vollendet haben, und sich auf das Examen vorbe- 

I reiten, P. E. Krüger, 3 U. 4 T. 
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VT. Homiletik. P. Primär. Domh. D. Rosenmüller, 
9 U. Mont. «.Dienst, öff P. O. D. Tzschirher, n U. 
4 T. D. Bauer, 11 U. 3 T. unentgeltl. M. Goldhorn, 
homiletische Uebungen, 4 U. Donnerst. «. Freyt.; ingl. 
pastoral - asketische Uebungen, 5 U. Donnerst, u. Freyt, 

VII. Disputir- Uebungen. Canon. P. O. D. Titt- 
rnann, in den bestimmt. T. u. St. 

B) Vorlesungen über die Rechtswissenschaften. 

I. Encyklopädic u. Methodologie. OHGR. P. O. 
D. Erhard, nacli Eisenhart, nebst Mitthcilung mehrerer 
Stadienplane, 7 U. 2 T. P. E. D. WencJc, nach sein. 
Lchrb., 3 LJ. 2T. öff. D. Teucher, 2 U. 2 T. unentg. 

IT. Philosophische Rechtslehre oder Naturrecht. 
S. die Philosophischen Wissenschaften 5) a). 

irr. Praktisches Völkerrecht. OHGR. P. O. D. 
Erhard, n. Martens Precis du droit desgens, 9 U. 2 T. 

IV. Allgemeines Staatsrecht, llofr. P. Ö. Wie¬ 
land, 7 U. 2 T. 

V. Privatrecht. 1) Römisches, a) Geschichte, 
I. O. D. Stockmann, nach s. neuesten Ausgabe des 
Bach vom Jahr 1807., 11 U. 6 T. OHGR. P. O. D. 
Haubold, in Verbindung mit den Institutionen, nach 
s. Abrisse, 9 U. 6 P., 11 U. 3 T. (Dienst. Donnerst, 
u. Freyt.), und 8 U. 2 T. (Mittw. u. Sonnab.) P. O. 
D. 'Pilling, nach Bach, neueste Stockmann. Ausgabe, 
8 U. 6 T. P. E. D. Wench, nach Hugo, 7 U. 6 T. 
b) Ueber Ulpians Fragmente, P. O. D. Haubold, 10 U. 
Mont. u. Donnerst. ölF. c) System, aa) Gesammles 
Römisches Cirilrecht, D. Seydlitz, nach der Ordnung 
der Institutionen, mit Einschaltung der in den Pan¬ 
dekten allein vorkommenden Materien, 9 u. 10 U. 5 T. 
(1111t Ausschluss des Sonnab.) bb) Institutionen, Domh. 
P. O. D. Rau, 10 U. 4 T. öff. P. O. D. Stockmann, 
nach Henieccms, 10 U. 4 T. öff. OHGR. P. O. D. 
Hanbold, in Verbindung mit der Rechtsgcschichtc, 
nach s. Abrisse, 9 U. 6 T., 11 U. 3 T. (Dienst. Don¬ 
nerst. u. Freyt.), u. 8 U. 2 T. (Mittw. u.Sonnab.) P. O. 
D. Pilling, g U. 6 T. u. 4 U. 2 T. P. E. D. Wench, 

9 U. 6 T. D. Moosdorfer - Rossberger, 8 U. 6 T. D. 
Bauer, 8 U. 6 T. D. IIaase, 6 T. in zu best. St. D. Kees, 

10 U. 6 T. D. Wiesand, mit Rücksicht auF das Na¬ 
poleonsehe Gesetzbuch, 8 U. 6 T. M. Reichel, 10 U. 
G T. M. Kreischmann, 7 U. 4 T. sammtl. nach Hci- 
neccius. cc) Pandekten, P. O. D. Pilling, n. Hein. 

7 11. 2 U. 6 T. D. Moosdorf er - Rossberger, nach IIcll- 
leld, 7 u. 10 U. 6 T. Bacc. Liekefett, nach sein. Er¬ 
läuterung der Pandekten, Leipz. b. Rabenhorst, 9 u. 
11 G. 6 T. M. Reichel, nach Hellfeld, 7 u. 2 U. 6 T. 
2) Deutsches Privatrecht, OHGB. P. O. D. Weisse, 
nach Runde, 8 U. 5 T. (mit. Ausschluss des Sonnab.) 
3) Königl. Sächsisches Privatrecht, OHGR. P. O. D. 
Raub old, 7 U. 2 T. Fortsetz. öff. 4) Französisches 

Cirilrecht, Consist. Ass. P. E. D. Diemer, Einleitung 

P ( en Cfde Napoleon, 3 U. 2 T. D. Pfannenberg, 

rranzos. Cxvürecht, nebst Geschichte desselben, 4 U. 
V ri Ausscllhiss des Sonnab.) 5) Einzelne Theile 

und Lehren a) Wechselrecht, D. Teucher, nach Pütt- 
mann, 2 U. 4 T. b) Sächsisches Handelsrecht, D. 
Pfa,menberg 3 U. a T. (MHtvv. Freyt.) „nentgeltl. 
c) Ueber die Lehre von gerichtl. Klagen und Einreden, J 

P. O. D. Pilling, nach dem Text und Heineccius; 11 U. 
4 T. OlIGlt D. Kees, nach Böinner, g U. 4 T. d) Ue¬ 

ber die l.elire von der Blutsverwandtschaft und Schwä¬ 

herschaft, OJIGR. P. E. D. Müller, 9 U. 2 T. öff 
VI. Kirchenrecht. OHGR. P. E. D. Müller, nach 

Böhmer, 7 U. 6 T. D. Pfannenberg, n. Böhmer, 10 U. 
5 T. (mit Ausschluss des Sonnab.) Gons. Ass. D. Kees, n. 
Böhmer, 9 U. 6 T. M. Schneider, n. Böhmer, 9 U. 6 T. 

VII. Lehnrecht. Domh. P. O. D. Rau, nach 
Böhmer, 11 U. 5 T. (mit Ausschluss des Montags.) 
OHGR. P. O. D. Weisse, n. Böhmer, 9 U. 4 T. P. E. 
D. Müller, n. Böhmer, 8 U. 6 T. 

VIII. Criminalreclit. OIIGR. P. O. D. Erhard, 

nach Meister, 10U. 4 T.5 ingl. Criminalproccss, 10 U- 
2 T. *) Geschichte und Literatur des Criminalrechls, 

OIIGR. P. O. D. Erhard, 3 U. 4 T. öff 
IX. Praktische Rechtswissenschaften. 1) Ge¬ 

meiner u. Sächs. Process, Domb.P. iur. Prim. u. Ord. D. 
Biener, naeli der 2ten Ausgabe seines Svstema processus 
iudiciarii, Lips. 1806. 8., 10 U. 5 T.; ingl, Geschichte 
des gerichtl. Proccsscs, g U. 4 T. öff P. E. D. Wenck, 

nach Hiibner’s Tabellen, (Leipz. b. Göthe,) 8 U. 6 T. 
D. Moosdorfer-Rossberger , über den ordeutl. Process, 
nach Pfotenhauer, 2 U. 4 T.; ingl. über den summar. 
Process nach eignen Sätzen, 2 U. 2 T. unentgeltl. D. 
Haase, i4 T. in belieb. St. privat. Bacc. Liekefett, 

nacli seiner vollständigen Erläuterung des ordentlichen 

und summar. Processes, Leipz. b. Böhme, 4 U. 6 T. 
M. Reichel, g U. 6 T. M. Schneider, über den or- 
dentl. Pi’ocess, 10 U. 6 T.; ingl. über den summari¬ 
schen Process, 2 U. 4 T. Bacc. Friederici, nach Bie- 
ners Systema process. iudic., 9 U. 6 T. 2) Referir- 

und Decretir -Kunst, OHGR. P. O. D. Erhard, 11 U. 
4 T. Gons. Ass. P. E. D. Diemer, nach Kliiber’s Lehr¬ 
begriff der Referir-Kunst, Tübingen, b. Cotta, 1808, 
nebst Vorlegung der erforderlichen Actenstiickc, 4 U. 
2 T. öff OHGR. D. Kees, nach seinem Lchrbuche, 
mit Ausai-Leitungcn, 8 U. 4 T. Cons. Ass. D. Jung- 

hans, nach Püttmann, mit Ausarbeitungen, 9 U. 4 T. 
3) Notariatskunde, M. Kretschmann, 7 LT. 2 T. 4) 
Praktische Anleitung zu Ausarbeitungen aus dem Ci¬ 

vil- und Cnminal-Processe, Cons. Ass. D. Junghans, 

Mont. u. Donnerst., 1 U. Bacc. Liekefett, nach For¬ 
mularen und Piitter’s Anleitung, Gott. 1802, 10 U. 6 T. 
5) Uebungen in den zur aussergerichtlichen Privat¬ 

praxis und zur Staats - und Canzelley - Praxis gehö¬ 

rigen Aufsätzen und mündlichen Kor trägen, OHGR. 
P. O. D. Erhard, 8 U. 4 T. 6) Uebungen in der ju¬ 

ristischen Praxis, D. Hansel, 3 U. 2 T. 

X. Examinir - u. Disputir- Uebungen. 1) Exa- 

minir- Uebungen: a) Ueber die Institutionen, P. O. 
D. Pilling, zu belieb. Z. D. Moosdorfer- Rossbeiger, 

zu belieb. Z. M. Reichel, 4 U. 4 T. M. Schneider, 

zu bei. Z. M. Kretschmann, zu belieb. Z. b) Ueber 

die Pandekten, P. O. D- Pilling, 3 U. 6 T., für die 
Zuhörer der Pandekten, unentgeltl. P. E. D. Wenck, 

nacli Ilaiibolds Monogrammen, wöchentl. in 8 noch zu 
bestimmend. St. D. Teucher, nacli Ilaiibolds Monogr. 
3 U. 6 T. D. Moosdorfer - Rossberger, zu belieb. St. 
privat. D. Bauer, nach Ilaiibolds Monogr., 6 T. zu 
belieb. St. Bacc. Liekefett, nach Günther’s Principiis 
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iur. Romani novissimi, Jen. 180g, 3 TJ. 6 T. M. Schnei¬ 

der, zu bei. Z. M. Kr etschmann, zu bei. Z. c) Ueher 

das Civilrecht, OHGR. P« E. 0. Müller, 61. in zu 
best. St. d) Ueher das Lehn- Kirchen- und Privat¬ 

recht, D. Bauer, 4 T. zu bei. Z. e) Ueher den Pro- 

cess, P. O. D. Pilling, 6 T. in zu best. St. D. Teu- 

cher, 4 U. 2 T. D. Moosdorfer-Rossberger, zu bei. 
Z., privat. D. Bauer, 4 U. in zu best. St. M. Kretsch- 

mann, zu bei. Z. f) Ueher die gesammten Rechts¬ 

wissenschaften oder einzelne Theile derselben, Domh. 

P. O. D. Rau, 2 U. 2 T. Cons. Ass. D. Kees, zu bei. 
Z. D. Teucher, zu bei. Z. D. Moosdorf er-Rossber- 

ger, zu bei. Z. privat. D. Bauer, in zu best. St. D. 
Pfannenberg , zu bei. Z. D. Wiesand, zu bei. Z. M. 
Schneider, zu bei. Z. M. Kr etschmann, zu belieb. Z. 
Bacc. Friederici, z. bei. Z. 2) Disputir- Uehungen, 

Domh. P. O. D. Rau, 10 U. 2 T. P. O. D. Stock- 

mann, 10U. 2 T. P. O. D. Tilling, Mont. u. Donnerst., 
Dienst, u. Freyt. 4 U. Cons. Ass. P. E. D. Diemer, in 
zu best. St. 4 T. mit Ausschluss des Mittw. u. Freyt. 
P. E. D. Wenck, in zu best. St. D. Teucher, zu bei. 
Z. D. Haase, zu bei. Z. D. Wies and, zu bei. Z. 

C) Vorlesungen über die medicin. Wissenschaften. 

I. Literargeschickte der Medicin. P. O. D. Lud¬ 

wig, Einleitung in die Literatur der prakt. Medicin, 
4 U. 4 T. öff. P- O. D- Kühn, 7 U. 6 T. 

II. Geschichte der Medicin. P. E. D. Haase, 

über die wichtigsten Veränderungen in den prakt. Tliei- 
len der Medicin seit Brown’s Zeiten, mit literar. No¬ 
tizen über die dahin gehörigen Schriften, 7 U. 2 T. öIF. 

III. Anatomie. Ilofr. P. O. D. Rosenmüller, Osteo¬ 
logie und Syndesmologie; 10 U. 4 T. öff.; ingl. Exami- 
natorium über die Anatomie, 9 U. 4 T. M. Beck, Exa- 

minatorium über die Anatomie, 1 U. 2 T. 
IV. Physiologie. P. O. D. Ludwig, vergleichende 

Physiologie, 9 U. 2 T. D. Lenne, 9 U. 4 T. D. Schwar¬ 

te, über einige der wichtigsten physiol. Lehren, 9 U. 
4 t. unentg. D- Puchelt, 8 U. 4 T. unentg.; ingl. Exa- 
minatorium über die Physiologie, 10U. 4 T.; vergleichen¬ 
de Anatomie u. Physiol. des Nervensystems, der Sinnes¬ 
und Geschlechtsorgane, 11 TJ. Mont. u. Donnerst, privat. 
D. Carus ; ingl. allgem. Biologie, 3 U. 2 T. unentg. 

V. Pathologie. Ilofr. P. O. D. Platner, und der 
med. Fae. Primarius, Pathologie der Augenkrankheiten, 
5 U. 2 T. — P. O. D. Kühn, 8 U. 6 T.; ingl. über die 
Knochenkrankheiten, 11 U. 4 T. P. E. D. Haase, spe¬ 
zielle Pathologie, 7 U. 4 T. P. E. D. Gehler, über die 
Knochenkrankheiten, 11 U. 2 T. M. Beck, über die 

Kinderkrankheiten, 11 U. 4 T. 
VI. Therapie. P. O. D. Jörg, Physiologie, Pa¬ 

thologie und Therapie des menschl. Weibes, 4 T. in zu 
best. St.; ingl. über die Verkrümmungen des menschl. 
Körpers u- deren Heilung, 11 U. 2 T. P. E. D. Clarus, 

specielle Therapie, 6 U. früh 4 T., nach eign. Sätzen. 
P. E. D. Haase, Therapie der chronischen Krankhei¬ 
ten, 11 U. 6 T. D. Leune, über die Fieber u. Ent¬ 
zündungen, 11 U. 4 T.; ingl. das Vorzüglichste aus der 
Lehre von den Augenkrankheiten, 10 U. 2 T. D. Rit- 

terich, Nosologie und Therapie des menschlichen Auges, 
8 U. 4 T. 

April. 

VII. Klinik. F. O. D. Clarus, im kön. klin. In¬ 
stitut im Jakobs - Spital, 8 U. 6 T. öff. D. Müller, über 
klin. Gegenstände, 10 U. 2 T. D. Puchelt, klin. Hebun¬ 
gen , 2 U. 4 T. 

VIII. Casuistik. P. O. D. Clarus, über die wich¬ 
tigsten Fälle u. Leichenöffnungen im Jakobsspital, mit 
Examitiir- u. Disputirübungen, 3 U. 2 T. P. E. D. Eis¬ 

feld, über auserlesene Krankheitsfälle, 11 U. 2 T. öff. 
IX. Arzneyniittellehre. P. O. D. Eschenbach, 

medicin. u. chirurg. Materie, mit der Kunst Recepte 
zu schreiben verbunden, 7 oder 11 TJ. 4 T.; ingl. von 
den Salzen u. ihrem Gebrauche in der Medicin u. an¬ 
dern Künsten, 2U. 4 T. öff. P. E. D. Haase, gesammte 
Arzneymittellehre , 3 U. 6 T. D. Müller, Materia me- 
dic-a, 10U. 4T. unentg. Pharmacie, P. O. D. Eschen¬ 

bach, Experimental -Pharmacie, 1 U. 4 T. 
X. Chirurgie. P. E. D. Gehler, allgem, Chirurgie, 

6 T. in zu bestimm. St.; ingl. klin. chirurg. Uebungeu, 
2 T. von 3 U. an. Bandagenlehre, D. Ritterich, nach 

Stark’s Lehrb., 2 TJ. 2 T. 
XI. Entbindungskunst. P. O. D. Jörg, in Ver¬ 

bindung mit Demonstrationen an Phantomen u. Leich¬ 
namen, 11 U. 4 T. Öff.; ingl. praktische Anweisung im 
Tri ersehen Institut, 7 U.. 6T. öff.; D. Richter, iiU. 4T.; 
ingl. über die Krankheiten der Schwängern, Wöchne¬ 
rinnen u. neugebornen Kinder, 3 U. 2 T.; D. Müller, 

Entbindungskunde nach Siebolds Lehrbuch, 3 TJ. 4 T.; 
ingl. prakt. Anleit, zur geburtshiifl. Technik am Phan¬ 
tom, mit Touchier- Uebungen an Schwängern u. Nicht- 
scliwangern, 7 U. 4T.; über prakt. Fälle aus der Entbin¬ 
dungskunst, 7 TJ. 2 T.; Examinir-Uebungen über die 
Entbindungskunst, 5 U. 2 T.; über die Krankheiten der 
Schwängern, Gebährenden, Wöchnerinnen u. neugebor¬ 

nen Kinder, io U. 2 T. 
XII. Psychische Medicin. P. E. D. Heinroth, spe¬ 

cielle Pathologie u. Therapie der psycli. Krankheiten, 8 TJ. 
6 T.; ingl. Semiotik u. allgem. Therapie der psycli. Krank¬ 

heiten , 4 U. 2 T. öffentl. 
XIII. Gerichtliche ArzneyWissenschaft. P. O. D. 

Platner, 11. der med. Fac. Primarius, 7 U. 4 T. öff. 
XIV. Medicinische Polizeywissenschaft. P. Ch 

D. Ludwig, nach Hebenstreit, II TJ. 2 T. 
XV- Ueher die Beschaffenheit u. Natur der heu¬ 

tigen Philos. u. ihren Einfluss auf die Kenntniss u. Cur 
der menschl. Krankheiten. D. Schwartzc, 9 U. 2 T. 

XVI. Zoiatrik. M. Lux, über die Seuchen der 
Hausthiere, 4 T. in zu bestimmend. St. 

XVn. Uebungen im Schreiben und Disputiren. 
P. O. D. Eschenbach, 5 U. Mont. u. Freyt. D. Lenne, 

3 U. 2 T. D. Müller, zu bei. Z. M. Beck, in zu best. St. 
Der Stallmeister Richter, der Fechtmeister Köhler, 

ingl. die Tanzmeister Klemm u. Olivier, und der Univer¬ 
sitäts-Zeichenmeister M. Capieux, so wie der Kupfer¬ 
stecher Schröder, ertheilen gehörigen Unterricht. Es 
können sich aucR die Studirenden des Unterrichts der 
bey hiesiger Zeichnungs-, Maler- und Architektur- 
Akademie angestellten Lehrer bedienen. Wöchentlich 
werden zweymal, Mittw. u. Sonnab., die öffentl. Bib 10- 
theken, als die Universitätsbibliothek von 10 —12 U-, 
u. die 'Rathsbibliothek von 2 — 4 U., erstere auch in 

1 der Messe alle Tage von io —12 U., geöffnet. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 25. des April. 101. 1812* 

Intelligenz - Blatt. 

Uebersicht der theologischen Literatur in Un¬ 

garn in den Jahren 1810 u. 1811. 

Dje Theologie ist dasjenige Fach, das in Ungarn nebst 
der Philosophie am wenigsten bearbeitet wird, wenn 
wir die .Erbauungsschriften ausnehmen. Wir können 
daher auch aus den Jahren 1810 und 1811 nur fol¬ 
gende theologische (grösstentheils Erbauungsschriften) 

Werke anfiihren. 
A’ Franczia Birodalom minden Anyaszentegyhäza- 

nak liasznara szolgälö öreg Katekisinus. (Der zum 
Nutzen aller Kirchen des französischen Reichs dienende 
grössere Katechismus.) Pestli, gcdr. b. Matthias Tratt- 
ner. 1810. 8. Preis i Fl. 

Biblische Sprüche über die wichtigsten Christen¬ 
lehren und Christenpflichten. Nebst einem Anhänge 
von Denksprüehen, Sittenlehren und Gebeten. Press¬ 
burg, gedruckt bey Simon Peter Weber, 1810. 99 S. 
8. Ein durch den Käsmarker Prediger Johann Samuel 
Fuchs besorgter Abdruck des höllischen Katechismus 
mit Zusätzen. 

Vitzuy’s Todtenfeyer. Eine Trauerrede, gehalten 
bey Gelegenheit der feyerlichen Beerdigung des ver¬ 
ewigten , allgemein verehrten Greises, von Michael 

Heckevast , Prediger an der evang. deutschen Gemeine 
(Gemeinde) in Kaschau. Kaschau bey Franz Länderer 
von Füsküt. 1810. 19S. 8. Eine der bessern Leichen¬ 
reden. 

Pest szabad Kirälyi Värosa fö templomäban tarta- 
tott beszedek. Fejer György, a’ Pest Universitäsnäl 
Kir. Oktatö ältal. Negyedik Resz. (Reden, gehalten 
in der Hauptkirche der kön. Freystadt Pestli, durch 
Georg Fejer, königl. Professor an der Pesther Univer¬ 
sität. Vierter Theil.) Pestli, gedr. b. Matthias Tratt- 
ner. 1811. 8. Diese grösstentheils gelungenen Predig¬ 
ten eines der besten magyarischen geistlichen Redner 

gedenken wir in der Folge in diesen Blättern zu be- 
urtheilen. 

Georgii Fejer, in Regia Scientiarum Universitate 
Pest. Theologiae Dogmaticae Profess. P. O. SS. Tlieo- 
logiae Doctoris etc., Consistorii Alba-Regalensis As- 
sessoris, Institutiones Theologiae dogmaticae. Partis I. 
Tomus I. et II. Budae, typis Regiae Universitatis 
Hungaricae 1811. 8. Dieses sehr schätzbare Werk, 

Zweyter Band, 

das in der theologischen Literatur der Katholiken in 
Ungarn Epoche macht, soll zu seiner Zeit in diesen 

Blättern recensirt werden. 
Predigt bey Gelegenheit der feyerlichen Einwei¬ 

hung der neuerbauten evangel. Kirche zu Pesth, ge¬ 
halten am 2. Juny 1811, als am ersten Pfingstfeyertage, 
von Johann PVächter , k. k. Consistorialrathe, der I11- 
und Niederösterreicher Diöcese Superintendenten, und 
erstem Prediger der evangel. Gemeine (Gemeinde) A. 
C. in Wien. Pesth, bey Franz Joseph Patzko. 1811. 
3 Bog. 8. Eine trelliche Rede voller Salbung. Ihr 
Herausgeber ist Ludwig von Schedius, Professor der 
Aesthetik an der Universität zu Pesth. 

Leichengesänge bey besonderen Fällen und Ver¬ 
anlassungen. (Von Joseph Kalchhrenner, evang. Pre¬ 
diger zu Agendorf.) Oedenburg, gedruckt bey Siessi- 
schen Erben. 1811. 44 S. 8. Eine mit Umsicht ange- 
stellte Sammlung. 

Kurzgefasster Religionsunterricht für die evangel. 
Jugend in der Stadt Felka, verfasst von Samuel Klein, 
evangelischen (m) Prediger daselbst. Leutschau, gedr. 
b. Karl Jos. Mayer. 1811. 1Ö2 S. 8. Ein wohlgemein¬ 
tes, aber noch unreifes Produkt eines jungen Predigers. 

Boldogsag tüköre (,) melly azt tärgyazza, mikep- 
pen lehetne azon tzelt (czelt) elerni, liogy az egesz 
emberi nemzetseg boldogabb allapotban legyen, mint 
most vagyon. Irta Nemeskeri Kontor Jänos (,) nyu- 
godalomra lepett Evang. Predikator, es Sopronyi Ma¬ 
gyar Tärsasäg tagja. (Spiegel der Glückseligkeit, wel¬ 
cher zeigt, wie man das Ziel erreichen könne, dass 
das ganze Menschengeschlecht in einem glücklicheren 
Zustande wäre, als es jetzt ist. Von Johann Kontor 
aus Nemesker, emeritirtem Prediger und Mitglied der 
ungarischen Societät zu Oedenburg s. a. (1811) 192 S. 
in 8. Ist nach evdämonistischen Grundsätzen verfasst 

und eben deswegen sehr einseitig. 

Literarische Correspondenz- Nachrichten aus Un¬ 
garn vom 3o. December 1811. 

I. Chronik der oJJ'entlichen Lehranstalten. 

Königliche Universität zu Pesth. 

Zu Ende des Schuljahrs i8lf (August 1811) zahlte 

die Universität 646 Studenten. Darunter waren 62 Stu- 
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dirende der Tlieolögie, i4i Stndirende der Rechte, 

2i5 Studireude der Medicin, Chirurgie und Pharmacie, 

223 Studireude der Philosophie und praktischen Feld¬ 

messkunst. 

Evangelisches Gymnasium zu Oedenburg. 

Mit Anfang des neuen Schuljahres (Sept. i8ll). 

ward Hr. Michael Ugroczy als Professor der syntacti- 

schen Classe feyerlich introducirt. Die Herren Karl 

Georg Rumi (Doct. der Philos. u. Prof, der Philosophie 

und Geschichte) und Professor Ugroczy halten den Pri¬ 

manern einige unentgeltliche Vorlesungen in deutscher 

Sprache: Prof. Rumi über den deutschen Styl, über 

die schöne Literatur der Deutschen, und über die eu¬ 

ropäische Staatengeschichte, Pi’of. Ugroczy über Aesthe- 

tik,. Auch halt Prof. Rumi Privatvorlesungen in deut¬ 

scher Sprache über die Psychologie, Geschichte der 

Philosophie, Aesthetik und Pädagogik, und in lateini¬ 

scher über Horazens Oden und Episteln, Pinclars Sie¬ 

gesgesänge , Lucians Dialogen, die Genesis und die 

Psalmen» 

II. Zu erwartende PVerke ungarischer Gelehrten. 

Von Joseph Ruszek, Professor anx geistlichen Se- 

minarium zu Weszprim, werden im Jahre 1812 im 

fünften Bande der jMagyar Minerva in ungai'ischer 

Sprache erscheinen, eine Einleitung in die Philosophie, 

eine philosophische Encyklopädie und eine Geschichte 

der Philosophie. 

Prof. Rumi gibt Monumenta Ilungarica sei’mone 

hungarieo exarata auf Pränumeration heraus. 

Gabriel Döbrentei zu Andräsfalva in Siebenbürgen 

gibt im Jahre 1812 ein siebenbürgisches Museum in 

ungarischer Sprache heraus» 

Correspondenz - Nachrichten. 

Dorpat. 

Die lange erledigte Professur der Kirchcngeschichte 

und theologischen Literatur, zu welcher schon vor 

6 Jahren der jetzige Director des Berliner-Köllnschen 

Gymnasiums in Berlin, Hr. Doct. und Prof. Beller¬ 

mann, als er noch in Erfurt war, den Ruf erhalten, 

ihn aber ausgeschlagexi hatte, hat Hr. Doct. und Prof. 

Christian Friedrich Segelbach, aus Erfurt gebürtig, 

mit dem Charakter eines Russisch kaisei'l. Hofraths 

und einem Gehalt von 3ooo Rubeln in Bancoassigna- 

tionen erhalten und auch angenommen. Er stand vor¬ 

her als Professor an der grossen St. Petrischnle in Pe¬ 

tersburg, und war dabey Voi’stehcr des daselbst unter 

Autorität des Staats bestehenden adelichen Erziehnngs- 

institnts. Er hatte sich schon vorher durch sein vor- 

trefliches Handbuch zum Unterricht im Christenthum, 

zum Gebrauch für die obern Classen der deutschen 

Hauptschule zu St. Petri, vbrtheilhaft bekannt ge¬ 

macht , das auch in den meisten deutschen Schulen 

des: Russischen Reichs bey dem Unterricht in der Mo¬ 

ral und Religion zum Grunde gelegt wird. Er trat 
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sein neues Lehramt mit einer Inangural-Dissertation, 
sistens annotationes quasdam in Epinicium Deborae 
criticas et exegeticas, quibus subjungitur Diatribe de 
lingua hebraica a studiosis Theologiae evangelicae nun-1 
quam negligenda, (Dorpat, bey Grenzius) an, und hat 
bereits mit dem vorigen Michaelis halben Jahre seine 
akademischen Vorlesungen eröffnet. 

St. Petersburg. 

Da bey der letzten Sitzung der kaiserlichen Aka¬ 

demie der Wissenschaften eine Revision der über die 

letzten aufgegebeneu Preisfragen eingelaufenen Abhand¬ 

lungen vorgenommen wurde, fand sich, dass keine 

derselben (es waren ihrer überhaupt nicht mehr als 

drey eingegangen) den Wünschen der erlauchten Aka¬ 

demie entsprach. Sie machte diess daher in einem 

Programm durch den Druck bekannt, und gibt daher 

beide Preisfragen, sowohl die historische, als die astro¬ 

nomische , noch einmal auf. Jene hat das Thema: 

,Heber eine vollständig vergleichende, und so viel 

„möglich verbesserte und berichtigte Chronologie der 

,,Byzantinischen Schriftsteller, von der Gründung bis 

„zur Eroberung von Konstantinopel.“ Diese, die 

astronomische, erstreckt sich „über die genaueste Be- 

,,Stimmung des scheinbaren Sonnendurchmessers.“ Der 

Preis für jede ist 100 Holland. Ducaten, und der Ter¬ 

min der Concurrenten bis zum 1. Januar i8l5 von der 

historischen und bis zum 1. Jan. i8i4 von der astro¬ 

nomischen» Die Abhandlungen seihst können in deut¬ 

scher, lateinischer, russischer und französischer Spra¬ 

che abgefasst seyn und eingeschickt werden. 

Erfurt. 

In dieser Stadt wird jetzt unter der Aufsicht und 

Leitung des Ifrn. Hofr. und Prof. Trommsdorff eine 

Waid-Indig-Fabrik eingerichtet, aus welcher da* 

Publicum diesen neuen Indig in Quantitäten zu erwar¬ 

ten hat. Der Hr. Kammer-Präsident und Landrath 

von Resch liefei’te zu dem Ende schon am Schlüsse 

des vorigen Jahres eine kleine Schrift: Der ausländi¬ 

sche Indig und das Surrogat desselben, der Waid- 

Indig, Weimar 1811., in welcher er die Versuche 

zur Gewinnuug eines einheimischen Indigs in Verglei¬ 

chung mit der Bereitung des ausländischen historisch 

erörtert und zusammenstellt, und durch eigene ange- 

stellte Versuche im Grossen, aus Erfahrung belehrt, 

die Resultate und den Ei’folg seiner Bemühungen dem 

Publicum vorzulegen verspricht. Diese theilt er nun 

in einer vor kurzem erschienenen neuen Schrift: Sieg 

des Waid-Indigs über den ausländischen Indig. Ein 

Beytrag zur Beförderung einheimischer Cultur, Wei¬ 

mar 1812., mit, und wir zeigen mit Vergnügen den 

Lesern unserer Literatni’zeitung nicht allein diese in¬ 

teressante Schrift an, sondern theilen auch vorläufig 

dem Publicum einige sich daraus ergebende wichtige 

Thatsachen mit. 

Nachdem man durch mehrere Versuche und Er¬ 

fahrungen bemerkt halte, dass, je frischer die Waid- 

blatfer genommen werden, desto reicher die Ausbeute 

an Indig zu erwarten sey 3 so veranlasste der Hr. Kam- 
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mer-Präsident von Resch den Hrn. IIo fr. und Prof. 
Trommsdorjf, aus frischen Waid - Blattern den Waid- 
Indig zu gewinnen, und es gelang demselben, aus 100 
Pfund Blättern in einer Zeit von io Minuten 20 Lotli 
des besten Indigs zu erhalten. Mehrere Färberversuche, 
in einer hiesigen Färberey angestellt, haben auch die 
Echtheit und Güte dieses neuen Produkts bewährt. 

Das Geheimniss der Erfindung selbst ist dem Mi¬ 
nister des Innern, Hrn. Grafen von Montalivet zu Pa¬ 
ris, mit den verschiedenen Proben des abgeschiedenen 
Waid-Indigs, anvertraut, der, bey dem grossen In¬ 
teresse, welches die Französische Regierung an diesem 
Zweige inländischer Industrie nimmt, dieser Erfindung 
seine besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat; und 
der Hr. Commerz-Minister, Graf vonSüssi, hat diese 
Proben und das Verfahren dabey der von Sr. Majestät 
niedergesetzten Commission zur weitern Untersuchung 

übergeben. 
Das Verfahren selbst bey dieser Gewinnung des 

Waid-Indigs ist sehr einfach und wird in der oben 
angezeigten Schrift deutlich beschrieben. Die dersel¬ 
ben beygelegten Musterproben in Wolle, Seide, Lin¬ 
nen und Baumwolle wurden unter gerichtlicher Auf¬ 
sicht gefärbt, und indem sie die Wichtigkeit und die 
Vorzüge dieser neuen Erfindung beurkunden, bestä¬ 
tigen sie zugleich die Wahrheit derselben auf die un- 
verdächtigste Art. Auch als Malerfarbe wurde dieser 
Indig geprüft, und der glücklichste Erfolg entsprach 
ebenfalls den Versuchen. 

Aus M ü n c h e n. 

Um ihren Stiftungstag zu feyern hielt die hiesige 
Königl. Akademie der Wissenschaften den 3l. März 
eine öffentliche Sitzung, in welcher zuerst ihr Gene¬ 
ralsekretär Schlichtegroll zum Andenken der zwey 
jüngstverstorbenen Mitglieder, des Grafen Anton von 
Törring-Seefeld und des geheimen Raths von Krentier 
sprach. Hierauf las der Ober-Finanzrath Sutner eine 
Abhandlung über die Verfassung der ältern städtischen 
Gewerbspolizey, insonderheit der Stadt München. Zu¬ 
letzt wurde folgende neue historische Preisfrage be¬ 
kannt gemacht: Was trugen die Bayrischen Herzoge 
Wilhelm IV. und Albrecht V. mittelbar oder unmit¬ 
telbar zur geistigen Cultur ihres Landes bey ? — 

Die Kunst auf Stein zu drucken breitet sich hier 
immer 'mehr aus. Durch das Zusammenwirken des 
Hrn. v. Quaglio, Hauptmanns bey der bayrischen Natio¬ 
nalgarde und des Hrn. Mitterer, königl. Professors der 
Zeichnungslehre, ist eine weit bessere und leichtere 
Methode erfunden worden, perspectivisch zu zeichnen, 
als die bisher bekannten sind. Man hatte vorher die 
geometrischen und perspektivischen Grundrisse bey ar¬ 
chitektonischen Gegenständen nöthig, wodurch eine 
grosse Weitläufigkeit und manchmal eine gänzliche 
Verwirrung in den Linien entstand. Jetzt wild alles 
nur aus dem einfachen geometrischen Profile gezeich¬ 
net, welches den schätzbaren Vortheil herbeyführet, 
dass der bildende Künstler auf jeder Stelle seines Bil¬ 
des, sogleich einen architektonischen Gegenstand per¬ 

spectivisch darstellen kann. Die bemeldten beyden 
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Männer machten diese wichtige Erfindung auch wirk¬ 
lich durch den Druck bekannt, wovon bereits der er¬ 
ste Theil erschienen. Er führt den Titel; Praktische 
Anleitung zur Perspectiv mit Anwendungen auf die 
Baukunst. Verlegt durch die lithographische Anstalt 
in München. Das Ganze ist auf Basler Papier mit 
So Steinplatten in gross Median Placatformat abge¬ 
druckt, und jede Tafel mit der nöthigen Erklärung 
begleitet. Die Ausgabe des Werkes geschieht durch 
das Expeditionsamt des deutschen Schulbücherverlags 
in München zu dem Preis von 6 Fl. 

Die durch den Tod des Geh. Raths von Krenner 
erledigte Stelle des Dircetors der Centralbibliothek 
wurde durch ein königl. Rescript dem Geh. Legations¬ 
rath Ringel übertragen. Da selbiger ohnehin als Mi- 
nisterial - Referent bey dem Ministerium des Innern in 
Gegenständen der Akademie der Wissenschaften und 
Künste den Vortrag zu erstatten hat, so ist er zugleich 
auch als Connuissär bey derselben ernannt. 

Aus B re s l a m 

Die Organisation der Hauptbibliothek und der 
übrigen Sammlungen ist jetzt von Seiten der höheren 
Staatsbehörden erfolgt. Zuerst ist die Hauptbibliothek 
mit der Universität und den Universitäts - Bibliotheken 
verbunden worden, so wie auch das Ganze mit dem 
Universitäts-Etat, der beträchtlich, auf 60000 Thlr., 
erhöht worden ist, vereint wird. Bey der Bibliothek 
sind fest angestellt worden: der Regierungsrath und 
Professor Bredow als Oberbibliothekar, der Prof, von 
der Hagen als Unterbibliothekar. Die reichhaltigen 
Klosterarchive sind dem Dr. Busching übergeben wor¬ 
den, welcher zum Archivar ernannt ist. Mehrere klei¬ 
nere Bestimmungen werden noch erwartet,, so wie über 
die Besetzung der Custodenposten noch nichts Gewisses 
feststeht. Auch über die Gemälde - und Kunstsamm¬ 
lung sind noch die Entscheidungen nicht erfolgt. 

Am 9. Apr. hielt der Prof, und Regier. Rath, Hr. 
Friedrich von Raumer, eiue öffentliche Vorlesung über 
Studenten - Freyheit und Studenten - Zwang, deren 
Hauptabsicht rein polemisch, gegen eine in Berlin ge¬ 
haltene Rede gleicher Tendenz, war. Das Auditorium 
war zahlreich mit Studenten besetzt, auch waren ei¬ 
nige Professoren gegenwärtig. 

Zu erwartende Werke. 

Der Chirurgus Achilles in Güsten, ein Schüler 
des Hrn. Caramerrath Dr. Salmuth, der sich seit neun 
Jalmm mit der Sehafpockenimpfung praktisch und im 
Grossen beschäftiget hat, gedenkt mit nächsten seine 
gemachten Erfahrungen in einer Schrift über diesen 
Gegenstand bekannt zu machen. 

Berichtigungen. 

In Rotermunds Fortsetzung und Ergänzungen zu 
Jöcliers allgem. Gel. Lex. Sp. i4g wird von Joh. Chph. 
Keck gesagt, dass er seit iy4o das Lyceum Wirth 
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besucht habe. Derjenige, der diesen Artikel aus Fi- 
ckenschers gelehrtem Bayreut abschrieb, hat eine ganze 
Zeile ausgelassen , in welcher die Lehrer angezeigt 
sind, die Keck auf dem Lyceurn zu Bayreut hatte: 
der Corrector hat aber den Unsinn, der hieraus ent¬ 

standen, nicht bemerkt. 

j. c. s. 

In die Anzeige vom Tode des Hm. v. Archen¬ 

holz (No. 85. S. 66i d. Z.) haben sich zwey Fehler 
eingeschlichen. Statt: „ehemals königl. Preuss. Haupt¬ 

mann in dem Regiment Foucquet, “ muss es heissen: 
„ehemals königl. Preuss. Fähnrich in dem Regiment 
ForcadeErst als A. nach dem siebenjährigen Kriege 
seinen Abschied genommen, bekam er den Titel eines 
Hauptmanns. S. No. 43. der diessjährigen Berl. Nachr. 

von Staats- und gelehrten Sachen, wo die in dieser 
Angelegenheit von Friedrich II. an den damaligen Ge¬ 
neralmajor v. Möllendorf erlassnen Cabinetsschreiben 
abgedruckt sind. 

Krug. 

Anzeigen. 

Bey Breithopf u. Härtel ist erschienen: 

Zwey Aufsätze reinmathematischen Inhalts , nämlich: 

1) Versuch einer Theorie über die Vertheilung des 
Druckes bey einem horizontal auf drey Unterla¬ 
gen ruhenden Balken. 

2) Eine eigne Darstellung der Grundlehren der Va¬ 
riationsrechnung. 

Verfasst vom Grafen G. von Buquoy. Leipzig, 1^2. 
8. 8 Gr. 

Memorabilien 

der Heilkunde -, Medicinalpolizey und Thierarzney- 

kunst, werde ich in zwanglosen kleinen Bändchen, 
wovon etwa zwey ein Jahr hindurch erscheinen dürf¬ 
ten, mit der Hälfte des laufenden Jahres zu liefern 
beginnen. Das erste Bändchen soll nach Ostern in 
Druck genommen werden. 

Ich holfe in demselben meiner Seils eine Geschichte 
sowohl der Schlesischen (sogenannten Russischen) Faul- 
fieber-Epidemie vom Jahr i8o5 als der letzten Rin¬ 
derpest im Liegnitzischcn Regierungs-Departement von 
1811 dem Publicum vorzulegen. 

Das Uebrige wird aus ßeyträgen von andern be¬ 
stehen. Einen bedeutenden Theil der letzteren macht 
ein reichhaltiges Convolut von amtlich mitgetheilten 
Erfahrungen der H. H. Aerzte und Wundärzte des 
Liegnitzischen Regierungs - Departements aus, wovon 
mir die höchste Behörde erlaubt hat zum Vortheil des 
Publicums ölfentlichcn Gebrauch zu machen. Hiermit 
werden die H. H. Aerzte und Wundärzte nicht nur 
von Schlesien, sondern auch des Auslandes von mir 
eingeladen, mich mit Mittheilungen in den eben ge¬ 
dachten drey Zweigen des medicinischen Wissens eben 
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so zu unterstützen, wie sie ehedem den Herausgeber 
von Geist und Kritik zu unterstützen beliebten. Mein 
Wahlspruch ist: non multa sed multum. 

Nur allein der Gedanke, dass es höchst schade 
wäre, wenn die vielen seltnen Erfahrungsresultate, 
welche durch meine Hände gehen, nicht zur öffentli¬ 
chen Mittheilung kommen sollten, hat mich zu diesem 

Unternehmen beym Gedränge meiner Geschäfte be¬ 
stimmen können, 

Liegnitz im April 1812. 

Dr. Kausch, 
Regierungs- und Medicinalrath. 

Obiges Werk erscheint in der Darnmanschen 
Buchhandlung zu Züllichau. 

Des zweyten Bandes, zweytes Heft der Annalen der 

Forst - und Jagdwissenschaft, herausgegeben von 
C. P. Laurop. Preis 16 Gr. oder 1 Fl. 12 Xr. 

ist so eben erschienen und enthält: 

1) Fieber die zweckmässige Anlegung, innere Einrich¬ 
tung und Erhaltung eines Thiergartens etc. von Sr. 
Durchl. dem regier. Hin. Fürsten von Leiningen. 
(Fortsetz.) 

2) Ueber den wahrscheinlichen Erwartungswerth der 
Ahornzuckererzeugung etc. von Hrn. Prof. Marter. 

3) Forststatist. Nachrichten über die Pyrenäischen Wäl¬ 
der, aus dem Franzos, von Egerer. (Fortsetzung.) 

4) Forststatist. Bemerkungen auf einer Reise nach Paris 
und einem Theil von Frankreich, von Hrn. Ober¬ 
forstmeister von Bibra. 

5) Ueber die älteste Forstordnung vom Jahr n44- 
6) Auszug aus den Königl. Westphäl. Verordnungen 

vom 26. Jul. 1811 in Bezug auf die Bildung der 
beym Forstwesen anzustellenden Subjecte. 

7) Recensionen neuerschienener Forst- u. Jagdschriften. 
8) Vermischte Gegenstände. 

Darmstadt, d. 20. Febr. 1812. 

Hey er und Leskf* 

Nachricht an die Herren Buchhändler. 

Alle diejenigen, welche auf die von mir ange¬ 
kündigten Verhältniss - Karten von den rheinischen 

Bundes - Staaten, und von den übrigen europäischen 

Staaten, mit den dazu gehörigen Druckschriften, Sub- 

scriplion gesammelt, oder Subscriptions - Eisten nebst 
Briefen, abzugeben haben, ersuche ich hierdurch er¬ 
gebenst, dieselben fördersamst der Buchhandlung des 

Hrn. A. F. Böhme in Leipzig einzuhändigen, welche 
mir diese sodann zuschicken wird. Da das Werk, der 
Zeitläufte wegen, in dieser Oster-Messe noch nicht 

erscheinen konnte, so werde ich den Zeitpunct, wo es 
ausgegeben wird, frühzeitig genug, durch die öffent¬ 
lichen Blätter dem Publicum anzeigen. 

Giesen, d. 12*. Apr. 1812. 

Dr. A. F. W. Crome, 
G. h. hessisch. Geh. Regier. Rath u. Professor. 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 27. des April. 102. 1812. 

Theologische Encyklopädie. 

F ür dieses Fach sind im Laufe des vorigen Jahres 
zwey unsrer Aufmerksamkeit vorzüglich würdige 
Schriften erschienen, welche durch die gegenwär¬ 
tige Recension zusammen angezeigt und beurtheilt 
werden sollen. Sie verdienen diess um so mehr, 
weil sie bey aller Gleichheit des wissenschaftlichen 
Gegenstandes, welchen sie behandeln, und des Zwecks, 
zu welchem sie ausdrücklich bestimmt sind, dennoch 
durch Inhalt und Form sich so wesentlich von ein¬ 
ander unterscheiden, dass eine vereinigte Betrach¬ 
tung derselben zu den interessantesten und lehr¬ 
reichsten Vergleichungen Gelegenheit und Auffor¬ 
derung gibt. Bey de beschäftigen sich damit, vom 
Gebiete der christl. Theologie eine, zum Behufe 
akademischer Vorlesungen eingerichtete Uebersiclit 
darzulegen; aber jede derselben fuhrt dieses Ge¬ 
schäft aul die ihr eigene Weise aus, daher auch 
jede, zwar nicht durchgängig, (wie wäre diess bey 
einerley Gegenstände möglich?) aber doch gröss- 
tentheils einen andern, ihr eigenen, Inhalt hat. Jene 
Uebersiclit nämlich lässt sich überhaupt auf doppelte 
Art nehmen und geben, je nachdem man das Ganze 
der christl. Theologie zusammt allen Theilen des¬ 
selben (ebendiess gilt natürlich auch von jeder an¬ 
dern Wissenschaft) entweder dem blossen Begriffe 
und der aus diesem hervorgehenden Form und Be- 
scliaffenheit nach, oder nach demjenigen, was die¬ 
ser Begriff unter sich enthält, mithin nach den un¬ 
ter dem Namen jenes Ganzen und seiner Theile 
vorkommenden Materien, ins Auge fasst und dar¬ 
zustellen sucht. Es ergibt sich hieraus der gegrün¬ 
dete Unterschied einer formalen und materialen 
theologischen Encyklopädie. Jener sind ihre be¬ 
stimmten Grenzen dadurch angewiesen, dass sie die 
Aufgabe hat, den Begriff ihres Gegenstandes in 
seine Merkmahle, wo möglich, vollständig aufzu¬ 
lösen, und dann diesen gemäss den Gegenstand selbst 
nach seiner ganzen Mannigfaltigkeit charakteristisch 
zu beschreiben; diese hingegen, da sie, der Vor¬ 
aussetzung gemäss, nur Uebersiclit, folglich als ma¬ 
teriale Encyklopädie nur kurzer Auszug, nicht aber 
vollendeter Voitrag der christl. Theologie seyn darf, 
kann ihrer Natur nach einen grossem oder gerin¬ 
gem Umfang haben, je nachdem diess der vorlie¬ 
genden individuellen Absicht angemessen ist. Phi¬ 
losophie und Gelehrsamkeit müssen sich zur glück¬ 
lichen Ausführung von beyden vereinigen; doch 
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wird jene bey der formalen Encyklopädie, diese 
bey der materialen ihre Kräfte mehr üben und sicht¬ 
barer beweisen können. Für beyde aber betreibt 
die erstere ein eigenes, hoch verdienstliches Ge¬ 
schäft, wenn sie nicht, mit dem historisch Gege¬ 
benen der Wissenschaft sich begnügend, welches 
als solches ihr die Gelehrsamkeit dargeboten hat, 
fiur den gewöhnlichen, herrschenden Begriff der¬ 
selben entweder logisch entwickelt, oder seinem 
Realinhalte nach auseinander setzt, sondern die¬ 
sen Begriff selbst genauer untersucht und, wofern 
diess zuvor noch nicht geleistet worden, zur wah¬ 
ren, reinen Idee, wie diese in dem Ganzen des 
einzig möglichen Systems alles menschlichen Wis¬ 
sens ihren Platz finden muss, zu erheben und aus¬ 
zubilden bemüht ist; die Philosophie veredelt durch 
dieses Geschäft die sonst nur gemeine Encyklopädie 
und erwirbt ihr die höhere Würde eines wissen¬ 
schaftlichen Organons. In allen Fällen endlich lässt 
sich mit der encyklopädischen Bearbeitung der christl. 
Theologie die Literatur derselben verbinden, wo¬ 
durch jene für den Lehrling desto nützlicher wird. 
— Doch wir wenden uns jetzt zur Recension der 
beyden anfangs erwähnten Schriften, in deren Be- 
urtheilung wir nun auf das bisher vorläufig Be¬ 
merkte uns schicklich werden beziehen können. Sie 
selbst sind folgende: 

I) Theologische Encyllopiidie. Für seine Vorlesun- 

auugen von D. Joh. Ernst Christian Schmidt. 

Giessen, bey G. Fr. Heyer. 1811. gr. 8. VIII 

u. i5o S. (16 Gr.) 

U) Kurze Var Stellung des theolog. Studiums, zum 

Behuf einleitender Vorlesungen entworfen von 

F. Schl ei er mach er, der Gottesgel. Doctor und Öff. 

ordentl. Lehrer an d. Univers. zu Berlin, evang. reform. Pred. 

an der Dreyfaltigkeitsk. daselbst, ord. Mitgl. der Kön. Preuss. 

u. corresp. der Königl. Baier. Akad. d. Wissensch. Berlin, 

in der Realschulbuchh. 1811. gr. 8. II u. 92 S. 

(10 Gr.) 

Die, ausdrücklich so betitelte, theologische En¬ 
cyklopädie No. I. ist, bey weitem dem grossem 
Theile nach und gemäss der Absicht ihres Hrn. Vf. 
ohne Zweifel. ganz eine solche in der materialen 
Bedeutung des Namens. Sic macht in dem gedräng¬ 
testen und kernhaftesten, nicht mehr als 85 §. be- 
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fassenden, Auszuge mit den Gegenständen und In¬ 
gredienzien der christlichen Theologie ihre Leser 
behau nt. Und sie thut diess ferner fast durchaus 
blos vermittelst eines formalen Gebrauchs der Phi¬ 
losophie, indem sie« jene Gegenstände selbst nur als 
gegebenen Vorrath für das theol. Studium betrach¬ 
tet, und erscheinet demnach hauptsächlich nur als 
Werk der Gelehrsamkeit. In Absicht auf den Um¬ 
fang des Ganzen und den Mangel an Proportion in 
der Ausführung der einzelnen Abschnitte sucht 
sich Hr. Schm, selbst in der Vorrede durch die 
eigentümliche Beschaffenheit der Vorlesungen, für 
welche dieses Compendium bestimmt ist, zu ent¬ 
schuldigen. Auch bemerkt er ebendaselbst in Anse¬ 
hung der von ihm beygefiigten Literatur, dass man¬ 
che neuere Schriften in derselben darum fehlen, 
weil die ersten Bogen seines, durch eben diese Bey- 
fuge vorzüglich schätzbaren, Buchs bereits vor ei¬ 
niger Zeit die Presse verlassen hatten. Er theilt 
das ganze Gebiet der christl. Theologie, deren Be¬ 
griff er übrigens durch Nichts näher bestimmt, als 
dadurch, dass er ihr Object das Christentum nennt, 
in die vier bekannten Felder der historischen, exe¬ 
getischen, systematischen und -praktischen Theol., 
diese Namen dem hergebrachten Spraehgebrauche 
gemäss verstanden, ab. Zum ersten rechnet er je¬ 
doch, hierin nicht genug mit sich selbst überein¬ 
stimmend , da er demselben vorher nur „die Dar¬ 
stellung der Schicksale des Christenthums“ ange¬ 
wiesen hatte, nicht bloss die, einer solchen Erklä¬ 
rung zu Folge allein hieher gehörige, christliche 
Kirchengeschichte, die er in den §§. 10—i3, höchst 
wahrscheinlich nach dem Plane seines zum Theil 
darüber ausgearbeiteten Lehrbuchs, epitomirt dar¬ 
legt, sondern auch die politische und Religionsge- 
scliichte der Juden, ja die Geschichte der Religio¬ 
nen überhaupt. Billig hätten diese nur als Vorbe- 
reitungs - und Hülfskenntnisse für die christlich- 
historische Theol. ausdrücklich aufgeführt werden 
sollen. Eben so kann die im letzten §. dieses er¬ 
sten Abschnitts von der christl. Kirchengeschichte 
getrennte Geschichte derselben nicht als besonderer 
Theil von jener historischen Theol., sondern nur 
als Anhängsel von dieser Kirchengeschichte betrach¬ 
tet und gewürdiget werden. Als blosse Partie der 
letztem kommt hier auch die zu unsrer Zeit be¬ 
sonders bearbeitete Dogmengeschichte vor. Unter 
der Rubrik: exegetische Theologie wird zuvörderst 
von der Sprache, dem Kanon, der Kritik, den 
Uebersetzungen und den einzelnen, kanonischen 
und apokryphischen Büchern des A. Test., dann 
von eben diesen Gegenständen in Rücksicht des 
N. Test, gehandelt, und also hiermit ein lehrrei¬ 
cher Auszug der Wissenschaft gegeben, welche 
man in neuern Zeiten Einleitung in die biblischen 
Schriften benennt. Wir vermissen hierbey eine 
besondere Erwähnung und kurze Anführung des 
Inhalts der biblischen Hermeneutik. Die brauch¬ 
barsten Lehrbücher derselben werden unter den §§. 
vou der Geschichte der Auslegung des A. u. N. 
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Test, angezeigt. Möchte doch lieber anstatt dieser 
Geschichte, sowohl, als der der alt- u. neutüslam. 
Kritik, welchen ebenfalls zwey eigene §§. gewid¬ 
met wurden, jener vorzüglich wichtigen theol. DE¬ 

CT1111’ mit welchem Namen die erwähnten Geschich¬ 
ten kaum beehrt werden dürfen , ein besonderer 
Platz hier vergönnt worden seyn. Von der 6Wi- 
erklürung der Bibel reden die beyden letzten §§. 
dieses Abschnitts, aber so kurz und blos nomen- 
clatorisch, dass das von ihr Gesagte nur um der 

unter dem Texte befindlichen literarischen Nach¬ 
richten willen da zu stehen scheint. Unter dem 
Namen der systematischen Theol. versteht der Hr. 
Verf., dem herkömmlichen Spraehgebrauche ge¬ 
mäss, die christl. Dogmatik und Moral. Es 'wer¬ 
den aber in diesem Abschnitte auch die christliche 
Apologetik, welche nach Hrn. Schm, zugleich das, 
was man sonst Polemik nannte, in sich fasst, die 
Symbolik und die biblische Theologie wegen ihres 
genauen Zusammenhangs mit jenen beyden Haupt¬ 
zweigen der christl. Religionslehre beygebraeht und 
kürzlich beschrieben. Es wird ferner hier §. 56. 
das Verhältniss des Christenthums zum Rationel¬ 
len dahin bestimmt, dass „die philosophische Re¬ 
ligionslehre sowohl als Sitjtenlehre die Grundlage 
der christlichen ausmache, und von dorther Prin- 
cip und System zu nehmen, und hiernach das dem 
Christenthume Eigenthümliche zu ordnen sey“; wo- 
bey man wohl mit Recht fragen möchte, ob da 
dem Christenthume, ausser in wie fern es eine 
kirchliche Bestimmung hat, überhaupt noch etwas 
Eigentümliches verbleibe. Es werden endlich im 
nächsten §. sogar die Fundamente der rationellen 
Religions- und Sittenlehre, sichtbar in Gemässheit 
der Kantischen Deductionen, selbst aufgezeigt. Jetzt 
folgen nun die Dogmatik und Moral des Christen¬ 
thums in besondern langem Abteilungen. Der 
Darstellung beyder wird noch ein ganz kurzer Ab¬ 
riss ihrer Geschichte vorausgeschickt. Jene wird 
von der Dogmatik in n§§., ohne Zweifel nach 

der Ordnung des vom Verf herausgegebenen Lehr¬ 
buchs derselben, welches Rec. eben so wenig als 
dessen Lehrbuch der christl. Kirchengeschichte°bey 
der Hand hat, von der Moral in 5 §§., nach der 

gewöhnlichen Classification der menschlichen Pflich- 
ten in solche gegen Gott, sich selbst, andere Men¬ 
schen und vernutiftlose Geschöpfe, erlheilt. Nach 
§. 74, in welchem insonderheit von der Grundlage 
der christl. Moral die Rede ist, fällt diese wirk¬ 
lich mit der rationellen ganz zusammen. Diess 
ist wenigstens der einmal vom Verf. genommenen 
Ansicht völlig gemäss, muss jedoch von ihm billig 
auch in Betreff der christl. Glaubenslehre behaup¬ 
tet werden. Wenn er aber in dem angeführten §. 
für jene, darum, weil sie „alle Verpflichtung aus 
dem Willen Gottes, des Weltschöpfers, herleitet“, 
als die Summe ihrer Vorschriften den Satz auf¬ 
stellt: „Behandle jeden Gegenstand seinem von dir 
erkannten Zwecke gemäss“; so hat er hiermit, wie 
es Rec. vorkomrat, theils aus seiner Voraussetzung 
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nicht richtig genug gefolgert, tlieils der christl. Mo¬ 
ral ein oberstes Gesetz angewiesen, bey dessen stren¬ 
ger Befolgung dieselbe mit der Vernunftraoral eher 
zerfallen, als zusammenfallen würde. Was das Er¬ 
ste betrifft, so möchte der Gedanke, dass in einer 
religiösen Sittenlehre, dergleichen die des Christen¬ 
thums ist, der Schöpferwille Gottes zum letzten 
Verpfliclitungsgrunde angenommen werden müsse, 
wohl weit consequenter auf das höchste Gebot für 
dieselbe führen: Behandle jeden Gegenstand seinem 
von Gott gesetzten Zwecke gemäss, als auf dasje¬ 
nige, welches unserm Hrn. Verf. daraus hervorzu- 
gehen schien. Wollte aber dieser durch den vom 
Menschen erkannten Zweck ebenfalls jenen wahren 
Gotteszweck bezeichnen, so hat er offenbar hierbey 
eine menschliche Erkenntniss vorausgesetzt, der¬ 
gleichen es nur in den wenigsten Fällen, und ge¬ 
nau genommen in keinem einzigen gibt. Denn 
welcher Sterbliche vermag es , den bestimmten 
Zweck und Willen des Allweisen, es sey in Rück¬ 
sicht irgend einer Natureinrichtung, oder in Anse¬ 
hung eines einzelnen Schicksals, so sicher und genau 
zu ergründen, als ob er selbst Urheber davon, d. 
h. als ob er Gott an Weisheit gleich wäre? Und 
wie oft müssen wir nicht geradezu gestehen, von 
den einzelnen, gleichsam individuellen Zwecken der 
Gottheit auch nicht einmal etwas Wahrscheinliches 
muthmassen zu können? Allein, um auf den zwey- 
ten Punct unsrer vorhin gemachten Ausstellung zu 
kommen, wäre es denn, gesetzt auch, dass der 
Mensch seiner Zweckerkenntuiss in der Beurthei- 
lung jedes ihm dargegebenen Weltgegenstandes ver¬ 
trauen dürfte, ganz gewiss und ohne Weiteres mo¬ 
ralisch gut, dem erkannten Zwecke gemäss jeden 
Gegenstand zu behandeln ? Könnte diess nicht im¬ 
mer noch eben sowohl mit eigennützigem, als un¬ 
eigennützigem Sinne, und sogar auf jene Art um 
desto leichter geschehen, je mehr man sich davon 
überzeugt hielt, den Willen des Allweisen, der 
zugleich der anerkannte Austheiler aller Glückse¬ 
ligkeit ist, hiermit zu vollbringen? Würde nicht 
also vermöge des vom Hrn. Vf. statuirten Haupt¬ 
gebots die christl. Moral allerdings ihren Verehrer 
der Gefahr des Eudämonismus noch aussetzen, von 
welchem Vorwurfe er doch selbst am Ende des bis¬ 
her besprochenen §. sie entschieden frey erklärt? 
Im letzten §. dieses Abschn. erwähnt er in Bezie¬ 
hung auf dieselbe noch der Casuistik , welcher er 
aber die Würde einer eigenen theol. Disciplin ver¬ 
weigert. Auf nicht völlig vier Seiten wird endlich 
noch die praktische Theologie, deren Grundlage 
nach Hrn. Schm, die Pädagogik ,,im weitern Sinne 
dieses Namens“ ist, und zu welcher er, dem Her¬ 
gebrachten gemäss, Pastorallehre, Homiletik, Ka¬ 
techetik und Liturgik als Thefle rechnet, mit we¬ 
nigen Worten beschrieben. Es wird dieses aka¬ 
demische Lehrbuch allerdings, als solches betrach¬ 
tet und unter der Voraussetzung, dass ein so kennt- 
nissreiclier Docent, als der Verf. desselben, den 
hier und anderwärts abgelegten Proben zu Folge, 
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selbst ist, auf dessen Erklärung und Erläuterung 
die gehörige Zeit und Mühe verwendet, grossen 
und mannigfaltigen Nutzen stiften. Auch ausser 
dem Universilätsgebrauche kann es sehr füglich 
allen, berufenen und unberufenen Freunden der 
Gottesgelahrtheit den doppelten Vortheil gewähren, 
tlieils sie immer bey einem hellen Totalüberblick 
der ihnen werthen Wissenschaft zu erhalten, tlieils 
ihnen ein mit jedem Jahre zu erweiterndes kleines 
Repertorium der Literatm’ derselben darzubielen. 
Die erwähnte Wissenschaft selbst aber hat durch 
diese Schrift, so viel wir absehen können, Nichts 
gewonnen; doch findet sich aucli nirgends eine Spur 
davon , dass Hr. Schm, von ihr eine solche Erwar¬ 
tung hege, oder gar zu solchem Zweck sie vorsetz- 
lich verfasst und herausgegeben habe. 

Anders verhält es sich hierin mit dem, über¬ 
haupt und namentlich durch seine kritischen Ar¬ 
beiten rühmlichst bekannten Verf. von N. II. der 
hier zu recensirenden Bücher. Denn so wenig er, 
nach seinen bescheidenen Aeusserungen in der 
Vorrede, darauf Anspruch macht, dass dieses für 
seine Zuhörer gefertigten Leitfadens zum enzyklo¬ 
pädischen Unterricht in der Theologie auch andere 
Lehrer desselben sich bedienen mögen, und das 
hier Mitgetheille für etwas mehr, als seine „der- 
malige“ Ansicht des theologischen Studiums er¬ 
klärt; so hofft er dennoch ebendaselbst ausdrück¬ 
lich, dass diese Ansicht, „wie sie aucli beschaffen 
sey, doch vielleicht durch ihre Abweichung auf¬ 
regend wirken und Besseres erzeugenii könne. Er 
tritt also auch diessmal, wie ihn das philosophische 
und theologische Publicum schon genugsam kennt, 
als wissenschaftlicher Reformator auf. Das vorlie¬ 
gende Werk muss daher, so gering es an Bogen¬ 
zahl ist, das grösste Interesse erwecken. Es ist 
dasselbe eine Encyklopädie von formaler Art, und 
die ganze Oekonomie und Verzweigung der Wis¬ 
senschaft, welche es den Leser überschauen lehrt, 
wird in ihm nicht nach der alten vulgären Vor¬ 
stellung von dieser , sondern nach einer neuen, 
vom Verf. gewählten, welche ihm für jetzt die ein¬ 
zig wahre Idee der christl. Theologie heisst, auf¬ 
gefasst und dargelegt. Plier also herrschet, nichl 
theolog. Gelehrsamkeit, sondern Philosophie, vor 
welche zugleich der Darstellung die strengste sy¬ 
stematische Ordnung und Gleichförmigkeit , um 
eine, wir möchten wohl sagen, scholastische Ge¬ 
nauigkeit und Piäcision des Ausdrucks verlieh. Dü 
Literatur fehlt gänzlich; um so ungestörter kam 
man sich dem Genüsse der schönen, durch Nicht 
unterbröchnen Einheit des Ganzen hingeben, unc 
jenes Fehlende, welches ohnehin bey solcher Kürz« 
nicht befriedigend gereicht werden konnte, lass: 
sich ja'leicht aus andern bekannten, absichtlich 
dazu verfassten Büchern entnehmen. In Rücksicht 
des gegenwärtigen versuchen wir es billig zuerst, 
zumal da es selbst einer Inhaltsanzeige ermangelt, 
sowohl von dem idealisclien System der christl. 
Theologie, welches der Verf. desselben entworfen 
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hat, als auch von der ihm eigenen äussern Ein¬ 
richtung und Anordnung einen möglichst kurzen 
und klaren Bericht abzustatten, um alsdann unser 
umnassgebliches Urtheil im Allgemeinen und über 
Einzelnes mit desto grösserer Verständlichkeit fol¬ 
gen zu lassen. Herr Schl, hat das ganze neue 
Gebäude seiner formalen theologischen Encyklo- 
pädie auf den Begriff der christl. Theologie als sei¬ 
nen einigen Grund gestützt, nach welchem diese 
ist „der Inbegriff derjenigen wissenschaftlichen 
Kenntnisse und Kunstregeln, ohne deren Anwen¬ 
dung ein christliches Kirchenregiment nicht möglich 
ist.“ Diese Theologie hat zuvörderst einen philo¬ 
sophischen Theil, inwiefern sie die Aufgabe zu lö¬ 
sen sucht, „das Wesentliche in der gesammlen Er¬ 
scheinung der christlichen Kirche zu verstellen,“ 
und so ist die philosophische Theologie „die Wur¬ 
zel*4 der christl. I heologie überhaupt. Da nun aber 
in der letztem Alles darauf abzweckt, jenes We¬ 
sentliche d. i. die Idee des Christenthums, inner¬ 
halb des Gebietes von diesem immer reiner darzu- 
steilen, so muss es auch „hierzu eine Technik ge¬ 
ben, welche sich einerseits auf den Besitz jener 
Idee, andrerseits auf die Kenntniss des zu regieren¬ 
den Ganzen gründet;“ die Unterweisung in°dieser 
Technik macht die praktische Theologie aus, wel¬ 
che „die Krone des theol. Studiums“ ist. Das ge¬ 
nannte Ganze aber, die christliche Kirche, ist „ein 
Werdendes, in welchem die jedesmalige Gegenwart 
als Product der Vergangenheit und als Keim der 
Zukunft begriffen werden muss.44 Daher bedarf die 
1 heologie, welche auf dessen möglich vollkommen¬ 
ste Regierung sich bezieht, endlich noch der Er- 
kenntniss seiner Geschichte, welche in ihrem gan¬ 
zen Umfange genommen .historische Theologie heisst, 
und da jene Geschichte, insofern sie „jeden Zeit- 
punct (der christl. Kirche) in Bezug auf das Prin- 
cip (die Ide^ des Christeuthums) darstellt, die Be¬ 
währung der philosoph. Theologie, insofern in Be¬ 
zug auf den vorhergangenen, die Begründung der 
praktischen enthält,“ so ist die histor. Theologie 
der eigentliche Körper des gesaminten theol. Stu¬ 
diums und fasst auf ihre Art auch die beyden an¬ 
dern Theile (der christl. Theol.) in sich.44 So wer¬ 
den die bisher bezeiclmeten drey Hauptzweige der 
christl. Theologie aus dem im vorstehenden Begriffe 
liegenden Wesen derselben abgeleitet und zugleich 
unter sich zu einem organischen Ganzen verbunden. 
Der erste von ihnen, die philosoph. Theologie, be¬ 
greift nun ferner zwey Wissenschaften unter sich, 
die -christl. Apologetik und die, ebenfalls christliche, 
Polemik, deren „Grundsätze“ liier kürzlich entwi¬ 
ckelt werden. Jene nämlich ist durchaus nur Kri¬ 
tik, weil sie durch Gegeueiuanderhaltung des in 
seiner Geschichte gegebenen Christentbums mit der 
Idee desselben auszumitteln hat, was in dem erstem 
reiner Ausdruck der Idee ist, auch ferner, da jede 

geschichtliche Erscheinung Abweichungen von ihrer 
Idee enthält, die als Krankheitszustände von jener 
zu begreifen sind, eben diese anomalischen Zustän- 
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de in Rücksicht des Christenthuras aufsuchen und 
anzeigen muss, Die religiöse Kritik aber wird mm 
zur Apologetik mdem sie die Wahrheit der Re- 
ligionsidee m dem geschichtlich Gegebenen naeh- 
weiset, und zur Polemik, in wiefern sie bemüht 
ist, das Letztere von dem in ihm befindlichen Ano- 
m aus eben und Krankhaften zu reinigen. Und in 
Wiefern beyde christlich sind, gibt es dergleichen 

mehl nur in Ansehung des Christenthums über¬ 
haupt, sondern auch für jede christliche Kirchen- 
partey. Wie und warum nun aber Hr. Schl, der 
erstem die Untersuchungen und den Vortrag über 
Natürliches und Positives in der wirklichen Reli¬ 
gion, über Offenbarung, Wunder und Eingebung, 
über Weissagung und Vorbild, über Kanon und 

Saciament, über Hierarchie und Kirchengewalt, 
ubei Confession und Ritus, anweise, und wie und 
warum ferner die letztere es mit Indifferentismus, 
Separatismus, Keizerey und Spaltung, als Feinden 
des wahren Clirislenthuins, zu thun habe, und in 
welcher natürlichen Beziehung endlich beyde, die 
Apologetik und Polemik, .selbst wieder zu einander 
stehen: diess Alles müssen wir liier, um nicht zu 
weitläufig zu werden, übergeben und den mit Recht 

auch darnach begierigen Leser deshalb aufdas durch¬ 
aus interessante Buch selbst verweisen. Die histo¬ 
rische Theologie „theilt sich in die Kenntniss von 
dem Anlang des Christenthuins, in die von seinem 
weitem Y erlauf, und in die von seinem Zustande 
im gegenwärtigen Augenblick.“ Die erate verschaf¬ 
fet uns die exegetische Theologie dadurch, dass sie 
„aus den wenigen -schriftlichen Documenten, wel¬ 
che den Kanon bilden,“ das Urchristenthum her¬ 
vorhebt und kenntlich macht. Die zweyte ist die 
insgemein und eigentlich so benannte christl. Kir¬ 
chengeschichte , welche „der Breite nach44 in die 

Geschichte des Lehrbegriffs und der Verfassung zer- 
lällt. Zui dritten endlich fuhrt theils die Idogma— 
tik, als „Darstellung des Lehrbegriffs einer Kirche 
oder Kirchenpartey in einem gegebenen Momente,“ 
theils als „Darstellung der Verfassung einer solchen 
ebenfalls in einem gegebenen Momente,44 die kirch¬ 
liche Statistik. In der Beschreibung der exeget. 
Theologie werden, wüe begreiflich, biblische Her¬ 
meneutik , Kritik und Einleitung in’s N. Test, als 
besondere theol. Disciplinen angeführt und charak- 
terisirt. Vom A. T. aber wird hier gesagt: „Den 
jüdischen Codex mit in den (christlichen) Kanon 
ziehen, heisst, dass Christenthum als eine Fortse¬ 
tzung des Judenthums ansehn, und streitet gegen 
die Idee des Kanon;44 doch setzt Hr. Sehl, sogleich 
hinzu: „Die Kenntniss des jiief. Cod. ist die allge¬ 
meine HiilfsWissenschaft für die gesammte histor. 
Theologie.“ Die Kirchengeschichte nennt er auch 
„die historische Theologie im engern Sinne44 und 
trägt in dem ihr gewidmeten, reichhaltigen, aber 
keines Auszugs empfänglichen, Abschnitte über die 
Natur und Behandlung derselben sehr viel Lehr¬ 
reiches und Scharfsinniges vor. 

(Der Beschluss folgt.) 
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Beschluss 

der Recension. von Schleiermacher’s theologischer 

Encyclopädie. 

In der Abhandlung von der Dogmatik, welche hier 

ausdrücklich auf „die Darstellung des in der Kirche 
gerade jetzt gellenden Lehrbegriffs“ beschränkt wird, 
heisst ihm orthodox „jedes Element dieses Lehrbegrifs, 
welches in dem Sinne construirtist, das bereits Beste¬ 
hende und Fixirte zusammt seinen natürlichen Fol¬ 
gerungen festzuhalten,“ und heterodox dagegen je¬ 
des solches Element, welches in dem Sinne construirt 
ist, den Lehrbegriff beweglich zu erhalten und neue 
Darstellungen von dem Wesen des Christenthums 
zu eröffnen.“ Symbol ist nach der von ihm hier 
gegebenen Erklärung ,,das in Bezug auf die laufende 
(Kirchen-) Periode und ihren Anfang, was der 
Kanon in Bezug auf das Ganze und den ersten An¬ 
fang“ ist, und weiterhin erwähnt er der Symbolik 
als eines Gegenstands, welchen man „als eine ein¬ 
zelne untergeordnete Disciplin anzusehen pflege.“ 
Dagegen unterscheidet er selbst von der theoret. 
Seite des Lehrbegriffs, auch „Dogmatik im engern 
Sinne“ bey ihm genannt, die praktische d. h. die 
christliche Sittenlehre, welche demnach als zweyter 
Haupttheil der Dogmatik überhaupt von ihm be¬ 
trachtet und ebenfalls unter die historischen Disci- 
plinen der .christl. Theologie gesetzt wird. Der 
kirchlichen Statistik eignet er $,vorzüglich die Be¬ 
trachtung der religiösen Entwickelung,- (d. h. der 
Entwickelung des Religionsprincips?) der kirchli¬ 
chen Verfassung und der äussern Verhältnisse der 
Kirche ira gesammten Gebiete der Christenheit“ zu. 
Von der praktischen Theologie, diesem dritten und 
letzten Theile des vorliegenden Ganzen wird zu¬ 
vörderst bemerkt, dass „alle Regeln derselben un¬ 
ter die Form der Seelenleitung fallen.“ Ihr ganzes 
besonderes Gebiet aber wird, weil die durch sie 
geregelte Thätigkeit entweder auf das Ganze (der 
Christenheit, oder doch einer christl. Religionspar- 
tey?) oder auf das Einzelne gerichtet und local ist, 
in die Theorie ,,des Kirchenregiments im engern 
Sinne und die des Kirchendienstes“ abgetheilt. Zu 
jenem gehört nicht nur, was von der eigentlichen 
Kirchengewalt, welche überhaupt vorzüglich gesetz¬ 
gebend sich zeigt, insonderheit aber unter andern 
„die Aufgabe, ein Verfahren zu finden, welches auf 
das (in der Kirche sich erzeugende) fremdartige 
wirkt, ohne selbst (für sie) fremdartig zu seyn,“ 

Zweyter Band. 

die Aufgabe der Kirchenzucht zu lösen hat, aus¬ 
geht, sondern auch, was Einzelne, insofern sie zu 
jener nicht zu rechnen sind, namentlich „akademi¬ 
sche Lehrer und Schriftsteller,“ zum Zweck der 
Kirchenregierung beytragen. Der Kirchendienst be¬ 
zieht sich auf die Gemeinde, als „die kleinste voll¬ 
kommene religiöse Organisation.“ Er bedarf daher 
einer Theorie des Cultus, welche, da dieser „in 
das Gebiet der Kunst fällt und aus Kunstelementen 
zusammengesetzt ist“ im Allgemeinen betrachtet 
„die religiöse Kunstlehre“ heissen kann. Der Ver¬ 
walter des Cultus aber ist „theils Repräsentant der 
constituirten kirchl. Auctorität (der Kirchengewralt) 
als Liturg, theils handelt er mit individueller Selbst- 
thätigkeit als Prediger.“ Daher ferner das Bedürf- 
niss einer Theorie der religiösen Rede, (den für 
sie gebräuchlichen Namen Homiletik hat Hr. Schl, 
nicht angeführt) welche in Absicht auf der letztem 
Form „ein Theil der religiösen Kunstlehre ist,“ in 
Absicht auf deren Materie „sich aus dem Verhält¬ 
nis der Elemente des Cultus zum Lehrbegriff er¬ 
geben muss.“ Hat endlich die klerikalische Thätig¬ 
keit die Einzelnen in der Gemeinde oder für die¬ 
selbe zum unmittelbaren Gegenstände, so wird sie 
Seelsorge im weiten Sinne des Worts, welche die 
Behandlung der Katechumenen , nach Anleitung der 
Katechetikx die Vorbereitung der Convertenden und 
die klerikalische Krankenpflege, als Seelsorge im 
engern Sinne, unter sich befasst. Diess also ist ein 
kurzer Abriss des hier aufgestellten Systems der 
christl. Theologie, dessen Treue und Genauigkeit 
der häufige Gebrauch der eigenen Worte des Verf. 
desto sicherer verbürgen mag. Dass in dem Buche 
selbst des Beachtensw ürdigen sich ausserdem unge¬ 
mein viel noch finde, brauchen wir wrohl kaum zu 
erinnern; auch ist diess mitten in dem gegebenen Ab¬ 
risse bereits angedeutet worden. Der ganze Vor¬ 
trag dieses Lehrbuchs ist aphoristisch, zusammen¬ 
genommen in 581 §§. enthalten. Diese aber sind 
nicht fortlaufend durch das Ganze, sondern nach 
dessen verschiedenen Abschnitten gezählt. Eine all- 
gern. Einleitung nämlich S. l — io spricht in 4o§. von 
der christl. Theologie überhaupt. Auf diese folgen 
dann die drey Theile der Abhandlung, von wel¬ 
chen jeder einer besondern Art jener Theologie ge¬ 
widmet ist und abermals aus einer Einleitung, worin 
dessen Gegenstand im Allgemeinen beschrieben wird, 
ferner aus den ihm zugehörigen Abschnitten und 
endlich einem Schlüsse besteht, welcher das Ver- 
hältniss desselben zu den übrigen auseinandersetzt. 
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So hat auch dasAeussere dieses innerlich fest ver¬ 
bundenen Ganzen eine vollkommen systematische 
Gestalt. Es würde sich nicht der Mühe verlohnen, 
die Zahl der Seiten und §. jedes einzelnen der ge¬ 
nannten Stücke dieser trefflichen Abhandlung anzu¬ 
geben. Desto wichtiger und nothwendiger ist es 
aber, das System des Hin. Verf. selbst mit einem 
prüfenden Auge zu betrachten, welcher Pflicht wir 
uns durch das jetzt noch folgende zu entledigen su¬ 
chen. Bey der ungemeinen Bündigkeit, mit welcher 
hier überall, im Ganzen und in den einzelnen Thei- 
len, Alles aus Einem entwickelt und hergeieitet er¬ 
scheint, verdient ohne Zweifel unsere höchste Auf¬ 
merksamkeit der Begriff der christl. Theologie, wel¬ 
cher, so wie er an der Spitze des Ganzen steht, 
auch diesem und allen seinen Theilen nothwendig 
Charakter und Werth bestimmt Hr. Schl, versteht, 
wie wir wissen, unter jenem Namen „den Inbegriff 

derjenigen wissenschaftlichen Kenntnisse und Kunst¬ 
regeln , ohne deren Anwendung ein christl. Kirchen- 
regiment nicht möglich ist.i( Hiermit schreibt er 
der Theologie Bestand und Bedeutung nur vermöge 
ihres Verhältnisses zur Kirche zu, so wie er denn 
auch unmittelbar nach jener Definition selbst ur- 
theilt, dass „ohne diese Beziehung alle theol. Kennt¬ 
nisse solche zu seyn auf hören, und jede einer an¬ 
dern (nicht-theologischen) Wissenschaft anheim 
lallen würden.44 Dies ist nun allerdings die gewöhn¬ 
liche Ansicht, dieses Gegenstands nicht, und Rec. 
.hält zugleich dafür, dass sie eben so wenig die rich¬ 
tige sey. Der Sprachgebrauch nimmt Theologie für 
Religionswissenschaft. In diesem Sinne kann es 
offenbar eben so gut eine Theologie ohne Kirche, 
als eine Kirche ohne Theologie geben. Jene findet 
sich z. B. in der Theologie des Platon, dessen Re¬ 
ligionstheorie man gewiss nicht unschicklich erweise 
mit einem solchen Namen bezeichnen würde, und 
diese z. B. bey der ersten Christenheit, inwiefern 
sie sich bekanntlich lange ohne eigentliche und förm¬ 
liche Wissenschaft der Religion erhielt und immer 
mehr erweiterte. Dem Sprachgebrauche gemäss, 
welchem auch hierin das Wort selbst keineswegs 
entgegen ist, hängen also Theologie und Kirche, ob 
sie gleich gar wohl vereinbar sind und auch ihre 
Vereinigung kaum vermeidlich und unter den ge¬ 
hörigen Umständen überaus heilsam und wünschens- 
werth mit Recht genannt werden mag, doch nicht 
wesentlich und schon vermöge ihres heyderseitigen 
Begriffs zusammen. Wenn nun Hr. Schl., eben 
diesen Sprachgebrauch verwerfend, einen solchen 
Zusammenhang beyder dennoch statuirt, so wird 
nicht die Kirche um der Theologie, sondern die 
Theologie um der Kirche willen nothwendig vor¬ 
handen gedacht werden müssen. Es dienet also je¬ 
ne dieser, oder, welches dasselbe sagt, die Theo¬ 
logie verhält sich zur Kirche, wie Mittel zum 
Zweck, und in jener ist Alles nur wahr und gut, 
was und in wiefern es für diese brauchbar ist. Wird 
aber nicht hierdurch die Kirche zur Gesetzgeberin 
und Beherrscherin der Theologie erhoben, folglich 
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der letztem das Recht und Vermögen, frey und 
selbstständig ihren Inhalt zu bestimmen und zu im¬ 
mer grösserer Vollkommenheit auszubilden, abge¬ 
sprochen? Eine solche Ansicht der Theologie,"es 
sey der christlichen, oder jeder andern, hat volle 
Wahrheit und Consequenz, wo die Kirche, alseine 
von Gott selbst und auf übernatürliche Weise so¬ 
wohl begründete, als immer fort erhaltene, heilige 
Gesellschaft, absolute Würde und Kraft besitzt, die 
Wahrheit d es Glaubens und die Rechtmässigkeit 
des Gottesdienstes, welcher nun selbst auch, gleich 
jenem, durchgängig positives Gottesgebol ist, zu 
entscheiden und vorzuschreiben, kurz, wo eine ei¬ 
gentliche und vollendete Hierarchie, oder, wenn 
man lieber will, Theokratie anerkannt und ausge- 
iibet wird. Diess geschieht aber, wie bekannt, nicht 
itn Geiste des Protestantismus, und kann auch, so¬ 
viel Rec. nur immer zu uriheilen vermag, nicht 
geschehen im Geiste des reinen Christenthums. Je¬ 
ner weiss von keiner andern Wahrheit der Reli¬ 
gion, als von der, welche aus dem vernünftig ver¬ 
standenen Worte des Evangeliums hervorgeht, wel¬ 
cher zugleich aller echt, christl. Cultus, seinem We¬ 
sen und seinen Bestand theilen nach, entsprechen 
müsse, und der Urheber des letztem hat zu deut¬ 
lich und nachdrücklich Gott für den einigen Vater 
und sich selbst für den einigen Meister und Lehrer 
der Christenheit, lind zwar sich für diesen, in wie¬ 
fern er „die Wahrheit zeugte/'4 erklärt, als dass 
man seinem Sinne und Willen gemäss an irgend 
ein kirchliches Personale als an den obersten Ge¬ 
setzgeber und Richter in Sachen des Glaubens und 
des Gottesdienstes, sich gebunden achten dürfte. 
Es kann also, unserer Ansicht zu Folge, so wenig 
der Theologie durch die Kirche ihr Wesen und 
ihre Organisation zukonnnen, dass vielmehr durch 
jene erst, unabhängig von aller kirchlichen Auto¬ 
rität, was Kirche sey und wie sie regiert und ge¬ 
braucht worden solle, bestimmt werden muss. Die 
Kirche ist nicht an sich heilig, so dass sie die Theo¬ 
logie zu heiligen vermöchte, sondern sie entlehnt 
alle ihre Heiligkeit von der Religion, deren Herr¬ 
schaft unter den Menschen zu befördern sie gestif¬ 
tet ist; und die Theologie kann in der Thal nur 
tiisdami ihre wahre Würde behaupten und äussern, 
wenn sie, dem bisher unter uns geltenden Sprach¬ 
gebrauchs gemäss, als Wissenschaft der Religion 
erkannt und behandelt wird. Sie kann als solche 
zum Behuf der Kirche und des für diese erforder¬ 
lichen Regiments angewendet werden, wie schon 
erinnert worden , ja sie soll und muss diess aus¬ 
drücklich, wo sie, wie im Ciiristenthume, eine 
Kirche einmal vorfindet; aber nicht darin besteht 
ihr Wesen, nicht also das begründet und gibt ih¬ 
ren Begriff, dass „ohne die Anwendung derselben 
ein Kirchenregiment unmöglich ist.44 Ohne Zwei¬ 
fel wollte jedoch Hr. Schl, mit diesem Begriffe nicht 
die christliche Kirche jener hierarchischen Ansicht 
der christlichen Theologie völlig gleich stellen, 
in welchem Falle er nicht z. B. die Perfectibilität 
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des Christenthums behaupten konnte, was er doch 
wirklich thut; aber nach aller Wahrscheinlichkeit 
wollte er wenigstens gern den Begriff der Theolo¬ 
gie so abfassen, dass mit jener Ansicht die seinige 
in Berührung Und Annäherung träte, welches haupt¬ 
sächlich daraus erhellet, dass er in seinem encyclo- 
pädischen Entwürfe überall auf Kalholicismus und 
Protestantismus zugleich sein Auge richtete. Wie 
nachtheilig dennoch ein solcher Grundbegriff auf 
diesen ganzen Entwurf einwirkte, lässt sich leicht 
durch mehrere Beyspiele zeigen. So hat die phi¬ 
losophische Theologie, nach Hrn. Schl., das Ge¬ 
schäft, die Begriffe z. B. des Kanons, der Weis¬ 
sagung und des Vorbilds, der Confession und des 
Ritus, nicht nur auszumitteln, sondern auch zu ver- 
theidigen. Ganz natürlich; denn sie steht im Dienste 
der christl. Kirche, für deren Verfassung, zumal 
wie sie eben jetzt ist, alle diese Dinge eine gewisse 
Nothwendigkeit haben. Aber gehören sie auch alle als 
ausgemachte Realitäten zum reinen Christenthume? 
M uss doch Hr. Schl. (S. 55, §. io.) in Rücksicht des 
Kanons selbst gestehen, dass, „in wie fern er sei¬ 
ner Idee rein entsprechen solle, die Kirche noch 
immer im Bestimmen desselben begriffen seyn müsse, 
weil die vollständige Congruenz (der Idee mit der 
Wirklichkeit, folglich auch die Realisirbarkeit je¬ 
ner ganzen Idee?) me mit Gewissheit zu erkennen 
sey.“ So wird ferner von ihm die christl. Dogma¬ 
tik zu einem Theile der historischen Theologie ge¬ 
macht, vermuthlich nur darum, damit jede Kir- 
elienpartey der Christen ihre eigene haben könne, 
welche Mannigfaltigkeit von Dogmatiken durch das 
historisch erkennbare Abstractum einer christlichen 
Dogmatik zur Einheit kommt. Aber diess ist denn 
nicht eine solche der Idee nach und wie sie als 
echte Aufgabe der christlichen Theologie betrachtet 
werden muss. Jene kann genauer genommen nur 
Christendogmatik, welche eben so mit der Zeit 
nothwendig sich verändert, als sie zu keiner Zeit 
bey irgend einer Parley der Christenheit völlig 
wahr heissen kann, so lange es überhaupt noch 
solche Parteyen gibt, diese aber allein Dogmatik 
des Christenthums, in welcher die reine und volle 
Wahrheit des letztem für alle Zeiten und alle auf¬ 
geklärte Bekenner desselben gegeben seyn soll, mit 
Recht genannt werden. Eine solche, vorzugsweise 
und eigentlich so zu benennende christliche Dogma¬ 
tik kommt nun bey dem Hrn. Verf., vermöge des 
falschen Gesichtspuncts, von welchem er ausging, 
in seiner ganzen theolog. Encyklopädie nicht vor. 
welcher Fehler der letztem um so wichtiger und 
tadeinswerther ist, weil jener durch die einmal ge¬ 
nommene Ansicht sogar die christl. Moral, ganz 
wider die Natur dieser alle Auctorität als solche 
verschmähenden Wissenschaft, zugleich mit der 
angeführten Christendogmatik unter die historischen 
Disciplinen zu rechnen sich genöthiget fand. So ist 
endlich auch die Darstellung der praktischen Theo¬ 
logie von dem nachtheiligen Einfluss des unserer 
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Meinung nach übel gewählten Grundbegriffs nicht 
völlig frey geblieben. Es herrschet hier eine über¬ 
mässig strenge Kirchengewalt, welche z. B. „ohne 
eine fremde äussere Sanction zu Hülfe zu nehmen“ 
in den Bann thut, und „die freye Wirksamkeit“ 
des theolog. Docenten und Schriftstellers ausdrück¬ 
lich durch Uebereinstimmung mit dem Symbol be¬ 
schränkt. Ceberhaupt gefallt dem Rec. diese Ein- 
theilung der christl. Theologie in eine philosophi¬ 
sche, historische und praktische nicht. Es wird 
dadurch diese ganze Wissenschalt der, ihr doch 
nur gewissermassen verwandten Rechtslehre mehr, 
als sie sollte, analog, und die christl. V erfassung 
selbst der des Staats, von welcher sich jene in we¬ 
sentlichen Stücken unterscheidet. Der vollkommene 
Theolog heisst daher dem Hrn. Verf. in der allge¬ 
meinen Einleitung ein „Kirchenfürst“, wiewohl er 
sogleich darauf, dem Sprachgebrauch« zu Ehren,, 
den Theologen und Kleriker wieder trennt, und 
einander entgegensetzt. Allerdings würde auch Rec. 
von einer theologischen Encyklopädie die Rücksicht 
auf die Kirche keineswegs ganz ausschliesseu, da 
das Christenthum unläugbar nicht blos Lehre, son¬ 
dern auch Institut seyn will und soll; nur würde 
er nicht, wie hier geschah, die kirchliche Bestim¬ 
mung der christl. Theologie für die ,encyklopädi- 
sche Beschreibung von dieser zur Hauptsache ma¬ 
chen. Sollte es nicht in dieser Hinsicht besser ge— 
than seyn , jene ganze Theologie zuvörderst in die 
reine und angewandte einzutbeilen? Die erstere 
hätte dann zur Aufgabe die Erforschung und Dar¬ 
stellung des wahren, allgemein und für immer gül¬ 
tigen Christenthums , als Lehre und Institut be¬ 
trachtet, wovon jene durch die exegetische, diese 
durch die systematische Theologie zu leisten- wäre. 
Die letztere aber würde zeigen müssen, wie nun 
die hiermit aufgefundene und wissenschaftlich vor— 
getragene Idee des Christenthums, dieses eigentli¬ 
che und vornehmste Erzeugnis der christl. Theo¬ 
logie, für die durch Geschichte und Erfahrung ge¬ 
gebenen Kirchenverfassungen der Christenheit filier 
aber möchte sich jeder Theolog auf seine Kirche 
beschränken) am weislichslen, d. h. so, dass man 
ohne Austoss der völligen Realisirung derselben 
immer näher rückt, könnte und sollte zur Anwen¬ 
dung kommen ; wobey die historische und prakti¬ 
sche Theologie leicht ihren schicklichen Platz und 
ihre wahre Bedeutung finden würden. Die weitere 
Verzeichnung eines solchen Entwurfs gehört nicht 
an diesen Ort, und selbst für das YVenige, was 
jelzt davon gesagt worden ist, erwartet Rec. nur 
in so fern Entschuldigung, als er durch seine Auf¬ 
merksamkeit auf das bisher beurlheilte Lehrbuch 
zunächst erzeugt wurde, welches er allerdings, trotz 
Allem, was ihm darin missfällt, für ein sehr dan¬ 
kenswertlies und gewiss nicht fruchtloses Geschenk 
seines geistvollen Venassers von ganzem Herzen 

erklärt. 



823 1812. April. 824 

Gelegen heitspredigten. 

Predigt, ara 2. Adv. 1810 nach gänzlicher Vollendung 
der Kirche und bey der Einweihung einer neuen 
Orgel geh. von Maximil. Friedrich Sch eib l er, 
Evang. luther. Prediger zu Montjoie. Köln, bey Fa- 
bricius. 

Predigt am 9. Jun. 1811 dem Tauffeste Sr. Maj. 
des Königs von llom geh. u. s. w. Köln, bey 
Langer. 

lieber das nöthige Zusammenwirken der Lehrer 
des Fvarigelii und ihrer Gemeinen. Eine Syno¬ 
dalpredigt in der Evang. Luther. Consistorialkir- 
cbe zu Stollberg bey Aachen am 25. Jun. 1811 
geh. u. s. w. Ebendas. 

Diese Vorträge sind durchgängig neue Beweise 
von dem ausgezeichneten homiletischen Talente ih¬ 
res Verfs. Wir machen in unserer natürlich kur¬ 
zen Anzeige nur vorzüglich auf den zweyten auf¬ 
merksam, der das mehrste casuelle Interesse hat. 
Mit Glück gewählt und mit Glück angewendet ist 
der Text Apostelgesch. 10, 46. mag auch jemand 
das Wasser wehren u. s. w. Ungemein ergreifend 
ist diese Frage Petri dem Vater des gefeyerteil 
Täuflings selbst in den Mund gelegt. Der Zweck 
des Vortrags selbst ist, zu zeigen: wie wichtig die 
religiöse Feierlichkeit, an der heute unser ganzes 
Vaterland Theil nimmt, für uns seyri soll. Und 
das ist sie als Veranlassung zur Freude über die 
wieder christlich gewordene Gestalt des Vaterlan¬ 
des, als Erinnerung an die Wichtigkeit der Taufe 
überhaupt, als Aufforderung zu herzlichen Fürbit¬ 
ten für den erhabenen Täufling, dem das heutige 
Fest gewidmet ist. Mit kräftigen Zügen ist das Ge¬ 
mälde von der traurigen Lage entworfen, in wel¬ 
cher sich das Christenthum während der Revolu¬ 
tionsstürme in Frankreich befand, und mit Recht 
dann am Ende die Frage aufgeworfen: wir könn¬ 
ten aufrichtige Freunde des Christenthums seyn 
und an seinen Schicksalen Theil nehmen, ohne 
darüber zu frohlocken, dass seine Drangsale auf¬ 
gehört haben, dass es über seine Feinde und Un¬ 
terdrücker, die es unter uns hatte, einen so ehren¬ 
vollen Sieg errungen hat; dass es sich am Hofe 
wieder zeigen darf, und an dem Mächtigsten aller 
jetzigen Herrscher einen Bekenner, einen Verehrer, 
einen Beschützer findet ? Ein gerechter Unwille 
spricht aus dem Verf., wo er über das Bediirfniss 
einer kräftigen Erinnerung an die hohe Wichtig¬ 
keit der Taufe redet. So wahr und schön gesagt 
aber auch seine Bemerkungen sind, mit wie gros¬ 
sem Rechte er auch behauptet: das Beyspiel der 
Menschen und selbst das Beyspiel der Fürsten kann 
in solchen Dingen auf keiner Seite etwas entschei¬ 
den; ein Verstoss gegen den Plan des Vortrags ist 
es auf jeden Fall, dass er als Erweis dieser Wich¬ 
tigkeit das Beyspiel des Kaisers und die feyerliche 
Taufe seines Thronerben nur in der Form der 

Präterition aufgestellt hat. Die Gründe von der 
Natur und dem Zwecke der heil. Handlung selbst 
durften und mussten ganz so, wie es vom Verf. 
geschieht, aufgeführt, nur aber musste ihnen eine 
andre Stellung gegeben werden. Die Wünsche und 
Fürbitten für den kaiserlichen Täufling sind, nach 
des Rec. Gefühle, ungemein zweckmässig in eine 
Apostrophe an ihn selbst niedergelegt, und an die 
Ideenreihe geknüpft, welche die Taufformel darbietet. 

Ungern versagen wrir es uns, auch einen Ab¬ 
riss der Synodalpredigt mitzutheilen; doch wir be¬ 
nutzen den noch übrigen Raum lieber zu der schon 
einmal an Hrn. Scheibler gethanen Aufforderung, 
dass er (da er ohnediess den Entschluss gefasst zu 
haben versichert, einzelne Vorträge nicht mehr 
drucken zu lassen) seine bisher erschienenen Gele¬ 
genheitspredigten sammeln, oder eine Auswahl sei¬ 
ner gelungensten Vorträge über allgemeine Reli- 
monswahrheiten veranstalten möge. Wir müssten 
uns sehr irren, wenn sie nicht einem grossen Pu¬ 
blicum willkommen seyn und ihrem Verf. eine 
verdiente Steile unter den Homiletikern unsrer Tage 
sichern sollte, deren Namen auch unsre Nachkom¬ 
men noch mit Achtung nennen werden. 

Akademische Schrift. 

Zur Feyer des letztem Weihnachtsfestes auf der 
Univ. Erlangen schrieb im Namen des Prorectors 
und akadern. Senats, Hr. D. u. Prof. Paul Joachim 
Sigismund Vogel das Programm: Commentationis 
de apocalypsi Johannis pars prima; (Hilpert’sche 
Druck. 1811. 20 S. in 4.) wromit eine neue kritische 
Untersuchung über diess wuchtige Buch und seinen 
Verfasser beginnt. Sie geht von der Zeit aus, 
wro die Apokalypse geschrieben seyn soll, und be¬ 
merkt die dabey obwraltenden Schwierigkeiten. Zu 
Patmus hatte Johannes die Gesichte; dass er auf 
diese Insel verwiesen gewesen sey, sagt zuerst Ter- 
tullian; weil Irenäus den Johannes die Offenbarung 
unter Domitian erhalten lässt, so wrurde daraus ge¬ 
schlossen, er sey von Domitian dahin verwiesen 
w'orden. Allein Jerusalem konnte zu der Zeit, als 
die Apokal. geschrieben wurde, noch nicht zerstört 
gewesen seyn. Nach Epiphanius ist er unter Clau¬ 
dius dorthin verwiesen worden, wras auch Storr 
annimmt, und so kann die Apok. unter Nero ge¬ 
schrieben seyn (wenn nur die Tradition von der 
Verwaisung überhaupt zuverlässiger wäre), wofür 
auch, nur nicht sehr alte oder zuverlässige, Zeug¬ 
nisse angeführt werden können. Doch auch hier 
entdeckt der Hr. Vf. neue; Schwierigkeiten, die, wie 
er glaubt, kaum beseitigt werden können, wrenn man 
nicht annimmt, die Apok. ist nicht zu einer und 
derselben Zeit von einem und demselben Vf- geschrie¬ 
ben wrorden. Hierüber wird ein folgendes Progr. 
noch mehr belehren, wo auch auf Hrn. Hofrath 
Eichhorns unterdessen bekannt gewordene neueste 
Abhandl. gewiss Rücksicht genommen werden wird. 
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Gesetzgebung. 

Der Advocatenstand, mit besonderer Beziehung 

auf das Königreich TV’ estphalen und alle dieje¬ 

nigen Länder, welche Frankreichs Gerichtsver¬ 

fassung an nahmen, von Julius TV an ge mann, 

genannt von TV an g e ns t ei n, Staatsraths-Advoca- 

ten und Criminal-Gerichts-Assessor (zu Kassel). Göttingen, 

bey Vandenhoeck und Ruprecht 1811. XVI und 

2do S. 8. (20 Gr.) 

r\ 
I-Jine getreue Darstellung des ganzen Standes der 
Advocaten, wie er aus den verschiedenen Verfas¬ 
sungen und Justizverwaltungen hervorgeht, zu ge¬ 
ben, seine Bestimmung, seine Pflichten, seinen Zu¬ 
stand , seine Gebrechen und Heilmittel zu erfor¬ 
schen, rein aufzufassen und darzustellen, dahin geht 
des V 1s. Absicht, und er handelt von dem bezeicli- 
neten Stande in zwey Haupttheilen: i) im Allge¬ 
meinen und 2) in Beziehung auf das KR. West- 
phalen. Der erste Haupttheil zerfällt in 4 Capitel. 
fm ersten Capitel wird die KothWendigkeit der Ad¬ 
vocaten erwiesen und die Geschichte der Advoca- 
tur skizzirt. Hierauf folgt die Bestimmung des Ad¬ 
vocaten, wobey zugleich untersucht wird: ob der 
Advocat in seinen Vorträgen auch durch subjecti- 
ve, nicht aus der Sache hergenommene Gründe auf 
den Lichter wirken dürfe.'* ob ihm der Name ei¬ 
nes Künstlers zukomme? Beyde Fragen werden 
verneint. Die Pflichten des Advocaten sind dem 
\ 1. äussere und innere, je nachdem der Advocat 
entweder in ein hlos äusseres Personen-Verhältniss 
(mit. dem Clienten, mit seinen Collegen, mit den 
Gerichten und andern Vorgesetzten Personen) oder 
aber zugleich in ein Verhältniss zur Sache gesetzt 
wird. Bey den letztem verweilt der Vf., um zu 
zeigen, durch welche Erfordernisse die Erfüllung 
derselben bedingt ist. Er theilt die absoluten Be¬ 
dingungen (nur der Sache, nicht der Sprache nach, 
richtig) iu a) angeborne, (Kräfte der Natur) b) er¬ 

worbene (wissenschaftliche und ästhetische Bildung). 
Die relativen Bedingungen sind theils nach dem 
Gegenstände, (ob von Civil- Criminal- oder Poli- 
zeysachen die Frage ist?) theils nach der Verhand¬ 
lungsmethode (welche mündlich oder schriftlich seyn 
ann,) verschieden. Doch bestehen, unabhängig 

von dieser Verschiedenheit, gewisse allgemeine Vor- 
schriiton, und diese werden durchgegangen, indem 

Zweiter Bund. 

der Vf. erörtert, was der Advocat vor und bey, in¬ 
gleichen nach der Ucbernahme einer Sache zu thun, 
namentlich, wie er den Stoff zu finden, zu sichten 
und zu ordnen und vorzutragen habe. Die Anlei¬ 
tung, welche hier gegeben wird, ist recht brauch¬ 
bar, selbst für Advocaten derjenigen Länder, wo 
schriftliches Verfahren in den Processen die Regel 
ist, wiewohl der Vf. stets mit vorzüglicher Rück¬ 
sicht auf sein Vaterland schreibt und Belehrungen 
einstreuet, welche auf öffentliche und mündliche 
Verhandlung der Processe berechnet sind. In die¬ 
ser Beziehung konnte unter den rJ'heilen des gericht¬ 
lichen Vortrags S. 6o die Rechtliche Bitte (les con- 
clusions) etwas ausführlicher behandelt seyn , weil 
nach der westphäl. Process-Ordnung eben so, wie 
nach der französischen, weit mehr darauf ankommt, 
als nach andern Processordnungen. Auch schien 
Rec. die S. 53 ertlieilte Warnung vor anticipirter 
Replik zu unbedingt. — Nachdem der Verf. am 
Schlüsse dieses ersten Capitels noch auf die hohe 
Wichtigkeit der Aclvocatur aufmerksam gemacht 
hat, entwirft er im zweyten Cap. ein Gemälde d§s 
bisherigen Zustands der Advocaten, in welchem 
die dunkeln Farben nicht gespart, aber meistens 
richtig angebracht sind. Das dritte Cap. nennt die 
Ursachen, warum dieser Zustand so und nicht an¬ 
ders hervorgiug. Wie vortheilhaft in einigen Län¬ 
dern das beybehaltene öffentliche und mündliche 
Verhandeln der Processe und die collegialische Ver¬ 
einigung der Advocaten, wie nachtlieilig in andern 
Ländern der Mangel dieser beyden Einrichtungen, 
die schriftliche, wohl gar nach der Untersuchungs¬ 
maxime abgemessene Instruction der Processe, auf 
die Advocaten eingewirkt hat, wie hier Misstrauen 
und Unachtsamkeit der Regierungen das Sinken 
des Advocatenstandes beförderte, während dort die¬ 
ses Sinken durch grössere, dem Richter und dem 
Advocaten eingeräumte Macht gemindert wurde, wie 
leicht endlich in allen Ländern der Advocat. ver¬ 
möge seiner Lage und der Undankbarkeit seines Be¬ 
rufs, habe sinken können, das Alles wird gründlich 
aus einander gesetzt. Im vierten Cap. geschehen 
Vorschläge zur Verbesserung des Advocatenstandes. 
Die Regierungen sollen ihm mehr Aufmerksamkeit 
und Achtung widmen; der Advocat soll eine haare 
Geldcaulion zur Deckung der Strafgelder und Ent- 
scbädigungsforderimgen erlegen, die Advocaten sol¬ 
len in Kammern vereinigt, und es soll eine Witt- 
wencasse für sie errichtet werden. Rec. selbst hat 
ohnlängst in diesen Blättern einige dieser Vorschläge 
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gethan, nicht, als oh durch Realisirung derselben I 
alles Unheil, welches von dem Advocalenstande aus¬ 
geht, entfernt werden könnte, sondern als Mittel, 
ein Uebel, welches man nicht liehen kann, wenig¬ 
stens zu mindern. Um so williger unterschreibt er 
die Vorschläge desVfs., wie er denn auch mit dem¬ 
selben darüber vollkommen einverstanden ist, dass 
Taxen für die Arbeiten der Anwälte und Advoca- 
ten in keinem Lande fehlen dürfen. 

Der ziveyte Haupttheil der Schrift beschäftigt 
sich im ersten Cap. mit der Darstellung des Zu¬ 
standes der Advocaten in den zu dem Köuigr. West- 
phalen vereinigten Ländern vor ihrer Vereinigung. 
Hieran schlie.sst sich im zweyten Cap. die Frage: 
Was ist in Westphalen für den Advocatenstand ge¬ 
schehen? Der Vf. ist der Meinung, dass durch die 
Oeffentlichkeit des Verfahrens, durch die eingeführ¬ 
ten allgemeinen Gesetzbücher, durch die Vergrös- 
serung der richterlichen Gewalt, durch die Erwei¬ 
terung des Wirkungskreises der Anwälte, (eine Er¬ 
weiterung, welche theils mit der Vermehrung der 
richterlichen Gewalt Zusammenhänge, theils aus der 
den Anwälten anvertraueten Leitung der Processe 
erwachse), endlich durch die Gleichförmigkeit der 
Verfassung und Verwaltung der Justiz, der Advo¬ 
catenstand unendlich viel gewonnen habe. Beson¬ 
ders wird aber das kön. westph. Decret vom 25. 
May 1810 (Gesetz-Biilietin XX, No. 5y) herausge¬ 
hoben, commentirl und gelobt. Möchte nur der 
Vf. nicht so oft seinem Hange zur Declamation sich 
überlassen haben! Das Buch ist dadurch um ein 
Viertel stärker geworden, als es nötbig war, und 
manche Stellen stehen in offenbarem Widerspruche 
mit einander. Einen Beleg hierzu darf Rec. nicht 
übergehen 1 Der Advocat braucht in Westphalen 
nicht Procurator zu seyn. „Nun wird“ •— so heisst 
es S. 160 — „nun wird das Genie nicht erdrückt 
„durch mechanische Arbeit, den Aufschwung des 
„Advocaten auf den Standpunct des Gesetzgebers 
„hemmt nun nicht das kleinliche Detail der Form!“ 
Aber der Advocat kann zugleich Procurator seyn, 
in Zukunft sollen sogar alle Procuratoren Advoca¬ 
ten seyn. „Nun kann“ — so fährt der Vf. S. 162 
fort — „der Advocat auch mit der processualischen 
„Form sich beschäftigen, wenn er von den stren¬ 
gen Arbeiten des Kopfs ruhen und doch sich nütz¬ 
lich beschäftigen will!“ Also, eine Arbeit, die das 
Genie erdiückt, seinen Aufschwung hemmt, eine 
solche Arbeit ist Erholung, nützliche Beschäftigung? 
Ist es möglich, dass die Gesetzgebung von solchen 
einander widerstreitenden Ansichten ausgegaugen 
sey? Und was soll man denken, wenn der Vf. S. 
166 gar die Aeusserung wagt: nur die würdigsten 
der Advocaten hätten Anspruch auf eine Anwalt¬ 
stelle? Gerade diejenigen Advocaten, von denen 
man wünschen muss, dass ihr Genie die wenigsten 
Fesseln trage, gerade diese haben ausgezeichneten 
Anspruch auf eine Stelle, welche ihr Genie erdrückt? 
-— Das dritte Cap. ist überschrieben : Von den Hoff¬ 
nungen und Aussichten, zu welchen der Advoca¬ 

tenstand in TVestphalen berechtigt. Aber der Vf. 
beantwortet hier eine doppelte Frage: zu welchen 
Flofnungen ist das Publikum berechtigt? und: zu 
welchen der Advocatenstand selbst? Im vierten Cap. 
kommt der Vf. auf drey seiner übrigen Vorschläge, 
auf die zu bestellende Caution, die Wittweneasse 
und die Errichtung von Advocaten-Kammern, zu¬ 
rück und legt seine diessfallsigen Pläne mit Rück¬ 
sicht auf Westphalen ausführlicher dar. Das Ein¬ 
zelne wiederzugeben, erlaubt der Raum dieser Blät¬ 
ter nicht. Nur so viel muss Rec. bemerken, dass 
er den Advocatenkammern nie das Recht zugeste¬ 
hen würde, einen Anwalt zur Aufnahme angehen¬ 
der Praklicauten, die kein Engagement finden kön¬ 
nen, zu nolhigen, von den Anwälten die Einrei¬ 
chung jährlicher Processtabellen zu verlangen, und 
eine Controle über alle, zur Handhabung der Ju¬ 
stiz gehörigen Personen, namentlich über die Rich¬ 
ter, Friedensrichter, Secretarien, Notarien und Ge- 
lichtsboten auszuüben. 

Der Anhang liefert 1) das Kaisei'l. Franz. De¬ 
cret, vom i4. Decbr. 1810 den Advocatenstand in 
Frankreich betrelfend in franz. Sprache, und 2) ob¬ 

gedachtes Kön. Westph. Decret vom 23. May 1810 
nach der olficiellen Uebersetzung. 

Philosophische Moral. 

Die PRichten des Menschen. Ein philosophischer 

Versuch. Bunzlau, geclr. in der Königl. privil. 

Waisenhaus -Buchdruckerey. gr. 8. IV u. 181 

Seit. (16 Gr.) 

Die Bescheidenheit desVfs. entwaffnet die Kri¬ 
tik. Erst hinter der Vorrede, wo sicli auch zu¬ 
gleich die, auf dem Titel vermuthlich nur verges¬ 
sene, Jahrzahl „1810“ findet, erscheint sein Name 
in der Unterschrift: ,,Wilhelm Vertraugott Fischer, 
Königl. Preuss. Justizcommissarius und öifentl. No¬ 
tar, Bürgermeister der Stadt Bunzlau,“ und in der¬ 
selben lässt er sich, nachdem er vorläufig seinen Be¬ 

griff' von menschlicher Pllieht aufgestellt hat, über 
sich selbst und sein Buch mit folgenden Worten 
vernehmen : „Ich habe es gewagt, diese Ansicht von 
den Pflichten des Menschen in dem gegenwärtigen 
Versuche weiter auseinander zu .setzen. Ich fühle 
es, wie schwach die Farben sind, mit denen meine 
Feder das himmlische Bild der Tugend gezeichnet 
hat. Doch wird vielleicht manch sittlich gestimm¬ 
tes Gemüth durch diese Züge geweckt, in seinem 
Innern das Gemälde zu vollenden; und dann würde 
die Herausgabe dieser kleinen Schrift immer nicht 
ganz überflüssig gewesen seyn.“ Diess hofft und 
erwartet nun auch Rec. von derselben, insofern sie 
nämlich als populäre Pfhchllehre nach der Vernunft, 
wofür sie das so eben Angeführte auch nur auszu— 
gehen scheint, angesehen und gebraucht wild. Denn 
freylich in philosophischer d. i. streng Wissenschaft- 
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liehet Hinsicht würde sie selbst als „Versuch'* kaum 
die Probe aushalten. Weder die Anlage des Gan¬ 
zen noch die Ausführung des Einzelnen entspricht 
(Je}/ Forderungen der Wissenschaft. Wollte man 
auch, was das Erstere betrifft, wider die hier bey- 
behaltene, von sonst her gewöhnliche Eintheilung 
der menschlichen Pflichten in Pflichten gegen Gott, 
sich selbst und den Nächsten keinen Zweifel erhe¬ 
ben, so verträgt es sich wenigstens mit einem gu¬ 
ten System durchaus nicht, dass der Verl, die an¬ 
gedeuteten, in ihrer Art allein reinen, drey Pflicht- 
classen noch mit einer vierten gemischten, die Pflich¬ 

ten enthaltend, welche „Selbst- und Nächstenpflich¬ 
ten zugleich4' sind, vermehrte und selbst zur Ver¬ 
vollständigung der letzten von jenen dreyen eines 
Anhangs, in welchem Dankbarkeit und Feindesliebe 
besonders abgehandelt werden, benöthiget war, zu 
welchen beyden Fehlern gegen die systematische 
Einheit er durch sein falsches Eintheilungsprincip 
für die Pflichten, die der Mensch gegen sich und 
Andere zu beobachten hat, dessen weiterhin noch 
ausdrücklich gedacht werden soll, verleitet wurde. 
In Betracht des Einzelnen wollen wir unser vor¬ 
stehendes Uriheil nur durch folgende unter meh- 
rern ausgewählte Beyspiele belegen. Sogleich S. l 
sagt der Verf.: „Der Inbegriff dessen, was der 
Mensch von Natur ist, macht seine Sinnlichkeit 
aus,“ womit im Widerspruch er S. 19, von dem 
Vernunftvermögen des Gewissens redend, selbst be¬ 
merken muss, dass auch „diese Anlage von Natur 
da sey.“ Eben so widerspricht er sich selbst S. i4 
in unmittelbar auf einander folgenden Sätzen, in¬ 
dem er zuerst „das Unterscheidende der natürlichen 
Triebe des Menschen vorzüglich darin'' setzt, „dass 
bey Befriedigung derselben jederzeit die Vernunft 
zugleich thätig ist,“ und hernach den Instinct, wel¬ 
chen er, der Erfahrung gemäss, bey Menschen nicht 
weniger, als bey Thieren annimmt, für ein „na¬ 
türliches Begehren und Verabscheuen,“ also für 
einen Trieb erklärt, „bey dessen Befriedigung die 
Vernunft ganz unthätig“ sich verhält. Nach S. 63 
muss man sich Gott in der Pflichtenlehre „als das 
Oberhaupt des moralischen Staats“ und die Eigen¬ 
schaften desselben zusammt den Verhältnissen des 
Menschen gegen ihn, „müssen von menschlichen 
Regenten und dem Verhältnis ihrer Unterthanen 
zu ihnen entnommen seyn,“ und dennoch wird S. 
5i u. 65 gelehrt, dass bey Gott als Richter, im Ge¬ 
gensatz der menschlichen Justiz, welche kein Ver¬ 
brechen unbestraft lasse, „die Klage des Verirrten, 
der zur Tugend zurückkehrt, ein Ohr, und seine 
Thräne ein Auge, der Reuige also Gnade“ d. h. 
Straflosigkeit, „ finde.“ Weisheit und Klugheit 
heissen dein Verf. S. 79 beyde „Fertigkeiten,“ jene 
die, „unter mehrern Zweckendiese die, „unter 
mehrern Mitteln die besten zu wählen,“ wTobey nicht 
nur der Ausdruck „die besten“ offenbar doppelsin¬ 
nig und der Name „Fertigkeit“ nicht angemessen 
genug, sondern auch die ganze Unterscheidung, da 
jene beyden Geisteseigenschaften nicht in der Ma- 
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terie, wohl aber in der Form (Weisheit ist mora¬ 
lische Klugheit, welche letztere für sich genommen 
diesen Beynamen nicht verdient) von einander ab¬ 
weichen, grundlos und falsch ist. Bescheidenheit 
nennt er S. 95 „die pflichtmässige Art und Weise, 
bereits erworbene Ehre zu gebrauchen,“ womit 
diese, in der Theorie so schwer zu bestimmende, 
in der Praxis so seltene und darum, wo man sie 
findet, desto schätzbarere Tugend, einerseits zu eng, 
(warum soll sie sich nur auf „erworbene,“ nicht 
auch auf ferner zu erwerbende, Ehre beziehen l) 
andrerseits zu weit, (sie macht nicht den ganzen 
„pflichtmässigen Gebrauch der Ehre“ aus) überhaupt 
also nicht genau genug definirt wird. S. i54 heiss! 
es: „Helfe ich der Noth des Nächsten durch meine 
Kräfte ab, so bin ich wohlthcitig; thue ich es durch 
Gaben, barmherzigj“ der Wohlthätige aber kann 
sich, dem Sprachgebrauche gemäss, durch Befrie¬ 
digung jedes Bedürfnisses, nicht blos des der Noth. 
und der Barmherzige in der letztem, wie z. B. je¬ 
ner vorzugsweise so benannte Samariter, auch durch 
Kraftanwendung, um seinen Nächsten verdient ma¬ 
chen. Eben so wenig sind auf derselben Seite Dienst- 
fertigleit und Freigebigkeit, wovon jene für An¬ 
drer Bequemlichkeiten durch angewendete Kraft, 
diese durch Aufopferung des Vermögens sorgen 
soll, und noch weniger auf dieser und der nächst¬ 
folgenden Gefälligkeit und Gastfreiheit, die erste 
als Menschenliebe, welche durch Handlungen, dit 
zweyte, fälschlich für ein Synonym der Liberalität 
erklärt, als Menschenliebe, welche durch Gaben das 
Leben des Nächsten angenehm macht, völlig rich¬ 
tig bestimmt. Trotz allen diesen und ähnlichen 
Fehlern und Mängeln behält des Vfs. Arbeit, iür 
ihn um so rühmlicher, weil sie nicht eine solche 
seines Fachs und Berufs war, dennoch, sobald man 
sie sich mehr auf Erbauung, als auf eigentliche, 
schulmässige Belehrung berechnet denkt, ihre ent¬ 
schiedene Brauchbarkeit. Es werden hier 13 einem 
allgemeinen, wiewohl nicht ausdrücklich betitelten, 

Theile, S. 1 — 60, die .wichtigem moralischen Vor¬ 
begriffe: Neigung, Leidenschaft, Affect, Freyheit, 
Pflicht, Tugend u. s. w. sehr fasslich und fruchtbar 
entwickelt und überhaupt zu der nachher folgen¬ 
den Abhandlung von den menschlichen Pflichten 

die nöthige Vorbereitung gemacht. Diese Abhand¬ 
lung selbst, vom Vf. „besonderer Theil“ genannt, 
besteht wie schon angedeutet worden, aus vier Ab¬ 
schnitten, welche den ganzen übrigen Raum jle* 
Buchs ausfüllen. Der kürzeste derselben (S. 65 — 
69) ist der von den Pflichten gegen Gott, die hier 
insgesammt auf die der Ehrfurcht vor ihm als dem 
Gesetzgeber, Aufseher und Richter in seinem Rei¬ 
che zuruckgeführt werden. Diesem folgt S. 69 
110 der zweyte von den Selbstpjlichten des Men¬ 
schen. Sie stehen nach dem Verf. sämmtlich unter 
dem Princip: „Befriedige deine Triebe so, dass 
ihre Naturbeslimmung erreicht werde,“ und wer¬ 
den, der von ihm angenommenen Zahl der mensch¬ 
lichen Triebe gemäss, in sechs Abtheilungen derge- 
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•stalt vorgetragen, dass in Rücksicht eines jeden zu¬ 
erst das Maas, dann die Art und Weise seiner ver- 
nunftmässigen Befriedigung, zwar freylich in ziem¬ 
lich unbestimmten Regeln, doch aber in einer licht¬ 
vollen und das Herz ansprechenden Darstellung, 
gezeigt wird. Der dritte von S. 110 —108 fortlau¬ 
fende Abschnitt handelt die Nächsten-Pflichten 
nach einem ähnlichen, von dem, was die*"Triebe 
des Menschen ihm wiiuschenswerth und zu Löbens- 
gütern machen, entlehnten Princip und in eben so 
vielen Abtheilungen, auch mit gleicher Unbestimmt¬ 
heit und gleicher Popularität, nur in sofern aut' eine 
etwas andere Weise ab, als hier überall gelehret 
wird, wie man erstens Niemanden ein ihm zukom¬ 
mendes. Gut rauben, zweitens gegen dasselbe auch 
nicht einmal sich gleichgültig verhalten, sondern 
vielmehr drittens zu dessen Erhaltung und Vervoll¬ 
kommnung das Seinige beytragen solle. Im vierten 
Abschnitt endlich, S. i58— 181, ist die Rede von 
den, ebenfalls schon erwähnten, ,,Pflichten, die zu¬ 
gleich■ Selbst— und NächstenpjhcjiLen sind.“ Iler 
Veil, rechnet dazu diejenigen, die sich auf den 
1 rieb der Geselligkeit beziehen, worunter nicht nur 
Gerechtigkeitsliebe und Billigkeit, sondern auch Ver¬ 
schwiegenheit und Aufrichtigkeit, als Umgangs-Tu¬ 
genden, (diese Ansicht der letztem erklärt es, war¬ 
um hier „Nothlügen“ für erlaubt gehalten werden) 
Vorkommen, und dann diejenigen, welche der Ge- 
schlechtstrieb erzeugt. Auch hier spricht er übri¬ 
gens mit geziemendem Ernste und ergreifender Wär¬ 
me. Sohle er indessen seinen Vorsatz, die Rechte 
des Menschen auf ähnliche Art, wie er es hiermit 
den menseh 1. Pflichten versuchte, zu beschreiben, 
dessen die Vorr. gedenkt, zur Ausführung bringen, 
so möge er sich immer die, gewiss auch ihm nicht 
unbekannte Wahrheit, dass der populäre Vortrag 
einer Wissenschaft desto vollkommener werde, je 
mehr man die Gründlichkeit u. Genauigkeit des gelehr¬ 
ten damit vereiniget, dringend lassen empfohlen seyn. 

Biographieen* 
Die blinden Tonkünstler. Von M. Joh. Chr. Willi. 

Kühn au. Berlin, im Vertrieb bey Salfeld. 1810. 

Ein Buch der Art, wovon man eigentlich nichts 
zu. sagen hat, als: es ist da, und so ist cs eingo- 
jiehlet! Der VI. hat aus andern, meistens sehr be¬ 
kannten. Schriften, und einigen ziemlich gleichgül¬ 

tigen eigenen Notizen, ein Alphabet — nicht blos 
blind ei 1 oukünstler., sondern überhaupt solcher Per¬ 
sonen auf gestellt, die irgend einmal, wäre es auch 
mir in einigen ihrer letzten Lebensjahre, blind ge- 
w01 den, und Musik., wäre es auch nur mit gerin¬ 
ger Kermtniss zu einiger Aufheiterung, geliebt oder 
geübt haben. Von diesen Personen erzählt er nun, 
je nachdem ihm mehr oder weniger interessant vor- 
gear leitet war, mehr oder weniger, oder auch gar nicht 
m eressant; und erzählt, ohne alle eigene Zulhat an 

Uetanken, olme alle allgemeinere Ansichten, ohne 
a es 1) lu einigermaassen bedeutende Ilaisonnement: 

denn was er z. B. bey der Notiz, Händel liege in 
der Y\ estmiinsterabtey begraben, über dies Gebäu¬ 
de.; bey der Erwähnung Ossians über dessen Ge¬ 
dichte sagt, gehört eben wieder ihm selbst nicht 
zu, ist fast Jedermann bekannt, und überdies hier 
nicht einmal an seinem Orte. Schreiben würde der 
\ f., scheint es, nicht übel, wenn er nur wirklich 
Bedeutendes zu schreiben hätte, und sich nicht durch 
seinen Purismus verleiten liese, zuweilen etwas Lä¬ 
cherliches, weit öfter aber etwas zu sagen, das Nie¬ 
mand versteht, wenn er es nicht zuvor in die ge¬ 
wöhnliche Sprache übersetzt. So würde z. B. der 
V I., wenn sich die Materialien eben so zusammen- 
fämlen, folgendermaassen aiifangeni NN. war iu 
frühen Jahren ein kränkliches Kind, das nur durch 
die Arzung des Jesunrs, NN., der Hochlehrer zu 
NN. war, erhalten wurde. Hier sähe er zuerst Ton¬ 
werkzeuge aller Art, und dies weckte sein tonkiin- 
stiges Talent. Da er vom Stadt- und Hofspieler 
Unterricht bekam, machte er auf Tastenspiel und 
Blaszeug schnelle Fortschritte, so dass er bald die 
schwersten Klangstücke und Launenspiele auf je¬ 
nem, und, was dieses anlangt, besonders auf Hoch¬ 
holz und Gellflöte, ausführete, auch schätzbare Kir¬ 
chenspiele, stimmenwechselrid und kreisfugig, ton- 
dichtete. Da war es denn kein Wunder, dass er 
zum Hoforgeler, besonders auch wegen seiner Fer¬ 
tigkeit aut dem Tritt werk, dann zum Tonspielmei¬ 
ster, J onvorsicher, ja selbst zum Tonmeister ernannt 
ward, bey allen Mitgliedern des Tongeriists in Anse¬ 
hen stand u. s. w. Es ist dem Vf. wohl zuzugeben, 
dass die Kunstsprache der Musiker, besonders der 
deutschen, mancher Verbesserung fällig sey, ja auch 
bedürfe — was Niemand befremden wird, der die 
Gesell, der neuern Tonkunst kennt, und weiss, dass 
sie, in den Klöstern des Mittelalters geboren, in Ita¬ 
lien zuerst aus der Kirche auf eine schon ziemlich aus¬ 
gebildete Bühne trat, und so, was dieses Leben in 
der Welt anlangt, erst zu uns Deutschen herüber kam, 
da aber eine noch wenig ausgebildete Sprache fand, 
mithin ihre Terminologie aus barbarischem Latein, 
verlerntem Italienisch und derbem Deutsch zusammen¬ 
gesetzt wurde; auch möchten wir nicht alle Neuerun¬ 
gen des Vfs. geradehin verwerfen, worüber denn die 
Kenner der Tonkunst entscheiden mögen: dagegen 
wird er uns hoffentlich zugestehen, dass — wie auch 
die Erfahrung in andern Wissenschaften und Künsten 
hinlängl. gelehrt hat— in der Sprach Verbesserung mit 
dem Reinigen allein noch nicht viel, bey diesem aber 
mit blossem Uebersetzen sehr weniggethan, u- hierbey 
wieder alles verloren sey, wenn man lächerlich wird. 

Zum Schluss hat der Vf. einige Bogen Gedichte, 
die vom Sehen u. Nichtsehen, von ausgezeichn. Blin¬ 
den u. dgl. handeln, und die er da und dort gefunden, 
zusammen drucken lassen; Hr. Prof. Zeune in Berlin 
aber hat dem Buche eine Vorrede vorgesetzt, worin 
manche gute Gedanken gut ausgesprochen werden, so 
dass man das Buch in diesem Betracht mit mehrern 
neuen Opern vergleichen möchte, wo nur die Ouver¬ 
türe gedacht, das Werk seihst aber blos aus Remi- 
niscenzen zusammengesetzt ist. 
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Am 30. des April. 105. 1812. 

G riechische Literatur. 

Seltener als sonst schickt uns Holland noch einige 

erfreuliche Beyträge für die Bearbeitung der griech. 
Literatur zu, neue Beweise dass die durch Hem- 
sterhuys gegründete, durch Valckenär erweiterte, 
durch Wyttenbach aufrecht erhaltene, trefliche Schule 
derselben noch nicht aufgehört hat, reife Früchte 
zu tragen. Eine der neuesten ist: 

TaXrfva ITporpcrtrixos rag rexvag. Galeni Ad- 

hortatio ad artes. Cum sua annotatione et ver- 

sione D. Erasmi edidit Abrahamus TVillet. Lug- 

duni Bat. apud S. et J. Luchtmans ciöiocccxii. 

XIV u. i53 S. in gr. 8. (i Tlilr, 4 Gr.) 

Der Herausgeber, der vor vier Jahren auf die 
Universität zu Leyden gekommen war, um die Me- 
dicin daselbst zu studiren, glaubte auch einige Zeit 
auf die litteras humaniores wenden zu müssen, 
„quae, sagt er, liberali hornine dignissimae neque 
a raedicinae, neque ab alius cuiusvis artis Studio 
sunt seiungendae,“ und genoss nicht nur den lehr¬ 
reichen Unterricht Wvttenbachs, sondern las auch 
selbst fleissig die alten Schriftsteller; und da er in 
der Bibi. Critica die Recension der verunglückten 
Köhler’schen Ausg. des Protrepticus von Galenus gele¬ 
sen hatte, so wurde er dadurch veranlasst, eine neue 
Ausgabe vorzubereilen, zu welcher Arbeit ihn auch 
sein treflicher Lehrer ermunterte und Unterstützung 
gewährte. Er hat sechs Ausgaben des Buchs ver¬ 
glichen, nämlich die Aldinische, Basler und Char- 
tier’sche von allen Werken des Galenus, vorzüg¬ 
lich die Ausgabe dieses Buchs von Friedr. Jamot, 
einem Pariser Arzte, bey Morel zu Paris i583 mit 
des Erasmus latein. verbess. Uebersetzung. Theod. 
Goulston hat bey der Ausgabe einiger Werkchen des 
Galenus, worunter auch das gegenwärtige ist, vier 
Handschriften benutzt, und seine Beyträge sind auch 
hier nicht ungebraucht geblieben. Unter dem hin 
und wieder verbesserten Texte (der aber auch man¬ 
che in den Add. et Corrig. nicht bemerkte Druck¬ 
fehler hat) stehen die abweichenden Lesarten und 
Conjecturen, und dann die lat. Uebers. des Eras¬ 
mus, aus Jamots Ausgabe, und von S. 57 an folgen 
die Bemerkungen des Herausg. Es ist noch man¬ 
ches zu berichtigen geblieben. Im 12. Cap. ist falsch 

interpungirt: roV, oTfiatt röte — der Infinitiv 
Zweyter Band. 

oQccß&ai hängt von oTfxai ab. Im i4. Cap. zu An¬ 
fang muss es heissen: rqv ijSovtjv rS ocofiarog. Der 
Artikel tS darf nicht fehlen. Zu Anfang des i5. 
Cap. muss ccvriaoiijoovTai stehen. Der Conjunctiv 
ist hier unrichtig; so wie es bald darauf heisst: 
ixiSci£ovrcu. Die Anmerkungen sind grösstentheils 
erklärend; sie berichtigen öfters die von Köhler be¬ 
gangenen, oft lächerlichen, Fehler; sie erläutern 
die Ausdrücke und den Sprachgebrauch; sie erklä¬ 
ren die Gedanken auch mit Zuziehung anderer 
Schriftsteller; sie verbreiten sich oft ausführlicher 
über angedeutete historische Vorfälle oder philoso¬ 
phische Grundsätze und Formeln, und unter meh- 
rern sehr bekannten Erinnerungen kommt auch 
manche ausgesuchtere Anmerkung vor. Die ganze 
Ausgabe muss als Probeschrift eines jungen Man¬ 
nes betrachtet werden, der gute Kenntnisse, richti¬ 
gen Geschmack, viele Belesenheit und rühmliche 
Bescheidenheit zeigt. Früher waren erschienene 

Posidonii Rhodii Reliquiae doctrinae. Collegit 

atque illustravit Janus Bake. Accedit D. Wyt- 

tenbachii annotatio. Lugduni Bat. Apud Haak 

et socios MDCCCX. 5o3 S. gr. 8. (iThlr. i4Gr.) 

Auch diess ist eine Probeschrift, aber allerdings 
von grösserer Wichtigkeit, und mannigfaltigerer 
Gelehrsamkeit. Der bescheidene Vf. aber schreibt 
sich doch nur das Verdienst zu, die zerstreueten 
Ueberreste des Posid. so zusammengestellt zu haben* 
dass man sein System daraus leichter erkennen kann. 
Der erste Theil erzählt das Leben und die Schick¬ 
sale des P. und bestimmt sein Zeitalter so, dass er 
im J. R. 619 geboren, und 700 (84 J. alt) gestorben 
sey. Für seine Geschichte sind freylich nur wenige 
Nachrichten vorhanden. Man findet sie hier fleis- 
sig gesammlet. Sein Lehrer war Panätius; nur 5 
Schüler des Posid. werden genannt. Der zweyte 
Theil beschäftigt sich mit der Lehre und den Schrif¬ 
ten des Posid. in folgenden Capp.: i. von der Be¬ 
schaffenheit seiner Lehre, oder vielmehr der Phi¬ 
losophie des Alterthums überhaupt, 2. von seiner 
Physik, Theologie, Kosmologie, Psychologie, Astro¬ 
logie, Geographie, Geometrie u. s. f. Die geogra¬ 
phischen Belehrungen des Posid. geben vornehmlich 
den reichhaltigsten Stoff. 3. Seine Moral, die eben¬ 
falls mehrere Fragmente erläutern. 4. Seine Dia¬ 
lektik. In diese Capitel sind nun auch die Ueber¬ 
reste aus den Schriften des P. systematisch vertheilt 
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und hin und wieder der Text der Schriftsteller, 
die sie anführen, berichtigt. Ein vollständiges Sy¬ 
stem der Philosophie des P. lässt sich nicht erwar¬ 
ten. Schriften des P., unter 25 Numern, dar¬ 
unter ist auch ein grosses historisches Werk und 
eine Taktik. 6. Andere im Alterthum berühmte 
Posidonii. Von S. 260 an sind Anmerkungen des 
Hrn. Prof. Wyttenbach beygefügt. Sie erklären 
manche Redensarten, erläutern verschiedene Sätze 
des P., berichtigen noch mehrere Stellen kritisch, 
und behandeln manche Lehren der alten Philoso¬ 
phie, besonders der stoischen, die noch nicht ge¬ 
nug aufgeklärt sind, genauer, wie den'.stoischen Un¬ 
terschied zwischen aoiog, Idia rtoiög, xoivcog 71010 g, 
und Ttoiog itel üai'ag. Ein vollständiges Register er¬ 
leichtert den Gebrauch dieser nützlichen Sammlung, 
die kein Freund der Geschichte der alten Philoso¬ 
phie und der gr. Literatur überhaupt unbenutzt las¬ 
sen wird, wenn er auch eine andere Art der Ab¬ 
theilung der Fragmente wünschen sollte. 

Apig'ozeAng (xrj^avtTta srpoßtyparct. Aristotelis 

Quaestiones meclianicae. Recensuit et illustravit 

Joannes Petrus van Cappelle, Amstelodami apud 

Pet. den Hengst et fil. MDCCCXIL XVI u. 288 

Seit. 8. Mit 4 Kupfertaf. (5 Thlr.) 

Von seinen beyden Lehrern am Athenäenm zu 
Amsterdam, den Hrn. Joh. Heinr. van Swinden u. 
Dav. Jacob van Lennep, die beyde der gelehrten 
Welt längst bekannt sind, wurde der Vf. zur Her¬ 
ausgabe dieser Schrift aufgemuntert und dabey auf 
mannigfaltige Weise unterstützt. Die Schriften der 
alten Mathematiker erwarten bekanntlich noch gar 
sehr die bessernde Hand solcher Sprachkenner, die 
zugleich genug Sachkenntnisse besitzen, oder sol¬ 
cher Sachkenner, denen die nöthige Sprachkennt- 
niss nicht abgeht. Der Herausg. brauchte bey Be¬ 
arbeitung der gegenwärtigen Schrift des Aristoteles 
die Aldin. (1^97) Sylburgische (Frkf. 1687) Casau- 
bonische (i5go) und DüvaPsche (1619 u. 29) Aus¬ 
gaben der sämmtlichen Werke des Aristot., und die 
Wechelsche (i566) und Lyoner (des Monantholius 
1600) Ausgaben der Mechanicorum. Eine Leydner 
Handschrift, die nicht sehr alt und von einem un¬ 
kundigen Abschreiber geschrieben ist, hat Hr. v. C. 
selbst verglichen, und von zwey Pariser Handschr. 
Collationen durch Hrn. Georgiades erhalten. Der 
Apparat von Varianten unter dem Texte ist daher 
«ehr ansehnlich, er hätte wohl öfter zur Berichti¬ 
gung des Textes benutzt werden sollen. So muss 
es im 4. Cap. nothwendig heissen zo re xivSv (näml. 
ßapog) wie in gier ersten Pariser Handschrift steht, 
denn o re xircov ist ja ein offenbarer Sprachfehler. 
Manche Stelle (besonders wo Buchstaben als Zahl¬ 
zeichen Vorkommen) ist aus Sachgründen verbessert. 
In Cap. 2 5 p. 92 muss gelesen werden zrj avzü xt- 
vrjcei, wie bald darauf Hr. v. C. aus der 2tenPar. 

Handschr. zyv ccvzü xCvt^iv aufgenommen hat. Und 
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zu Ende des letzten Cap. sollte allerdings aus der 
1. Par. Handschr. rcepag zu (irj xparetaOcu aufge¬ 
nommen seyn. Riveiadcu ist verschrieben. Es 
wird also noch hin und wieder selbst aus den vor¬ 
handenen Hilfsmitteln der Text zu berichtigen seyn. 
Die reichhaltigen und zahlreichen Anmerkungen 
sind von doppelter Art. Ein Theil betrifft die Li¬ 
teratur und Sprache. So wrerden S. 128 f. die beym 
Aristot. oft vorkommenden Ausdrücke napa (püßtv 
und xara cpvaiv erklärt; die Bedeutungen des Wor¬ 
tes prjxavr} S. 129 erläutert; über die Worte portrj 
(abwärts gehende Neigung) und po7trj vdcczcov (gra- 
vitas aquae specilica), deppaspig (die Zange" des 
Feuerarbeiters) zpox^aa und rgoxakia (irochlea) 
und andrer Maschinen, den Gebrauch des Wortes 
TtSg (von einem Tlieile des Segels) in der Schiffer- 
sprache mit verschiedenen Zusammensetzungen S. 
218—223) von des Aristoteles Unterscheidung der 
natürlichen und der mathemat. Wissenschaft, von 
seinem Gebrauche des Worts dpxp u. s. f. sorgfäl¬ 
tiger gehandelt. Ein anderer Theil betrifft den Sinn 
der Stellen und das Mathematische und Mechani¬ 
sche, z. B. S. 245 ff. die Construction der Waage 
des Aristoteles, und mehrere von diesem Schrifst. 
behandelte Probleme, wodurch die Geschichte der 
Mathematik überhaupt einige Bereicherung erhält. 
Gelegentlich sind auch andere Autoren, wie Vitru- 
vius, emendirt. Die Kupfer enthalten nicht nur 
mathematische sondern auch antiquarische Figuren, 
wie T. III. f. 24 aus Denon. 

Igccccxm xcu Ieoavva tu T^ez^u Zxo^ia et$ Auxo~ 

eppovcc. Lectionibus editionis Sebastianae variis in 

Lycophronis Alexandram praemissis et recensitis, 

ad supplendam et absolvendam edit. Reichardia- 

nam, e tribus codd. Mss. Vitebergensibus unoque 

Cizensi nunc primum collatis emendavit, notis 

cum Georg. Frid. Thryllitzschii, tum suis illustra¬ 

vit, sclioliis minoribus nondum editis auxit, com- 

mentarios Meursii et Potteri addidit et indicibus 

instruxit uberrimis M. Christ. Godofr. Müller, 

Piector Schotae et Biblioth. episcop. Cizensis praefectus etc. 

Volumina tria. Lipsiae 1811. sumt. F. C.G.Vo- 

gelii. LXXXVT, i5Ö2 u. 5i4 S. gr.8. (9 Thl. 8 Gr.) 

Schon der Titel zeigt an, dass diese mühsame 
aber überaus nützliche Arbeit zur Ergänzung der 
im J. 1788 vom sei. Reichard, driften Lehrer der 
Fürstenschule zu Grimma, besorgte Handausgabe 
des Lykophron dienen soll, und dass ungleich mehr 
geleistet worden sey, als jener Herausg. des Texte? 
leisten konnte und wollte. Hr. Reet. Müller hat 
die Ausgaben von Polter und Sebastiani entbehrlich 
gemacht, und nicht nur das, was in ihnen gefun¬ 
den wird, wieder abdrucken lassen, sondern es auch 
berichtigt, mit seinen Anmerkungen bereichert, und 

manche neue Beyträge zur Erklärung de? Dichter? 
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zuerst geliefert. Bekanntlich hat Potter zwey Aus¬ 
gaben des L. (1697 u. 1702) drucken lassen, von 
denen die letztere, vermehrtere, vorzüglich selten 
ist. Im Jahr 1800 gab Leopold Sebastiani zu Rom 
einen neuen Abdruck des Gedichts heraus, nebst 
den Scholien des Tzetzes mit Varianten zum Texte 
aus 16, zu den Scholien aus i3 Handschriften, die 
in der N. Leipz. Lit. Zeit. i8o4 St. 161. S. 2666 lf. 
angezeigt worden ist. So viel Sebast. auch gesamm- 
let hat, so ist es doch nicht gehörig verarbeitet; 
die Handschriften selbst von ihm nicht genau un¬ 
tersucht oder beschrieben worden; er hat keine fe¬ 
sten kritischen Grundsätze gehabt, und würde bes¬ 
ser gethan haben, wenn er blos die Varianten mit 
Sorgfalt excerpirt und aufgestellt, den Text aber 
nicht geändert hätte. Die vor der Potter'schen her¬ 
gehenden Ausgaben hat er mit Unrecht ganz ver¬ 
nachlässigt, und die andern Mythographen nicht, 
wie es seyn sollte, gebraucht. Es war also eine 
neue Bearbeitung, namentlich auch des Tzetzes, 
nicht überflüssig. Diese übertrug der Verleger dem 
verstorb. Conrector Reif, und nach dessen frühem 
Tode, dem jetzigen verdienstvollen Herausgeber, der 
sich sogleich entschloss mehr noch zu thun als ver¬ 
langt worden war. Er erhielt aus der kön. Bibi, 
zu Dresden das Exemplar der Potterschen ersten 
Ausgabe, dem Thryllitzsch (von dessen Lebensum- 
ständen in derVorr. S„ XI, und in den Add. S. 287 f. 
genauere Nachrichten gegeben werden, als man bis¬ 
her kannte) seine Anmerkungen beygeschrieben 
hatte, und von dem nun auch verewigten Biblioth. 
Dassdorf ein Exemplar der Basler Ausg. von i546 
mit verschiedenen Verbesserungen eines Ungenann¬ 
ten am Rande; und die Anmerkungen von Reine- 
sius am Rande der Canterschen Ausgabe konnte er 
ans der Zeitzer Bibi, brauchen. Die von Erasm. 
Schmidt, Thryllitzsch und Reichard bereits gebrauch¬ 
ten dreyWittenb. Mspte hat er aufs neue und sorg¬ 
fältiger verglichen, daher sein Urtheil über das ver¬ 
schiedene Älter und den relativen Werth derselben 
ganz anders ausfüllt; die erste pergamentne Hand¬ 
schrift setzt er, wenn auch nicht in das Zeitalter 
des Tz., doch in das i3. Jahrh. vor Chr. G. Von 
der Zeitzer Handschrift aber, die in Italien i458 
von einem Griechen geschrieben worden ist, hat er 
in der Notitia et Recensio codd. Mss. bibl. Ciz. Part. 
III. schon gehandelt. Sie ist aus einem Codex, der 
die erste Recension der Scholien des Tz. enthält, 
die auch die erste Wittenberger gibt, abgeschrieben, 
und beyde zusammen geben bessere Lesarten als 
alle Haudschr. des Sebastiani. Denn in Ansehung 
der Scholien selbst beweiset Hr. M., dass Isaak Tze¬ 
tzes sie zuerst znsarnmengetragen und edirt, nach¬ 
her aber sein Bruder, Johann, sie wieder durchge¬ 
sehen, verbessert (bisweilen aber auch verschlechtert) 
und sehr vermehrt habe. Die meisten Handsehr. 
nun und spätem Grammatiker folgen dieser zw'ey- 
ten, schlechtem, Recension, dahingegen nur einige 
Handschriften die erste, und reinere, darstellen. — 
Das, was nun diese neue Bearbeitung gibt, ist Fol¬ 
gendes (nach des Herausg. Vorr.) S. XLIII. Vor- i 
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rede von Sebastiani— S. LXVT. Urtlieile und Zeug¬ 
nisse über Lykopbron aus Sebast. — S. LXXY. 
Fragmente des Lykopbron — S. LXXX. Verzeich¬ 
nis det Haudschr. S. 3 — 244. Varianten zuin Texte 
des L., die .Sebastiani aus seinen Handschr. bekannt 
gemacht hat, mit zahlreichen krit. und grammat. 
Anmerkungen des Hrn. M., der liier auch aus sei¬ 
nen Handschriften scholla minorci eingeschaltet hat, 
neue Lesarten aus denselben Handschr. beybringt 
und beurtheilt, sehr oft aber und mit Recht Seba— 
stianks Urtheil reformirt. S. 247—io48. Scholia 
Tzetzae. Die richtige Lesart, die Seb. nicht seilen 
verdrängt hatte, ist hergestellt; in den Noten sind 
die Varianten der Handschr. nicht ohne eigenes Ur¬ 
theil darüber, und die Bemerkungen von Thryl- 
litzsch mitgetheilt, die Quellen mancher Fehler oder 
irrigen Lesarten angegeben, verschiedene in den 
Scholien aufbehaltene Fragmente verbessert. Die von 
Hin. M. gebrauchten Handschr. gaben auch manche - 
Zusätze, wie bey V. 966 xcci Qpivaxiav. Der Ziveck 
der Ausgabe erlaubte keine ausführliche Erläuterung 
der Mythen, aber manches Ausgesuchte ist doch 
berührt. Dass die von Sebast. beygefügte (höchst 
sprachwidrige) lat. Uebersetzung wegbleiben muss¬ 
te, war natürlich. S. 1049. f. vier Epigramme aul 
den Commentator und seine Arbeit. S. 1001— 1118. 
Scholia breviora in L. mit wenigen Anmerkungen. 
(Im 5ten B.) S. ii25. bis 1160. Lycophr. Cassandra 
iambico carmine translata per Joseph. Scaligerum et 
centum in locis a Job. Meursio emendata. S. n63 
—1554. In L. Cassandram Jo. Meursii Commen- 
tarius. S. i5o7 — i552. Potters Commentar. 281 S. 
nehmen die Iudices ein. Der sei. Reichard hatte 
schon ein erklärendes, aber unvollständiges Wort¬ 
verzeichnis beygefügt. Jetzt erhält man ein voll¬ 
ständiges, in welchem die in den gewöhnt. Wörter¬ 
büchern nicht befindlichen Worte mit Sternchen be¬ 
zeichnet sind. Es sind übrigens auch einige Erklä¬ 
rungen und Vergleichungen anderer Grammatiker 
eingeschaltet. Nicht weniger nützlich ist (S. 127) 
der Index vocabb. grr. quibus Tzetzae in Scholiis 
sunt usi, cum barbarorum tum aliorum in Lexicis 
vel plane non vel alia saltem potestate obviorum. 
Das Verzeichniss der von denTzetzis angef. Schrift¬ 

steller ist ganz umgearbeitet u. mit vielen liier. An¬ 
merkungen bereichert. S. i65. Sachregister über 
dieselben Scholien. Die abgesonderten Register über 
die Comment. des Meursius hätten wir in ein ein¬ 
ziges zusanunengezogen, und noch mit Nachweisun- 
gen auf die Anmerkungen des Herausg. vermehrt 
gewünscht. Den übrigen Raum des öten B. nehmen 
die Zusätze und Verbess. einiger Stellen ein. Man 
wird aus dieser Uebersicht schon ersehen, dass wir 
nun erst die erste vollständige Ausgabe des ganzen 
zum Lykopbron vorhandenen, und zwar schon ver¬ 

arbeiteten Apparats, und in demselben, besonders 
in den Scholien, einen neuen jetzt erst recht brauchbar 
gewordenen Vorratli von marinigfalt. und trefliehen 
Beyträgen zur griecli. Literatur überhaupt besitzen. 
Vielleicht hätte aus den beyden Handschriften, die 

vorhin erwähnt wurden , die erste Rec. der Scholien 
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völlig hergestellt, und die spätem Zusätze durch 
eine kleinere Schrift ausgezeichnet werden können; 
inzwischen geben schon die Noten hinlänglich zu 
erkennen, was zur zweyten Recension gehört. 

Neuere Kirchengeschichte. 

Les Ruines de Port-royal des Champs en 1809. 
annee seculaire de la destruction de ce monastere, 
par M. Gregoire, ancien eveque de Blois, Senateur etc. 

Nouvelle edition, considerablement augmentee. 
Paris chez Levache. 177 S. gr. 8. 

Man kennt die Schicksale dieses Klosters, die 
mit der Geschichte des Jansenismus in Frankreich 
genau Zusammenhängen, unter uns, wenn nicht aus 
gleichzeitigen oder spätem französ. Werken, unter 
welchen des Abt Guilbert Memoires histor. et cliro- 
nol» die ausfiihrl. sind, Utr. 1758. IX, 12., doch ge¬ 
wiss aus Schlegel’s und von Einem’s Kirchengesch. 
des iß. Jahrh. und Schröchhs Kirchengesch. seit der 
Reformation VII, 588 ff. Die gegenwärtige Schrift 
des verdienstvollen, aufgeklärten und freymüthigen 
Geschichtforschers theilt neue Belehrungen und Be¬ 
merkungen mit, die aus Werken, welche unter uns 
selten gefunden werden, gezogen sind, und durch 
den Vortrag noch interessanter werden. Zuvörderst 
wird von den beyden Klöstern, die den Namen Port 
Royal führten, eine genauere Nachricht gegeben. 
Port Royal des Champs, drey Myriameter von der 
Hauptstadt, und einen von Versailles entfernt, war 
schon 1204 gestiftet, Port-Royal zu Paris aber wur¬ 
de erst 1626 gegründet. Zur Vertheidigung der Klö¬ 
ster, die ehemals vorzügliche Gelehrte unterhielten, 
wird einiges gesagt. Andere Länder haben ihre 
Klostergeschichten. „Si jamais le goüt de l’erudition, 
setzt der Hr. Senator hinzu, renait parmi nous, la 
France, lieureusement restee catholique malgre tous 
les efforts de l’incredulite, la France aussi aura son 
Monasticori.“ Eine andere der Auszeichnung wür¬ 
dige Bemerkung ist, dass am Ende des vor. Jahrh, 
der Name eines Heiligen proscribirt war, wie jetzt 
die Eigenschaft eines Philosophen proscribirt wird 
„par des vils protees.“ Auch der Contrast der Ver¬ 
fassung und des Verhaltens in beyden Klöstern die¬ 
ses Namens wird aufgestellt. Das Kloster zu Paris 
hing anfangs von dem andern ab, wmrde aber 1660 
dieser Abhängigkeit entzogen und verfiel in seiner 
Klosterzucht, Die Ursachen, welche die Feinde al¬ 
les Guten gegen Port-Royal aufbrachten, werden in 
den Verhältnissen der Familie Arnaud, die den Je¬ 
suiten abgeneigt war, in den Werken der Port- 
Royalisten, welche die Eifersucht der Jesuiten er¬ 
weckten , in der Strenge und Unbiegsamkeit, welche 
dieselben bewiesen und welche mit der Nachgiebig¬ 
keit der Jesuiten sehr contrastirte, und sich auch 
bey den neuen Auflagen Ludwigs XIV. zeigte, als 
Le 1 ellier sich ein Responsum der Sorbonne zu 
verschaffen wusste, dass alle Güter der Unterthanen 

dem Könige gehörten. Die Verläumdung setzte alles 

in Bewegung üm Port-Royal zu unterdrücken. Der 
franz. Hof war längst gegen den Bischof von Ypern, 
Jansenius, eingenommen, weil er den Mars Gallicus 
zur Vertheidigung des Kön. von Spanien geschrieben 
hatte. Um so leichter war die Verdammung seines 
Augustinus zu bewirken. Es ist bekannt, dass die 
Port-Royalisten die Parfey desselben nahmen. Es 
war also dem Le Tellier leicht, ihre Unterdrückung 
von Ludwig XIV. zu erhalten. Die Vernichtungsge¬ 
schichte dieses Klosters und der gegenwärtige Zustand 
der Ruinen wird im 4. Cap. beschrieben. Es wurde, 
sagt der Vf. ein Kloster zerstört „qui pouvait servir 
de modele a tous les autres; il fut detruit par unprince 
qui avait tourmente les protestans; et qui, libertin et 
devot, n’eut pas le courage de s’elever jusqu’a la pie- 
te.rt Auch andere Klöster, die man beschuldigte, eben 
so wie Port-Royal zu denken, wurden zerstört, und 
es entstand in Frankreich eine Verfolgung, die an 
manche neuere erinnert. Pinkerton’s Erstaunen dar¬ 
über, dass die Nonnen und die Schriftst. von Port- 
Royal ein und dasselbe Haus bewohnt hätten, wrird 
durch die Bemerkung gehoben, dass das Kloster im 
Innern des Thals ein angränzendes aber abgesondertes 
Gebäude für den Beichtvater hatte, und dass die Ein¬ 
siedler und Gelehrten ein anderes Haus, genannt les 
Granges, bewohnten. Von ihnen und ihren Freun¬ 
den sind Namenverzeichnisse nhtgetheilt. Die Anhän¬ 
ger von Port-Royal bildeten eine überall zerstreuete 
Familie , und aus ihrer Correspondenz entstanden 
die Nouv. ecclesiastiques, ein Journal, das von 1728 
bis i8o5 fortdauerte, und, heimlich bekannt gemacht, 
allen Nachforschungen der Policey-Lieutenants zu 
entgehen wrusste. „L’imprimerie, setzt der Vf. liin- 

est une arme puissante que le ciel leur a donnee zu 
contre les attentats du despotisme. Dans la lutte, 
etablie entre celui-ci et les principes, sa chute sera 
plus certaine, plus rapprochee, si l’on perfectionne 
le stereotypage, et surtoutsi l’on reduit a des elemens 
tres-simples cequi constitue une presse portative avec 
ses dependances, ensorte qu’elle coüte peu et qu’elle 
occupe peu d’espace.“ Diese schon in der ersten Ausg. 
befindl. Stelle, hat der ehrwürdige Vf. keinen Grund 

gefunden, auszustreichen, ob sie gleich von einem 
Libellisten denuncirt worden war. In der Einsamkeit 
von des Granges bildete sich eine Akademie talent¬ 
voller, uneigennütziger und gelehrten Männer. Don 
Clemencet hat eine, nicht gedruckte, Hist, litteraire 
de Port-Royal in 5 Quartb. geschrieben, wovon zu 
Paris 2 Exempl. vorhanden sind. Die vielen Dienste, 
welche die P. R. der Moral, Religion, Ei'ziehung, den 
Wissenschaften u. der öffentl. Freyheit geleistet ha¬ 
ben, sind im 7. Cap. beschrieben, im 8. verschiedene 
einzelne wichtige Facta, in Beziehung auf die Gesch. 
von P. Royal, z. B. die Verfälschung der Acten der 
röm. Kirchenversammluug 1725, aufgeklärt, im gten 
der jetzige Zustand des Jansenismus in Holland u. a. 
Ländern geschildert, und endlich im 10. die relig. Em¬ 
pfindungen dargestellt,’ welche das Säcularjalir der 
Vernichtung von P. R. erzeugen muss. Diess ist 
kürzlich der Inhalt der lehrreichen und in mehr als 

einer Hinsicht merkwürdigen Schrift. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 30. des April. 106. 1812. 

U ebersiclit der neuern Literatur. 

Journale und Zeitschriften. 

Journal für Prediger. Sechsundfunfzigster, sie- 
benundfunfzigster Band. Halle, bey Kümmel 
1810 u. n. (Jeder B. besteht aus 4 Stücken, und 
kostet 1 Thlr. 8 Gr. (Auch unter dem Titel: Neues 
Journ. für Pr. 56. 3y. B.) 

Noch immer behauptet diess Journal durch lehrreiche, 
grössere und kleinere, Abhandlungen, Recensionen, und 
zweckmässige histor. Nachrichten seinen Werth. Nur 
(von erstem nennen wir die vorzüglichsten aus beyden 
Bänden. Hr. M. Joh. TVilh. Ball} Fast, zu Rahnwer¬ 
der in der Neumark hat die zweyte Fortsetzung seiner 
Abh. über den Anstand auf der Kanzel ß. LVI. S. l ff. 
geliefert. Hr. Pred. Busse beantwortet die Frage: Sind 
durch die Civilurkunden im Konigr. Westphalen die 
bisherigen Kirchenbücher überflüssig und entbehrlich 
geworden? S. 47 if. verneinend. Ueber öffentliche Kir¬ 
chenbücher, besonders die im Würtembergischen, ver¬ 
breitet sich ein Ungenannter S. 68 ff. Hr. Superint. 
Hahn hat S. 5g — 67 eine Apologie der kirchl. San- 
ction der Ehe geliefert. S. n5 ist eine Rede des Hin. 
Fred. Bobbe zu Dessau: wie kann sich der Prediger 
sein Amt interessant erhalten? (eine Aufschrift, die 
erst durch die Ausführung verständlicher wird) abge¬ 
druckt. Hr. Pred. Seltenreich zu Wermsdorf handelt 
S. i38 von der nöthigen Klugheit, mit welcher Mora¬ 
litätsverzeichnisse abzufassen sind. Des Hrn. Pred. 
Brurnleu Aufsatz über die Wiederholung ohnlangst ge¬ 
haltener Predigten S. i4g erschöpft den Gegenstand 
nicht. Unter der Pastoralcorrespondenz findet man 
S. 166 eine genauere Nachricht von den Vorlesungen 
des Hrn. Hofpred. Christiani zu Kopenhagen zur Ver¬ 
edlung des Handwerksstandes, und S. 173 erinnert ein 
Ungen., C. J. W., dass er die Trauung geschieden 
gewesener und wieder vereinigter Gatten • für nötliig 
halte. Im 3. St. ist wieder eine Rede des Hrn. Pred. 
Bobbe zu Dessau, über die wahre Wurde des Predi¬ 
gers S. 22.5 abgedruckt. Die rrachtheiligen Wirkungen, 
wenn neugeborne Kinder beym Taufen der Kälte aus¬ 
gesetzt werden, brauchten wohl nicht erst S. 258 ff. 
aus Roose’s ßeytr. zur öffentl. und gerichtl. Arzneyk. 
so ausführlich dargestellt zu werden. Wem sind sie 
unbekannt? Hr. Pred. Müller in Nenndorf beantwortet 
die Frage (S. 553): welches ist das rechte Verhalten 
des Predigers, der von einer gebildeten zu einer ro¬ 

hen Gemeinde versetzt wird?, und 1fr. Pred. Selten- 
Zwerter Band. 

reich S.SyS eine andere: wie muss sich der weise 
Prediger bey der politischen Abtretung seiner Provinz 
verhalten? beydes sehr wichtige Gegenstände. S. 397 
ist die Paraphrase (oder vielmehr Anwendung) des 
Vater Unser, die Hr. Abt Polt nach der Beerdigung 
des Vicepräsid. Henke am 5. May 1809 sprach, mit- 
getheilt. 

Im 5y. B. verbreitet sich Hr. Pred. Seltenreich 

S. I — 35 über Abschieds - und Anzugs-Predigten nach 
den Bedürfnissen unserer Zeit. S. 56 ist eine Abhandl. 
des Hrn. Pfarr. Karl Christian von Gehren zu Fels¬ 
berg bey Cassel über die Bildung des Landvolkes zum 
Patriotismus durch Schulunterricht mitgetheilt. Ein 
weitläufiger Aufsatz, in desseu Inhalt wir meist nicht 
einstimmen können, ist (S. 129—192): christlicher Cul- 
tus nach Angabe der Schrift, von Phil. Breitenstein, 

Pred. in Marburg. Ist denn auch der israelitische Cul- 
tus so vorbildlich, dass der christliche nachbildlich 
seyn muss? Merkwürdig ist die S. ig3 aus dem Däni¬ 
schen übersetzte Leichenpredigt, die der Hauptprediger 
zu ßirkeröd, Heinrich Thomäsen Gerner, als er auf 
schwedischen Befehl wegen Verdachts l65g enthauptet 
werden sollte, auf sich selbst halten wollte; er wurde 
aber begnadigt, und nachher vom Kön. v. Dänemark 
Friedrich III. zum Bischof von Wiborg ernannt. Hr. 
M- Joh. Aug. Nebe spricht S. 241 über die neuen ver¬ 
ordn eten Perikopen der evang. Kirchen des Kön. Sach¬ 
sen im J. 1810 und einige durch dieselben veranlass- 
ten Schriften. Aus Briefen des Hrn. Probst C. (Cal- 
lisen) ist seine Ansicht mitgetheilt: wie man über die 
Fragen: was ist begreiflich? was ist vernünftig? be¬ 
sonders in Beziehung auf Religionsgegenstände, zu ur- 
theilen habe? und aus einem andern Briefe S. 299. Ei¬ 
niges über die Darreichungsformeln im heil. Abendmahl. 
S. 353 zeigt Hr. Pred. K., dass ein Prediger sich das 
heil. Abendmahl selbst reichen dürfe. Hr. Pred. Schlä¬ 

ger trägt S. 378 seine Idee eines Parocliial-Katechis¬ 
mus und dessen Anwendbarkeit vor. 

Fundgruben des Orients bearbeitet von einer Ge¬ 
sellschaft von Liebhabern. Wien, 1809 — 1811. 
Erster Band in vier Stücken. Zweyten Bandes 
erstes Heft. I11 Folio. Gedr. bey Ant. Schnaidt, 
k. k. privil. Buchdr. (Jeder Band 6 Thlr.) 

Klaproths Asiatisches Magazin und selbst Ousely’s 
Collections sind nicht fortgesetzt worden. Dadurch 

und durch die Wichtigkeit der oriental. Literatur, aus 
der noch so vieles mitzutheilen ist, wurden einige 

Kenner derselben zu Wien bewogen, diess neue Jour- 
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nal anzufangen. An der Spitze stellt der Hr. Graf 
Wenceslaus von Rzewuski, der die Drucktosten zu 
tragen, und wenn diese durch den Absatz gedeckt seyn 
sollten, etwas Beträchtliches für die Literatur des Ori¬ 
ents [aufzuwenden sich entschlossen hat. Die Redaction 
besorgt Hr. von Hammer. Die Zeitschrift soll Alles 
umfassen was nur aus dem Morgenlande kömmt, oder 
auf dasselbe Bezug hat, und die Aufsätze sollen nicht 
nur in deutscher und latein. Sprache, sondern auch in 
ausländischen aufgenommen werden. Politik und Theo¬ 
logie, besonders biblische Literatur und Exegese, sol¬ 
len wenig -berührt werden. Der Inhalt der bisherigen 
Hefte spricht für den Werth des Journals. 

B. I. H. I. S. 1 —15. Uebcr die Sternbilder der 
Araber und ihre eigenen Namen für einzelne Sterne 
von Hrn. v. Hammer. Vor Mohammeds Zeit war die 
Astronomie bey den Arabern zugleich Religionslehre, 
sie wurde aber auch nachher cultivirt. Ihre Vorstel¬ 
lungen von den sieben Planeten, dem Thierkreise und 
andern Steinbildern werden jetzt nur im Allgemeinen 
durchgegangen. Gelegentlich auch von der im Orient 
heiligen Zahl Sieben (S. 3, wo aus Tabari erinnert 
wird, dass das alte persische Reich in sieben grosse 
Statthalterschaften getheilt gewesen sey). S. 17. Tra- 
duzione di alcune odi ed epigrammi persiani del Molla 
Giami, von Thomas Chabert. S. 22. Macamat Hariri 
par Rz. (Rzewuski). Bisher sind die sechs ersten Con- 
sessus Hariri von Schultens (mit latein. Uebers., engl, 
von Chappelow) der 7. u. gte von de Sacy, der 1 ite 
von Jahn, der 2Öste von Reislce, der 45ste von Ven- 
türe, der 64ste von unserm Rosenmüller, der 5oste 
von Uri bekannt gemacht worden. Hier erhält man 
den achten im Original mit französ. Uebers. und An¬ 
merkungen. S. 27. Notizie sulP origine della religione 
dei Drusi raccolte de varj istorici arabi, von Gius. 

Bokii , der seihst eine genauere Erläuterung der Ge¬ 
schichte der Drusen von Silv. de Sacy erwartet, aber 
mit Recht des Hrn. Venture Behauptung (in s. Mem. 
pour servir ä l’histoire des Druses) bestreitet, dass sie 
ein Rest der Assassinen oder Ismaeliter wären. S. 32. 
Sur le langage des fleurs (die bekanntlich noch in den 
Harems existirt) nebst (S. 36) einem Dictionnaire du 
langage des fleurs (vom Hrn. v. Hammer). S. 43. Aus¬ 
zug eines Briefs des Hrn. ColL Ass. Seezen an Hrn. 
v. Hammer (Kahira 10. Jul. 1808.). Von seiner Reise 
in die Provinz El feium —* noch einige topographi¬ 
sche und literar. Nachrichten — Messudi hat nach 
S. 54 f. drey universalhistor. Werke geschrieben, von 
denen Hr. von Italinsky die vollständigsten Handschrif¬ 
ten besitzt. — Die von andern gemachte Bemerkung 
der Stumpfheit der Mumienzähne wird S. 63 bestätigt, 
so wie die Abstammung der Aegypter aus inner-afri¬ 
kanischen Ländern (S. 65). Auch Hr. S. hat keine 
alt - ägyptischen Münzen gefunden. Er verbreitet sich 
auch S. 69 ff. über einige ägyptische alte Figuren von 
Menschen und Thieren. S. 75 theilt er arabische Volks- 
räthsel mit.— S. 77. Extrait d’une lettre de Mr. Dro- 

i>etti, commissaire general des relations commerciales 
de France en Egypte ä son chancelier Mr. Asselin ([ge¬ 
schrieben zu Damiette 8. Oct. 1808. über die Inseln im 
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See Manzaleh, insbesondere Tunis, die Ueberreste des 
Canals von Damiette nach Suez). S. 81. Gedicht des 
türk. Gesandten Ebubekr Ratif Efendi, bey seinem Be¬ 
suche dei’ k. k. Akad. der oriental. Sprachen, dersel¬ 
ben zum Andenken hinterlassen im J. 1792. (türkisch 
mit d. Ueb. S. 82 : Auszug aus Briefen des Hrn. Doct. 
Morpurg an Hrn. Coli. Ass. Seezen, von lialep Gasir 
am Libanon und auf Cypern datirt, 1808. (insbeson¬ 
dere über den Handel von Bairut). 

Zweytes Heft. S. 85. Das Lob Melekschah’s und 
Bagdad’s, nach dem beygefügten persischen Texte des 
Enveri. S. g4. Ein paar Apologen von Saadi übersetzt. 
S. 98. Türkische Inschi'ift einer (ehemaligen) Moschee 
(in Ungarn, vom J. 1569. Der Stein mit der Insclir. 
ist auf der 2ten Taf. abgebildet). S. 99. Auszug eine3 
Briefes des D. Salvatori, Arztes bey der französ. Ge¬ 
sandtschaft in Persien, an den D. Carena zu AVien (in 
ital. Sprache, einige gar nicht erhebliche Reisebemer¬ 
kungen enthaltend). Interessanter ist der Auszug eine? 
Briefs des Hrn. C. A. Seezen an Firn. v. Hammer, 
4. Febr. 1809, reichlich mit Nachrichten über die Be¬ 
arbeitung der Wissenschaften durch die Araber ausge¬ 
stattet, wozu Hr. v. H. noch Einiges beygefügt hat, 
5. 182. Ode II. della lettera Re del divano di Molla 
Giami. S. 12g. Was steht von der Kritik für den 
Koran zu erwarten? von dem verst. Dr. u. Prof. Fr. 

Theod. Rinck (eigentlich: was dafür zu thun ist?). 
S. l4l. Sur la galauterie de Saladin (Salah ed-din) et 
de son frere Malek Adel (Melek aadel) par de Hammer. 
(Beyde waren nichts weniger als galant gegen Damen; 
sie waren selbst hart und grausam gegen sie). S. i44. 
Auszug aus der Sura (Suna oder Sunna) oder der 
mündlichen Ueberlieferung Mohammeds von Hrn. v. H. 
(diessmal 370 Abschnitte, mit einer Einleitung die von 
den vier Quellen der islamit. Gesetzgebung, dem Koran, 
der Sunna, der Idschmaa (Decretensammlung der or¬ 
thodoxen Imams) und der Cias (Sammlung der Analo¬ 
gien oder Entscheidungen in ähnlichen Fällen) handelt. 
S. 189. Auszug aus einem französ. Briefe des Grafen 
Rzewuski an Hrn. v. II. (Die einzige Handschrift ei¬ 
nes arab. Werks über die Kriegskunst betreffend. FIr. 
v. FI. glaubt, dass auch das griech. Feuer nicht von 
Griechen, sondern von Arabern oder Persern erfunden 
worden sey. Aber es wurde ja nicht erst den Kreuz¬ 
fahrern bekannt, sondern war es schon viele Jahrhun¬ 
derte früher). S. 190. Couplets persans pour PInaugu¬ 
ration de la maison de Campagne de Mine la Comtesse 
Constance de Ilzewuska ä Baden, nommee le Guhslan, 
le 24. Juiu 1810 (unbedeutend). 

Drittes Heft. Notice sur la secte des Wehabis 
par J. JL. Rousseau (französ. Generalconsul zu Halep, 
an den Ufern des Eufrat im Jahr 18(18 geschrieben). 
Die Wehabiten werden als eine blutdürstige, räuberi¬ 
sche Sccte beschrieben, die alles tödtet, was ihr in 
die Hände fällt. Ihr Stifter war der Shcik Muhamed 
Abdulwehab, der nicht aus dem Stamme Temim in 
Jemen abstammte, sondein in einem kleinen Flecken 
Dschenadscheh, am westl. Ufer des Eufrat, geboren 
wurde, einen neuen auf das Princip des Koran gegrün¬ 

deten Cultus stiftete, und sich zu Dreijeh, jetzt Haupt- 
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ort der Wehabiten, niederliess, liier in der Person 
des Statthalters des Orts, Abdulaziz, eine Stütze fand, 
und nun mit seiner Lehre grosse Fortschritte machte. 
Der Wehabismus hat in den 60 Jahren von seinem Ur¬ 
sprung an sich über einen grossen Theil der arab. Halb¬ 
insel verbreitet. Dem Abdulwehab folgte sein Sohn, 
Sooud, als Anführer der Secte, die dem Vf. nur eine 
Erneuerung der Karmathen zu seyn scheint. Sic neh¬ 
men die Lehre des Koran an, halten den Mohamed 
aber nur für ein Werkzeug zur Bekanntmachung der¬ 
selben, ohne ihm besondere Ehre zu beweisen. S. 198. 
Inscription du Gulistan de Saadi. S. 199. Simorg, der 
persische Phönix, eine Mythe, vom Freyhrn. v. Dalberg, 
(Die Vorstellung vom Phönix sey ein Bild des grossen 
Sonnenjahrs und nach Aethiopien — der Vf. schreibt 
Ac-thyopien — aus nördl. Ländern gekommen, denn die 
Pole und die daran gränzenden Länder möchten wohl 
der erste Wohnsitz, wie aller organ. Naturen, so auch 
des Menschen, gewesen seyn u. s. w. ('S. 203). Der 
Semendal der Indier und Araber, der Chul der Ebräer, 
der Simorg der Perser, der Phönix und mit diesen wie¬ 
der die Poeni, derPunah, werden in Parallele gesetzt; 
der Taubendienst und die weissagenden Tauben sind 
nicht vergessen (S. 207), und zuletzt erinnert: der Ge¬ 
genstand aller Mythologie sey Schöpfung und Wissen¬ 
schaft (Geschichte) des Menschen ; der Inhalt aller My¬ 
then, Geburt, Zeugung, Zerstörung, wiederkehrendes 
Leben und wechselnde Zeit; der Mensch der eigentl. 
Phönix ! — Was hat die oriental, Literatur dadurch 
gewonnen?) S. 209. Observations sur quelques monu- 
mens de Perse par P. (Palin?) aus Raspe und Caylus 
sind die Monumente entlehnt. In den Figuren wie 
in der alten Schrift (die aber nicht hieroglyphisch ist) 
lieset der Vf. Anbetungsformeln und Consecrationen, 
und vermengt ägypt. und persische Ideen. S. 2x6. Ue- 
ber ein vom Abulfeda oft angeführtes Wei’k, Allobab 
betitelt, vom Prof. Rosenmiiller. Es sey ein Auszug 
aus dem grossen histor. Werke des As-Samani, und 
diess zeige selbst das Wort (Mark, Kern) an. S. 218. 
Auszug eines franz. Briefs des Hrn. v. Italinsky an Hrn. 
v. IL Das Mspt. woraus Hr. Frähn des Ibn al Vardi 
Beschreibung Aegyptens herausgegeben, sey sehr incor- 
rect. Eine Stelle wird aus einem andern Mspt. des Hrn. 
v. I. verbessert. S. 219. Verse vom Derwisch Seid Ree- 
fet (einem Freunde des Nisami Dschedid und Gegner 
der Janitscharen) bey Gelegenheit der letzten Revolu¬ 
tion zu Constantinopel. S. 220. Quatreniere (Prof, zu 
Rouen) Memoire histor. sur la vie et les ouvrages 
d’Ala-ed-din Ata-melik djouaihy (aus Dschuwafn, 
einem District Khorasans gebürtig, starb J. d. Heg. 681. 
schrieb ums J. 601 d. H. seinevDscliihan Kuschay, d. i. 
Eroberung der Welt, oder Gesell, der Regenten CI10- 
waresmiens und der Mogolen. S. 204. Gasele der türk. 
Dichterin Fitnet (die auch Latili erwähnt) von Vinc. 
v. Rosenzweig. Ilr. v. I. tlieilt in einem franz. Briefe 
S. 23 7 dem Grafen Rzewxiski des Ei’zbischofs der Mel- 
chiten zu Aleppo ädernd (Arcives) Rapporto in ital. 
Sprache vom J. 1796 (S. 238) mit. Beyde betreffen 
den sogenannten Codex Martinianus und Codex Nor- 
xnannus, aus welchen Vella die bekanntlich erdichte- 

April. 
teil Stücke edirt haben will, und auch diese Urthcilc 
fallen nachtheilig für den Betrüger aus. S. 248. Aus¬ 
zug eines Briefs des Grafen Rzewuski. Ein arab. Re- 
cept zur Verfertigung des Scliiesspulvers aus den Zei¬ 
ten der Kreuzzüge wird mitgetheilt. S. 249. Ermah¬ 
nungen (eines Derwisch Umeissi im J. 1626) an Islam- 
bol (Istambol) oder Strafgediclit des tiirk. Dichters über 
die Ausartung der Osmanen aus dem Deutschen (Tür- 
kisehen) übei’setzt und durch Anmerkungen erläutert 
vom Geh. Leg. Rath und Präl. Hrn. von Diez. (Das 
Gedicht soll den Kiieg mit den Tatarn der Klimm, die 
den von der Pforte eingesetzten Khan nicht angenom¬ 
men und den Kapudan Pascha geschlagen hatten, wi- 
deirathen.) S. 274. Aus einem engl. Bi'iefe des Hrn. 
Renouard, Fellow of Sidney College. Drey Werke 
werden angezeigt: nämlich: Abdollatiphi Bagdadendis 
vita auctoi'e Ibn ali Osaiba. E codd. Msp. Bodlei. De- 
scripsit et lat. vertit Joh. Mousley A. M. Oxonii e 
typogr. Clarend. 1808. VII u. 78 S. in 4. (Ein An¬ 
hang zu White’s Ausgabe von Abdollatifs Beschreibung 
Aegyptens. Die Biographie ist kui’z, oft dunkel, der 
Herausg. hat nicht viel Zeit darauf wenden können.) 
A grammar of tlie sanskrita language by Cbarl. W il- 
kins, LL. D. Lond. 1808. XX u. 662 S. 4. The bri¬ 
tish Indian Monitor, or the Anti - jargonist, Stranger's 
Guide and oriental Linguist, by John Borthwick Gil- 
christ II. vols 8. 1307. (ein sehr weitschweifiges Werk). 

— S. 276. Das griech. Epitaphium auf den in dem Tem¬ 
pel des Theseus zu Athen begrabenen engl. Reisenden 
Joh. Twedell, mit deutsch. Ueb. S. 277. Forts, der 
Auszüge aus der mündl. Uebei’lieferung Mohammeds von 
Hrn. v. II. (von 371 — 700). S. 317. Tho. QhabertVrc- 
mier extrait des annales de l’empire Ottomann (von Mu- 
staplia II. 1695. dem 22. türk. Kaiser, aus Raschid. Die 
Nachrichten Cantemirs von seiner Thi’onbesteigung wer¬ 
den dadurch widerlegt; so auch die von den Ursachen 
der Hinrichtung des Gi’ossvesirs. 

Viertes Heft. S. 321. Observations sur deux pro- 
vinces de la Perse orientale, le Gardjestan et le Dzi- 
auzdjan, par Silv. de Sacy. (Der Verf. verbessert die 
in der Gesell, der Schars, und des Sultan Mahmud 
T. IV. d. Notices et Exti’aits , gegebene Utbei’s. von 
Gardjestan durch Georgien (welches Ghurdjistan heisst). 
Gai’djestan oder Garschestan ist, wie Hr. S. auch ge¬ 
gen Wilken darthut, eine kleine Provinz am östl. Ende 
von Khorasan , auf den Charten Grop genannt. Eben 
so wird die Lage des durch den Fluss Meru von Gaid- 
jestan getrennten Dziaudjan, und die Schreibart des 
Namens berichtigt. S. 545. Des Mich. Sabbag arab. 
Vci’se auf die Vermählung Napoleons mit der Ei'zhei'z. 
Marie Luise, nebst franz. Ueb. von Silv. de Sacy, und 
deutscher von Hrn. v. II. S. 348. Beschluss des Be¬ 
richts des D. Salvatori von seiner Reise mit dem fi'anz. 
Gesandten nach Persien. (Von dem Namen der Stadt 
Tebris, Taui'is, werden verschiedene Etymologien und 
Bedeutungen angegeben, Munificenza medica, dissipante 
la febbie, S. 351. von mehrenx Städten, besonders 
Tliehrau, der jetzigen Residenz, S. 357 werden gute 
Nachi’ichten gegeben.) S. 36o. Reponse ä la question: 

quelle a etc pendant les trois premiers sieeles de 1’ he- 
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gire, l’influenc« du tnahoinetisnie sur l’esprit, les moeurs st le 

gouvernement des peuples, chez lequel il s’est etabli ? par M. 

de Hammer. (Das Institut von Frankreich hat diese Schrift, 

die sich 1809 um den Preis bewarb, ehrenvoll erwähnt. Sie 

zerfällt in 3 Abschnitte: 1. Darstellung der mohamed. Lehre. 

2. Zustand der Völker Arabiens, Persiens, Syriens und Ae¬ 

gyptens, Mauritaniens, Aethiopiens, Spaniens, bey denen der 

Mohamedismus im 7. Jahrhund, eingcfiihrt wurde. 3. Wir¬ 

kungen seines Einflusses bey diesen Völkern.) S. 390. Son¬ 

derbares türkisches Schenkungsinstrument, eingesandt aus Kon- 

stantinopel vom Freyhrn. von Ottenfels. S. 3g3. Iscrizione 

Sepolcrale araba, scritta con caratteri cufici, zu Malta gefun¬ 

den und vom Ritter von ItalinsTcy entziffert. S. 397. Was 

ist der Mensch? aus dem Türkisch - arabischen des Kjemal Pa¬ 

scha Sade übersetzt vom Hm. Prälaten Ch. Fr. von Diez. 

(Kjemal Pascha Sade Ahmed Dschelebi Efendi, zuletzt Mufti, 

starb 1534., durch viele Schriften berühmt.) S. 4oi. Quae- 

dam ex Jibro Nigarisian a Car. Comite de Harrach, cum 

praef. Hammeri. Das Nigaristan (d. i. Gemälde- und Statüen- 

Gallerie) hat den Kemalpascha zade zum Verf., und ist eine 

Nachahmung des Gulistan. S. 4og. Versuch über eine bis jetzt 

noch nicht erklärte Stelle in Abulfeda’s Beschreibung von Ae¬ 

gypten, unter dem Artikel Fostat, nebst Bemerkungen über 

die Gnomik (Gnomonik) der Araber, vom Hrn. geh. Leg. Rath 

G. TV. S. Beigel in Dresden. (Durch seine Untersuchungen über 

die Gesch. der Sonnenuhren wurde Hr. B. auf diese Stelle geführt, 

über die er, wie über andere Puncte der arab. Literatur viel 

Licht verbreitet.) S. 427. Apologue traduit du Gulistan de 

Saadi par M. de Nersiat. S. 428. Abriss der alten Chinesi¬ 

schen Geschichte von Erschaffung des ersten Menschen bis auf 

die Gründung der Dynastie Iiia 2207 v. Clir. Geb. (trockne 

Darstellung der ersten Mei schen , Dynastien und Perioden). 

S. 4ig. Estratto da una memoria MS. sull’ impero Ottomano 

(Fiattischerif-Abdul Hamids vom J. 177g, wodurch den Englän¬ 

dern und andern europ. Nationen der Handel auf dem rothen 

Meer untersagt wird. S. 43 5.) Text und wörtliche Uebers. eines 

Hattischerifs vom jetzigen Sultan Mahmud II. 2 3. Jun. 1810. 

von Jean Argiropulo. S. 438. Die Samariter, von Hrn. 

Canzl. D. von Schnurr er (Beantwortung von 5o Fragen , die 

der franz. Consul zu Haleb, Hr. Alex. Corancez, den Samaritern 

au Nablus vorgelegt hatte, vom Hrn. Senateur Gregoire dem 

Hrn. Schn, mitgetheilt. Es gibt nur noch zu Nablus und Jaffa 

Samariter). S. 448. Vorsicht gegen Feinde, aus dem Persi¬ 

schen (die Seite auszufüllen). S. 44g. Sententiae turcicae e 

variis auctoribus collectae et translatae a Rev. Dom. Praeposito 

Jloeckf Direct, acad. lingu. orientt. S. 45o. Auszug eines 

Briefes über Corfu, von Hrn. Bartholdy an Hrn. v. Hammer. 

S. 452. De codice unico Consessuum Havirii (in bibl. Vindob., 

auctore Ant. Aryda , Syro -Maronita , Prof, lingu. arab. hebr. 

syr. in univ. Vindob.). S. 456. Ode de Djamy, traduite par 

M. de Chezy• S. 457. Verzeichniss der dem Hrn. Oberst- 

wachtm. Ritter von Ilögelmüller zu seiner (nunmehr aufgegebe¬ 

nen) Reise nach dem Orient überschickten auswärtigen wissen- 

schaftl. Anfragen. S.. 45g. Etymologies slavonnes tirees de San- 

scrit (unbedeutend). S. 46 1. Textus colloquii Patriarchae Gen- 

nadii cum Mohammede II. e pronunciatione corrupta graeca hi- 

storiae patriarchicae a Martino Crusio traducta, in idioma turci- 

cum restitutus a Jos. de Hamme?'. — S. 462. Schlussrede 

des ersten B. — Verzeichniss der Mitarbeiter. — Inhalts- 

vcrzeichniss nach den Materien geordnet, Verbesserung eines 

Ap r i L 

Theils der zahlreichen Druckfehler. Am Schlüsse: (drey) Ta¬ 

bles pour trouver la correspondance des dates entre les anneeß 

Juliennes et les anndes de 1’Hegire par M. J. B. Navoni. 

(Nicht nur Anweisung die Jahre, sondern auch die Tage der 

lieg, auf unsere Zeitrechnung zu reuueiren.) 

Zweyter Band erstes Heft. S. 1. Pend-Nameh ou le li- 

vre des Conseils, traduit du persan de Sheikh Attar. (Das 

Werk ist persisch, aber höchst fehlerhaft von J. H. Hindley 

Lond. 1809. edirt worden. Diese Uebersetzung war schon 

im 1. Bande der Notices et Extraits angekündigt. Hier er¬ 

hält man 1. das Leben des Ferid-eddin Attar (geh. im J. der 

Hedschr. 613., er soll 114 J. gelebt haben) aus der Gesch. 

der persischen Dichter von Dauletschah aus Samarcand über¬ 

setzt, und dann i4 Capitel seines Werks. Das Uebrige wird 

folgen. S. 15. Die letzten vierzig Suren des Korans als eine 

Probe einer gereimten Uebersetzung desselben von Jos. von 

Hammer (welche nach dem Ganzen begierig macht). S. 47. 

Jusuf und Suleicha, ein romantisches persisches Gedicht von 

Mewlana Abdur-rahman Dschami, übersetzt von Vincenz v. 

Bosenzweig ( diessmal nur der Eingang. Molla Dschami ist 

einer der berühmtesten Orient. Dichter, und diess Werk an 

Bildern sehr reich und ausgezeichnet.) S. 02. Douzieme Assem- 

blee d’ Aboul cassem al Jlariri, intitulee la Goutiye 

(die Versammlung zu Guta, einem Thal bey Damaskus) traduite 

par M. Frederic Pisani (ohne Text). S. 57. Probe aus 

dem Schahname, übers, von weil. Hrn. Grafen von Ludolf. 

Es sind schon mehrere Proben seiner Uebers. anderwärts ge¬ 

druckt, der gegenwärtigen, die den Kampf Sohaks mit den 

Schaaren Feriduns enthalt, ist der Text vorgesetzt. Von einer 

französ. Uebers. von Hrn. v. Wallenburg hat Hr. v. Bianchi 

eine Probe drucken lassen. S. 6 5. Memoria sulla cifre arabiche 

attribuite fin’ ai giorni nostri agli Indiani: ma inventate in un 

paese piü rimoto dell’ India, del sig. dottore Hager. Hr. D. 
Hager glaubt, dass die arab. Ziffern nicht von den Indiern, Rö¬ 

mern, Aegyptern, Griechen oder andern bekannten Nationen, 

sondern von den Chinesen erfunden worden, die nicht nur 

den unsrigen ähnliche Zahlzeichen besitzen , sondern auch noch 

zwey oder drey andere Arten erfunden haben, um dieselbe Zahl 

auszudrücken. S. 81. Extrait3 du livre Cnisol- Djelil fit ta - 
rikhi Kouds vel-Khalil, Le Compagnon sublime dans 1’ hi— 

stoire de Jerusalem et d' Abraham, par le juge Medjired- din-j 

Ebil-yemen Abdor - rahman , El-alemi, mort l’q. 927. 

de l’Heg. par M. de Hammer. (Das 20. Cap. Beschreibung 

der Moschee Medschid ol aksa, wie sie zu des Verfs. Zeit im 

16ten Jahrhund, nach Chr. Geb. war. S. loo. Miroirs arabes 

de la collection de M. PAbbe Persan a Paris. Ein bronzener 

arab. Spiegel ist auf der Kupfert. abgebildet, und die arab. In¬ 

schrift der Rückseite mitgetheilt. S. 101. Ein neugriech. Brief 

aus Smyrna vom 2. März 1811. über das dasige Gymnasium, 

und die Lehrart und Lehrgegenstände desselben. S. 10 5. Tex¬ 

tus turcicus colloquii patriarchae Gennadii restitutus a Jos. de 

Hamme?' (2. Cap. Die Forts, ist noch zu erwarten. Wohl wäre 

zu wünschen dass die Aufsätze nicht zu olt abgebrochen würden. 

FIr. Präl. v. Diez, ehemals Mitarbeiter dieser Zeitschr. hat 

in einem im vor. J. gedruckten und besonders ausgegebenen Auf¬ 

sätze von 2 Bog. in Fol. über manche von den Heräusgg. gemacht© 

Aenderungen in seinen Aufsätzen und andere Puncte Beschwerde 

geführt. Die Herausg. haben darauf I. B. S. 46o f. geantwortet, 

vielleicht nicht alle Klagen berücksichtigt, aber manches Wahre 

über die Schreibart der morgenländ. Namen gesagt. 
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Intelligenz - Blatt. 

Correspondenz - Nachrichten. 

Aus Rom. 

Auf der piazza del popolo hat man da3 Kloster von 
St. Maria del popolo und die armseligen Hütten ein- 
gerissen, die von da bis zur Strada Babuina gingen, 
und der Platz hat dadurch an Grösse und Schönheit 
gewonnen. Die Kirche selbst mit der schönen Capelle 
Cliigi, worin sich die Statuen von Lorenzetto, ein gi’os- 
ses Altarblatt von Sebastian del Piombo und mehrere 
Gemälde nach Raphaels Zeichnungen befinden, um die 
Sie in ihrem letzten Briefe so viele Besorgnisse aus- 
serten, bleibt stehen. Die hinter diesem Kloster und 
zwischen der piazza del populo, den Stadtmauern von 
Rom und der Villa Mcdicis befindlichen Wein - und 
Gemüsegärten, werden in einen öffentlichen Spatzier¬ 
gang umgewaudelt und mit der Villa Mcdicis vereinigt 
werden. 

Alle noch verschütteten Arkaden des Kolosseums, 
die, wenn man vom Bogen des Titus her eintritt, zur 
linken Ilaud liegen bleiben, werden vom Schutt gerei¬ 
nigt und der Platz aussen herum durch eine Mauer 
gestützt werden. Die innere Arena wird bis auf den O # 
alten Grund von Erdreich befreyt, und der vierte 
Theil dieser Arbeit ist schon ausgeführt. 

Man hat das Fundament der Ueberrcste des Frie¬ 
denstempels entdeckt, und einen neuen Zugang zu 
diesem Denkmale des Alterthums nach dem Kolosseum 
hin gemacht, der St. Francesca Romana rechts lässt und 
fast mit der alten Via Appia, die unter dem Bogen 
des Titus hingeht, parallel laufen wird. Die Verän¬ 
derungen, die man mit'dem Kloster und den Gärten 
des Klosters St. Francesca Romana vorgenommen hat, 
sind beträchtlicher, als ich auf den ersten Anblick 
glaubte und mit viel Geschmack und Einsicht ausge¬ 
führt. Die ganze Strecke zwischen der alten Via Appia, 
dem Kolosseum, dem Campo Vaccino und einem Frau¬ 
enkloster, durch das man sonst immer durchging, um 
oben auf den Friedenstempel zu steigen, ist zu einem 
Garten bestimmt und schon zum Theil bepflanzt. Alle 
Hauser um St. Francesca Romana herum sind schon 
niedergerissen oder werden es noch, und es soll in 
dieser ganzen Gegend nichts stehen bleiben, als die, 
unter dem Namen des Tempels der Sonne und des 

Mondes bekannte Ruine und die Kirche, so dass der 
'Zweyter Band. 

Titusbogen ungleich mehr in die Augen fallen und von 
den Hausern befreyt werden wird, womit er auf der 

linken Seite zusammenhing. 
AVas die übrigen Veränderungen auf dem Forum 

Romanum betrifft, so hat man den Tempel des Anto- 
ninus und der Faustiua, deren Fundament schon frü¬ 
her eine Künstlcrgesellschaft hatte aulgraben lassen, 
noch freyer gemacht. Der Graben ist nun breiter und 
mit einer Mauer umgeben, so dass man jetzt von dem 
Campo Vaccino aus eine vortrefliche Ansicht der Fa- 
cade des Tempels hat. — Die drey Säulen vom Tem¬ 
pel des Jupiter Stator, die des Jupiter Custos und die 
Vase von Granit sind voll dem Schutte befreyt, der 
sic umgab. — Ein gleiches ist mit dem Concordien- 
tempel geschehen. Dieses schöne Denkmal Römischer 
Baukunst ist von dem umgebenden Erdreich und von 
den anstossenden Gebäuden befreyt worden. Der Weg, 
auf dem man zum Capitol hinauffuhr, und der sonst 
diesem Tempel rechts hinlief, geht jetzt links an ihm 
hin, und ist bey weitem nicht mehr so steil. — Um 
auf die Basen der drey Säulen vom Tempel des Jupi¬ 
ter zu kommen und sie vollkommen auszugraben, war 
die vorgenommene Opci'ation, die senkrechte Richtung 
derselben wieder herzustellen, durchaus unerlässlich, 
denn sonst würden die Säulen unfehlbar zusammenge¬ 
stürzt seyn. Mat hat diese Unternehmung so geschickt 
ausgeführt, dass der Kärniess keinen wesentlichen Scha¬ 
den gelitten hat. Bis jetzt hat man nichts gethan, als 
die Säulen gerade gerichtet, sie durch einen ringsherum 
geführten Graben vom Erdreich gereinigt und ihnen 
ein tüchtiges Fundament aus Travertinstein gegeben. 
Ein Drittheil des Karniesses ist nicht von der Stelle 
gerückt worden; die beyden andern grossen Stücke des 
Friesscs werden unverzüglich wieder an ihren Piatz 
gestellt werden. Ist diess ausgeführt, so wird man 
das Erdreich, am Fusse des Cajntols gegen Mittag oder 
nach dem Campo Vaccino hin, wegscliaffen, und diesen. 
Theil des Berges, um Einsenkungen zu verhindern, 
mit einer Mauer umgeben. Die Ruinen des Concor- 
dientempels und des Tempels des Jupiter Stator, wer¬ 
den dann mit den meisten alten Denkmälern auf dem 
Forum Romanum horizontal stehen. — Der Janusbo¬ 

gen ist gleichfalls vom Schutte gereinigt, eben so wie 
der kleiue, unter dem Namen des Tempels der For¬ 

tuna virilis bekannte Tempel, dessen ganze Grund- 
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maucr man sieht. — Der Veslatempel ist von allen 
ihn umgebenden modernen Anhängseln und Gebäuden 
befreyt, und gewährt jetzt einen sehr zierlichen An¬ 

blick. — 

Aus W i e n. 

Der durch seine Liebe für Kunst und durch seine 
vortreflichen Kunstsammlungen aller Art in Deutsch¬ 
land riihmlichst bekannte Ilr. Graf von Fries hat von 
einem Römischen Kunsthändler Gaetano Rossi, der mit 
einer Sammlung geschnittener Steine und andern An- 
ticaglien die deutschen Höfe und Messen bereist, ei¬ 
nen schönen antiken Centaur in Silber gekauft. Ein 
Bauer, der im Bezirke des ehemaligen, einst von Pe— 
lasgern bewohnten, und 9 Stunden von Rom entfern¬ 
ten Falerium (jetzUFallari). das durch die Geschichte 
des Camillus hinlänglich bekannt ist, seinen Weingar¬ 
ten bearbeitete, land ihn mit einer Menge antiker, 
gleichfalls silberner Pateren und anderer Gefässe, die 
fast alle mit Basreliefs und Zierrathen versehen waren. 
Der Finder, der bloss auf den Besitz des Silbers be¬ 
dacht war, schmolz alles ein und gewann 4ooo Lotli 
reinen Silbers durch diesen grausamen Process; nur 
den Centaur (das rechte Vorderbein und die Leyer 
ausgenommen) und zwey Pateren, nebst noch einigen 
andern mit Inschriften, die aber kaum zu lesen sind, 
versehenen Bruchstücken, verschonte seine Habsucht. 
Er trug sie nach Rom zu einem Goldschmiede, und 
aus des Letztem Händen gelangten sie an Hrn. Rossi. 
Alles diess geschah im Jahr 1809 — 1810, und machte 
unter den Römischen Antiquaren viel Aufsehn , da 
Arbeiten in Silber und von dieser Vortrefliclikeit in 
Italien fast eben so selten sind als anderwärts. 

Der Centaur ist etwa 7 Zoll hoch und besteht 
blos aus der vordem Hälfte, d. h. aus dem menschli¬ 
chen Theile und ungefähr dem halben Pferdekörper; 
der hintere Theil cles letztem fehlt und war vielleicht 
niemals daran, wie sich aus dem Verfolge ergeben 
wird. Halt man ihn so vor sich hin, als wenn er 
bey einem vorbey ritte, so ist der linke gebogne Arm 
etwas zurück gezogen und der rechte vorwärts nach 
der linken Seite hinüber gewendet; überhaupt ist die 
menschliche Brust und folglich der ganze Menschen¬ 
körper nach links herübergekehrt, wahrend dass der 
Kopf rechts hinüber sieht. Die alten Dichter und 
MyBiographen schildern uns die Centauren als wild, 
Wüin und Gesang liebend, und diese charakteristischen 
Eigenschaften findet man mehr oder weniger durch Bil¬ 
dung und Attribute in den alten Kunstwerken, auch 
in unserm Centauren ausgedrückt. Das Haupthaar ist, 
wie der Bart, in grosse Massen phantastisch geworfen, 
erster es mit einem Kranz von W einlanbe umwunden, 
Die Augenbraunen sind struppig, die Augen tiefliegend, 
die Ohren sind spitz wie die der Pferde. Aus dem 
ganzen, knochigten Gesicht spricht ein Ausdruck wil¬ 
der Fröhlichkeit. Dieser angegebenen Bildung entspre¬ 
chen auch die übrigen Theile, der Hals ist ungewöhn¬ 
lich, ja in Verhältniss der übrigen Theile, wenn man 
sich auch an Herkules Stierhals und seine Bedeutung 
erinnert, fast zu dick, die Brust ist wie die Brust¬ 

warzen mit Haaren bewachsen (pectus liirsutum), die 
Arme sind stark, nervigt und nmsculös, und zeigen, 
wie der etwas schlanke Körper, von der gründlichsten 
und umfassendsten Kenntnis® der Anatomie. In der 
rechten Hand hält er das Harfeisen (plectrum), in der 
linken, an dei' drey Finger fehlen, trug ei’ vermutli- 
lich die Lyia, die sonder Zweifel auch vergoldet war. 
Der Menschcnköiper geht ohne weitere Andeutung 
(durch einen merklichen Absatz oder eine Ec<ränzun® 
von Haaren, wie man es auf mehrern antiken Denk¬ 
malen findet) in den Pferdekörper über, der ebenfalls 
von grosser anatomischer Kenntniss und einer geübten 
Künstlerhand zeigt, die ihres Stoffs Herr zu werden 
und ihren Gebilden Leben einzuhauchen versteht. Der 
linke, vorwärts gestreckte Pferdefuss ist vortrefüch ge¬ 
arbeitet. An dem Plectrum und den Weinblättern 
sieht man die deutlichsten Spuren von Vergoldung, 
aber dass die hintere Seite desselben die Gestalt eines 
Phallus habe, wie ein Gelehrter, der kürzlich über 
die Appeninen zurückgekehrt ist und sich durch seine 
hohe Meinung von sich und seinem Wissen und Ge¬ 
schmack auszeichnet, behauptet, scheint dahin berich¬ 
tigt werden zu müssen, dass man es allenfalls so an- 
schen könnte, aber durchaus gar keine innere Nothwen- 
digkeit dazu vorhanden ist. Die Alten verfuhren in 
dieser Hinsicht sehr sti-eng, und eben dadurch, dass 
sie jedes Attribut schicklich und sinnvoll zu wählen 
und zu rechter Zeit anzuwenden verstanden, zeichne¬ 
ten sie sich von den Künstlern unsrer Zeit aus. Was 
Ilr. Sickler für einen Phallus ansieht , das ist 
wohl nichts anders als ein Knopf, eine Verzierung. 
Wknn der Künstler einen Centauren, der, wie der 
eben genannte Hr. Sickler meint, weil er hohl und 
vorn zwischen den vordem Pferdefüssen ein kleines 
rundes Loch befindlich ist, in irgend einem Prunkge¬ 
mache der Alten den Ausgang einer Fontaine bildete, 
indem das Wasser aus der Brust wahrscheinlich in ei¬ 
nem tiefem Becken aufgefangen ward,“ so sieht man 
nicht ab, warum der hintere Theil des Plectrum die 
Gestalt eines Phallus haben sollte. Ein andres wäre 
es, wenn dieser Centaur, wie man mehrere auf alten 
Denkmälern findet, an dem Wagen des Bacchus zöge, 
oder wenn dieser Phallus ein Attribut wäre, das man 
durchgehends bey allen Centauren vorstell ungen fände. 
Was den Gebrauch dieses Centauren selbst betrifft, so 

lässt er sich schwer erklären. Der Umstand, dass der 
Körper hohl ist und sich vorn an der Pferdebrnst, 
wie erwähnt wurde, ein rundes Loch befindet, scheint 
Hrn. Sicklers oben angeführte Meinung zu bestätigen, 
aber wir glauben doch behutsam seyn zu müssen, und 
können nicht ohne weiteres in dieses Urtlieil mit ein¬ 
stimmen, da uns die Anwendung eines Centauren zum 
Fontainenhahn, jenem richtigen und feinen Sinne der 
Alten, jede Gestalt, jedes Attribut am schicklichsten 
anzuwenden, zu widersprechen scheint. Warum ei¬ 
nen wilden Centauren, der, er mag nun seinen Na¬ 
men von der Schnelligkeit, womit er die Luft durch- 
schnift, aao tov v.tvtsiv tt^v avprjv, oder von der 
Jagd gegen wilde Stieie, ano tov xtvreiv tov rav- 
pov haben, an eine Fontaine bannen? Waren die Al- 
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tcn so arm, dass sie zu dieser Gestalt hatten ihre Zu¬ 
flucht nehmen müssen? Hatten sie nicht Delphine, 
Tri tonen, Nymphen, Nereiden etc. in Menge und eine 
Gestalt immer schöner und schicklicher, als die andre, 
die Ihnen für diesen Zweck zu Gebote stancb'KSonder- 
bar ist es, dass man eine Art.von Ring, der sich un¬ 
gefähr in der Mitte des Pferdekörpers befindet und 
mit dem auch gerade der erwähnte silberne Centaur 
schliesst, auf den meliresten Centaurcnvorstellungen 
antrifft, wo sie, als den Wagen des Bacchus ziehend 
vorgestellt werden. Ware es nicht möglich, dass die¬ 
ser Centaur auch zu einen Triumphwagen des Bacchus 
gehört, und die kleine runde Oeffnung an der Pferde¬ 
brust eine ganz andre Bestimmung gehabt hätte? — 

n § n. 

In der Riegel- und TViessner sehen Bach - und Kunst¬ 

handlung in Nürnberg sind so eben erschienen und 

durch alle solide Buchhandlungen zu erhalten : 

H arles, D. C. F., die Tabacks— und die Essigfa- 
brication, zwey wichtige Gegenstände der Sanitats- 
Polizey. Zur Beherzigung zunächst für Sanitäts¬ 
und Polizey - Magistrate, so wie auch für das con- 
sumirende Publicum, gr. 4. l Thlr. 8 Gr. oder 
2 Fl. 21 Kr. 

Diese, für den gegenwärtigen Zeitpunct so wich¬ 
tige, gehaltvolle Schrift, verdient allgemeine Berück¬ 
sichtigung, indem sie einen Gegenstand zur Sprache 
bringt, dessen Erörterung von dem entschiedensten 
Einfluss auf das Gesundheitswohl vieler Tausende ist. 
Der im Inn - und Auslande rühmlichst bekannte Name 
des Hrn. Verf. macht jede Empfehlung überflüssig. 

Caesaris, C. J., Commentarii de bello gallico et 
civili etc. ex recens F. Oudendorpii. 2 Ptes. 8 min. 
16 Gr. oder l Fl. 

Der neue, nothwendig gewordene Abdruck dieses 
Classikers gibt einen Beweis des fortdauernden Bey- 
falls, den diese Ausgaben finden. 

Neue deutsche und englische Vorschriften zum Schön¬ 
schreiben, i Thlr. 6 Gr. oder 2 Fl. i5 Kr. 

Hr. Vogel und Wöhrd hat diese Vorschriften 
mit dem an ihm gekannten Fleisse gestochen. Sie 
werden besonders Jünglingen, welche sich der Hand¬ 
lung widmen, willkommen seyn,’da sie Einfachheit 
mit Geschmack verbinden. Von den 37 Blättern, aus 
Welchen sie bestehen, sind 8 als Schreibebuch zu be¬ 
nutzen. —. Der äusserst geringe Preis gibt ihnen vor 
andern einen Vorzug mehr. 

Pjlau ms9 C.j geographische Skizze i>om Königrei¬ 

che Bayern. Für Vaterlandsfreunde etc. des Hand¬ 
buchs der Geographie von Bayern is Heft. gr. 8. 
18 Gr. oder 1 Fl. i5 Kr. 

Bey dem immer bedeutendernEmporstrebenBayerns 

wird diese sorgfältig ausgearbeitele Skizze vielen will¬ 
kommen seyn. 

Behr, D. TV". J., die Verfassung und Verwaltung 
des Staats, dargestellt in einer Reihe von Erörte¬ 
rungen ihrer wichtigsten Momente. Eine Zeitschrift. 
2 Bd. is Heft. gr. 8. geh. Der Band von 2 Heften 
1 Thlr. 12 Gr. oder 2 Fl. 48 Kr. 

Wie sehr der Hr. Verf. sich bestrebt, dieser 
Zeitschrift ein immer höher steigendes und zugleich 
bleibendes Interesse zu geben, zeigt der nachfolgende 
Inhalt dieses Heftes : 

1) Begriff und Zweck der Civilrechtspflege: Bestim¬ 
mung ihrer reinen Aufgabe, ihrer Sphäre und Gren¬ 
zen, besonders in Beziehung auf Strafrechtspflege 
und Polizey. 

2) Bestimmung des Unterschieds zwischen Ciuiljusliz- 
sachetiy Strafjustizsachen und P olizey sacken ; und 

Beantwortung der Frage: Gegen welche Regierungs¬ 
acte Klagen von Seite der Unterthanen bey der Ci- 
viljustiz zulässig seyen? Oder: ob irgend eine Classe 
von Regierungssachen zur Justizsache werden könne? 

3) Sollten nicht auch den Erkenntnissen der obersten 
Justizinstanz die Entscheidungsgründe beygefiigt wer¬ 
den müssen? 

Das ate Heft dieses Bandes — womit sich der 
iste Jahrgang schliesst — erscheint im Laufe des Som¬ 
mers bestimmt, der 2te Jahrgang hingegen nur auf 
vorgängige hinlängliche Subscription. Wir ersuchen 
daher jeden Liebhaber, binnen 3 Monaten entweder in 
frankirten Briefen unmittelbar, oder vermittelst der 
ihm zunächst liegenden Buchhandlung, bey uns zu sub- 
scribiren. 

Bey Amand König in Strasburg und Paris ist fertig 

geworden und zu haben: 

Nouv. Dictionnaire allernand fran^ois et frangois - alle- 
mand, ä Pnsage des deux Nations. Septieme edi- 
tion originale, entierement refondue et augmentee 
de dix mille mots. 2 Voll. 8. 1812. (2786 Seiten, 
4570 Columnen.) 

— — Dasselbe 2 Bände, gr. 4. 1812. (i536 Sei¬ 

ten, 46oo Columnen). 

Diese siebente Originalausgabe ist nicht allein 
von neuem gänzlich umgearbeitet, sondern um zehn 
tausend AVörter oder 20 Bogen vermehrt worden. Die 
Eigenheiten und Vorzüge dieses Wörterbuchs vor an¬ 
dern seiner Art sind umständlich in der Vorrede des 
zweyten Bandes angezcigt. Wir verweisen dahin die 
Sprachkenner, die dasselbe mit den übrigen neuer¬ 
schienenen vergleichen wollen. Die Grösse des For¬ 
mats, welches in der 8. Ausgabe auf jeder Seite 126, 
und in der 4. Ausgabe 228 Zeilen enthält, hat den 
Vortheil einer grossen Raumersparniss gewährt, die 
ausserdem sowohl durch die Bestimmtheit im Aus¬ 

druck als durch passende Abkürzungen gewonnen wor- 
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den, so hat man z. B. durch fam. (familier) pop. vulg. 
(populaire, vulgaire) iig. (figurement) ol. (olim) ange- 
d eutet, was Andere weitläuftig folgendermassen um- 
schreibcn: „so nennt man im gemeinen Leben etc. — 
yykömmt nur im gemeinen Leben vor etc. — wie man 
„gewöhnlich schlechthin zu sagen pflegt — im gemei¬ 

nen Leben pflegt man auch zu sagen etc. — heisst 
,,in der Sprache des gemeinen Volks so viel als etc. — 
„man sagt nemlich in der niedrigen Sprachart etc. — 
„ein nur in der Sprache des Pöbels gebräuchliches 
„Wort — figürlich pflegt man zu nennen etc. — ein 
.altes Wort, welches soviel heisst als etc. u. s. w.“ 
Auf diese Weise findet man, der Vollständigkeit un¬ 
beschadet, in zwey starken Bänden, und um einen 
äusserst geringen Preis, alles was andere Lexikogra¬ 
phen in grösserer Bogenanzahl oder in mehrern Ban¬ 
den geliefert haben, und überdiess noch eine Menge 
Bedeutungen und Kunstwörter, die mit vielem Fleiss 
zusammengetragen worden, und die mau nicht leicht 
anderswo antreffen wird. Was Schönheit des Drucks 
und Papiers anbelangt, so ist diesem Wörterbuch kein 

anderes in Deutschland erschienenes an die Seite zu 

stellen. 

Neue "Werke im Verlag der Meyersehen Buchhandlung 

in Lemgo. 

Davy’s, Hümphry, chemische Untersuchungen über 
die Verbindungen des Stickstoffs mit Sauerstoff und 
W asserstoff, oder über das oxydirte Stickgas und 
über das Athmen desselben. Zwey Theile. Aus dem 
Luetischen. Erster Tlieil, chemischer Theil. gr. 8. 

i Thlr. 4 Gr. 

Dreves, J. F., über die Wiederkunft des Herrn. Eine 
Predigt am ersten Advents-Sonntage 1811, gr. 8. 2 Gr. 

Görtz, J. E.., Predigers in Braune eh weig , Predigten 
bey besondern Veranlassungen gehalten, gr. 8. (In 
Commission.) netto I2gr. 

Meusel, J. G., das gelehrte Teutschland, oder Lexi- 
con der jetzt lebenden Teutschen Schriftsteller. 
Vierte Auflage, iSter Nachtrag, gr. 8. i Thlr. 8 Gr. 

— — desselben Werks fünfte stark vermehrte Aufl. 
i6ter Band, gr. 8. l Thlr. 8Gr. 

__ — desselben Werks im neunzehnten Jahrhundert, 
nehst Supplemente zur fünften Ausgabe desjenigen 
im achtzehnten, 4ter Band, gr. 8- l Thlr. 8 Gr. 

Wcertli, Gelier. Sup. in Detmold , Leitfaden für den 
Religion«-Unterricht in den Schulen, 12. 3 Gr. 

Wolfrath, F. W-, Menschenleben und Schicksal, Tod 
und Unsterblichkeit. Zwölf Predigten nebst 2 An- 

May. 

hängen und einer Friedenspredigt, 2te Auflage, gr. 8. 
(In Commission.) netto 12 Gr. 

Neue Verlagsbücher 

von Joseph Li nd au er in München, zur 

Jubilate-Messe 1812. 

Ast, D. F., Anlliologia latina poetica, perpetua cum 
adnotalione in usum Lect. edid. maj. 8. 1 Thlr. 12 Gr. 

Bärthl, J., Beylrage zur Gründung wirtschaftlicher 
Vorbegriffe für Freunde und Beförderer der Wirt¬ 
schaft. 8. 16 Gr. 

Eisenmann, J. A., neueste Geographie des Königreichs 
Bayern, gr. 8. 20 Gr» 

— — kurzer Leitfaden beyrn ersten Unterricht in 
der Erdbeschreibung. Zweyte verbesserte und ver¬ 

mehrte Auflage. 8. 5 Gr. 

Karte des Königreichs Bayern, entworfen von dem ge¬ 
schickten k. b. Ingenieur-Geographen von Couloir. 
6 Gr. netto. schön illum. 8 Gr. netto. 

Laubender, B., Lehrbuch der gerichtlichen Thierarz- 
neykunde zum Behüte seiner Vorlesungen und zum 
Gebrauche für angehende Gerichts thierärzte. 8. 1 Thlr. 

Michl, D. A., christliche Kiichengeschichte. Erster 
Tlieil. Zweyte Verb. Aufl. gr. 8. 2 Thlr. 

Streber, Fr. Ig., Erinnerung an Pfalzgraf Karl, Stifter 
der birkenfeldisclien Linie, als Stammvater des heu¬ 
tigen königl. und lierzogl. bayer. Hauses und an 
dessen Nachkommen. Mit einer Stammtafel und 
drey in Kupfer gestochenen Münzen. 4- 5 Gr. 

Westenrieder, L., Bey träge zur Vaterland. Historie, 
Geographie, Statistik etc. Neunter Band. Auch un¬ 
ter dem Titel: Neue Bey träge etc. Erster Band. 
gr. 8. 1 Thlr. 20 Gr. 

__ historischer Kalender, i8ter Jalirg. mit Kupf. 
ign. iThlr. netto.' 

■Unter der Presse. 

Breyer, C. W. F., Beytrage zur Geschichte des 3© 

jährigen Kriegs. 8. 

Girard, G., Anatomie der Hausthiere, aus dem Fran¬ 
zösischen frey übersetzt von D. K. L. Schwab. 

Dritter Band. gr. 8. 

I n Dom miss io n. 

Reichenbach, G., Theorie der Brücken-Bögen und 
Vorschläge zu eisernen Brücken in jeder beliebigen 

Grösse, mit 5 Kupf. gr. 4. 

Bey Breitkopf und Härtel in Leipzigt den Verlegern dieser Lit. Zeitung, »ind auch die darin anüe 

zeigten Bücher immer zu haben. 
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Leipziger Literatur 

Am 2. des May» 108. 1812» 

Int eiligen z - Bl att. 

NeuO' Stiftungen. 

Auf den beyden königl. sächs. Landesuniversitäten zu 

Leipzig und Wittenberg sind für die daselbst studi- 
renden römisch katholischen und reformirten Glau¬ 
bensgenossen neue Stipendien errichtet worden. Es 
ist nemlich aus der zum Besten beyder Universitäten 
und der drey Landschulen, Pforte, Meissen und Grim¬ 
ma , von den nach Aufhebung des deutschen Ordens 
anheim gefallenen vormaligen deutschen Ordensgütern 
von Sr. königl. Maj. unserm allergnädigsten Landes¬ 
herrn huldreichst errichteten Stiftung, jährlich ein für 
jetzt nicht zu übersteigendes Quantum von lOOO Tlilr. 
zu diesen Stipendien dergestalt bestimmt worden, dass 
davon 670 Thlr. zu Bezahlung der gangbaren Stipen¬ 
dien für römisch-katholische Glaubensgenossen (n ält¬ 
lich zwey, jedes zu 4o Thlr. jahrl., neunzehn jedes 
zu 3o Thlr. und eines zu 20 Thlr.) und 33o zu den 
Stipend. für reformirte Confessionsverwandte (eines zu 
40, neune zu 3o und eines zu 20 TJilr.) verwendet 
werden sollen. Diese Stipendien sind lediglich für 
die gedachten Confessionsverwandten bestimmt, und 
können im Erledigungsfalle nicht an andre vergeben 
werden; auch werden sie eben so wenig zum Studi- 
ren auf auswärtigen Universitäten als zu andern Zwe¬ 
cken zugetlieilt. Eingeborne haben vor Ausländern 
den Vorzug. Die Bedingungen des Ansuchens darum 
und die übrigen Vorschriften sind dieselben wie bey 
den königlichen und Procuratur - Stipendien. Nur 
wird von den Supplicanten noch besonders bescheinigt 
werden müssen, dass sie zur röm. katholischen oder 
zur reform. Confession sich bekennen, und dass sie 
der allerhöchsten Unterstützung bedürftig sind. Die 
Expectanten und Percipienten müssen sich auch den 
angeordneten vierteljährigen Prüfungen unterwerfen, 
und ihre Censuren werden den halbjährigen Ephoral- 
Berichten beygcfiigt. Die Stipendien werden in der 
Regel auf 2 Jahre verwilligt, doch kann auch eine 
einjährige Prolongation Statt finden. Sie werden in 
halbjälrr. Terminen, Ostern und Michael jeden Jahres, 
von dem Oberconsistorialcassirer in Dresden ausge¬ 
zahlt, wenn die Percipienten durch ein Zeugniss eines 
akadem. Lehrers bewiesen haben, dass sie während 
des laufenden halben Jahrs actu studentes gewesen 
sind. 

Ztveyter Band. 

C o r r e s p o n d e n z - N a c h r i c h t e n. 
Italien im April 1812. 

Das Museum der Universität Pavia hat jüngst 
von dem Hrn. Grafen von Lodron, welcher sich ge¬ 
genwärtig in Mailand befindet, eine kostbare und in 
ihrer Art einzige Sammlung von Opalen (neunhundert 
an der Zahl) zum Geschenk erhalten. Man schätzt 
dieses Geschenk auf mehr als 5o,ooo Mailänder Lire. 
Die Universität hat ihm zu Ehren eine Inschrift in 

Marmor errichtet. 
Nachdem das berühmte Gemälde von Leonardo 

da Vinci, welches das letzte Abendmahl vorstellt, und 
sich im Refectorium des aufgehobenen Dominicaner- 
Klosters delle Grazie zu Mailand befindet, auf Befehl 
der Regierung von Hrn. Bossi copirt worden, so wird 
nun solches auch durch Hrn. Rafaeli in Mosaik ver¬ 
fertigt, um es auf ewige Zeiten dauerhaft zu machen. 
— Ueber gedachtes Gemälde sind bey dieser Gelegen¬ 
heit, vcrschiedue gelehrte Werke, als von gedachtem 
Ritter Bossi — vom Abbe Guillon — vom Grafen 
Vcrri zu Mailand erschienen. 

Die Königl. Bibliothek jener Hauptstadt, die sich 

bereits auf mehr als hundert und fünfzig tausend Bän¬ 
de erstreckt, wird mit neuen Werken täglich berei¬ 
chert ; nach der Mailänder officiellen Zeitung vom 4ten 
dieses Monats, worin eine Beschreibung derselben sich 
befindet, soll sie gegenwärtig nicht allein die erste in 
Italien seyn, sondern wegen der Kostbarkeit ihrer 
Werke auch mit den berühmtesten in Europa wettei¬ 
fern. — Sie ist jüngst mit der Auswahl aller aufge¬ 
hobenen Klosterbibliotheken vermehrt, und durch die 
Freygebigkeit des Monarchen sowohl, als des hiesigen 
Vicekönigs mit verschiednen grossen und kostspieligen 

Werken beschenkt worden. 
In der Königl. Buchdruckerey daselbst werden unter 

andern gegenwärtig die Scholien zu der neuerlichen 
Prachtausgabe des Homer , die Bodoni veranstaltete 
und die den Ritter Lamberti zum Vf. haben, gedruckt. 

Zu Rom ist in den Bädern des Titus eine uralte 

christl. Kapelle, die der heiligen Felicitä geweiht war, 
entdeckt worden. — Nebst einem an der Wand ge¬ 
malten Kalender ist auch ein Thierkreis mit den 
zwölf Himmelszeichen, und hierunter die Wage (Li¬ 

bra) zu sehen. Allein da dieses Monument lange nach 



den Zeiten des Augustus errichtet ist, so werden die Be¬ 
weise von der Neuheit dieses Hinnnelszeicliens, die 
ein Gelehrter zu Mailand, Prof. Hager, jüngst aufge¬ 
stellt hat, dadurch nicht entkräftet. 

Zu Neapel, W'O mit Durchsuchung der alten Stadt 
Pompeji mehr als jemals fortgefahren wird, sind zu 
Anfang des verflossenen Januars, allein an Goldmün¬ 
zen, 69 Stücke ohne die SilbermLinzen zu rechnen, 
ausgegraben worden. Auch sind verschiednc Leuchter 
('Candelabra) und andre Meublcn von Bronze entdeckt 
worden. Das Graben geschieht nun auf Befehl des 
Königs regelmässiger wie zuvor. Se. Majestät haben 
nemlich alle umliegenden Gründe käuflich an sich ge¬ 
bracht, und nun wird das Graben nach der schönsten 
Methode befolgt, indem man dem Zirkel der alten 
Stadtmauern rund herum folget. 

iVirzburg 24. April 1812. 

Die Universitätsbibliothek hat am 27. und 28. 
Decemb. des vorigen, und am 20. April des laufenden 
Jahres von Sr. kais. königl. Hoheit dem Erzherzoge 

Grossherzoge sehr ansehnliche Geschenke an Praclit- 
werken und vielen anderen, in verschiedene Fächer 
einschlagenden, meistens neuen Büchern erhalten. Es 
befinden sich darunter die Tableaux, Statues, Bas - 
Reliefs et Camees de la Galerie de Florence et du Pa¬ 
lais Pitti, Clochar Palais, Maisons et Vues d’Italie, 
der Heyne’sehe Virgil, London 1793, La Fontaine’s 
fabeln in der Folio- und Boileau’s Schriften in der 
Didotischen Quartausgabe, JFiebeking’ s Karten und 
Plane von den merkwürdigsten Häfen in Europa, und 
dessen Beyträge zur Brückenbaukunde, De Cessart’s 
description des travaux hydraul., Lavater’s Essays sur 
la Physionomie, Lepaillant’s hist. nat. des Oiseaux 
de Paraclis et des Colliers, suivie de celles des Tou- 
cans et des Barbus; La Cepede’s hist. nat. des Pois- 
sons, Ventenant’s jardin de la Malmaison, Faujas- 
Saint- Fond’s hist. nat. de la montagne de S. Pierre 
de Maestricht, Malliot’s Recherches sur les Costumes, 
les Moeurs, les Usages etc. des ancicns Peuples, einige 
Voyages pittoresques, u. s. in. Die Zahl der Werke 
belauft sich auf 167, jene der Bände auf 257. 

Um die leichtere Einführung und Verbreitung 
des neuen protestantischen Gesangbuches für das Gross¬ 
herzogthum haben sich neuerlich ein bürgerlicher Un- 
tertlian, J. M. Landeck zu Remlingen, und der Apo¬ 
theker und protestantische Kirchenpfleger Billing zu 
Kizingen, dadurch verdient gemacht, dass der erstere 
aus freyem Antriebe 100 Fl. zum Ankäufe und zur 
Vertheilung gebundener Exemplare unter die Schulju¬ 
gend und minder begüterten Einwohner seines Ortes 
ausgesetzt, und der letztere auf eigene Kosten 80 Ex¬ 
emplare unter die ärmeren Gemeindeglieder Kizingens 
hat vertheilen lassen. Ferner hat der zu Aidliausen 
verstorbene catliolische Pfarrer K. Klüpfel, unter an¬ 
dern frommen Vermächtnissen, 200 Fl. zur Anschaf¬ 
fung nothwendiger und nützlicher Religions-, oder 
Erziehungs-, oder Haushaltungsbiicher ausgesetzt, von 
welchen Büchern jeder cafliolischcn sowohl als prote¬ 
stantischen Haushaltung der drey Aidhäuser Pfarrey- 
orle ein Exemplar abgereicht werden soll. Diese 
wohlthätigen Handlungen wurden unterm 5• Jan., i4 f 

Febr. und 1. April d. J. ofificiell bekannt gemacht und 
angerühmt. 

Notiz über die ehemaligen Irrenanstalten zu 
Torgau und Waldheim. 

Wiewohl wachsen nur erst seit kurzem eine beson¬ 
dere öffentliche Irrenanstalt besitzt, bey Pirna auf dem 

Sonnenstein, und die unglücklichen Seelenkranken vor¬ 
her in den sogenannten Zucht- Arbeits- und Armen¬ 

häusern zu Torgau und Waldheim sich eingesperrt fan¬ 
den : so sind doch trotz dieser ungünstigen Verhältnisse 
mehr genesen, als man glauben sollte, und eine kurze 
Nachricht hierüber wird gewiss jedem Menschenfreunde 
willkommen seyn, so wie ihn die Namen der Aerzte, 
deren Bemühungen jene Beklagenswerthen ihre Rettung 
verdanken, mit Achtung erfüllen müssen. Ich nenne 
den Hm. D. Pienitz und den Ilrn. D. Hayner. Er- 
sterer befand sich an der nunmehro aufgelösten An¬ 
stalt zu Torgau als Arzt, und der Staat konnte dessen 
Verdienste nicht besser würdigen, als indem er ihm 
die Direction oben genannter neuerrichteter Irrenan¬ 
stalt übergab; letztere^ befindet sich noch in der nun¬ 
mehro veränderten Anstalt zu Waldheim, die nämlich 
blosses Versorgungshaus in Zukunft seyn soll,- beson¬ 
ders für die Classe der unheilbaren Irren. Es ist zu 
bedauern, dass somit dem Wirkungskreise»des in der 
psychischen Heilkunst so glücklich gewesenen Arztes 
Schranken gesetzt sind. Die Nachrichten, die ich über 
beyde Anstalten zu geben gedenke, schöpfte ich aus 
ganz sicherer Quelle; es sind die Berichte, welche beyde 
Aerzte auf Verlangen der Regierung, als der Plan zu 
der neuen Irrenanstalt entwarfen worden war, über 
die von ihnen in dem Zeiträume von 1806 bis 1810, 
behandelten Irren, einliefern mussten. Es konnte in 
diesen Berichten nicht bestimmt angegeben werden, 
welches der eigentliche Bestand der Irren am Schlüsse 
des Jahres i8o5 war, -weil in den Büchern beyder 
Häuser über die Irren keine besondere Registratur ge¬ 
führt, sondern diese Classe mit den übrigen Versorg- 
teil unter dem gemeinschaftlichen Namen von Armen 
begriffen, und nur durch beygefiigte Noten bezeichnet 
wurde. Man hatte sonach von der ersten Stiftung der 
Häuser an, ans den Aufnahme- und Abgang-Listen 
genannter Armen die darunter befindlich gewesenen 
Irren einzeln herauszählen müssen, um endlich be¬ 
stimmt sagen zu können, wie viel deren am Schlüsse 
des Jahres i8o5 unter der allgemeinen Zahl von Ar¬ 
men waren. In Torgau, wovon ich jetzt zunächst 
spreche, war der Bestand aller Armen am Schlüsse 
des Jahres i8o5, mit 297 angegeben. Die Zahl der 
Irren darunter musste wohl die grösste seyn, da sie 
in den Aufnahme - Listen der Armen bis auf 1786 zu¬ 
rück, wo die erste Einrichtung des Hauses geschah, 
immer die stärkste war, was auch von den 5 Jahren, 
von denen ich jetzt spreche, gilt. Es wurden nämlich 
in diesen Jahren zusammen yb Arme aulgenommen, 
wovon 63 Irre waren. Folgende kurze Tabelle be¬ 
zeichnet die verschiedene Zahl dieser Irren nach dem 
verschiedenen kranken Seelenznstande in dem sie wa¬ 
ren, und nach dem Geschlechte. 
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Gemüthskrankheit . ; 
Männer. 

. I 

W eiber. 

3 
Total. 

4 
Wahnsinn .... 7 — 7 
Melancholie . ... 6 2 8 
Blödsinn und Schwermuth . 2 —. O w 
Sinneszerrüttung . . 1 — 1 
Gemüthszerrüttung . 26 7 33 
Epilepsie und Blödsinn . 1 1 
Epilepsie und Wahnsinn . 1 — 1 

Geinüths Verwirrung 4 2 6 

^9 l4 65 
Di ese Angaben der Krankheiten sind freylich sehr 

oberflächlich, die Unterscheidungen sehr unlogisch; es 

liegt ihnen gar kein sicherer, richtiger Eintheilungs- 

grund unter; das eigentliche Wesen der Psyche ist 

dabey gar nicht berücksichtiget. Dieselben Mängel 

wird der Leser bey allen folgenden Angaben der Art 

Anden, und es drängt sich der Wüinsch um so lebhaf¬ 

ter auf, dass doch endlich einmal eine bestimmtere 

Terminologie in der psychischen Heilkunde eingeführt 

werden möge. Ich kann nicht umhin hierbey auf das 

Programm unsers verdienstvollen Professors D. Hein- 

roth: De inorborum animi et pathematum animi diife- 

rentia, Lips. 1811. aufmerksam zu machen, das in 

dieser Hinsicht vorzugsweise gelesen zu werden ver¬ 

dient. Viel Schuld an jenen mangelhaften Bestimmun¬ 

gen mögen wohl auch die Physici der Aemter und 

Ortschaften haben, von woher die Kranken übersen¬ 

det werden. Doch ist hierüber vor kurzem eine lan¬ 

desherrliche Verordnung erschienen, welche die Haupt- 

puncte angibt, auf welche in jenen Berichten künftig 

Rücksicht genommen werden soll; es wird dabey be¬ 

sonders auf genaue aetiologisclie Angaben gedrungen. 

Entlassen wurden im bezeichneten Zeiträume von 

fünf Jahren zusammen 47 Arme, worunter sich "5] ge¬ 

nesene Irren befanden. Von diesen 37 wurden 

1) Gänzlich entlassen, 17 wie folgt: 

Benennung des vorhergegangenen 
kranken Seelenzustandes. 

Epilepsie mit period. Wahnsinn 

Religiöser Wahnsinn 

Wahnsinn .... 

Periodischer Wahnsinn . . 

Manie ..... 

Narrheit, allgem. Verworrenheit 

Männer. Weiber. Total. 

1 — 1 

1 — I 

5 69 

2 — 2 

2 1 3 
1 — 1 

10 717 

Nur eine von diesen 17 hat einen Rückfall be¬ 

kommen ; doch würde diess nicht geschehen seyn, wenn 

sie nicht von ihren Verwandten und Freunden ver¬ 

lassen , in die grösste Armuth und Dürftigkeit gerathen 

wäre. Alle standen in dem Alter von 23 bis 67 Jah- 

ren; 7 darunter waren ledig, die übrigen verheyrathet; 

die Dauer ihrer Krankheit war 2—2.5 Jahr gewesen; von 

6 konnte keine bestimmte Ursache ihres Uebels angege¬ 

ben werden, pej den übrigen war fehlgeschlagene Iloff- 

nung, Höhesinn, Schwärmerey, Eifersucht, unordentl. 

Lebensart, Milchversetuwg nach dem Gehirn, Schreck, 

die erste Veranlassung, bey einem auch ein Fall auf 

Kopl und Brust, bey zvveyen erbliche Disposition. 

2 Nicht ganz entlassen, sondern nur auf unbe- j 

stimmte Zeit beurlaubt wurden von oben erwähnten 

37 genesenen Irren 11, wie folget: 
Benennung des vorliergegangenen 

kranken Seelenzustandes. 
Wahnsinn 

Manie .... 

Periodischer Wahnsinn 

Melancholie . . 

Fixer Wahnsinn 

Narrheit 

Männer. Weiber. Total. 

1 

2 

1 

1 

1 

1 
2 

1 

1 

2 

4 

2 

1 

1 

1 

6 5 11 

Sie standen in dem Alter von 24 bis 65 Jahren, 

1 Wittwe war darunter, 4 verheyrathete, 6 ledige. 

Ihr kranker Seelenzustand hatte 3 —17 Jahr gedauert; 

bey 3 konnte keine bestimmte Ursache des Uebels auf¬ 

gefunden werden , bey 2 war angeeibte Disposition 

Schuld, bey den übrigen Armuth, zu grosser Geschlechts¬ 

trieb, Eifersucht, ausschweifende Lebensart, fclilgeschla- 

gene Hoffnungen der Liebe, gezwungner Soldatenstand. 

3) Wiegen körperlicher Gebrechen und andrer 

Rücksichten wurden von erwähnten 37 genesenen Ir¬ 

ren , 9 Männer einem Versorgungshause übergeben, 

nämlich dem vortrefliclien Waisenhanse, das zeither 

in Torgau bestanden hatte, und nunmehro aufgehoben 

ist, ja bis auf den Grund niedergerissen werden soll. 

Jene darin befindlich gewesenen 9 Männer sind jetzt 

zum Theil nach Waldheim, zum Theil auf den Son¬ 

nenstein mit abgeführt worden, wo sie zum Dienst 

im Hause sehr vortheilhaft gebraucht werden können. 

Sie stehen in dem Alter von 18 — 51 Jahren, und ich 

fand, da ich zur Zeit der Aufhebung jenes Waisen¬ 

hauses vergangnen Sommer selbst in Torgau war, sie 

vollkommen geheilt ohne alle Spur eines Seelenleidens. 

Sie hatten vorzügl. an Melancholie u. Wahnsinn gelitten. 

Ausser den nunmehro genauer bezeichneten 37 ge¬ 

nesenen Irren, die entlassen worden sind, muss ich 

noch 29 andre erwähnen, die damals, als ich, wie 

schon gesagt, in Torgau war, sich noch in der An¬ 

stalt befanden, aber ebenfalls als vollkommen genesen. 

Sie wurden gleicher Weise zum verschiedenen Dienst 

im Hause gebraucht, und werden, wie obige Männer, 

aus dem Waisenhause, auch nach Waldheim oder nach 

dem Sonnenstein vertheilt werden. Ihr Verhältnis* 

zu den damals im Hause befindlichen noch ungeheilten 

Irren war folgendes: Geheilte. Nichtgeheille 

Benennung des kranken See¬ 

lenzustandes. 
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Melancholie 1 1 1 i — — 

Wahnsinn 59 8 1 9 | 22 O r* 

00 

Fixer Wahnsinn i5 2 2 4 10 
#1 

11 

Periodischer Wahnsinn 27 [ 1 6 7 10 IO 20 

Religiöser Wahnsinn 5 1 1 4 4 

Manie 59 3 3 6 18 i5 33 

Blödsinn 39 1 — 1 2 9 9 58 

Allgemeine Verworrenheit i° j — — 9 1 1 10 

Epilepsie m. Seelenverwirung 
9 

— —. 4 9 

Total i84 | 17 12 29 106(49 155 
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Sie standen in dem Aller von 17 — 64 Jahren, ilir 
kranker Seelenzustand hatte 2— 32 Jahre gedauert, 
jjr-y 7 konnte die Ursache des Uebels nicht aufgefun¬ 
den werden, bey 5 war sie angeerbte Disposition, bey 
einem ein Schlag auf den Kopf und Schreck, bey ei¬ 
ner Frauensperson gestörte Menstruation und zurück¬ 
getriebener Hautausschlng, bey den übrigen Armuth, 
Unzufriedenheit, Selbstbefleckung, schlechte Erziehung, 
Müssiggang, Bosheit, Trunk, zu grosser Geschlechts- 
tricb, missvergnügte Ehe, Stolz. 

Rekapitulation sämmtlicher in den 5 Jaliren von 
1806 bis 1810 genesenen Irren im Armen - 

Zuchts-Arbeitshaus zu Torgau. 

Benennung des kran¬ 
ken Seeleuzustandes. 
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Total. 

Gemütliszerrüttung 
Männ. 3 3 3 
Weib. 

Epilepsie mit Wahn- Männ, 1 1 1 
sinn Weib. 

Religiöser Wahnsinn 
Mann. 1 1 2 2 
Weib. 

Wahnsinn 
Männ. 3 l 2 8 i4 

22 
Weib. 6 1 1 8 

Periodischer Wahn- Männ. 2 1 1 4 
11 

sinn Weib. 1 6 7 

Manie 
Männ. 2 2 2 7 i3 
Weib. 1 2 5 6 

Narrheit, allgemeine Männ. 1 1 2 
2 

Verworrenheit Weib. 

Melancholie 
Männ. 3 1 4 

5 
Weib. 1 1 

Fixer Wahnsinn 
Männ. 1 2 3 5 
Weib. 2 2 

Blödsinn 
Mann, 1 1 2 

0 
Weib. 

Total 
Männ. 10 6 9 17 42 

66 
Wreib. 7 5 12 24 

17 11 9 29 

66 

Es ist zu bedauern, dass die Tabellen, aus wel¬ 
chen ich diese Angaben zog, über das angewandte 
therapeutische Verfahren gar nichts sagen; gern hätte 

ich meinen Lesern hierüber das nöthigste mitgetheilt. 

May. 

Die Sterblichkeit sämtlicher Armen belief sich 
auf io4, worunter 85 Irren, 55 Männer, 32 Weiber. 
Vier davon hatten einen gewaltsamen Tod bey An¬ 
fällen von Raserey erlitten. 

Recapitulation des Bestandes sämtlicher Armen in 
den letztverflossenen 5 Jahren, mit besondrer Rück¬ 
sicht auf die darunter befindlich gewesenen Irren. 

Bestand am Schlüsse 
des Jahres i8o5. 
Aufnahme ..... 

Entlassen .... I 
Gestorben. 

297. darunter (?) Irren 

• 75. —_63. — 

372. 

. 45. darunter 57. — 

. io4. — S5. 

i49. 

Bestand am Schlüsse des Jahres 1810, wenn man 
den Abgang 149 von 372 abzieht, bleibt 220, wovon, 
wie sich aus Allem ergibt, der grösste Theil Irre war, 
unter denen sich auch oben erwähnte 29 geheilte be¬ 
fanden. 

So viel über Torgau. Nächstens werde ich ähn¬ 
liche Notizen über Wüldlieim folgen lassen, die viel¬ 
leicht in therapeutischer Hinsicht interessanter seyn 
möchten, da die Tabellen des Herrn D. Hayner sich 
hierüber mehr verbreiten. 

D, Andre e. 

Anzeige. 

In der vorläufigen Ankündigung unser« bey Cotta 
erscheinenden Werks: die Lieder der alten Edda 

(Originaltext, zweyfache Uebei’setzung und Glossar) 
im Morgenblatt Nr. 65—69. d. J. ist folgendes zu 
verbessern: Nr. 65 p. 25g a ist eine Zeile ausgelas¬ 
sen und zu lesen : wie Raimund sammelte Snorro, der 
noch sein Geistesgenosseobgleich nicht sein Zeitge¬ 
nosse war. Col. b Note skandinaviske statt: skandi- 
nariske. Nr. 66. p. 264. Faffners statt Jaflners. Nr. 
67. p. 266. da Hunding st. du Ilündling. Nr. 68. p. 
271. Brynhilldarquida st. Begehildarquida. Eben so 
ist zu bemerken, dass das poetische Fragment aus dem 
Gudrunalied in Nr. 69. falsch abgesetzt worden, und 
was einen zweyten Halbvers zu bilden scheint, als 
selbstständiger Vers nicht neben, sondern unter den 
vorhergehenden zu setzen war, indem wir vorerst die 
übliche Abtheilung beybehalten, und die uns wahr¬ 
scheinlich richtige im Vers selbst, in dem Band, wel¬ 
cher den Commentar enthält, rechtfertigen werden. 

—- Cassel — Grimm. 
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Leipziger Literatur- Zeitung, 

Am 4. des May. 109. '1812 

Naturphilosophie. 

Vom Geist und Wesen der Dinge, oder 'philoso¬ 

phische Bliche auf die Natur der Dinge, und 

den Zwech ihres Daseyns, wobey der Mensch 

überall als die Lösung des Räthsels betrachtet 

wird. Aus dem Franzos, des Hin. von St. Mar¬ 

tin übersetzt von Dr. G. G. Schubert, Director 

des Realinstituts zu Nürnberg. Erster Theil. Leipzig 

bey Carl Heinr. Reclam. 1811. 287 S. 8. (iThlr. 

12 Gr.) 

Nach hergebrachter, sehr bequemer Sitte der mei¬ 
sten einer populären Philosophie zugethanen Re¬ 
zensenten könnte man freylich am kürzesten damit 
wegkommen, über das vor uns liegende Werk von 
einem französischen Jacob Böhme ein Kreuz zu 
machen, die Hände über den Kopf zusammen zu 
schlagen, und ein paar Stellen anzuführen, wie die 
folgende, S. 208: „denn es ist eine sehr gewisse 
'Wahrheit, dass ein jedes ^Vesen seinen Vater zu 
erzeugen (!) bestimmt sey, wie man sich davon 
durch einiges Nachdenken überzeugen kann etc.;“ 
oder auf S. 58 zu verweisen, wo vom ersten Ehe¬ 
brüche gehandelt und als ein Beweis unsrer Ernie- 
drung angegeben wird, „dass jetzt das irdische Weib 
es ist, die das Ebenbild des Mannes erzeugt, und 
dass er genöthigt ist, diesem das erhabne Werk 
auzuvertrauen, zu dessen Vollführung er nicht mehr 
würdig ist etc.;“ oder auf S. 192 wo die Erde als 
ein Excrement der Schöpfung erscheint, in welches 
der Mensch seit seinem Sündenfalle eingekerkert, 
uud als in ein wahres Botany- bay verwiesen worden. 

Wenn man nur die Titel der Werke des Hrn. 
von St. Martin betrachtet: Ecce liomo — le nouvel 
liomme — le Crocodile — de Dieü et de la na- 
ture — des erreurs et de la verite — titre rouge 
v* s. W., so muss man mehr ein humoristisches 
Spiel mit wissenschaftlichen Ideen, als eine gedie¬ 
gene wissenschaftliche Arbeit erwarten. In solchem 
b alle timt man wohl, sich so lange dadurch unter¬ 
halten zu lassen, als es geht, und wrenn alsdann 
einem Cartesianische Wirbel in den Kopf fahren, 
das Buch zuzumachen, und zu denken, qui non 
vult intelligi, non debet legi. — Aus welchem 
Standpunctc der Hr. Uebersetzer St. Martins Ideen 
genommen, und der Uebersetzung würdig befunden 

Zweiter Bund. 

habe, lässt sich leider nicht bestimmen, da nach 
einem hier wenig passenden Verfahren, die Vor¬ 

rede erst dem zweyten Bande folgen soll. Indessen 
scheint er das Buch doch als ernstlich gemeint und 
wissenschaftlich genommen zu haben. Es findet 
sich in demselben auch viel Aehnlichkeit mit Hrn. 
Schuberts eigenen Ansichten und mit der neuesten 
Naturphilosophie überhaupt. Daher zwingt uns 
schon das Ansehn, in welches sich Hr. D. Schu¬ 
bert, als ein originaler Denker im Fache der Na¬ 
turwissenschaft, durch neue glückliche Combinatio- 
nen und geniale Blicke ins Universum gesetzt hat, 
gegenwärtiges von ihm in Deutschlands Literatur 
eingeführte französische Werk, so sonderbar und 
bizarr manches Wort desselben klingen mag, mit 
wissenschaftlicher Achtung zu betrachten. Und wenn 
auch dazu nicht gerade jeder Lust hätte, so müsste 
es doch selbst für diesen eine merkwürdige litera¬ 
rische Erscheinung seyn. in der französ. wissen¬ 
schaftlichen Welt, welcher mau eine fast,zu em¬ 
pirische Nüchternheit und formale Trockenheit, ja 
wohl gar Beschränktheit im physischen und meta¬ 
physischen Fache zuzuschreiben gewohnt ist, eine 
so mystische und der deutschen so ähnliche Natur¬ 
philosophie, von freyenStücken auftrelen Zusehen. 
Denn es muss gar wunderbare Gedankengeburten 
geben, wenn sich Leichtigkeit und Witz mit tiefer 
Mystik verbindet. Ein System und streng geord¬ 
nete Grundsätze kann man in Producten dieser Art 
freylich nicht erwarten, hat auch wohl der Verf. 
nicht geben wollen. Ueberhaupt haben wir der ein¬ 
seitigen Systeme genug. Und es ist vielleicht nach 
der Weltgerichtsordnung eine Strafe für den Stolz 
der gelehrten Systematiker, welche so viel gelernt 
haben, und doch im Grunde bey so vielem Gerüste 
ihrer Wissenschaften, so wenig aufzubauen wissen, 
wenn sie unterweilen ganz excentrische auf den 
Kopf gestellte Behauptungen solcher alle Wissen¬ 
schaften und Künste, Poesie, Philosophie und Re¬ 
ligionsweisheit verbindenden Universalgenies mit an¬ 
hören müssen. Sie sollten wenigstens urtheilen, wie 
Polonius von Hamlets Rede: „Wenn das Wahnsinn 
ist, so ist doch Methode darin;“ und sollten der¬ 
gleichen Schriften als Mittel gebrauchen, sieji selbst 
aus dem dogmatischen Schlummer zu wecken, und 
auf neue Ideen zu kommen; die gewohnte wissen¬ 
schaftliche Bahn auf einen Augenblick zu verlassen 
und sich einmal den Eingebungen eines dunklen 
Wahrheitsgefühls und der Einbildungskraft zum 
Besten neuer Erliadungen hinzugeben. 
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Der Verf., der die Welt allein aüs dem Ge- 
sichlspuncte und durch das Medium der menschli¬ 
chen Natur betrachten will, geht von dem uns ein- 
gebornen Triebe nach Wahrheit und dem Triebe zu 
bewundern (Plalo's &av/ua&iv) aus, wobey er uns aber 
die Definition dessen, was er Bewunderung nennt, 
(was ohne Voraussetzung allgemeiner Zweckmässig¬ 
keit nicht denkbar ist) schuldig bleibt. Aus diesen 
Trieben schliesst er auf eiue Verwandtschaft des 
menschlichen Geistes mit der Wahrheit und eine 
mögliche Vereinigung mit derselben, kurz ein we¬ 
nig schnell auf eine Möglichkeit der Erkenntniss 
aller für uns geniessbaren Gegenstände in einer na- 
turgemässen Ordnung der Dinge. Da aber der 
Mensch die ersehnte Wahrheit nicht besitze, wird 
ferner geschlossen, dass er gegenwärtig Üicht in sei¬ 
nem naturgemässen Zustande sey. Unter dem Na¬ 
men ff ahrheit, wird S. 8 das höchste alleserken- 
nende Wesen verstanden, welches alle Völker der 
Erde als Gott erkannt und verehrt haben, ln dem 
Meuschen sey nämlich Ein Theil seines Wesens, 
welcher bewundert würde von dem andern Theile, 
— ein Etwas, welches obgleich in uns befindlich, 
zugleich über uns sey. Häufig verwechsle man das 
göttliche Wesen in uns mit dem nicht göttlichem 
Es gebe daher Menschen, welche ohne Gott seyen, 
ohne dass man sie deshalb Gottesläugner nennen 
könne. Denn der Trieb nach Bewunderung setze 
immer einen Glauben an das Daseyn Gottes voraus, 
der wahre Atheist müsste zugleich über die Nicht¬ 
existenz der menschlichen Seele Zweifel hegen. Es 
gibt demnach in den Wesen zweyerley Eigenschaf¬ 
ten (S. 16), die ursprünglichen und schöpferischen, 
und andere daraus abgeleitete. Die Eigenschaften 
eines Wesens sind folglich nicht Resultate seiner 
Organisation, wie die gewöhnliche Lehrmeinung be¬ 
hauptet, sondern die Organisation Resultat der Ei¬ 
genschaften. Es gibt eine allwaltende, allesverbin- 
dende Einheit, ein Princip der Dinge, wesentlich 
gut, in steter Harmonie, so dass es sich nicht sel¬ 
ber betrachten kann, ohne sich zu lieben. Diese 
allgemeine Liebe S. 5o muss ein Quell der höch¬ 
sten Lebenserze-pgangcm seyn. Die dem Urquell 
gleiche Frucht wird wiederum Gegenstand einer 
neuen Liebe, aus welcher neue Zeugungen hervor¬ 
gehn, und so gibt es drey Grundkräfte (S. 5i) in 
einem unauflöslichen Lebensverein, eine Selbster¬ 
zeugung Gottes S. 47 Dies ist das innerste Heilig¬ 
thum , vor dem der Mensch sich in tiefem Schwei¬ 
gen niederbeugen muss. 

Dieses Grundwesen der Liebe bedarf (?) aber 
nach S. 3i gewisser aus ihm her vor tretend er und 
von ihm demnach unterschiedener Ebenbilder, um 
sich selbst kennen zu lernen, und sein eigenes We¬ 
sen zurück strahlen zu lassen. Sonst würde, (ohne 
ein solches Nichtich) es in die Unendlichkeit vor- 
Wärts- streben, und ihm nirgends etwas begegnen, 
das die Züge seines herrlichen Daseyns als Symbole 
desselben ihm offenbarte. Liebe also Hess jene be- 
söndcm Zeugungen, jenen Spiegel von der zweyten 
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Ordnung (S. 54) hervorgehen, sie Theil haben an 
den göttlichen Eigenschaften, und wies ihnen einen 
ewigen Wirkungskreis, eine vollkommene Natur 
an, welche von der jetzigen unvollkommenen gänz¬ 
lich unterschieden war, wiewohl damit verwechselt 
wird. Da das Wiesen vom Urheber aller Dinge gut 
ist, so kann es keine selbstständige Quelle des Bö¬ 
sen geben. Das Böse ist in Beziehung auf das Gute 
etwas ganz negatives. S. 37. (Mitten unter diesen 
eben nicht durchaus zusammenhängenden Behaup¬ 
tungen folgen hier einige sehr tiefe Bemerkungen). 
Die. Freyheit selbst, welche gewisse Wesen beka¬ 
men, ist nichts selbstständiges, sondern nur ein 
sittliches Vermögen, dem Grundwesen an Harmo¬ 
nie ähnlich zu weiden. Diese Freyheit, welche die 
götLliche Liebe verlieh, ist aber nicht gebraucht 
worden, machte durch sich selbst auch Verirrungen 
möglich, und das ist der Grund von dem Falle der 
Geister, die nun deswegen beschränkt wurden. Die 
Frage, warum die göttliche Liebe, als Vorsicht be¬ 
trachtet, Wesen geschaffen habe, von denen ein 
Fall voraus zu sehen war, wird vom Vf. S. 59 da¬ 
durch abgelehnt, dass er erstlich die Schöpfung als 
einen Act der Liebe ausserhalb aller Zeit setzt (aber 
doch mit seinem an Zeitbedingungen gebundenen 
Verstände begreifen, erkennen will!) und die We¬ 
sen ihrem Ursprünge in Gott nach als ewig, wie¬ 
wohl in Beziehung auf ihn wieder als begonnen be¬ 
trachtet, dass er zweytens die Vorsehung Gottes, 
und die Freyheit, als zwey in nothwendigem Gleich¬ 
gewichte sich befindende Kräfte annimmt, deren 
keine ihr Maass überschreiten könnte, ohne sich in 
das Geschäft der andern zu mischen, drittens dass 
der Weisheit Gottes wohl zuzutrauen sey, für das 
moralische Uebel unermessliche Entschädigungs¬ 
mittel ausfinden zu können# 

Die Philosophie des Vf. wird demnach von nun 
an, (wie, etwa die des Aristoteles ausgenommen, 
alle ältere Philosophie vor Carlesius) historisch. Er 
geht von einem durch innere natürliche und äus¬ 
sere Offenbarung (S. 34) bestätigten Facto aus, dass 
die gegenwärtige Natur, so wie der Mensch, ge¬ 
fallen sey, doch der Erinnerung eines bessern ur¬ 
sprünglichen Zustandes sich erfreue, und sagt ge¬ 
gen diejenigen, welche die Natur und Menschheit 
in einem gesunden Zustande glauben, allerdings S. 
4o vieles, was zu beherzigen wäre. Der ursprüng¬ 
liche Zustand der Menschheit wird S. 42 als ein 
Ideal aufgestellt, welches die Menschen nie aus den 
Augen verlieren sollten, wenn sie nicht aufhören 
wollen (wie die Philosophen) in ihrem wechselsei¬ 
tigen Zustande sich selbst zu begreifen und zu ver¬ 
stehn (S. 46). Dass der Mensch bestimmt sey, ein 
Gleichiiiss vom Ursprünge aller Dinge zu seyn, 
wird S. 47 schon daraus klar gemacht, dass der 
immerwährende Strom von Gedanken in unseren 
Innern eine wahrhafte Darstellung der ewigen Schö¬ 
pfung gewähre. Wie sich Gott in seinen Wirkun¬ 
gen selb t anschaut, erkennt und offenbart, so ler¬ 
nen auch alle geistige Wesen den Umfang ihres 
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Denkens durch die ^Bilder des Lebens kennen, und 
lernen sich selbst bewundern, und die Kette von 
Spiegeln, woraus das Reich der Dinge zusammen¬ 
gesetzt ist, gründet sich auf die geistige Herrschaft 
der ursprünglichen Einheiten. Das Princip der 
Schönheit (S. 56) ist kein Eigenthum der verwan¬ 
delten Natur, sondern ein Schatten der vergange¬ 
nen Herrlichkeit. Der Grund des Falls der Gei¬ 
ster (S. 55) war erst Schwäche, die sich der sinn¬ 
lichen Welt hingab, und sodann Stolz, der die Wege 
des Lasters erölfnete. Der Mensch missbrauchte die 
furchtbare Freyheit, sein verunstaltetes Bild allen 
Dingen einzuprägen, und seine besten Gedanken in 
einen fremdartigen ungünstigen Boden seiner Seele 
zu säen (S. 6i). Es entstand ein böses Princip, das 
die Tendenz hatte, alle irdische Formen zu ernie¬ 
drigen und zu verderben (S. 68). Der alles tren¬ 
nende Egoismus der gefallenen Geister brachte völ¬ 
lige Zerrüttung in der Gesammtlieit der Dinge her¬ 
vor. Die über die Erde verbreiteten religiösen Sy¬ 
steme (S. 8o), welche dasselbe aussagen, sind allein 
durch das ursprüngliche Verhältniss zwischen den 
Menschen und Gott, durch die Religion, die sich 
anfangs selber aussprach und offenbarte, erklärbar. 
Die wahre Religion, die den Namen von Vereini¬ 
gung , nicht von Zwiespalt hat (S. 8i), ist nichts 
anders, als die offenbare siegreiche Wahrheit. Sie 
ward von dem Menschen herahgewürdigt; doch auch 
dies hätte nicht seyn können, wenn der Mensch 
nichts herabzuwürdigendes, nichts ehrwürdiges ge¬ 
habt hätte. 

Unsrer Sinnenwelt liegt nun irgend ein imma¬ 
teriales Substrat zu Grunde. Das menschliche Er¬ 
kenntnisvermögen sucht du^ch den Schleyer der 
regellosen vorübereilenden Erscheinung in die Re¬ 
gion der harmonischen Principien des Lebens un¬ 
mittelbar einzudringen. Die Sinnenwelt ist ein Saa- 
menkorn zu nennen, das, im Dunkel der Erde be¬ 
graben, von den Wundern der Blume nichts träumt, 
die über ihm geschehen. Wenn der Geist des Men¬ 
schen sich von der Region der wahrhaften Bewun¬ 
derung verirrt, geräth er in ein Labyrinth von Irr¬ 
thum und Unwissenheit, und ohne Liebe und Ver¬ 
ehrung wird er, was in der Natur Versteinerungen 
sind. Er behält nur die äussere Gestalt einer Seele, 
ohne ihr Leben. Was die Weise betriff, wie sich das 
immaterial empfindbare als Substrat der Natur dem 
Körper mittheilen könne, so wird bemerkt, dass 
jede Mittheilung ein körperlich geformtes und ein 
geistiges Princip voraussetze, der Körper fühle das 
körperliche der Mittheilung, der Geist verstehe den 
Geist (S. g3). Die menschliche Seele ist (S. g4) ein 
Thermometer Gottes zu nennen , bestimmt den ver¬ 
schiedenen Wärmegrad aller Regionen zu erkennen; 
durch ihren Abfall verlor sie diese Eigenschaft, und 
nur religiöse Sehnsucht kann sie wieder erzeugen. 
Die religiöse Bewunderung, welche der Mensch den 
über die Sinnenwelt erhabenen geistigen Principien 
immer noch zu zollen genölhigt ist, war auch der 
Ursprung der bürgerlichen Verfassung, wodurch 

sich Menschen einander nahen und das Göttliche in 
sich wechselseitig verstehen sollten (S. g6). Viele 
gewöhnliche Gebräuche des Menschen, die zur Eti¬ 
kette geworden sind, Kuss und Umarmung, müssen 
betrachtet werden, als Reliquien, denen das Heilige 
abgestorben ist, nämlich die'Bedeutung der wechsel¬ 
seitigen Enthüllung der göttlichen Wunder. Selbst 
der Gebrauch der Menschen, die Erdproducte durch 
Kochkunst zu verfeinern, zeigt, dass wir nicht für 
diese Erde geboren waren (S. 102). Auch die Bü¬ 
cher, bestimmt uns vergessene Wahrheiten darzu¬ 
stellen, haben, ihren Sinn verloren. Der Mensch ist 
das Einzige von der Hand Gottes geschriebene Werk 
(S. io5). Aber wir selbst sind nichts, bis dass Gott 
sich selber in unsern Körper Geist und Herz ein¬ 
schreibt. Die Weisen der Erde sind wie Menschen, 
die nie ein Buch in die Hand nahmen, und nicht 
wissen, ob sie vorwärts oder rückwärts lesen sollen. 
Sie wollen aus der sichtbaren Natur, die nicht 
ewig ist (S. 106), die Gottheit herauslesen. Aber 
die ganze sichtbare Natur erscheint als ein erzwun¬ 
genes Werk, das nichts von einem freyen Werk¬ 
meister weiss. So gerathen sie ewig auf den Ma¬ 
terialismus, da sie versäumen, das einzige von der 
Hand Gottes geschriebene Werk, den Menschen, 
sich selbst zu betrachten. (Ein sehr wahres Urtheil 
über alle natürliche Religion, wolche nicht von in¬ 
nen aus dem Menschen heraus anfängt.) — S. 111 
beweist diess der Verf. aus den offenbaren Zeichen 
von Unordnung in der Natur. W7äre, sagt er fer¬ 
ner, die jetzige augenblicklich wahrnehmbare Natur 
kein Schalten, keine blosse Erinnerung an eine 
ewige unvergängliche, so müsste etwas Neues in 
Gott möglich seyn. Einige haben daher behauptet, 
unser grösstes Leiden käme daher, dass wir an die 
Existenz einer Sinnenwelt glaubten, während der 
Tod bestimmt sey, uns von dem Wahne zu entklei¬ 
den, welchem wir uns hinzugeben die Schwäche 
halten. In den Regionen der Religion wirkt die 
Natur gleichsam von uns getrennt in der Ferne. 
Diese ganze körperliche Natur ist (S. n4) eine Som¬ 
nambule, sie befindet sich in magnetischem Schlafe. 
Der Mensch, anstatt sich der Natur hinzugeben, 
sollte sich diesem Schlafe entreissen, die Natur sei¬ 
nem Wullen unterwerfen, und ihr, wie der Mag¬ 
netiseur, eine beliebige Richtung geben. Unsre 
materiale Welt ist ihren jetzigen Elementarformen 
nach weder einfach, noch ewig, sie ist aber aus 
einem einfachen und zwar flüssigen Princip hervor¬ 
gegangen, wrovon sie in Momenten der höchsten 
Schönheit zeugt, und kann in dies einfache Element 
wüeder aufgelöst werden, soviel auch die Atomistik 
der Materialisten dagegen ein wenden mag. ^ S, 122 
wird der menschliche Körper keinesweges als Ver¬ 
führungsmittel zum Bösen, vielmehr als Kerker 
aufgeführt, dem innern Lebensverderbnisse des ge- 
fallnen Geistes Schranken zu setzen. Diese gröbere 
Natur kann nun Gott niemals für sein Werk er¬ 
kennen, wie seine geistige Schöpfung. Daher muss 
sie ein Ende haben, wie alle irdischen Dinge (S. i 25). 



87 t 1812- May. 872 

Alles in der Natur ist wie in ein Gefängnis» ein¬ 
geschlossen. Chemiker, Astronomen , Mineralogen 
finden überall gefangene, gebundene Elementarkräfte 
in ihren Stoßen, Gestirnen, Krystallen und Steinen. 
Selbst der Geometer in seinen Formeln sollte nur 
die höchsten Wahrheiten im Zustande der Gebun¬ 
denheit sehn, wo sie nur auf äussere Eigenschaften 
der Dinge gehn. — ln jedem Wesen ist eine aus¬ 
dehnende Kraft, die durch eine hemmende be¬ 
schränkt, aber dadurch erst wirksam gemacht wird. 
Alle Körper sind also aus Kraft und Widerstand 
als den zvvey Grundelementen gebildet. Auch hierin 
iat die Körperwelt ein wiewohl entstelltes Bild Got¬ 
tes (S. 129). In Gott ist aber Kraft und Widerstand 
in ewiger Harmonie. Alle Wiesen, die Gott ähn¬ 
lich zu werden durch Freyheit bestimmt sind, müs¬ 
sen ebenfalls jenes Gleichgewicht in sich darstellen. 
Allein in der physischen verderbten Natur ist das 
Gleichgewicht aufgehoben, hier herrscht z. B. im 
Wachslhum der Pflanzen, in den Metallen u. s. w. 
bald die Kraft, bald der Widerstand vor, und dies 
tseugt von den grossen Katastrophen, welche die 
Welt durch ihren Fall erfahren (S. i53). Diese 
Hauptidee wird durch allerdings genial ausgesuchte 
Instanzen aus dem Stein- Pflanzen- und Thierrei¬ 
che erläutert. Die Insecten insbesondere sind nach 
dem Vf. apokryphischer Art, schon ihrem Namen 
nach unvollkommne Thiere, und deshalb in steter 
Verwandlung begriflen. Vielfältig ist das Insecten- 
o-eschlecht, aber schwach im Individuo, wegen des 
zu grossen Siegs der bewegenden Kraft über den 
Widerstand. Ebendeswegen hat der Schmetterling 
alle Schönheit auf den Flügeln. Alles bey ihm ist 
nach aussen gekehrt, wie in der Biene mehr nach 
innen, welche deswegen ein vollkommneres Thier 
mit concentrirtenGrundeigenschaften bildet. Darum 
vermag der Schmetterling auch keinen Ton von 
sich zu geben. Der Ton entsteht durch den Druck 
des Widerstandes gegen die Kraft. Musik ist der 
einzige Faden der Ariadne, der allen Menschen ge¬ 
meinschaftlich auf eine sinnliche Weise gegeben 
ist, um sie durch das Labyrinth, in dem sie befan¬ 
gen sind, zu leiten. Sie gibt ein Bild der allgem. 
Trennung, spricht aber deutlich die ewige Wahr¬ 
heit aus, dass die Wesen nur in ihrer Einheit, im 
vollkommenen Accord, Ruhe finden können, und 
bekämpft die blinde Philosophie, welche das Böse 
zum Ursprung des Guten, das Dunkel zum Ursprung 
des Lichts, die Null zum Quell der Zahlen, das 
leblose Aggregat zum Quell des Organismus machen 
will. Ueber die wahre Bestimmung der Musik, 
ihre Ausartung, über Schauspiel und Tanz und die 
höhere Bedeutung dieser Künste, welche den Men¬ 
schen in die höhere Region der Freyheit und gött¬ 
lichen Wunder hinauf lieben, aber ihm zugleich 
seine Knechtschaft zeigen wollen, findet man neben 
manchem liöchstr Unverständlichen hier sehr viel 
Treffendes. — Die gefallene Geisterweh ist in Ver¬ 

bindung mit der körperlichen Natur unter das Fir¬ 
mament erniedrigt, und dem Reich des Astralischen 
oder Siderischen untergeordnet worden (S. 169)* 
Leider darf man sagen, die Menschheit sollte nicht 
durch Macht der Gestirne bestimmt werden, aber 
sie wird es. Nur der allerkleinste Theil der Men¬ 
schen schwebt über der Region des Siderismus, wel¬ 
cher der Ursprung des Heidenthums, der von den 
Gelehrten ohne alle Ueberlegung als ein undurch¬ 
dringlicher Schleier behandelten Mythologie, Magie 
oder Bezauberungskunst, der Alchymie u. s. w., 
wurde (S. 174). Doch die Abhängigkeit irdischer 
Loose von der Slernenwelt verschwindet vor dem 
Göttlichen, mit dem der Mensch sich wieder ver¬ 
einen kann. Wir haben die Macht, in jedem Au¬ 
genblick in unsre Seele uns zurück zu ziehn, in 
eine andre Welt zu gehn, und sind daher für dies 
Universum ein ausländisches Gewächs. Allein die 
Körperwelt ist gar kein Universum (S. 181). Gott 
allein ist eine wahre Welt im vollen Sinne des 
Ordnung und Harmonie verkündenden Worts. Der 
physischen Welt fehlt der Grundcharakter einer 
Welt, nämlich der Wille; sie ist ein blosser Schat¬ 
ten, der wahren innern Welt zur Folie zu dienen. 
Die Bestimmung des Menschen ist (S. i85) aus den 
Erscheinungen die wahre regelmässige W elt heraus- 
zuziehn und wirksam zu machen. Die wahre Mo¬ 
ral sollte uns daher nicht blos von Verbrechen ab- 
mahnen, sondern auch von Ungewissheit und Irr¬ 
thum, um uns fähig der hohen Bestimmung zu ma¬ 
chen , das wahre Heil zu befördern. Uebrigens ver¬ 
hält sich der einzelne Mensch zur Erde, wie das 
Menschengeschlecht zum Universum, welches ker- 
nesweges von menschenähnlichen Wiesen bewohnt 
zu seyn braucht (S. 190). Es ist kein Stolz, die 
Erde allein bewohnt zu glauben, da die Erde nur 
Kerker ist. Die Gestirne sind Wohnort der Le- 
bensprincipien selber, die Erde nur ein Ort ihrer 
Erzeugung und Reinigung. S. 201 macht der Vf. 
hierbey die wahre Bemerkung: „Was helfen dem 
Menschen alle die schönen Entdeckungen der Astro¬ 
nomie und Physik, vermag dies alles das stillste— 
liende Triebwerk nicht wieder in Bewegung zu se¬ 
tzen 1 Die Uhr steht still und zeigt immer dieselbe 
Stunde. Vergebens blicken wir auf den Zeiger, 
machen von ihm die genaueste Beschreibung, und 
wissen doch niemals in eigentlichem Sinne zu sa¬ 
gen, welche Zeit es sey?u — Die Kometen wer¬ 
den S. 202 als unermiidet thätige Arbeiter der Na¬ 
tur geschildert, welche die zerstreuten Sternenkräfte 
aus dem grossen Fixsternenkreise zusammenfassen, 
um sie dann in den Planeten thierkreis auszugiessen, 
wobey es wohl ohne physische Revolutionen nicht 
abgehen kann. Den Fixsternen wird S. 2o4 ihre 
Sonnennatur abgeläugnet. Die Materie wird als 
durchdringhar bis ins Unendliche angenommen, und 
von Gottes allgegenwärtiger Kraft durchdrungen. 

(Der Beschluss folgt.) 
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Beschluss 

der Recension der Schrift vom Geist und JHesen 

der Dinge etc. von D. G. G. Schubert. 

Es gibt zwey verschiedene Arten von Schwere, 

eine todte, passive, abwärts fallende, welche durch 
die allgemeine Verderbniss der Natur entstanden 
ist, zweytens eine selbstthätige, die active Krait 
des Widerstandes, der Anziehung, die Körper bildet, 

welche die gemeine Physik ganz aus den Augen 
lässt, welche allein in chemischen und organischen 
Gebieten etwas erklären kann. Der ganze Kreis 
des Physischen bewegt sich um die zwey Grundla¬ 
gen, Ausdehnungskraft und widerstehende Schwei - 
kraft. Siegt die erste, entsteht das Feuer f bey ei¬ 
ner Art Gleichgewicht, das Wasser, als Princip 
der Gleichheit, siegt die zweyte, erscheint die Lide 
und mit ihr die abwärts gehende passive Schwere. 
Im Saamenkorn herrscht der Widerstand, im Reim 
ist Gleichgewicht, in der Blut he gewinnt die Aus- 
dehnungskraft das Uebergewicht. Gott selbst ist 
ohne Schwere (S. 220) und deshalb unvergänglich. 
In ihm berührt sich alles, und ist innig vereint, 
dagegen in der materialen Natur nichts sich^ be¬ 
rührt, und selbst bey der starrsten Verbindung 
Trennung vorherrscht. — Die göttliche Weise zu 
wirken ist ohne Form und Modell, ausserhalb der 
Zeit. Die Erzeugung der Geislerwelt musste aus¬ 
serhalb der Zeit seyn; und so auch des ganzen 
Menschengeschlechts. Der Mensch ist durch seinen 
Fall an die Formen der körperlichen Natur und 
ihre successive Wirkungsweise gebunden. Dabei 
erzeugen auch die Seelen einander, aber jedes ein¬ 
zelne Mitglied der Menschenfamilie ist nun ^ei- 
möge des Erbübels für alle verantwortlich. Denn 

es fiel überhaupt der Mensch, nicht das Indivi¬ 
duum (S. 237). Nachdem der \ f. sich S. 2aa ge¬ 
gen das System der jtiolecules organiques eikla.it 
hat, mit welchem die Gelehrten, die von Cartesius 
verbannten, verborgenen Qualitäten zu ersetzen vei- 
meinlen, und überhaupt gegen den Mechanismus, 
an welchem die Philosophie des vorigen Jahihun- 
derts krank lag, stellt er die Theorie auf von ei¬ 
nem Gegensätze der Principien des Organismus, 
die in einer Art Gleichgewicht, oder wechselseiti¬ 

gen Ueberwiegen des einen über das andre das kör¬ 
perliche Wesen bilden. Doch bemerkt er S. 248, 
dass wir deshalb das Princip des Lebens immer 
noch nicht kennten. Auf diesem Gleichgewicht der 

Zweyter Band. 

Principien gründe sich das Wohlseyn der materia¬ 
len Wiesen, und eben darum sey die Materie so 
verunstaltet, weil nur durch Schmerz und wechsel¬ 
seitige Zerstörung der Geschöpfe das Gleichgewicht 
in der Natur zu erhalten sey. Nur dadurch, dass 
der W'ärmestoff die Materie ins Unendliche zer- 
theile, wäre es möglich, die Unordnung zu besie¬ 
gen. Wrärme und Licht werdenS. 256 vom Feuer, 
die Bewegung, welche die Gelehrten in Absicht 
auf das Maas der Kräfte umsonst zu erklären such¬ 
ten , wird S. 269 von dem freudigen, allen Wesen 
sich mittheilenden Leben der Gottheit hergeleitet. 
Ueber das todte Analysiren der Gelehrten, und den 
Vorzug der synthetischen Methode, und über den 
geistlosen Stolz der Mathematiker, die mit ihren 
sich häufenden Formeln uns doch nur immer an 
den Eingang der Wahrheit führen, und über eine 
auf den°Gegensatz von Kraft und Widerstand zu 
gründende neugestaltete Mathematik, findet man 

S. 260 — 68 vieles gesagt, was wenigstens angehört 

werden muss. 

Romane. 

Reiseschatten. Von dem Schattenspieler Luchs. 

Heidelberg, b. Braun. 1811. 268 S. 8. (1 Thlr.) 

Der Ueberdruss , den man bey Lesung so 
vieler wässriger Romane empfindet, welche für das 
Herz geschrieben seyn sollen, mag wohl den Ge¬ 
schmack rechtfertigen, den ein Iheil des Publi- 
cums an den humoristischen Arabesken findet, mit 

denen sicli eine ganz zügellose, sogenannte roman¬ 
tische Phantasie unterhält. Allein wenn auf der 
einen Seite ein ewiges Einerley gewöhnlicher Lie¬ 
besgeschichten ermüdet, so macht doch auch das 
ewige Hielerley der neuen Romantik den Kopf 
wüst, der sich weder an eine bleibende Gestalt, 
noch an Einheit der Idee halten kann. Wäre der 
gegenwärtig anzuzeigende Roman nicht 268 oeiten 
lang, und trüge er nicht Kennzeichen von einer 
gewissermassen ernstlichen Meinung seines Erzeu¬ 
gers, so könnte man leicht auf den Gedanken ge- 
ralhen, dass diese Reiseschattencaricaturen eine Per¬ 
siflage der humoristischen Romantik überhaupt 

seyn sollten. So bunt und wild geht hier alles un¬ 
ter einander. Unter dem Vehikel des in komischen 
Romanen von je her so beliebten Postwagens, der 

allerdings nie ganz ohne Unterhaltung seyn kann, 
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weil er ein Bild des Lebens abgibt, und unter der 
Firma eines reisenden chinesischen Schattenspielers, 
der nach einer Ouvertüre auf der Maultrommel 
sein Schattenspiel in der Postkutsche aufführt, nicht 
minder einer pilgernden Schauspielerbande, wahn¬ 
sinniger Dichter, blinder Harfner, Gaukler, Gucke- 
kastenleule u. s. w. wird uns mit vieler Belesen¬ 
heit ein Theil der alten und neuen Volksliteratur 
— gedruckt in diesem Jahr — aufgetischt — kurz, 
um mit mehreren Lieblingsausdrücken des Verfs. 
zu reden, nach Entfernung des moralischen und 
gebildeten Publicums der Plattisten, welches Ge¬ 
schmack haben will, aber durch ein Corps von 
Studenten verdrängt wird, musiciren die Grillen 
und Hähnchen und Grasepferde in Liebe — lauter 
Volkslieder, wie sie die Galerie singt, welche 
auch das Paradies heisst, daher denn diese Lieder 
von dem Verf., wie billig, den Idyllen gleichge¬ 
schätzt werden. Zuerst erscheint im chinesischen 
Schattenspiel ein zum Theil in komischen Reimen 
versificirtes Stück aus dem bekannten Volksroman 
von Leopold Richter , gebürtig zu Lambach in 
Oberösterreich, der unter dem Titel, Riesenge¬ 
schichte, (oder kurzweilige und nützliche Historie 
von König Eginhard aus Böhmen, wie er des Kai¬ 
sers Otto Tochter aus dem Kloster bringen lassen, 
und hernach viel Unglück im Königreich zu Böh¬ 
men entstanden ist —) mit säubern Holzschnitten, 
auf Idenen die Kaiser und Könige mit ihren Kro¬ 
nen im Bette liegen, bey den ambulirenden Buch¬ 
händlern der Jahrmärkte verkauft wird. Ganz im 
Sinne des Schattenspiels ist es, dass, da ein Zwerg 
sich in eine Nonne und in den Kaiser Otto ver¬ 
wandelt, dieser in seinen Schildknappen, ja sogar 
in einen Pudel übergeht, und vice versa. Die wahre 
pantheistische Seelenwanderung der ovidischen Me¬ 
tamorphosen! Lustig ist es zu lesen, und ein wah¬ 
res satyrisch.es Zeichen der Zeit, wie die Schlösser 
und die Thürme spazieren gehn, der Teufel auf 
einem Kloster davon reitet, der Pudel ein bellen¬ 
des Declamatorium hält, und Stellungen a la Hän¬ 
del macht. Das letztere muss zum Wiedervergel- 
tungsrechle den Thieren gestattet werden. Auch 
haben wir gar nichts dawider, dass die Zimmer, 
Tische und Stühle Duette singen. Thut doch die 
Wand in Shakespears Pyramus und Thisbe das¬ 
selbe. Der Antiquar von Geschmack kann sich 
mit den künstlichen Dreyfüssen des Vulcans trö¬ 
sten, welche beym Homer von selbst in die Götter¬ 
versammlung gehn. Es. will uns vollkommen ein¬ 
leuchten, dass zu den Tischen poetisch gesagt wer¬ 
den kann, regt die trägen Waden. Denn die Ti¬ 
sche haben ja Beine — aber ein läppischer den 
Verf. desselben ganz zu den Plattisten rangirender 
Witz däucht es uns doch, wenn die Tische in den 
Wald springen, um c^ort zu fressen, (S. 25) wenn 
ein Schildknappe, de# fliegen will, sich darum mit 
einer Degenschen Flugmaschine vergleicht, weil er 
einen Degen an hat (S. 35), wenn die Köpfe Hals- 
kugeln genannt werden u. s. w. Auch geht es uns. 
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so viel der romantische Verf. wider den jnorali- 
schen Geschmack sticheln mag, mitunter doch, w'ie 
dem Amtmann zu Plundersweilern, der in der Ma¬ 
rionette Scandala findet. Dass Shakespear seine 
Hexen moralische Grässlichkeiten singen lässt, in 
Momenten, wo er durch Pathos und tragischen Ernst 
die Menschheit ganz aus ihrer alltäglichen Sphäre 
reisst, ist mit dem moralischen Gefühle, das durch 
jenen Kampf der Leidenschaft und die grossen tra¬ 
gischen Contraste von selbst errungen wird ver¬ 
träglich. Wenn aber hier, lediglich zum Zeitver¬ 
treib einer läppisch kindischen romantisch tändeln-- 
den entnervten Phantasie die Teufel über dem Klo¬ 
ster grässliche Abscheulichkeiten singen müssen, 
wie folgende S. 26: 

Dass kein krankes Herz gesunde 

Durch Gebet in stiller Stunde 

Wenn es von der Welt geschieden — 

Tauchen wir mit schwarzem Flügel 

Auf und abwärts ohne Ruhe. 

Und je näher unser Reigen 

Drückend sich der Erde neiget, 

Wird es schwerer stets dem Frommen 
Betend sich zu Gott zu heben —* 

Lassen keinen Seufzer aufwärts 

Keinen Trost darnieder schweben. 

Und so kann nur zu ihm kommen 

Fluch, Verzweiflung, so wir geben. 

so muss ein solches gleichgültiges Spielen der Phan¬ 
tasie mit Gedanken dieser Art, welche nur gedacht, 
wie Gift ein Gefäss, vergiften , als ein wahrer Fre¬ 
vel an der Menschheit denuncirt werden. Denn 
dieses Spielen mit dem Heiligsten ist das wahre 
Zeichen der Zeit. Eben so mag es in der Tragi- 
comödia, der Todtengräber von Feldberg, immer¬ 
hin als humoristisch gelten, dass ein wahres Toll¬ 
haus vorgeführt wird, wo ein Poet sich für einen 
ßlumenstengel hält, und ein andrer sich im Kopf 
setzt, fliegen zu wollen, dass Gerippe über dem 
Grabe ein zärtliches siegwartisches Zwiegespräch 
halten, hierauf eine Art Basler Todtentanz folgt u. 
s. w. —- Aber wenn der Todtengräber ebenfalls nur 
zum Zeitvertreibe der modernen Romantik IVeib 
und Kind umbringt, wenn Gassenbubengenies von 
ihrem erhabnen Muster Eulenspiegel begeistert, 
ehrlichen Pastoren auf die Nase spucken, wenn 
Handwerksburschenlieder (nach den hinten ange¬ 
fügten Anmerkungen zum Theil zwar vom Verf., 
aber der Ehre theilhaftig als Meisterstücke der Li¬ 
teratur in das Wunderhorn aufgenommen zu seyn) 
gesungen werden, in denen mit Galgen und Rad 
und Kindermord, nicht wie in Bürgers Leonore 
oder seiner Pfarrerstochter zu Taubenheim hohe 
tragische Wirkung bezweckt, sondern recht anmu¬ 
tlag kindisch gespielt wird, so dass das junge Volk 
sich das Gehenkt wezvlen , wie das Schweben eines 
Vogels in der Luft in leichtsinniger S01 glosigkeit 
sich vorzustellen gewöhnt, wenn in der schwäbi¬ 
schen Ballade S. 25y die Mutter der Tochter, die 
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mit einem Edelherrn gespielt hat, und ein Kindlein 
tragen muss, selbst den Vorschlag thut: 

Hast du mit einem Edelherrn gespielt, 

Du brauchst es niemanden zu sagen: 

Wenn du dein Kindlein zur Welt gebierst, 

In den Rheinstrom wollen wirs tragen. — 

und der Verf. zu der Ballade noch Strophen zusetzt, 
wo gesagt wird, dass sämmtliche Personen in den 
Himmel gekommen — so kann man sich doch ei¬ 
nes Schauers nicht erwehren, über eine Zeit, wo 
Menschen, die Schriftsteller, Lehrer, Bildner einer 
Nation seyn wollen, dem Volke solche Abscheulich¬ 
keiten als Masterwerke nachdrucken, und wo Jüng¬ 
linge, welche einiges Talent haben, ihren Kopf mit 
solchen Phantasien verwüsten, sich hinter den Schein 
der durch Mannigfaltigkeit augenblicklich amüsi- 
renden Romantik, und einer falschen Genialität ver¬ 
stecken, um, wie unser Vf. auf die freylich zuwei¬ 
len langweiligen moralisch-gebildeten Autoren, und 
die mit locis communibus angefüllten Strafpredigten 
der Recensenten zu sticheln. Wenn man die Gö- 
thischen Wilhelm Meister und Fauste, die Tieki- 
schen Genoveven und Jean Paulischen Arabesken, 
Apels Gespensterschauer u. s. w. in diesen Reiseschat¬ 
ten so zu sagen in nuce erblickt, ohne doch Göthes 
lebendige Bildnerkraft u. Charakterschilderung, Tieks 
warme Malerey, Jean Pauls martervolle Tiefe des 
Gefühls und kernigen Witz, Apels Darstellungs¬ 
gabe zu gewahren, so kann man zuweilen nicht 
umhin diesen Meistern der Romantik über ihre Ma¬ 
nier, als blosse Manier, zu zürnen, welche zur Ent- 
nervung der deutschen Phantasie beyträgt. Bücher, 
wie das gegenwärtige erregen ein urn so traurigeres 
Gefühl, weil der Vf., wie seine Naturgemälde (S. 
n5) und einige komische Scenen auf dem Postwa¬ 
gen zeigen, nicht ohne Talent ist, und ihm zu¬ 
weilen mancher ernste Vers gelingt. Z. B. gleich 
Anfangs singt der Geist einer gothischen Kirche: 

Weh dem lebenden Geschlechte! 

Weh dem schwachen, weh dem kleinen! 

Unter Seufzen, unter Weinen 

Harr’ ich wie viel tausend Stunden, 

An die Särge fest gebunden. 

Keine Rechte 

Will zu lösen mich, erscheinen. 

Die den Tod für mich gefunden, 

Schmach und Wunden, 

Liegen all um mich in Grüften — 

Auf denn Geister in den Lüften! 

Und ihr unter Leichensteinen! 

Schwebt in der Gestirne Scheinen 

Ein in die verlassnen Hallen. 

Dass die heilgen Lieder 

Wieder 

Ernst durch die Gewölbe schallen! —r 

5. 86 der Wechselgesang über die Blumen zwischen 
dem Mädchen und dem Gärtner, der beginnt: Dich¬ 
ter und Gärtner das ist ja einerley etc. 

May. 

Der Gärtner. 
Es gibt kein lieblicher Gedicht 

Als eine Blume, die ein gutes Mädchen bricht. 

Llsbeth. 
Hierher die Rosen! hierher die Narzissen 

Die Lilien, die senken schon ihr Haupt — 

Vor allen Blumen möcht ich die nicht missen,. 

Der Gärtner. 
Doch scheinen sie im Blühen schon entlaubt. 

Elsbeth. 
Ihr Leben ist ein stetes Verblühn. 

Der Gärtner. 
Ist Liebe. 

Die Mährehen der Scheherazade. Neu erzählt von 
Friedrich Christoph TVei s $ei\ Vierter Theil, 
nebst einem Kupfer gez. von Schubert, gest. von 
Schule. Leipzig, in der Dykischen Buclih. 1811. 
5o8 S. Fünfter Theil, (das Kupfer zu demselben 
wird beym sechsten Tlieile nachgeliefert.) 1812. 
XIII u. 556 S. 8. (Beyde Theile 4 Thlr. 8 Gr.) 

Das Mährchen scheint, wegen des darin als 
Hauptingredienz verflochtenen Wunderbaren, der 
Poesie vielleicht noch enger verwandt, als der Ro¬ 
man. Es ist die Epopöe der Kinderwelt, welcher 
auch wohl die grossen Kinder im guten Sinne des 
Worts zuweilen gern zuhören. Da öflnet sich für 
die noch eingeengte kindische Phantasie in blauer 
Dämmerung ein wahres Schlaraffenland, wo der 
Mensch nichts, aber höhere Wesen, die ihn im 
Guten und Bösen necken, alles thun. Hier ge¬ 
schieht sehr wenig nach Gerechtigkeit, hier zeigt 
sich sehr selten Tugend. Zufall, Gunst, Gnade 
sind die Ausspender. Sich hingehender Glaube, 
höchstens romantische Kühnheit und Zuversicht auf 
das Leben, die Empfänger. Der Mensch findet liier 
wie Oedipus in einer erhabenen Stelle des Sopho- 
cles, keine Schande darin, ein Sohn des Glücks zu 
seyn. Die Tendenz des Mährchen wird verfehlt, 
wenn man in ihr eine eigentliche moralische Grund¬ 
maxime sucht. Vielmehr wird alle Willensanstren¬ 

gung darin beseitigt, ohne welche doch wahre Mo¬ 
ralität nicht bestehen kann. Zügellose Sitten dür¬ 
fen freilich nicht darin geschildert werden, wie 
nirgends. Sittliche Gewohnheiten werden auch im 
Mährchen edle Gestalten hervorbringen — aber 
nur sittliche Willensfrey heit ist verbannt, und dar¬ 
um spielt auch der orientalische Despotismus der 
Sultane gewöhnlich hier eine Hauptrolle. Unge¬ 
achtet dieser Weichlichkeit der Mährchenwelt hat 
sie für Kinder, die nicht schon selbst allzuweich¬ 
lich sind, doch gewiss einen ernsten, und wenn auch 
nicht unmittelbar moralischen, doch gevvissermassen 
religiösen Nutzen. Nicht nur, dass sie die Phanta¬ 
sie der Kinder erweitert und mit Ahnungen der 
grossen Welt füllt, sie erweckt auch ein gewisses 
Vertrauen auf das Leben und seine hohem Kräfte, 
auf Gunst und Glück, sie lehrt namentlich eigen- 

* ' 
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willigen Kindern , darum vielleicht auch manchem 
grossen Kinde unsers Zeitalters, Hingabe, Bewun¬ 
derung, Huldigung in Ansehung höherer Welten¬ 
herrschaft. Um den Kindern die blaue Welt, in 
welche sie mit heiligem Grauen treten sollen, 
aufzuschliessen und zu beschreiben, muss freylicli 
das Mährchen, wie Wieland sagt, nach Art der 
lieben Jugend ein wenig breit erzählen. Um Glau¬ 
ben und Vertraun zu erwecken, muss es einen hei¬ 
tern, scherzenden Ton haben, um zur Bewunderung 
das Gemiith zu leiten, muss es nicht ohne grosse 
Bilder des Natur- und bürgerlichen Lebens seyn, 
damit dem kindlichen Gemüthe immer zugerufen 
werde: Neige dich, hier sind Götter! — Einige we¬ 
nige allzu sentimentale Liebesgeschichten ausgenom¬ 
men, erfüllen die bekannten arabischen Erzählun¬ 
gen der Scheherazade die angegebnen Erfordernisse 
des Mährchens vollkommen. — Die gegenwärtige 
U eher Setzung gewinnt schon durch die Hinweglas¬ 
sung der altfränkischen Form, nach welcher alles 
in Nächte eingetheilt ist und jede Nacht mit der be¬ 
kannten Formel beginnt: Wenn ihr, liebe Schwe¬ 
ster, nicht schlaft u. s. w. welches dem franz. Ver¬ 
fasser oder Bearbeiter manchen Spott zuzog. Der 
Styl der deutschen Bearbeitung ist fliessend, leicht 
und correct, und wenn auch der Scherz, der harm¬ 
lose Humor eines in diesem Puncte einzigen Mu- 
scius nicht erreicht ist, wenn auch der literarisch 
satyrischen Ausfälle auf Philosophen, Recensenten, 
Belletristen ein wenig zu viel sind, um nicht zu¬ 
weilen etwas Zwang und Bitterkeit auf die goldne, 
honigsüsse Zunge der wundererzählenden Sultanin 
zu legen, so lässt sich doch das Ganze angenehm 
lesen. — Das Vorwort ist gegen die Jenaische Li¬ 
teraturzeitung und einen ihrer Recensenten gerich¬ 
tet, und was der Recensent der vorhergegangenen 
Theile auch verschuldet haben mag, so ist doch 
dieses Vorwort Hrn. Weissers in einem nicht blos 
hochfahrenden, sondern schimpfenden Tone ge¬ 
schrieben, welcher für die goldene Mährchenwelt 
eine wahre Dissonanz gibt, in einem Tone, der kei¬ 
nes Gelehrten, nicht einmal eines Menschen wür¬ 
dig ist. Aeusserungen wie die S. IX: „Es ist lä¬ 
cherlich, einen Krieg mit den Mäusen zu beginnen. 
Aber wer kann es tadeln, wenn man dafür sorgt, 
dass das Ungeziefer am Gifte krepire!“ thun sogar 
auf einem Fischmarkte edlen Ohren weh, und soll¬ 
ten in gebildeter Gesellschaft vor einem Publikum 
nie Vorkommen. Hr. W. ist so erzürnt, dass er 
im Schimpfen noch eine Nachschrift zur Vorrede 
inacht, wie die Liebenden in der Nachschrift noch 
einmal rufen: Ich liebe dich. 

Kurze Anzeigen. 

Biographie. M. Johann Gottlieb Itindners •, DI- 
rectors der Stadt - und Landschule zu Arnstadt, auch Bey- 

sitzers des fürstlich - schwarzb. Sondershaus. Consistorii in 

Schulsachen daselbst, kurze Selbstbiographie, mit 

Anmerkungen, einem Nachtrage und einigen Bey- 
lagen herausg. von Joh. Christ. Hellba ch. Arn¬ 
stadt, Klüger'sehe Buchh. 1812. XII u. 116 S. gr. 8. 

Rec. freuet sich stets, wenn das Andenken ver¬ 
dienter Schulmänner nach ihrem Tode erneuert wird, 
oft die einzige äussere Belohnung miihvoller Arbeit, 
die einzige Aufmunterung für Andere. Angenehm 
ist ihm daher auch diese Schrift, die an einen un¬ 
vergesslichen Mann lebhaft erinnert. Dem achtungs¬ 
würdigen Herausg. halte der (am 17. März 1726. ge- 
borne, seit 1701 Conrect. zu Langensalza, seit 1765 
Reet, zu Arnstadt, am 18. Dec. 1811 gestorbene) Vf. 
unter andern Handschr. auch die kurze eigne Lebens¬ 
beschreibung übergeben, die, reich an interessanten u. 
speciellen Nachrichlen, verdient gelesen u. benutzt 
zu werden, um Regeln der Lebensweisheit, Ermun¬ 
terungen und Menschenkenntniss daraus zu ziehen. 
Hr. H. hat nicht nur Anmerkungen zur Erläuterung 
einiger Nachrichten, sondern auch einen Nachtrag 
beygefiigt, in welchem die letzte Krankheitsgesch. 
des Verewigten (dessen eigne Nachrichten nur bis i8o4 
reichen) und sein Charakter, seine Verdienste be¬ 
schrieben werden. Unter den Beylagen sind zwey 
Briefe des GB. Klotz an ihn, das Verzeichnis sei¬ 
ner Schüler auf dem Arnstadt. Lyceum nach den 
Jahren ihres Abgangs von 1760-1811 und das voll¬ 
ständige Verzeichniss der von ihm ohne und mit 
seinem Namen herausgegebenen grossem und klei¬ 
nern Schriften, die wichtigsten. 

Memoria Theophili Schlegelii, Virl Summi, Theo!. 

D. et Prof. prim., univ. Gryphicae nuper Reet. Magn. et Pro- 

cancell. eiusd. perpetui etc. etc. academiae Regiae Gry¬ 
phicae auctoritate publice scripsit D. Christian. 
Guiliehn. O V e rh amp , Philos. theor. et praet. Trof. 

Reg. P. Ord., Ord. Phil. Univ. Gryph. h. Pro -Decanus etc. 

Greifswalde, b. Eckhard gedr. 1811. 02 S. Fol. 

Zwar erst ein Jahr nach dem Tode des ehrwürdi¬ 
gen, als Schriftsteller, Universitäts - u. Kirchenlehrer 
und als Generalsuper, ausgezeichneten, Schlegel, er¬ 
scheint diese Memoria, aber sie erscheint doch. Auf 
manchen andern Univv. findet man es überflüssig, der 
verstorb. Lehrer zu gedenken. „Silere in publico fu- 
nere, fängt die gegenwärtige Mem. an, si aliis parum 
Lonestum, temerariura et illiberale, nobis profecto et 
turpe et indignum atque nefasadeo esset.“ Sie enthält 
nicht nur die Lebensbeschreibung des Verewigten 
(geb. zu Königsberg 16. Febr. 1789., gest. 27. May 
1810.) und zwar die Beschreibung seines mannigfaltig 
thätigen Lebens, in vielen, wichtigen Lehrämtern, 
nicht nur eine genaue Darstellung seiner Kenntnisse, 
Verdienste und seines Geistes und Herzens , sondern 
auch mehrere, eingestreuete, Bemerkungen , Beleh¬ 
rungen und Erinnerungen, die man um so lieber le¬ 
sen wird, da der Vortrag an dass. Muster sich annä- 
hert. Ein vollständiges Verzeichniss seiner Schriften 
beyzufugen, fand der Verf., der sich durch diese 
Memoria nicht blos um seine Univ. aufs Neue ver¬ 
dient gemacht hat, nicht nöthig; nur die in Meusel 

I fehlenden sind nachgetragen. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 6- des May. 111. 1812. 

Theologische Methodologie. 

tJeber das Verhältniss der praktischen Theologie 

zur wissenschaftlichen. Für angehende und wirk¬ 

liche Religionslehrer und zur Beförderung eines 

gründlichen Studiums der wissenschaftl. Theolo¬ 

gie. Von M. Valentin Friede. Baue, Diak. in 

Tübingen. Tübingen, bey Joh. Friedr. Heerbrandt. 

1811. IV u. 206 S. 8. (16 Gr.) 

nter „praktischer Theologie“ versteht der Verf. 
dieses, überhaupt schätzbaren und insonderheit sehr 
zeitgemässen Büchleins, seiner eigenen Erklärung 
zu Folge, „die Wissenschaft der Materialien des 
praktischen Religionsunterrichts, des Hauptzwecks 
ihres Vortrags und der darauf gegründeten Metho¬ 
de, wie sie vorgetragen werden sollen,“ und hat 
durch dasselbe vornehmlich zur Absicht, die Un¬ 
entbehrlichkeit des Studiums der wissenschaftlichen 
Theologie für den, jene praktische in Ausübung 
bringenden, Religionslehrer darzuthun. Die Namen 

'•‘einer praktischen und wissenschaftlichen Theologie, 
als zwey einander entgegengesetzter Disciplinen, sind 
nicht die passendsten, und auch derBegrilf der er¬ 
stem möchte sich leicht besser, kürzer und zugleich 
deutlicher und genauer, als es in der angeführten 
Erklärung geschehen ist,, ausdriieken lassen. Denn 
abgesehen davon, dass der Sprachgebrauch längst 
dafür entschieden hat, das Praktische dem Theore¬ 
tischen, welches übrigens Beydes einer wissenschaft¬ 
lichen Behandlung empfänglich ist, gegeniiberzustel- 
len, und daher die Benennung einer praktischen 
Theologie, inwiefern Theologie überhaupt Religions¬ 
wissenschaft bedeutet, nicht füglich von etwas An¬ 
dern! , als dem praktischen Theile dieser Wissen¬ 
schaft, nämlich der theologischen Moral, gebraucht 
werden kann; so liegt in jenem, vom Vf. angenom¬ 
menen, Gegensätze schon darum eiue offenbare Un¬ 
bequemlichkeit , weil er seiner sogenannten prakti¬ 
schen Theologie ebenfalls die Form der Wissen¬ 
schaft zueignet , mithin sie selbst auch zur wissen¬ 
schaftlichen macht, von welcher sie sich doch Kraft 
des Gegensatzes wesentlich unterscheiden sollte. Er 
denkt sich unter jenem Namen, wie man sieht, eine 
Anweisung für den künftigen Religionslehrer zum 
rechten Gebrauch der systematischen (ihrem Inhalte 
nach theils theoret., theils jmaktischen) Theologie, 
und würde wohl daran gethan haben, wenn er diesen 

Zueyter Band. 

Hauptzweig der angewandten Religionswissenschaft 
in einem solchen Begriffe sogleich Anfangs aufge¬ 
fasst und dargelegt hätte, um desto bündiger und un¬ 
vermittelter den natürlichen, folglich unabläugbaren 
und höchst nothwendigen, Zusammenhang, in wel¬ 
chem jene Anweisung mit dieser Wissenschaft steht, 
daraus ableiten zu können. Diesen Zusammenhang 
selbst aber, den eigentlichen Gegenstand seiner gan¬ 
zen Abhandlung, hat Hr. M. B., überhaupt genom¬ 
men, der Wahrheit gemäss, verständlich und nach¬ 
drucksvoll, zugleich auch, was vorzüglich gelobt 
zu werden verdient, mit gebührender Rücksicht auf 
die gegenwärtige, nicht eben erfreuliche, Lage der 
gesammten christl. Theologie, auseinandergesetzt. 
Den Plan, nach welchem dieses geschehen, gibt 
folgende Inhaltsanzeige zu erkennen. Nachdem im 
ersten Abschnitte der, von uns schon angeführte, 
Begriff der prakt. Theol. auf 29 Seiten historisch 
und aus der Natur der Sache selbst entwickelt wor¬ 
den, werden in dem, von S. 29 — 84 reichenden 
zweyten Abschnitt zuvörderst die NothWendigkeit 
und Zweckmässigkeit einer prakt. Theologie, als 
Wissenschaft, gezeigt, dann einige dagegen erho¬ 
bene Einwürfe vorgetragen und beantwortet, auch 
etliche dabey zu beachtende Vorsichtsregeln, durch 
welche das Studium jener Wissenschaft seine nähere 
Bestimmung erhält, eingeschärft, und endlich noch 
die, von Hm. Voigtländer in seinem bekannten Re¬ 
formationsplane vorgeschlagene Trennung eigener 
Predigcrseminarien von den Universitäten geprüft 
und als verwerflich dargestellt. Der dritte Abschn., 
von allen der wichtigste, obgleich nicht der längste, 
betrachtet nun, S. 8ö bis 126, das ,,Verhältnis der 
prakt. Theologie zur wissenschaftlichen“ selbst, wel¬ 
ches, überhaupt darin bestehend, dass diese für 
jene „Bedingung, Fundament und Hülfsmittel“ ist, 
nach folgenden drey besondern Seiten ausführlicher 
hier beschrieben wird: diese bietet jener den nö- 
thigen Vorrath von Kenntnissen und Materialien 
zur zweckmässigen Bearbeitung der Religionswahr¬ 
heit dar, macht ferner eine sichere und richtige 
Wahl und Aussonderung des für das Predigtamt 
Tauglichen und Erforderlichen möglich, und gibt 
endlich dem Verwalter dieses Amts theils solche Ei¬ 
genschaften seiner theol. Erkenntnis», wodurch ein 
erbaulicher Vortrag der Religion gefördert wird, 
theils eine denselben begünstigende und unterstü¬ 
tzende Gemiithsstimmung, theils eine edlere und 
wärmere Theilnahme an den vorzutragenden Wahr¬ 
heiten selbst, welche ihn zu treuer Beharrlichkeit 
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in seiner einstigen Amtsführung vorbereitet. Der 
hierauf folgende vierte Abschnitt, unter allen der 
weitläufigste, hat es mit den, wider das im vorigen 
behauptete Verhältniss gerichteten Einwürfen und 
deren Beantwortung zu thun. Es wird demnach 
hier zuerst S. 126—i4i „ein allzuniedriger, mate¬ 
rieller und temporeller Begriff des prakt. Lehr¬ 
amts/4 welcher eine falsche, "der Wissenschaft nach¬ 
theilige Ansicht desselben hervorbringt, gerügt, dann 
S. i4i—i56 die fehlerhafte Verwechslung der Ent¬ 
behrlichkeit eines unmittelbaren Gebrauchs der Wis¬ 
senschaft!. Theologie für die prakt. mit ihrer mittel¬ 
baren Nothw-endigkeit für dieselbe aufgezeigt, ferner 
S. i56—x65 die Besorgniss, dass die erslere eine 
glückliche üebung der letztem behindere, gehoben, 
und endlich werden hier noch S. 160—i85 „ge¬ 
wisse Religions-Ansichten und Interpretationsme¬ 
thoden,“ welche ein unrichtiges Verhältniss jener 
beyden erzeugen würden, namentlich die in der 
Kantischen Schule vorkommende Verwandlung der 
biblischen Exegese in moralische Schriftauslegung, 
und die durch die Schellingische Identitätsphiloso¬ 
phie veranlasste mythische Religions - und Bibelbe¬ 
handlung, beleuchtet und widerlegt. Zum Beschluss 
wird in einem fünften Abschnitt S. 186 — 206. die 
Nothwendigkeit eines gründlichen Studiums der 
wissenschaftl. Theologie für den künftigen Religions- 
lehrer, dem Bisherigen zu Folge, nochmals und 
zwar mit besonderer Rücksicht auf die Tendenz, 
die Vortheile und Nachtheile des gegenwärtigen 
Zeitalters, auf den Einfluss, welchen jenes Studium 
insonderheit auch auf den sittlichen Charakter des 
Religionslehrers hat, und auf eine in der Schrift: 
„Revision der Katechisirkunst zur Verbesserung ih¬ 
rer Theorie und Ausübung44 vorgeschlageue, ver¬ 
meintlich bessere Methode desselben, vorstellig ge¬ 
macht. Für den interessantesten Theil des Buchs 
hält Ree. dasjenige, was Hr. B. im dritten Abschnitt 
über die subjective Bildung, welche der christliche 
Volkslehrer bey gehöriger Empfänglichkeit und Mit¬ 
wirkung seiner moralischen Person durch das stren¬ 
gere theologische Studium erlangen kann, beyge- 
bracht hat. Er zeigt hier vortreflich, wie ein sol¬ 
ches Studium z. B. eine gewisse freudige Zuversicht 
zu sich selbst, welche dennoch mit Bescheidenheit 
recht wohl vereinigt bleiben könne und einen fro¬ 
hen, heitern Muth begründe, wodurch die Wirk¬ 
samkeit des cliristl. Lehramts ungemein gewinnen 
müsse, und macht darauf aufmerksam,"dass, je 
mehr sich der Führer desselben um den Besitz ei¬ 
ner gründlichen theol. Gelehrsamkeit bemüht habe, 
desto werther und heiliger ihm die auf diesem Wege 
erworbene Wahrheit der Religion erscheinen und 
er mit desto lebhafterem Interesse sie auch Andern 
mittheilen werde. Uebrigens hat sein Vortrag durch 
die allzulangen Perioden und das häufige Zusam¬ 
mendrängen der in grosser Menge sich darbietenden 
Materie etwas Schwerfälliges und Ermüdendes an 
sichj auch sind die überaus reichlichen 5 unter1 dem 
Texte aulgeführlen Citale, zwar allerdings ein rühm¬ 

licher Beweis von des Verf. ausgebreiteter Belesen¬ 
heit, aber auch zugleich keine geringe Störung für 
den, der Hauptsache gern ungetheilt seine Aufmei'k- 
samkeit widmenden Leser. Die Nützlichkeit des 
Inhalts überwiegt jedoch hier alle Mängel. Möge 
dieses -wahre und mit löblichem Eifer gesprochene 
Wort unter denen, welche es angeht, nicht nur 
der Hörer, sondern auch der Thäter recht viel« 
finden! 

N eutestamentliclie Exegese. 

Hr. Prof. Joh. van Voorst zu Leyden hat seit 
einiger Zeit den Entschluss gefasst, seine Bemer¬ 
kungen über einzelne Stellen des N. Test, in be- 
sondern akademischen Streitschriften der gelehrten 
Welt mitzutheilen, die von Zeit zu Zeit von sei¬ 
nen Schülern vertheidigi werden sollen, und hat 
diesen Entschluss auch bereits wirklich auszufüh¬ 
ren den Anfang gemacht. Bis jetzt sind uns indess 
nur erst zwey dergleichen Schriften zu Händen ge¬ 
kommen, die folgende Aufschrift führen: 

Annotation um in loca selecta IV. F, Specimcn 

primuni und Specimen alterum. 

Das erste ist von Jac. Amersfoordt aus Amsterdam, 
den i5. Dec. 1810. Das zweyte aber von Dider. 
Ryke, ebenfalls aus Amsterdam, design. Landpre¬ 
diger zu Hemmen, den 8. Jun. 18x1. vertheidiget 
worden. Jenes ist ausser einer Vori’ede, in welcher 
der Hr. Verf. von seinem so eben erwähnten Ent¬ 
schlüsse Nachricht gibt, und ein paar Blätter ange¬ 
hängter Thesen, 28 S. in gr. 8. stark, und beschäf¬ 
tiget sich mit 1. Joh. III, 2., dieses aber geht mit 
fortlaufenden Seitenzahlen von S. 29 — 88, und hat 
es mit 4 Stellen des Briefes an die Römer von ver¬ 
wandtem Inhalte zu thun, nämlich Cap. I, 17. RI, 
21. 22. und 25. 26. und endlich Cap. X, 3. 

In Rücksicht der ei'sten an sich nicht sehr1 dun¬ 
keln Stelle 1. Joh. III, 2. bemühet sich der gelehrte 
Hi1. Verf. voi'züglich zu zeigen, dass sie nicht, wie 
man gewöhnlich annimmt, von Gott, sondern, wie 
auch schon von mehrern geschehen ist, vielmehr 
von Chxdsto vei'standen werden müsse, und über¬ 
setzt sie daher S. 26 f. so: Carissimi, iam sumus 
filii Dei, nondum vero cognitum est, quales futuri 
simus. Novimus tarnen, quurn ille se conspicien- 
dxxm dederit, (er will nämlich bey iav (partpco&rj 
das Pronom. ctvzog supplirt wissen) ei nos similes 
fore, nam coram eum tum intixebimur, veluti est. 
Allein so viele Mühe sich auch der Hr. Verf. ge¬ 
geben hat, die Richtigkeit dieser Erklärung zu ei'~ 
weisen, so müssen wir doch aufrichtig gestehen, 
dass wir keinesweges von derselben überzeugt wor¬ 
den sind, vielmehr scheint es uns unmöglich, ver¬ 
kannt wei’den zu können, dass mit den Worten: 
iorV (pavxpco&rj der eben aufgestellte Satz: ovjtco 
i(pavipcö&?] xi eGope&cc, wieder aufgenominen, 
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werde, und. daher nothwendig dieses xl ico/neda, 
keinesweges aber jenes Pronom. avrog dabey sup- 
pliret werden müsse. Was aber von dem Hrn. 
Verf. als Grund zur Rechtfertigung dieser Erklä¬ 
rung und Verwerfung der gewöhnlichen angeführt 
worden ist, dünkt uns keinesweges stark und ent¬ 
scheidend genug zu seyn. Wenn er nämlich so¬ 
gleich S. 1 behauptet, dass die in dem folgendem 
Commate vorkommenden beyden Pronom. avrco 
und avrov deutlich dafür sprächen, dass dasselbe 
avrog auch bey dem Verbo cpavepcodrj suppüret 
werden müsse, so nimmt er dieses Argument selbst 
wieder zurück, indem er S. 3 zugibt, dass man die¬ 
ses iav (pavepco&f) von Christo verstehen, und doch 
die beyden folgenden Pronom. avrco und avrov auf 
Gott beziehen könne, wie auch Oecumenius wirk¬ 
lich gethan habe. Dass indess diese beyden Prono¬ 
mina vielmehr von Christo verstanden werden müss¬ 
ten, dünkt ihm S. 7 f. zuerst daraus zu erhellen, 
dass diess anderwärts nirgends von den Seligen ge¬ 
sagt werde, dass sie Gott o/uoioc seyn würden, 
wohl aber in Beziehung auf Christum häufig diess 
behauptet werde. Allein mit eben dem Grunde 
kann man auch sagen, dass das folgende oifjo/ueda 
avrov xa&cog isri, anderwärts nirgends in Bezie¬ 
hung auf Christum, wohl aber in Beziehung auf 
Gott, z. B. Matth. V, 8. Ofi'enb. Joh. 22, 4., wel¬ 
che Stellen dev Hr. Verf. S. 7 selbst anführet, ge- 
saget werde. Und warum sollte jenes nicht auch in 
Beziehung auf Gott von den Christen gesagt werden 
können, da sie ja schon hier sehr häufig ermahnt 
werden, Gott in Rücksicht auf Tugend und Hei¬ 
ligkeit immer mehr und mehr ähnlich zu werden, 
und sie, wenn sie diess thun, ihm nothwendig in 
dieser Rücksicht dereinst ähnlich seyn müssen? Und 
eben auf diese moralische Aehnlichkeit beziehet ja 
Johannes dieses ö/uoiov errat avrco im folgenden 
V. 3. augenscheinlich. Allein auch diesen V. will 
Hr. van Voorst auf Christum bezogen wissen, weil 
in dem Folgenden vom V. 5. offenbar von diesem 
die Rede sey. Dass diess aber keinesweges ein hin¬ 
reichendes Argument dafür sey, wird demjenigen 
gewiss von selbst einleuchten, dem es nicht mehr 
unbekannt ist, dass Johannes in diesem ganzen 
Briefe die beyden Pronomina ccvxog und ixetvog 
bald von Gott, bald von Christo gebraucht, ohne 
darauf Rücksicht zu nehmen, ob in dem Vorher¬ 
gehenden von jenem, oder diesem die Rede gewe¬ 
sen sey, so dass es lediglich aus der Sache selbst 
entschieden werden muss, an welchen von beyden 
man jedesmal zu denken habe, wovon sich sogleich 
in den beyden letzten VV. des vorhergehenden 
Cap. 2. ein unverkennbares Beyspiel findet. Dass 
aber der Hr. Verf. S. 12 f. behauptet, dass sich Jo¬ 
hannes offenbar selbst widersprechen würde, wenn 
er zuerst erkläre, dass es uns bis jetzt noch völlig 
verborgen und unbekannt sey, was wir dereinst als 
Kinder Gottes seyn würden, und dann doch unmit¬ 
telbar darauf selbst etwas erwähne, was wir aller¬ 
dings darüber wüssten, kann uns ebenfalls nicht 
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hindern, dieser gewöhnlichen Erklärung demunge¬ 
achtet beyzutreten. Denn sollte nicht die Kenntnis* 
eines einzigen Umstandes, der sich, wie eben er 
wähnt worden ist, noch dazu aus dem, was aus¬ 
drücklich von uns verlangt wird, von selbst ergibt, 
gar wohl mit dem Mangel einer vollständigen Kennl- 
niss von unserm künftigen Zustande zu vereinigen 
seyn? und ergibt sich nicht überhaupt die genaue 
Verbindung dessen, was hier erwähnt wird: opoiot 
avrco iaou£r)a und orpopeUu avrov aus eni, \\ as 
Hebr. 12, i4. gesagt wird, sehr deutlich . Uebri- 
gens findet man von S. i5 —26 eme ziemlich gu 
geordnete Angabe der verschiedenen Fälle und stel¬ 
len, in welchen das Wort epavepovv und epavepov- 
n&at sowohl von Sachen, als Personen, in en 
Büchern des N. Test, gebraucht wird, und hier 
wird zu Anfänge S. i5 auch eine Conjectur des 
Hrn. Prof. Wyttenbacli erwähnt, zufolge welcher 
er beym Iierodot. L. VI. c. 122. für icpavepco&r) 
vielmehr gelesen wissen will: icpcxvdi], wobey der 
Hr. Verf. auch noch diess bemerkt, dass überhaupt 
dieses ganze Capitel sehr verdächtig sey. Mehr 
wird der unbefangene Ausleger mit dem Herrn 
Vf. der zweyten Abhandlung in Rücksicht aut c le 
Erklärung der Stellen des Briefes an die Römer 
übereinstimmen können; indess scheint uns doch 
auch hier die Sache noch nicht völlig befriedigend 
und genau genug auseinander gesetzt zu seyn. Hier 
beschäftigt sich näml. der Hr.Prof. van V • zuerst mit 
der Prüfung und Widerlegung der ihm irrig dun¬ 
kenden Meinungen über die in diesen Stellen er¬ 
wähnte Sixaioovvnv xov deov, und zeigt zu cm 
Ende, dass weder die göttliche Gerechtigkeit und 
Billigkeit, noch die durch Gottes Bey stand erlangte 
Tugendhaftigkeit, oder die den Menschen zugetec 1- 
nete Gerechtigkeit Christi, oder die Güte Gottes, 
oder die Glückseligkeit der Christen überhaupt, oder 
endlich die Straf- und Schuldlosigkeit derselben ein¬ 
zig und allein darunter verstanden werden könne, 
sondern meint vielmehr, dass sich der Umfang des 
damit bezeichneten Begriffes ungleich weiter erstre¬ 
cke, u. bestimmt sodann S. 61 denselben dahin, dass 
er sagt, dtxaioavvrf &eov sey singulans beiugnitatis 
Dei erga homines demonstratio, s. ex bemgnitate 
proficiscens Dei erga homines favor, qui in collatis e 
singulari generebeneficiis divinis cernatur; m eoprae- 
sertim, quod vitiosis atque eapropter poena chgms 
hominibus omnia peccata condonet, iisque aueo hi> 
non obstantibus bene velit, et uberrimum, quorum- 
cunque ad recte et beate vivendnm bonoruiu usnin 
benigne largiatur, addita spe acoryptagaicovts. Al¬ 
lein, ohne zu erwähnen, dass wir nicht wohl ein- 
sehen, wie der Hr. Vf. bey dieser Bestimmung je¬ 
nes Ausdruckes diejenigen S. 56 f. tadeln konnte, 
die denselben von der göttlichen Gute und v\ ohl- 
thätigkeit erklärt wissen wollen, ist es auch gewiss 
nicht zu verkennen, dass er darin zu weit gegan¬ 
gen ist, dass er die verschiedenen Bestandteile die¬ 
ser Srxaioavvr) und die besonder» Modificatio- 
iien des Begriffes derselben, die in einzelnen btel- 
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len Vorkommen, alle zu einem einzigen Begriffe mit 
einander vereiniget hat, und diesen nun auf alle 
Stellen, in denen er sich findet, angewendet wis¬ 
sen will, anstatt dass er vielmehr hätte untersu¬ 
chen sollen, ob er auch wohl in jeder einzelnen 
Stelle in seinem ganzen Umfange gebrauchtr oder 
nur von einer gewissen Seite betrachtet werde. Und 
diess ist denn, unserer Ueberzeugung nach, aller¬ 
dings der Fall. Offenbar wird nämlich der Satz: 
dixaiuTcu av&Qconos in dem Briefe an die Galater 
und dem Briefe Jacobi, die der Vf. dabey mit be¬ 
rücksichtiget hat, in einem ganz andern Sinne und 
in viel weiterm Umfange aufgestellt, als in dem 
Briefe an die Römer, wo derselbe blos in Beziehung 
auf den Sünder behauptet und daher nichts weiter, 
als die Vergebung der Sünden und die davon ab¬ 
hängende künftige Glückseligkeit dabey zu denken 
ist. Darauf hätte daher vielmehr aufmerksam ge¬ 
macht werden sollen, und diess würde zugleich 
dem Hrn. Vf. Gelegenheit gegeben haben, die ver¬ 
schiedenen Bedeutungen dieses Wortes Sixcusv und 
SixcusGdca auch aus dem Sprachgebrauche zu er¬ 
läutern, und den Zusammenhang derselben in das 
laicht zu setzen. 

Dass übrigens in beyden Abhandlungen die ein¬ 
zelnen Ausdrücke der darin behandelten Stellen 
meistens richtig erkläret, und durch sehr gründli¬ 
che grammatische Bemerkungen treflich erläutert 
worden sind, bedarf bey d°r bekannten Gelehrsam¬ 
keit des würdigen Hrn. Vf. offenbar nicht erst ei¬ 
ner besondern Erwähnung; nur gestatten sie in die¬ 
ser Rücksicht keinen Auszug. Wir bemerken da¬ 
her nur noch dieses einzige, dass Hr. van V. in 
der ersten Stelle Röm. l, 17. die so verschiedent¬ 
lich gedeuteten Worte: ix ftig-ecog eis nisiv unserm 
Urllieile nach sehr natürlich und leicht so erkläret, 
dass er das erstere mit Sixaiocvri] xksä, das zweyte 
aber mit den Worten cuiox<xXvtit£tcu iv avreo ver¬ 
bindet. 

Geschichte der Philosophie. 

TJeber Philosophie und ihre Geschichte. Drey aka¬ 

demische Vorlesungen von Dr. Carl Friedrich 

Bachmann, Privatdocenten der Philosophie in Jena und 

Ehrenmitglied der lateinischen Gesellschaft daseihst. Jena, 

in Commission der Crökersclien Buchhandlung. 

1811. 78 S. 8. 

Diese Vorlesungen, mit welchen der Vf., wie 
Wir glauben, seine akadem. Laufbahn eröllnet, er¬ 
wecken ein günstiges Vorurtheil von dem Beruf 
desselben zu dem akadem. Lehramte. Sie enthalten 
sehr schickliche Betrachtungen über den Werth u. 
das Wesen der Philosophie, so wie über den Be¬ 
griff der Geschichte der Philosophie, die zwar nicht 
neu, auch wohl nicht durchaus allen die richtigsten 
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scheinen dürften, aber durch Klarheit, Deutlichkeit 
und lebendigen Ausdruck ganz dazu geeignet sind, 
Interesse in den Zuhörern für die hohem Zwecke 
des Geistes zu erwecken, sie über die niedrige Denk¬ 
art zu erheben, und ihnen in dem Streben nach 
Erkenntniss des Ewigen, so wie in der Achtung der 
Tugend einen festen Haltuugspunct bey den Um¬ 
wandlungen der Zeit aufzuweisen. Der Vf. ist ein 
Freund der Naturphilosophie und aus dieser hat ei¬ 
serne Ansichten, doch als Selbstdenker, und was ihm 
zur Ehre gereicht, mit grösserer Bescheidenheit u. 
Deutlichkeit geschöpft, als es gewöhnlich ist. Die 
erste Vorlesung schildert den gegenwärtigen Zustand 
der Literatur und Philosophie, und sucht durch 
treffende Betrachtungen über die Ursachen des jetzt, 
herrschenden Kaltsinns die Hoffnung nach dem Bes¬ 
sern zu beleben, und den rein wissenschaftl. Sinn 
zu stärken. Eine Darstellung derKantischen, Fich- 
tisclxen und Schellingischen Philosophie und ihres 
Verhältnisses zu einander macht den Schluss. Der 
Vf. tadelt die Mängel der Kantischen und Fichti- 
schen Philosophie mit Freymüthigkeit und Anstand, 
erklärt aber auch Schellings System nur noch für 
die erste unvollkommne Entwicklung der Philoso¬ 
phie des Absoluten, rügt den Formalismus und die 
dichterische Manier der neuesten Schule, und hegt 
die Hoffnung, dass, wenn der Taumel der dichte¬ 
rischen Begeisterung vorbey ist, noch reife Früchte 
erscheinen werden. Die zweyte Vorlesung entwickelt 
des Verfs. Ansicht von der Philosophie, als W is¬ 
senschaft des Absoluten mit Klarheit und lebendiger 
Kraft, ohne doch die Möglichkeit einer solchen 
Wissenschaft dargethan zu haben. Die dritte Vor¬ 
lesung hat das meiste Eigentliiimliche, indem sie 
den Begriff der Geschichte der Philosophie aus dem 
Standpuncte der neuesten Philosophie wie es noch 
nicht geschehen ist, entfallet. Wenn wir nun gleich 
überzeugt sind, dass die Begriffe des Vfs. von der 
Geschichte, (Realisation des absoluten Geistes) und 
der Geschichte der Philosophie (Geschichte der PT is- 
senschaft des Absoluten oder der Bestrebungen, die 
pVissenschaft von dem letzten Grunde aller Finge 
zu realisiren, Bildungsgeschichte des absoluten, des 
sich entäussernden, in dieser Entciusserung die Na¬ 
tur ausser sich setzenden, edier dann als sein eig¬ 
nes Wesen erkennenden Geistes) eben so unhaltbar 
sind, als die Philosophie des Absoluten selbst, so 
verräth doch die Abhandlung einen ruhigen und 
besonnenen Forschungsgeist, der nach Selbsterkenut- 
liiss ringet und die eingestreueten prüfenden Be¬ 
merkungen über die Bemühungen anderer Gelehrten 
um diesen Zweig der Literatur, über denAnfangs- 
punct der Geschichte oder über die Aufnahme der 
Philosophen!e der oriental. Völker zeugen von so 
gründlicher Gelehrsamkeit und Selbstdenken, dass 
sich das Publicum gewiss in der Folge noch ge¬ 
diegenere Arbeiten von dem Verfasser versprechen 

kann. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 7- des May. 112. 1812. 

Neuere Geschichte. 

D er auch aus unsern Blättern (N. 28 S. 217) be¬ 
kannte, durch seltene Kenntnisse, hohe Achtung 
für Wissenschaft und Gelehrsamkeit, literarische 
und politische Verdienste längst berühmte Verfasser 
der Comraentariorum de bello Germanico, im pro¬ 
saischen wie im poetischen Vortrage als geistvoller 
Nachahmer des classischen latein. Alterthums aus¬ 
gezeichnet, hat die Fortsetzung jener Comtn. in ei¬ 
ner nicht Bogen- aber Inhaltsreichen Schrift dem 
harrenden Publicum mitgetheilt: 

Commentariorum de bello Sarmatico liber unicus. 

Dresdae, typis Gärtner, edebat J. G. Cotta, bi- 

bliopola Stuttgard. 

Es ist ein doppeltes Verdienst, das diese Com- 
mentarii haben, das der genauen, unparteyischen, 
den Leser schnell über Länder und Begebenheiten 
wegführenden und doch belehrenden und zur Ein¬ 
sicht in den Gang der Ereignisse oder zur Erinne¬ 
rung an sie hinreichenden, angenehmen und unter¬ 
haltenden, Darstellung, in welcher man die Manier 
des Cäsar und Sallustius nicht verkennen wird, und 
das des kraftvollen, sententiösen, gedrängten Aus¬ 
drucks, der sich dem Vor trage des Tacitus nähert. 
Es war gewiss nicht leicht, diess doppelte Ver dienst 
zu erringen. Der Krieg, der hier beschrieben wird, 
eigentlich ein Theil des grossem und allgemeinem, 
vom Eintritte der Franzosen in Warschau an bis 
zum Tilsiter Frieden, bot eine so grosse Menge ein¬ 
flussvoller Umstände u.V erhältnisse jeder Art, mannig¬ 
faltiger Vorfälle, Handlungen u. Charaktere dar, dass 
es. schwer wurde, ein so vollendetes und doch nicht 
überladenes Gemälde davon aufzustellen; und die 
rom. Sprache, so anwendbar sie auch für die neuere 
Geschichte so sehr sie durch classische Schriftsteller 
überhaupt zum histor. Gebrauch bearbeitet und ge¬ 
bildet ist, und mit so vieler Gewandtheit sie auch 
der Hr. Vf. dieser Commentariorum zu handhaben 
weiss, um auch neuere Ausdrücke, Namen, Ideen 
und Sachen dem antiken Sprauchgebrauche anzupas¬ 
sen, stellt doch eben in dieser letztem Hinsicht 
manche Hindernisse entgegen , dass ihre Besiegung 
nicht ohne vertraute Bekanntschaft mit dem Alter- 
thume und der neuern Diplomatik und Kriegskunst 
nicht ohne glückliche Combinationsgabe möglich war. 
Es ist zuvörderst eine kurze Uebersicht der Staats- 

Zweyter Band. 

Veränderungen Polens von den ältesten bis auf die 
neuesten Zeiten gegeben, welche mit einer Schil¬ 
derung des Nationalcharakters schliesst, die wir aus¬ 
zeichnen. „GenuS hominum promptum ingenio, 
praeceps auxilii, affectus tardius. Natura ad ple- 
raque idoneum, animosum inprimis et forte, as- 
suescere militiae lubenter, officio et imperiis parum. 
Privatim quietum, publice turbidum, cupidum glo- 
riae, parcum laboris, animae pro patria prodigum, 
vulgo cerneres. Animus laevae sat patiens fortunae, 
bonae minus, spe erigitur, usu facile obrujtur. 
Idem appetens opum simul ac profusum laudare 
sua et negligere, quaerere aliena nec imitari. No¬ 
biles feminas auctoritate apud viros circa publica 
negotia poliere, nondum obsoleta estopinio; verior, 
ingeniorum liabitu plerumque et disciplina praestan- 
tes id magis posse, quam egisse. Inest plerisque 
mobilis usquam voluntas, ast domeslici nominis et 
vei supra quam cuique credibile est, nulli nonnisi 
pulchre tenax. Hi Sarmatae sunt.“ Es wird bald 
darauf, nach Erzählung des Einrückens der franz. 
verschiedenen Heereshaufen in Polen, bemerkt: „Ut 
statim Jenensis cladis fama percrebuit, spe novarum 
rerum sarmalica passim iuventus fervere coepit. 
Angebant mares animos lapsae cum nomine vires, 
superstes ira, et gesta a Borussis contumeliose ma¬ 
gis quam intemperanter imperia.“ Man erinnerte 
sich dankbar an die Errichtung einer polnischen 
Legion in Italien aus gefangenen Polen in Österreich. 
Diensten. Man folgte gern dem Aufruf des Kaisers; 
Itaque non tarn fuga hostium quam popularinm Stu¬ 
dio quae citra Vistulam est, Gallis regio omnis pa- 
tuit. Mit der Geschwindigkeit der Fortschritte der 
franz. Waffen wetteifert die Erzählungsart des be¬ 
rühmten Vfs. Und doch sind manche einzelne Um¬ 
stände von Wichtigkeit nicht unberührt geblieben, 
und auch die Tage sind sorgfältig bemerkt. So 
fährt, nach Vollendung der Geschichte des J. 1806 
die Erzählung fort: „consequitur annus a C. N. supra 
millesiinum octingentesimusseptimus renatae Sarma- 
ticae partim civitatis eventu insignis. Defonnis alterna 
frigoris et imbrium vice hiems molestam Gallis in- 
tercapedinem laborum praebere videbatur.“ Der neue 
Plan des Feindes, durch Ostpreussen zurOder vor- 
zudjingen und selbst Berlin zu befreyen, wird be¬ 
merkt „permagnum quidem inceplum,* auctor haud 
satis cognitus. Quoclsi exercitum, uti fovtem, ita 
rem consequendo parern, invenisset, neque famae 
nomen, neque nomini laus defuisset.“ Gern zeich- 

I neten wir noch die Beschreibungen der Schlachten 
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bey Eylau (pugna ut Austerliciensi nobilitate par, 
ita omnium ad eam diem cruentissima) und bey 
Friedland und der Belagerung von Danzig, und vor 
allem die uriübertreffbare Schilderung der La<m der 
Dinge im Anfänge des Märzmorrats 1807 (S.&54 f.) 
aus, wenn uns unser Raum nicht beschränkte. Aber 
der Schluss möge noch hier, als Beyspiei kräftiger 
Simplicität stehen: „Caesar confectis intra menses 
novem duobus maximis bellis compositisque Ger- 
manorum ac Sarmatarum rebus in urbem reversus 
est. Ihm folgt der Index nominum ac verborum 
memorabilium, den auch der erfahrnere Leser bis¬ 
weilen wird nachsehen müssen, um leichter zu fin¬ 
den, dass Arsicua W arschau, Lupfurdum Leipzig 
Buxodus der General Buxhöfden sey, und: Obse?- 
vations sur l’ouvrage en general, welche unter an¬ 
dern auch über die Gelonos, mit welchem Namen 
der fix;. Vi. die Russen bezeichnet, sich lehrreich 
verbreiten. 

Kunstgeschichte und Kunstwerke. 

^Seroux d’Agincourt Histoire de 
TU ■ Mofu?nens, depuis sa decadence au 
IV. Siede jusqu’a son renouvellement au NVte, 

leitaf. in Fol. Pr. 9 Thlr. 12 Gr.) erhalten, in wel- 
cxiei der 2te Fheil, Herrschaft des Systems der so¬ 
genannten gothischen Baukunst, seitdem 9ten, loten 

11# bis in die Mittedes i5ten, den 
Anfang macht. Die 1. Tafel dieses Hefts (der Text 

fr r 1 \110C). d/.e Erklärung einiger vorhergehenden 
Ja en) stellt die ersten Merkmale der sogenannten 
goUnschen Baukunst in Italien, in der Abtey Su- 
biaco, unweit Rom, im 9. 10. 11. und i2ten Jahrh. 

S™ 1 Slnt^ /r®ylich seilr verkleinert auf dieser 
laiel oaigestellt. Denn sie enthält nicht weniger 
aL 10 Figuren. Die folgende (56.) vereinigt gar 46 
Ideme Abbildungen von verschiedenen Gebäuden, 
oder Iheile derselben, welche den Styl der goth. 
Baukunst vom 9. bis i5ten Jahrh. zeigen. Die Zeich- 
n.un£ 1.st wenigstens markirt genug. Auf der 57. 
sind die Grundrisse und Tlieile der beyden Kir- 
cdien, der untern und obern, des heil. Franz von 

Assisi;, a12? Jahrh. aufgestellt. Auf gleiche 
e*ne Ansicht der Kirche des h. 

Mavian bey Montefiascone aus dem 12. und i5ten 
Jahrh. die 89. und 4o. der Kathedralkirche U. L. 
rr. zu Paris, aus denselben Jahrhunderten. Auf der 
3,1* smd wieder mehrere, in verschiedenen Ländern 
^uropa-s (England, Italien, Spanien) im i4. und 
10. Jahrh., der glänzendsten Epoche dieses Systems, 

S eln MrScf der s°th: Baukunst, aufgs- 
schrift • 6 ,42* TafeI mit 25 Figuren hat die Auf- 

rum it)SZ’e chl'on70SI'l«e (vom 9. Jahrh. an bis 
dcs arcs substitues aux entablemens, dans 

1 architecture, dite gothique, et dt; autres parties, 
qni er, constituent le systtnre. Die grosse Mannig¬ 
faltigkeit der Bogen und Wölbungen nebst ihrer 
■Verbesserungwird zumUeberblick recht brauchbar 
dargestellt. 4o. I. Baukunst in Schweden, vor und 
nach der Einführung (im 10. Jahrh.) des sogenann- 

Systems in diesem Lande (aus den Monnra. 
Uplandicis u. der Suecia'antiqua et hodierna). Auch 
einige Siegel, die theils der chronol. Angabe, theils 
der Figuren wegen hierher gehörten, und eme An¬ 
sicht von Cairo in Aegypten, welche dieselbe Ver¬ 
mischung der beyden Arten von Bogen darstellt, 
sind aufgenommen. Auch auf dieser Tafel ist der 
Charakter der Denkmäler, ungeachtet der Kleinheit 
der Figuren, ziemlich deu tlich ausgedrückt. Taf. 44. 
Zustand der arab. Architectur in Europa vom 8ten 
bis 15. Jahrh. (aus den Antiguedades Arabes de Gre¬ 
nada y Cordoba und andern Werken, und zur 
Vergleichung Ruinen des Sonnentempels zu Palmyra 
und von Persepolis. Wahrscheinlich war diess W"erk 
mit den Kupfern schon ausgearbeitet, ehe die Vo- 
yage pitfor. de l’Espagne p. Laborde erschien, da¬ 
her von ihr kein Gebrauch gemacht ist. Neu sind 
auf dieser Taf. die Darstellungen des von den Ara¬ 
bern in Sicilien erbauten Schlosses zu Zisa unweit 
Palermo nach Alex. Emman. Marvuglia’s bisher un- 
edirten Zeichnungen, und des im arab. oder mau¬ 
rischen Gesclimacke erbauten Hauses des span. Con- 
suls zu Algier nach Gjovell’s, eines jungen schwed. 
Architecten, Zeichnung. Die 45. T. stellt Gebäude 
verschiedener Länder aus dem 6. bis io. Jahrh. auf 
(z. B. vom ostgolh. König Theodorich) welche zum 
gothischen Styl zu gehören scheinen oder zu seiner 
Erfindung mögen geführt haben. Die stufenweise 
Annäherung zu dem goth. Styl wird auf diese Art 
recht sichtbar. Zugleich wird auch das Gemälde 
des Verfalls der Baukunst im Orient (auf der 26. 
Taf.) vollendet. Noch deutlicher wird dieHerbey- 
fiihrung des goth. Styls durch die 46. Tafel: Con- 
iectures sur Porigine, les formes diverses et Pem- 
ploi de Parc en tiers -point, dit Gothique, dans les 
contrees les plus connues; überschrieben. Hier sind 
Werke aus sehr verschiedenen Ländern und Zeiten 
zusammengestellt. Der dritte Theil, Wiederherstel¬ 
lung der Architectur gegen die Mitte des 15. Jahrh. 
fängt auf der 47. 4g. Taf. mit Darstellung der Kir¬ 
che des h. Laurentius zu Florenz von Philipp Bru¬ 
nelleschi , dem vornehmsten Wiederhersteller der 
Baukunst im i5. Jahrh., an. Der Bau wurde i425 
angefangen und erst nach seinem i444 erfolgten Tode 
vollendet. 4g. Die heil. Geist-Kirche zu Florenz nach 
Brunelleschi’s Zeichnungen i455 angefangen u. i48i 
vollendet. Die Zeichnungen waren noch nicht be¬ 
kannt gemacht. Man bemerkt in den Zeichnungen 
beyder erwähnter Kirchen eine frappante Aelmlich- 
keit mit denen der Apostelkirche zu Florenz im 9. 
Jahrh. erbauet. Die 5o. Taf. vereinigt die vornehm¬ 
sten architecton. Werke des Brunelleschi, die 51. 
stellt den Plan undTheile der Kirche des h. Francis¬ 
co zu Rimini, nach den Zeichnungen von Leo Bapt. 
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Alberti im 15. Jahrh. und die 52. die Kirchen des 
h. Andreas und h. Sebastian zu Mantua, die nach 
den Rissen desselben Künstlers erbauet worden sind, 
dar. Zu beyden Tafeln fehlen noch die Erklärungen. 

M alerische Reise. 
Es ist bekannt, dass die günstige Aufnahme der 

Voyages pittoresques de la France, de la Suisse, 
de Naples et de Sicile, des isles de Sicile, de Malte 
et de Lipari, de PIstrie et de la Dalmatie, de l’E- 
gypte, de la Syrie und vornehmlich de la Grece 
Veranlassung gab eine ähnliche malerische Reise 
von Konstantinopel und dem Bosporus zu liefern, u. 
darin weniger die Kunstdenkmäler und Alterthürner, 
als die natürlichen Schönheiten dieser Gegend leb¬ 
haft darzustellen. Muradgea d’Ohssons Werk schien 
eine solche systematische Darstellung von Gemälden 
Konstantinopels und seiner Umgebungen wünscliens- 
werth zu machen, der aber freylich der Aberglaube 
der Moslemer viele Schwierigkeiten und Hindernisse 
entgegen stellte. Hr. Meiling, ein geschickter Zeich¬ 
ner, der sehr jung nach Konstantinopel gekommen 
war und das Zutrauen der Osmanen gewonnen hatte, 
selbst von der Sultane Hadidsclie, Schwester Se- 
limsIII., als Baumeister gebraucht wurde, konnte 
diese Schwierigkeiten am leichtesten besiegen. Nach 
einem i8jähr. Aufenthalt in Konstantinopel begab er 
sich nach Frankreich, und hier wurden nach sei¬ 
nen Zeichnungen die treflicheri Kupferstiche von 
den vorzüglichsten Künstlern gearbeitet. Auf io 
Seiten in gr. Fol. ist der Plan und die Ordnung, 
die befolgt worden ist, ausführlich beschrieben. 
Das Ganze soll aus 5o Kupfern (den geometrischen 
Plan von Konstantinopel und die allgemeine Charte 
des Bosporus mit eingeschlossen) bestehen, und in 
12 Lieferungen vertheilt seyn. Den Kupfern sind 
Erklärungen beygefiigt, die zugleich manche histo¬ 
rische und statistische, zum Theil neue Nachrich¬ 
ten, Schilderungen der Sitten der Türken, Beschrei¬ 
bung des Innern vom Serail etc. enthalten. Wir 
haben von dieser 

Voyage pittoresque de Constantinople et des rives 

duBosphore, d’apres les dessins de M. Meiling, 

dessinateur et architecte de la Sultane Hadidge, 

unlängst die siebente Lieferung (4 Kupfert. nebst 
5 Blättern Text, Paris u. Strasburg, b. Treuttel und 
Würz, gr. Fol. in Atlasform. Pr. 24Thl.) erhalten. Sie 
stellen dar: No. 29. den Kiosk von Bebek, den Pa¬ 
villon der zu den Conferenzen der Minister der 
Olomann. Pforte mit den Gesandten der europäi¬ 
schen Mächte bestimmt ist, am europ. Ufer des Bos¬ 
porus. N. 3q. Ansicht des westlichen Theils von 
Buyuk-dere, am europ. Ufer der Meerenge. Reyde 
Kupfer von Pillement dem Sohne gest., von Dü- 
pa;c vollendet. N. 9. Ansicht eines Theils der 
Stadt Konstautinopel, nebst der Spitze des Serail, 
\on der Vorstadt Pera aus genommen 5 gest. von 

May. 

Desaulx und Mlle Leve, vollendet von Nee. N. 5. 
Allgemeine Ansicht des Hafens von Konstantinopel, 
von den Höhen von Ejub genommen, gest. von 
Pillement Sohn , vollendet von Nee. Der Kiosk von 
Bebek, den die erste Tafel darstellt, ist von dem 
berühmten Capudan Pascha, Hassan, erbauet, und 
hat ganz den Charakter der nachlässigen türk. Bau¬ 
art, die nicht auf die Dauer berechnet ist. Der 
Erbauer schenkte ihn dem Sultan Abdul Hamid, 
und seitdem dient er zu den Conferenzen des Reis 
Efendi mit den auswärtigen Ministern. Das Ge¬ 
bäude besteht aus drey Pavillons. Der Flecken 
Bujuk-Dereh (d. i. grosses Thal) und dessen Umge¬ 
bung gehört zu den schönsten Partien (schon bey den 
Griechen Kalos Agros genannt). Hier haben viele 
europ. Familien und vornehmlich die Gesandten 
ihre Landhäuser. Die grossen Vortheile des’ Halens 
von Konstantinopel sind bey Erklärung der 4ten 
Taf. aus einander gesetzt. Das alte Vorgebirge 
Acropolis heisst jetzt Serai Burnu, d. i. Spitze des 
Serail. Da zur Belebung der Scenen manche Ne¬ 
bendinge auf die Tafeln gebracht sind, so fehlt es 
nicht an Gelegenheit zu mannigfaltigen Bemerkun¬ 
gen, die man mit Vergnügen lesen wird. 

Kunstgeschichte Indiens. 

Monumens anciens et modernes de VHindoustan eil 

cent cinquanle Planches, decrits avec des recher- 

clies sur l’epoque de leur fondation, une Notice 

geographique et une Notice historique de celte 

COntree, par L. Lein gl es, Membre de 1 institut imp. 

de France etc. Le dessin et la gravuie dniges pai 

A. Boudeville. A Paris, Didot Paine etc. 

Von diesem unlängst auch von uns angekün¬ 
digten, auf drey Bände berechneten, nicht blos von 
Seiten der Kupfer, sondern auch des erklärenden 
Textes viel versprechenden Werke, haben wir schon 
die erste Lieferung (6 Kupf. XII u. 8 S. gr. 4. auf 
feinem Papier Subscript. Preiss i5 Fr.) erhallen. In 
einer vorausgeschickten Einleitung bemerkt Hr. L. 
dass die Denkmäler der Baukunst'und Sculptur, die in 
ganz Hindoslan zerstreut sind, nicht weniger impo- 
nirend und zahlreich sind, als die, welche die bey¬ 
den Ufer des Nils bedecken, und einige von jenen 
auch an Allerthum den Denkmälern der Pharaone 
nicht nachstehen. Denn Hr. L. gehört zu den Ge¬ 
lehrten, welche vielen indischen Monumenten, so 
wie ihren heil. Büchern, ein sehr hohes Alleiihunt 
bey legen. Da er es aber nicht für möglich hielt, 
sie chronologisch zu ordnen, so hat er sie liebei 
geographisch aufgestellt, in ihrer Lage von Süden 
nach Norden, so dass er den Leser vom Cap Co- 
morin, wechselsweise von der Küste Coromandei an 
die von Malabar und so queer durch Hindustan 
führt, von dem alten und wenig bekannten Reiche 
von Madhureh an bis nach Dehly, der Hauptstadt 
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und dem Grabmal der moslem. Herrschaft in In¬ 
dien. Das Reich Madhureh war den Alten nicht 
unbekannt, sie nannten es regnum Pandionis, ein 
Name, der sich auf die Namen der beyden grossen 
Familien oder Nationen Indiens (die Panda oder 
Kuru) bezieht. Die langen Kriege dieses Reichs ma¬ 
chen den Inhalt der ältesten Gedichte in der Sams- 
krit-Sprache aus. Noch beweisen die Festung, der 
Tempel, das Tschultry von Madhureh die Macht u. 
den Geschmack der Beherrscher dieses Reichs. Und 
diese sind es, welche im gegenwärtigen Hefte, aus 
Dauiell’s bekanntem Werke und nach den Zeich¬ 
nungen dieses engl. Künstlers, von verschiedenen 
iranzös. Künstlern in Kupfer gestochen, dargestellt 
und beschrieben werden; schöne Abbildungen, wenn 
sie nur ganz treu sind. Diese Monumente oder 
Ruinen, welche den Glauz der Stadt und des Reichs 
Madhurah (gewöhnlich aber corrumpirt, Madhureh, 
genannt) beweisen, sind zwar viel neuer als die 
meisten in den nördl. Districten dieses Landes zer- 
streueten, stehen ihnen aber an Umfang und Pracht 
nicht nach. Die Festung, ein mit einem breiten u. 
tiefen Graben umgebenes Viereck (wovon die erste 
Tafel eine partielle Ansicht gibt; denn der ganze 
Raum, den sie einnimmt, kann nur in zwey guten 
Stunden umgangen werden) enthält die übrigen Mo¬ 
numente. Dazu gehört l) der Pallast der alten 
Radschalis, Tremula Nakaya (Tremal-naVk bey den 
Malabaren), wovon Taf, 2, 5, 4 verschiedene An¬ 
sichten geben. Ein ehemaliger Audienzsaal des Rad¬ 
schah ist jetzt in einen Viehstall verwandelt. Die 
Meinung eines Missionärs, dass dieser Pallast nach, 
den Zeichnungen eines Europäers erbauet worden 
sey, wird bestritten, und dagegen der Charakter der 
indischen und saracenischen Baukunst darin gefun¬ 
den, 2) die Ruinen einer Pagode (T. 5), von wel¬ 
cher Blackader (on the great Pagöda of Madura, 
im 10. Th. der Archaeologia — denn T. XV. ist 
(S. 5) wohl ein Druckfehler) genaue Nachricht ge¬ 
geben hat, die dem Hrn. Kindersley (in s. Speci- 
niens of Hindoo litterature noch unbekannt war), 
mit 4 Stockwerken, ungefähr 65 Fuss hoch, von 
pyramidal. Gestalt; das äussere Gebäude ist mehr 
als noch einmal so hoch wie die Pagode selbst, die 
dem Schaka-Naden, oder dem Gotte der Zeugung 
(auch Schaka-Linga, corrumpirt Tschoka-Lingam) 
geweihet war. 5) Das grosse Tschultry (d. i. Gast¬ 
haus , Herberge für Fremde, so viel als Karavan- 
seray bey den Moslemern) wozu im J. 1623 dem 
zweyien Jahre der Regierung Tremal-Naik’s II. der 
Grund gelegt worden seyn soll. Es wurde 22 Jahre 
daran gebaut, und mehr als 6 Millionen Thlr. dar¬ 
auf gewandt, obgleich jeder Ort des Reichs Arbei¬ 
ter stellen musste, die nur Unterhalt, keinen Lohn 
empfingen. Im folgenden Hefte werden noch eini¬ 
ge Tlieile und Sculpturen dieses Hosjnz dargestellt 
werden. In der Einleitung gibt Hr. L. noch eine 
kurze Uebersicht sowohl von den indischen Denk¬ 
mälern der Baukunst und Sculptur in Bengalen und 
Behar, die mit den persischen, ägyptischen und 

May. 

mexikanischen Monumenten verglichen werden kön¬ 
nen, und gegen welche die neuern europäischen Ge¬ 
bäude sehr abstechen sollen, als von den moslemi¬ 
schen , die ebenfalls der Aufmerksamkeit würdig 
sind, und Nachricht von den zwey Werken, die 
er ebenfalls mit Charten und Kupfern erläutert) ne¬ 
ben dem gegenwärtigen (dessen Verschiedenheit von. 
mehrern englischen und dem französ. Werke des 
Hrn. Salvyns er bemerkt) herausgeben will, der 
Nolice geographique und der Notice historique vom 
alten und neuen Hindostan, in welchen die durch 
viele Schriften zerstreuten Nachrichten zusammen¬ 
gestellt werden sollen. Mit vorzüglicher Eleganz 
ist das gegenwärtige Werk ausgeführt, einer Ele¬ 
ganz, in welcher es den Voyages pittoresques nicht 
nachsteht, ohne dieselbe Unbequemlichkeit des For¬ 
mats zu haben. 

Kurze Anzeigen. 

Concours decennal, ou Collection gravee des ouvra- 
ges de peinture, sculpture, arehitecture et me- 
dailles, mentionnee dans le rapport de l’Institut. 
A Paris, chez Filhol et Bourdon, de la fonderie 
et imprimerie de Gille, fils. 1812. gr. 4. 

Mit Bewilligung der Regierung und mit aller 
Sorgfalt ausgearbeilet, welche der Gegenstand des 
Werks fordert, erscheint es in 10 Lieferungen von 
2 Monaten zu 2 Monaten, und jede Lieferung ko¬ 
stet auf Subscription 12 Fr. avec la lettre, und 24 
Fr. avant la lettre. Jede Lieferung wird 5 Kupfer 
mit dem Texte enthalten. Die erste, die wir vor 
uns haben, enthält folgende: Das Schlachtfeld von 
Eylau, Gemälde von Gros (eine Scene des Tages 
nach der Schlacht); Gerechtigkeit und Ahndung des 
Verbrechens durch die Gottheit, Gemälde von 
Prüd’hon; Chaudet’s Statiie des Kaiser Napoleon.’ 
Die Ausführung der Kupfer ist vortreflich. 

De causis instauratae saeculo XV. in Italia philoso- 
pliiae platonicae. Commentatio historica, quam in 
Acad. Viteb. ad capessenda Magistri legentis iura 
d. XXII. Apr. dolocccxii. — defendet Ludov. 
Dankegott Cr am er, Pliilos. D. LL. AA. Mag. etc. 

socio C. E. Berger. Vitebergae literis Grässleri. 
28 S. in 4. 

Nach einer wohlgerathenen Uebersicht der Schick¬ 
sale der platon. Philosophie im Mittelalter werden fol¬ 
gende Ursachen ihrer Wiedei’herstellung in Italien 
im 15. Jahrh. angegeben : Ankunft, Unterricht und 
Ansehen byzantin. Gelehrter, welche Piatoniker wa¬ 
ren; Theilnalime einiger Fürsten, vornehmlich der 
Medici, an der platon. Philosophie; Einfluss der wie¬ 
derhergestellten röm. Literatur und ihrer Beförderer, 
und der Poesie; Unerträglichkeit der Herrschaft der 
scliolast. Philosophie. In der Ausführung sind die 
einzelnen Notizen gut zusammengestel.lt. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 8. cles May. 113. 1812. 

Intelligenz - Blatt. 

Chronik der Universität Kiel. 

(Vgl. Int. 1811. St. 21. s. 323. f.) 

\om May 1811. bis dabin 1812. 

Am 17. May starb der Doctor iuris und Privatdocent 
Johann Conrad Diimmler, dessen bereits früher (808 
l%K 341- und 809 Sp. 269) gedacht wurde, nach einei' 
langen Krankheit an der Auszehrung. 

Am 21. August promovirte die philosophische Fa- 
cultät honoris caussa zwey Professoren, Jens Imma¬ 
nuel Baggesen in Kiel und Cnut Lyne Rahbeh in 
Kopenhagen. Jenen nennt das Diplom „ingenio, quo 
ielicius nullum patria tulit, nullum melius Dania cum 
sorore Germania excoluit, eminentissimum, arte, quam 
bximiam habet, cultiss. un, in bilingni poesi unico 
et adtnirabiJi exemplo illustrem , utriusque maxime usu 
et peiitia sermonis pariter excellentem, Parthenaidis, 
ne plura recenseamus, auctorem nemini ignotum, cun- 
ctis celebratum, “ diesen: „ingenio, doctrina, humani- 
tate perquam ornatuni et conspicuum, patriarum litte- 
raium cultorem, locupletatorem studiosissimum et pe- 
ritissimum, varii generis scriptis iisque lepore et ele- 
gantia eximie conditis, darum, multis omnino et in- 
signious de litteris artibusque in patria augendis, pro- 
pagandis, meritis illustrem, nobilitatum, commenda- 
tum, coiumque laude meritorum liaud magis intcr 
suos quam apud exteros florentem et cumulatum.“ 

Zu Anfang des Octobers ward Tertheilt: Uebcr 
den heissen Sommer von 1811 nebst einigen Bemer¬ 
kungen über frühere heisse Sommer. „Eine akademi¬ 
sche Gelegenheitsschrift bey Niederlegung seines von 
Johanni 1810 bis Johanni 1811 geführten Decanats 
der medizinischen Facultät.“ Von Christoph Heinrich 

Kiel 1813 (sic) 110 S. in 8. nebst zwey me¬ 
teorologischen Tabellen. Statt der durch (., “) ausgezeich- 
neten Würte heisst es auf andern Exemplaren, welche 
tur den Buchhandel bestimmt sind: „Ein Beytrag fiir 
meteorologische Geschichte der Erde.“ 

I111 Verzeichniss der Vorlesungen fürs Winterse¬ 
mester, eren Anfang auf den 21. Oct. angesetzt war, 
ersc lernt instian Gotthilf Hensler zum letztemnale 

mit cm eysatze: Yaletudinis caussa peregre pro- 
ec tus nunc ab Acadcmia abest; indem er bald nach- i 

Zweyter Band. 

her in Gnaden mit Pension entlassen wurde, nach¬ 
dem er bereits gegen Michaelis 1809, seiner Kränk¬ 
lichkeit wegen, Erlaubniss zu einer Reise ins Ausland 
erhalten hatte. 

Am 5. Nov. disputirte Salomon Eevy Steinheim 
aus Bruchhausen im Königreiche Westphalen über 
Theses, so wie 

am 6. Nov. ytdolph Herz aus Kiel gleichfalls über 
Theses. Beyder D. inaugur. ward nachgeliefert, worauf 
sie die medicinische Doctorwiirde erhielten. St’s Pro¬ 
beschrift handelt de caussis morborum (53 S. 8.) H’s 
Probeschrift aber de febre puerperali (36 S. 8). 

Am 20. Nov. erschien ein Öffentlicher Anschlag, 
der zugleich unter die sämmtliclien Studirenden ver- 
tlxeilt wurde (1 Bogen in Fol.). Er hatte zum Zweck, 
auf Veranlassung eines ertheilten consilii abeundi, den 
nachtheiligen Einflüssen fremdartiger Sitten und Manieren 
und der schädlichen Wirkung böser Beyspiele warnend 
zuvorzukommen, und enthält eine Anrede an die aka¬ 
demischen Bürger, in jener Sprache des Wohlwollens 
und der nachdrücklichen väterlichen Ermahnung abge¬ 
fasst, die man der, sonst wohl bey dergleichen Anläs¬ 
sen auf deutschen Universitäten gewöhnlichen, Phra¬ 
seologie hier vorzuziehen pflegt, und die auch, wenn 
sie zur rechten Zeit geführt wird, ihre Wirkung nie¬ 
mals verfehlt. 

Am 6. Dec. vertheidigte der bereits in der vor- 
jährigen Chronik genannte Universitätssyndikus und 
Privatdocent der Rechte Johann Christian Hasse, zur 
Erlangung der juristischen Doctorwiirde seine D. in¬ 
augur. disquirens: An novatio voluntaria esse possit 
citra stipulationem. 4o S. 4. 

Der 11. Dec. war der Tag, an welchem in der 
Hauptstadt Dänemarks, in höchster Gegenwart Sr. 
Königl. Majestät, eine Gliickwünschungs- und Dank- 
sagungsfeyerlichkeit wegen Errichtung einer Universi¬ 
tät in Norwegen Statt fand. Der gerade damals am 
Orte der Feyerlichkeit befindliche hiesige Prof. Bag¬ 
gesen hatte den Auftrag erhalten, als Redner im Na¬ 
men der Schleswig - Holsteinischen Universität dieser 
Feyer beyzuwohnen. Die Universität selbst bezeigte 
aber noch besonders öffentlich ihre Theilnahme und 
suchte die Anerkennung einer so grossen Wohlthat « 
für die wissenschaftliche Cultur des Vaterlandes da¬ 

durch allgemeiner zu machen, dass am nämlichen Tage 
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die Professoren ijn feyerliclicn Aufzuge sich nach der 
St. Nikolaikirche begaben, und der Consistorialrath 
tind Ritter Johann Georg Fock veranlasst worden war, 
die Predigt des Tages mit einer religiösen Erwähnung 
des besondern Zweckes dieser Versammlung zu be- 
schliessen. Eine eigne akademische Feyer bleibt na¬ 
türlich der wirklichen Inauguration der neuen Uni¬ 
versität Vorbehalten, welche, wie nunmehr ausgemacht 
ist, in Christiania wird errichtet werden. 

Am 17. Dec. promovirte die Philosophische Fa- 
cultät honoris caussa einen gelehrten Landsmann, den 
in Altona gebornen, aber in Hannover lebenden Jo¬ 
hann Jacob Martin (vorher Moses) Philipson, in- 
signem non minus elegantis quam accuratae doctrinae 
laude, praeclarum scriptis ingenii probe subacti felici- 
tatem et genuinam hominis Philosophi indolem men- 
temque testantibus. 

1812. 

Am 25. Januar erschien, um die Feyer des Ge¬ 
burtstages des Königes anzuzeigen, das gewöhnliche 
Programm (Insunt Claudii Salmasii notae ineditae ad 
Josephi Scaligeri animadversiones in Chronologica Eu- 
sebii> e monumento Marquardi Gudii Rendsburgico, 
nunc primum in lucem prolatae. 20 S. 4.) Vom Prof. 
Heinrich, welcher auch selbst am 26. die feyerliclie 
Rede hielt. 

Am 25. Febr. verlor die Universität ihren Cura- 
tor, Christian Detlef Carl Graf zu Ranzau, welcher 
erst im Sommer 1809 von Kopenhagen nach Kiel als 
Curator der Universität und Oberpräsident der Stadt 
versetzt worden war. Gleich am andern Tage ward 
dieser Todesfall durch folgenden Anschlag bekannt ge¬ 

macht : 

REGIAE ACADEMIAE KILIENSIS 

RECTOR ET SENATUS 

AD CIVES ACADEMICOS. 

Redeundum nobis est, quando sic dura fati ne- 
cessitas jubet, ad munus nuntiandi damna civitatis no- 
strae et orbitatis, triste et acerbum, idque nunc etiam 
multo, quam solet esse, acerbius, quoniam jacturam 
accepimus eam, quae non tantum gravis magnitudine 
sua, sed insolentia, sed raritate, longe gravissima de- 
bet censeri. Nondum mensis abiit, quurn Vos, con- 
vocati ad Solemnia, OPTIMI REGIS natali, nobiseum 
pie sancteque celebranda, Oratorem audiretis, quum 
is, inter alia nupera REGIAE clementiae gratiaeque 
documenta ac pignora, inprimis Curatorem rebus no- 
^tris donatum commemoraret, ab Ejusque et propria 
laude virtutum ac meritorum, patriae jam satis spe- 
ctata, et majorum exemplis, quibus summis, prae mul- 
tis aliis per Daniam Germaniamque nobilissimis gen- 
tibus, haec illustrissima Gens Ranzoviorum abundat, 
spes exspectationesque maximas et praeclarissimas , ad 
Academiam studiorumque in patria florem derivaret. 
O incertam fluxamque et inconstantem rerum fortunam 
humanarum! o spe vana suspensas mentes mortalium! 
Non intererat tum quidem, meministis, illis Solemni- 

bus Curator optimus et Patronus, quem subita vis morbi 
domi tenebat; dolebamus cuncti; nemo metuebat; va- 
letudinem mox integratam cum ab integra Viri aetate, 
tum ab ingenio et arte medici doctissimi et experien- 
tissimi certo exspectabamus. Ecquis humanus tum pu- 
taret, Curatorem, vix datum, jam rursus ereptum irij 
nihili jam fore spem multam Tatriae et Academiae in 
Ipso repositam; denique jam irrita consilia pulcherrima 
ac praeclara, quae aut inchoata aut meditata et Pa¬ 
triae et Academiae, et suae Ipsius et Gentis gloriae 
tribuebat? Et tarnen sic visum est Providentiae divi- 
nae, cujus numine hunc oculum Genti, hoc decus Pa¬ 
triae, lianc dextram Academiae fatum abstulit. Obiit 
(vix lacrimis temperamus), obiit heri maue, medio in 
Höre aetatis, needum exacto vitae anno xxxix, Vir 
Perillustris, Generosissimus Comes CHRISTIANUS 
DETLEVIUS CAROLUS RANZOVIUS, Hugustiss, 
Regis Cubicularius, Hcademiae nostrae Curator, Ki- 
liae Praeses urbanus, Regalis Ordinis Danebrogiani 
in classe tertia, itemque Ordinis Benemerentium Has- 
siaci Eques supremus. Hoc est vulnus, nunc rebus 
animisque nostris illatum tanti Viri occasu luctuosis- 
simo. Vulnus poteramus referre, ac debebamus: e 
vulnere dolorem non possumus. Tetigit Vos quoque, 
o Cives, sensus humanitatis ac benevolentiae, quam 
Ille, quem jam exstinctum lugemus, Vobis studiisque 
Vestris amplissimam praestabat: amavistis Virum Ve- 
strum amantissimum. Ita et Vobis obiit Patronus, qui- 
que Academiae nostrumque dolor est, Vester est. 
Valete. 

P. P. in Academia Kiliensi, e Decreto Senatus, 
d. Februarii xxiv. a. clolocccxii. 

Eine Memorie auf ihn, welche auch seine Ver¬ 
dienste aus einander setzen wird, kann man, nach 
dem Aufträge des akademischen Senats, vom Prof, der 
Beredsamkeit erwarten. Hier mögen folgende sein Le¬ 
ben und seine Schriften betreffende Notizen ihren 
Platz finden. 

Er ward auf dem eine halbe Meile von Preetz 
gelegenen adelichen Gute Rastorff den 8. Oct. 1772 
geboren, welches seit der Mitte des i5ten Jahrhun¬ 
derts bis jetzt ein Eigenthum der Ranzauischen Fa¬ 
milie ist, deren Geschichte Joh. Fried. Noodt ausführ¬ 
lich zu erörtern Willens war, aber blos als Vorläufer 
herausgab: Versuch einer unpartheyischen histori¬ 
schen Nachricht von dem Namen, Alterthum, Ur¬ 
sprung, Wapen, Ansehen und Verdiensten der hoch- 
adelichen Rantzovischen Familie, welchem das Leben 
des ersten Grafen, Herrn Christian von Ranlzov und 
einige die vormaligen Klöster Gulholm und R.uyklo- 
ster, jetzt Glücksburg betreffende Urkunden beygeiiigt 
sind, vorläufig mitgetheilt von Joh. Fried. Noodt, 
Schleswig 1733. 4. — Sein Vater, Christian jiemil 
Graf zu Rantzau, war zuletzt Königlich Dänischer 
geheimer Rath, Generallieutenant und Kammerherr, 
des Dannebrog - Ordens Ritter, Erbherr auf Rastorff 
Aschberg, Lindau u. s. w. Seine noch lebende Mut¬ 
ter, geborne von Buchwald, liess ihrem, den 21. May 
1777 verstorbenen, Gatten im Lustgarten zu Rastorff 
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ein vom Justizrath und Prof. Joh. Wiedewelt in 
Kopenhagen gearbeitetes Denkmal setzen; vgl. Joh. 
Bertram Miele k über das Monument zu Rastorff. Hamb. 

77g. 20 S. 8. mit einem Kupfer. — Der Sohn lebte, 
nachdem er seine Universitätsstudien in Kiel und Göt¬ 
tinnen vollendet hatte, als Königlich Dänischer Kam¬ 
merjunker auf dem, von seinem Grossoheim Hans 
Graf zu Rantzau 1794 ihm zugefallenen Gute Asch¬ 
berg, welches gleichfalls im Preezer District liegt und 
eine Meile von Plön entfernt ist, bis er 1797 als Ge¬ 
schäftsmann angesetzt wurde. In diesem Jahre nämlich 
kam er als Kammerherr und supernumerärer Deputirter 
beym General-Landes-Oekonomie- und Commerzcol¬ 
legium nach Kopenhagen, ward bereits im folgenden 
Jahre wirklicher Deputirter, und war auch von 1798 
_!800 Mitglied der Credit - Casse - Direction. Un¬ 

term 3o. Dec. 1801 ward er zweyter Deputirter in 
der (damaligen) deutschen Canzley (welche jetzt die 
Schleswig - Holsteinische heisst) und rückte i8o4 in 
die erste Stelle. Endlich ward er im Sommer 1809, 
als er sich noch, um seine Gesundheit wieder herzu¬ 
stellen, auf einer Reise durch Deutschland und Frank¬ 
reich befand, zum Curator der Universität und Ober¬ 
präsidenten der Stadt ernannt, ward aucli am 28. Jan. 
1811 des Dannebrog - Ordens Grosskreuz und bereits 
früher Grosskreuz des Grossherzoglich-Hessischen Or¬ 
dens, — Schriften von ihm, welche als Verlags-Ar¬ 

tikel erschienen sind, kann Referent nur zwey anfüh¬ 
ren, über ein Thema, welches ihm vorzüglich nahe 
lag, wie aus der Folge erhellen wird. Die erst4 Schrift 
erschien anonymisch, allein er bekennt sich selbst als 
ihren Verf. gleich zu Anfänge der zweyten Schrift, wo 
er sich unter der Einleitung genannt hat. 1) Histori¬ 
scher Versuch über die Leibeigenschaft. Hamburg, bey 
B. J. Hoffmann. 797. 86 S. 8. a) Actenstiicke zur Ge¬ 
schichte der Aufhebung der Leibeigenschaft in den 
Herzogthümern Schleswig und Holstein. Das., bey 
dems. 798. 96 S. 8. — In dieser letzten Schrift heisst 
es S. 8 fg.: „Erst gegen die Mitte dieses Jahrhunderts 
ward von dem Grafen Hans Rantzau auf seinem Gute 
Aschberg der erste Versuch gemacht, die Lage des 
Bauernstandes in Holstein zu verbessern, indem er sein 
Gut in kleine Pachtstücke zerschnitt; eine Einrichtung, 
welche er in England *) kennen gelernt hatte. Da er 
bey diesen Neuerungen mit der grössten Vorsicht ver¬ 
fahren zu müssen und also nur wenigen einzelnen 
Leibeigenen die Freyheit ertlieilen zu können glaubte, 
so erlebte er nicht die Vollendung seines Planes, wel¬ 
chen ich, seines Bruders Enkel, im Jahr 1794 völlig 
ausführte.“ — Jener Grossoheim starb als Ritter des 
Elephanten- und Dannebrog - Ordens , geheimer Rath, 
Cammerherr und Landrath auf Aschberg den i5. Jan. 
1769, und war um mit Niemann (in den Blättern 
für Polizey und Kultur Jahrg. 801. B. 1. S. 407) zu 
reden: „Verfasser des treflichen Schreibens eines hol- 

*) wo er als Königl. Dänischer Gesandter von 1 72 ... bis 1731 

lebte, welchen terminus ad quem die fortgesetzten neuen ge¬ 

nealogisch - historischen Nachrichten Th, 100 (Leipz. 770. 8.) 

8. 278 angeben. 

May. 

steinischen Gutsherrn, und was ungleich grösseres 
Verdienst ist, der erste Thäter des Worts mit Be¬ 
sonnenheit und männlichem Vorsatz, der schon vor 
mehr als sechzig Jahren seinen Leibeigenen auf Asch¬ 
berg Freyheit und Eigenthum gab.“ — Die kleine 
Schrift erschien anonymisch unter dem Titel: Antwort 
eines alten Patrioten auf die Anfrage eines jungen 
Patrioten, wie der Bauernstand und die Wirth- 
schaft der adeliclien Güter in Holstein zu verbes¬ 
sern sey. Plön gedruckt bey J. C. Wehrt 1766. 
24 S. 4. Dem Exemplare in der Kieler Universitäts¬ 
bibliothek ist nicht nur der Name des alten, sondern 
auch des jungen Patrioten („des Bai’ons von Giilden- 
crone “) beygeschrieben. Dieser Christian Friedrich 
Baron v. Güldencrone, zu Wilhelmsburg, Rethwisch 
und Breiteneiche, starb 1787 als Ritter vom Danne¬ 
brog, geheimer Rath, Kammerherr und ausserordent¬ 
licher Gesandter am Römisch-Kaiserlichen Hofe. Die 
kleine Schrift selbst erhielt gleich im folgenden Jahre 
auf doppelte Weise ein grösseres Publicum, indem sie 
theils in den Schleswig-Holsteinischen Anzeigen 1767 
(Glückstadt. 4.) St. 2, 3, 5 und 7 wieder abgedruckt wurde, 
theils in einer Dänischen Uebersetzung (Kbhvn 767. 8.) 
erschien, welche dem Referenten blos aus Fr. Ekkards 
Angabe in Gatterer’s liistor. Journal (Th. i5. S. ig3.; 
bekannt ist. Noch mehr verbreitet ward sie sechs 
Jahre nach dem Tode des Verfassers, indem sie als 
Verlagsartikel mit einer Vorrede des unbekannten Her¬ 
ausgebers wieder abgedruckt wurde unter dem Titel: 
Schreiben eines vornehmen Holsteinischen Gutsherrn, 
darin die Abschaffung der Hofdienste auf seinem Gute 
und die Folgen dieser Veränderung nach einer zwan¬ 
zigjährigen Erfahrung; beschrieben werden. Zum Druck 
befördert von der Hamburgischen Gesellschaft zur Be¬ 
förderung der Künste und nützlichen Gewerbe. Ham¬ 
burg, Bohn. 775. 8. 32 S. Es wird zwar in den 
Schleswig - Holsteinischen Provinzialberichten 1791. B 
2. S. 207 wegen des Datums, ich weiss nicht von wem? 
gezweifelt, ob Hans Rantzau auch wirklich Verfasser 
des Schreibens sey, dasselbe jedoch in den Blättern 
für Polizey und Kultur a. a. O. S. 412 von Niemann 
selbst ohne Zweifel mit Recht ihm zugeschrieben; nur 
ist es auffallend, dass der Herausgeber, was wenig¬ 
stens aus den Recensionen in Beckmanns physikalisch¬ 
ökonomischer Bibi. B. 6. S. 585 der Kieler gelehrten 
Zeitung 1775 S. 726 und der allgem. deutschen Biblio¬ 
thek B. 29. S. 295 zu erhellen scheint, nirgends der 
ersten Ausgabe des Schreibens gedacht hat, welche er 
vielleicht als ein JMaimscript für Freunde betrachtete. 
— Ausser jenen beyden Schriften unsers Gurators über 
die Leibeigenschaft lassen sich mit Hülfe des Reper¬ 
toriums der Literatur noch zwey Abhandlungen von 
ihm angeben: 1) Ueber die einländischen Colonien 
der Europäer; in der Berlin. Monatsschrift 1792. Jul. 
S. 12 — 42. 2) Ueber die Nationalgleichgültigkeit der 
Deutschen gegen öffentliche Denkmäler; in der deut¬ 

schen Monatsschrift 1793- II» 8. 42 — 48- 
Am 5. März übertrug der Professor und Ritter 

August Christian Heinrich Niemann das Rectorat sei¬ 

nem Nachfolger, dem Etatsrath, Professor und Ritter 
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Andreas Wilhelm Gramer, welcher in der gewöhnli¬ 
chen Rede das Sprichwort seines Lehrers, des dama¬ 
ligen Conrectors an der Fiirstenschule zu Grimma Jo¬ 
hann Heinrich M'dche\ capite vires, eben so lehrreich 
als angenehm connnentirte. 

Einige Tage spater war das Examen für das Schas- 
s’ische Stipendium. Die erste Summe von 120 Tha- 
lern erhielt der bereits in den beyden letzten Chroni¬ 
ken genannte Heinrich Hdolph Burchardi, der Phi¬ 
lologie Beflissener aus Grute im Amte Cismar. Die 
zweyte und dritte Summe von 100 und 80 Tlialern 
ward zweyen Studiosen der Theologie und Philologie 
zu Tlieil, Christian Ernst Gottlieh Jens Reinhold aus 
Jena, zweytem Sohne des hiesigen Professors der Phi¬ 
losophie, und Johann Valentin Francke, ältestem Sohne 
des hiesigen Professors der Theologie. 

Der Anfang der Vorles., ist auf d. 20. Apr. angesetzt. 

Anzeigen. 

C. C. E. Hey de r hat seit dem isten Januar 1811 
die Bibelanstalt von den Erben des verst. Hrn. Geh. 
Kirchen-Rath Dr. Seiler, und mit dieser die Wal- 
thersclie Kunst- und Buchhandlung in Erlangen käuf¬ 
lich übernommen, und setzt er.stere unter der bisheri¬ 
gen Firma, letztere aber unter seiner eigenen fort. 

Encyclopädi* 
der gesammten 

Chemie 
»b ge fa sst 

vo n 

Friederich Hildebrandt, 
der Physik uncl Chemie ord. öffentl. Lehrer zu Erlangen. 

Erster Tlieil. Theorie. 

I. Band, 1. Heft. Einleitung. Licht. Wärme. Oxy- 
gen. Die brennbaren Stoffe. Nitrogen. Atmosphäri¬ 
sche Luft. 2. Heft. Säuren. Kalien. Erden. 
5. Heft. Neutralsalze. 

II. Band. 4. 5. Heft. Metalle. 
III. Band. 6. Heft. Vegetabilische Stoffe. 7. Heft. 

Thierische StolFe. 
Xweyter Tlieil. Praxis. 

IV. Band. 8. Heft. Allgemeine praktische Chemie. 
9. Heft. Luftbereitung. Eudiometrie. 10. Heft. 
Aufbewahrung, Reinigung des Wassers. Analyse 
der Mineralwässer u. s. w. 

V. Band. 11. Heft. Bereitung der Salze, des Koch¬ 
salzes, Salpeters, Alauns, Vitriolöls, Scheidewas¬ 
sers, der Pottasche u. s. w. 12. Heft. Bereitung 
der Erden: Kalkbrenn er ey, Glasmacherkunst, Tö¬ 
pferkunst, Porzellanbereifung u. s. w. 

\I. Band. 13. i4. Heft. Die gesammte Metallurgie. 
VII. Band. i5. Heft. Gewinnung der nichtmetal¬ 

lischen brennbaren StolFe, des Schwefels, Phos¬ 
phors, Zuckers, der Oele, Naphthen u. s. w. Das 
Kohlenbrennen. Bereitung des Schiesspulvers u. 

May- 904 

s. w. 16. Heft. Gährung3chemie: Bereitung des 
Weins, Branntweins, Biers, Essigs, Brods. Far¬ 
benchemie. Bereitung der Farbestofie. Färberey, 
Bleicherey. Anhang. Bereitung des Stärkmehls, 
der Extracte u. s. w. 

Da dieses Whrk, dessen Einrichtung es von allen 
anderen Lehrbüchern der Chemie unters oh eidet, nun 
ganz vollendet ist, so glauben wir den Liebhabern der 
Chemie, wie denen, welche sich in chemischen Fabri¬ 
ken beschäftigen, mit vorstehender Uebersicht dersel¬ 
ben einen angenehmen Dienst zu erweisen 5 denen, die 
es besitzen, auch dadurch, dass sie daraus ersehen 
können, wie die 16 Hefte desselben in einzelne Bände 
abgetheilt werden müssen. 

Wegen der vielen neueren Entdeckungen, mit de¬ 
nen das letzte Jahrzehend die chemische "Wissenschaft 
bereichert hat, ist es nöthig geworden, das erste lieft 
ganz, das zweyte grossentheils umzuarbeiten, auch die¬ 
sem ein Supplement von den Kalimetalloiden beyzu— 
fügen, und so diese beyden Hefte, welche ohnedem 
vergriffen waren, in einer neuen Ausgabe erscheinen 
zu lassen. Auch das 3. 4. und 5. Heft wird wegen 
Mangel an Vorrath nächstens neu aufgelegt werden. 
Uebrigens aber wird der Vf. für die übrigen Hefte ein 
Supplementheft erscheinen lassen, weil diese keiner 
Umai'beitung bedürfen. 

Das ganze aus sechszehn Heften und in 234 Bo¬ 
gen bestehende Werk kostet jetzt i3 Rthlr. 4 Gr säclis. 
oder 20 fl. i5 kr. rheinisch. 

Unmittelbare Bestellungen bey der Verlagshand¬ 
lung erhalten 25 pro Cent Rabat, gegen Einsendung 
des Betrags und sollen franco Leipzig, Frankfurt, Stutt¬ 
gart, München, Regensburg, Magdeburg, Cassel, Wien 
und Prag besorgt werden. 

Erlangen, im Februar 1812. 
Heydersche Kunst- und Buchhandlung. 

Platonis Opera ed. Heinclorf et Boeclh 

betreffend: 

Man hatte zwar die Erscheinung des ersten Ban¬ 
des dieser l’rüherhin von mir angekündigten Ausgabe 
zur Ostermesse 1812 festgesetzt, allein die Ortverän¬ 
derungen der Herren Herausgeber sowohl, als das spä- 
tcie Eintreffen wichtiger Materialien sind Ursache, dass 
ich wegen der Erscheinung um einigen Aufschub er¬ 
suchen muss, zumal da das Werk wesentlich dabey 
gewinnen wird, indem ausser den schon genannten 
Herausgebern auch noch die Herren Buttmann und 
Schleiermacher Tlieil nehmen, und von mir noch neue 
wichtige HüJfsmittel, deren Erlangung man vorher 
noch nicht hatte hoffen können, geliefert worden. 
Uebrigens bleibt es bey der frühem Anzeige, und ge¬ 
legentlich bemei’ke ich nur noch, dass, nicht zusam¬ 
menhängend mit dieser Ausgabe, die Noten des Hcn-> 
ricus Stephanus sowohl, als ungedruckte anderer be¬ 
rühmter Gelehrten, besonders gedruckt in meinem Ver¬ 
lage erscheinen werden. 

Leipzig im April. 
X A. G. Weigel. 
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Intelligenz - Blatt. 

Co rrespondenz-Nach richten. 

Aus TV i e n. 

Am isten Api’il verlor die k. k. Akademie der bil¬ 
denden Künste den K. K. Rath und Prof, der Land- 
scliaftschule Hr. Laurenz Janscha. Er ward mit sei¬ 
nen Brüdern wegen der Bienenzucht, die er verstand 
und trieb, nach Wien berufen, und der damalige 
Prof, der Landschaftschule, JVeirotter, lernte sein Ta¬ 
lent für die Kunst kennen, und .munterte ihn auf, sich 
derselben ganz zu widmen. Gleich seine ersten Ver¬ 
suche nach der Natur bezeugten, dass sich Weirotter 
nicht geirrt hatte. Janscha bildete sich vorzüglich un¬ 
ter Weirotters berühmtem Nachfolger Christian Brand 
aus, und als dieser starb, und sein Bruder Friedrich 
die Professur an der Landschaftschule erhielt, ward Jan- 
scha als Conrector dabey augestellt. Als solcher musste 
er, da Friedrich Brand viele Jahre hindurch wegen 
einer Gliederkrankheit seinem Amte nicht vorstehen 
konnte, die Landschaftschule leiten und that dicss so 
rühmlich, dass er zu Brand’s Nachfolger ernannt wurde. 
In seinen Landschaften liebte er besonders das Schöne 
und Gefällige, hielt sich mehr an die Wahrheit der 
Natur, und brachte gern eine reiche und mannigfal¬ 
tige Staffirung an. Das berühmte im Inn- und Aus¬ 
lande mit Beyfall gesehene Panorama von TVien war 

Jans cha’s Werk ! 
Am 7ten April ward von der hiesigen Universi¬ 

tät das Inaugurationsfest begangen, das alljährlich zum 
Andenken der Wiederherstellung dieser grossen An¬ 
stalt durch die unvergessliche Kaiserin Maria Theresia 
gefeyert wird. Um halb 9 Uhr versammelte sich der 
akademische Senat in dem sogenannten Consistorial- 
saale der Akademie, und verfügte sich gegen 9 Uhr 
in die Universitätskirche, um die Ankunft des ober¬ 
sten Kanzlers, Grafen von Ugarte, als kaiserl. Com¬ 
missairs zu erwarten. Nach abgesungenem Te Deum 
und gehaltenem Hochamte begab sich die Versammlung 
wieder in den grossen Universitätssaal, wo hergebrach¬ 
ter Weise einer von den 4 Facultätsdecanen eine Rede 
hält, deren Hauptinhalt die Verdienste der erlauchten 
Kaiserin um die Wissenschaften und insbesondre die 
Universität seyn muss. Diessmal tral die Reihe den 
als ehemaligen Lehrer I. M. der jetzigen Kaiserin von 
Frankreich und als Schriftsteller rühmlichst bekannten 

Zwerter Bant£. 

Regierungsrath Riedler als diesjährigen Decan der phi¬ 
losophischen Facultät. Er zeigte in seiner Rede, wie 
die grosse Maria Theresia vorzüglich mit darum die 
Wissenschaften so grossmiithig unterstützt habe, weil 
sie wohl gewusst, dass die Cultur ein Hauptverbin- 
dungsmittel zwischen Völkern verschiedener Sprache und 
Abstammung wäre, und durch Unterstützung und Ver¬ 
breitung derselben das Band der ihrem Scepter unterworfe¬ 
nen Nationen noch inniger und unauflöslicher zu knüpfen 
habe. Er zeigte dann, wie die Völker in den drey 
Hauptländermassen, die jetzt diesen Staat bilden, Böh¬ 
men mit Mähren und Schlesien; das Land Oestreich; 
und Ungarn' mit Siebenbürgen, noch ehe sie unter 
Habsburgs Scepter vereinigt wurden, durch Religion, 
CultmyHandel etc. einander genähert wurden, wie sie durch 
die genannten Verhältnisse und ihre immer weiter aus¬ 
gedehnte Verbreitung und vorzüglich durch Hülfe in 
der Notli, wo sich Treue und Biedersinn am besten 
bewähren, einander Hülfe geleistet, einer für den an¬ 
dern gestanden hätten. Er schloss mit der Bemerkung, 
dass die Annahme der Oestreichsehen Kaiserwürde und 
die kurzvergangene, verhangnissvolle Zeit, wo die 
Treue der verschiedenen Völker so schwer geprüft, 
aber auch so echt erfunden worden wäre, diesen Völ¬ 
kerbund unauflöslich gemacht hätte, und gelobte im 
Namen der Leln’cr der Universität, dass sie sich's 
immer angelegen seyn lassen würden, ihren Zöglingen 
einzuprägen, dass sie Bürger von Theresiens Staate 
wären, damit dieser theure und unvergessliche Name 
ewig Oestreiehs heilige Oriflamme bliebe. 

Durch Brochmdnn’s, am i2ten April Abends um 
6 Uhr erfolgten, Tod Yvard dem hiesigen k. k. Hoftheater 
nächst der Burg ihre vorzüglichste Zierde, der deut¬ 
schen Bühne überhaupt einer ihrer grössten Meister 
entrissen. Er war 1/45 zu Grätz in Steiermark gebo¬ 
ren. In seinem i6ten Jahre betrat er zum ersten Male 
bey einer fahrenden Theatergesellschaft in Ungarn die 

Biihne; im Jahr 1^66 kam er nach Wien. Da ihm 
die Hanswurstiaden in den extemporirten Stücken un¬ 
ter Hilverdings und Afßigio’s Pachtung nicht mehr 
anstanden, so verliess er zwey Jahre darauf Wien 
und ging zur Kurzischeu Gesellschaft nach Frankfurt 
am Main, und mit dieser nach Mainz, Köln, Düssel¬ 
dorf und Hannover. Endlich verliess er auch diese 

» und kam zur Acfc.ermannsclien Gesellschaft nach Ham- 



907 90S 1812« May, 

bürg, wo eigentlich die glänzendste Zeit seiner Künst- 
lerlaufbalm begann. Im Jahr 1778 wurde er wieder 
nach Wien berufen, und als er sich 1779 hierher be¬ 
gab und in Berlin einige Gastrollen gab, so wiederführ 
ihm, unter allen deutschen Schauspielern zuerst, die 
Ehre, dass man eine Gedäclitnissmiinze auf ihn prägte 
(sie ist von Abrainson). Unter der Regierung Kaiser 
Josephs 2ten stand er allein dem deutschen Hoftheater 
als Director vor, und wie viel Gutes und Grosses er 
beabsichtigte und hervorbrachte, beweist sich dadurch, 
dass diess Theater damals eine Stufe der Vollen¬ 
dung erreichte, die es seitdem nicht mehr erlangte 
und vielleicht nie wieder erlangen wird. Brockmann 
selbst war damals im Fache der ersten Liebhaber und 
Charakterrollen der Liebling des Publikums. Als spä¬ 
ter das Theater wieder in Pacht gegeben wurde, so 
übernahm er mit mehrern der altern Künstler die Re¬ 
gie und zeichnete sich in seinem spätem Alter in zärt¬ 
lichen und komischen Väterrollen eben so als vollen¬ 
deter Meister aus, wie er es in seiner Jugend gethaü 
hatte. Seine letzte Darstellung war der alte Klings¬ 
berg in dem Lustspiele: die beyden Klingsberge am 
l8ten December vorigen Jahres. Ungeachtet er sich 
durch lang anhaltende Kränklichkeit geschwächt, nicht 
zum besten befand, spielte er diese Rolle so schön, 
als er sie nie gegeben. Aber ach, es war der letzte 
aufflackernde Schein eines Lichtes, das gleich darauf 
verlischt. Wir sahen ihn nicht wieder; doch er hat 
sich seines Namens unvergessliches Gedächtniss er¬ 
rungen : 

Denn wer den Besten seiner Zeit genug 
Gethan, der hat gelebt für alle Zeiten. 

Nächstens wird auch Hr. Adam Müller Vorlesun¬ 
gen eröffnen , die gleichfalls Gegenstände der vaterlän¬ 
dischen, d. h. deutschen Literatur zum Zweck haben 
sollen. ] 

iTodesfälle. 

Am 25. Febr. starb der, als Dichter berühmte, 
geniale, Ernst TVagner. Ausführlichere Anzeige hat 
sich bis jetzt noch nirgends gefunden. 

Den 22. März starb Mag. Polycarp Ludwig Lau¬ 

rentius , Rector der Schule zu Schnitz. Der diesen 
Todesfall anzeigende Rath daselbst, wünscht ein Sub- 
ject zu finden, das dem Verstorbenen in wissenschaft¬ 
licher Hinsicht sowohl als Kenntniss der Musik glei¬ 
cher; und ihm, dem Rathe, den Verlust ersetzen möge. 
Der verstorbene Rector war also wohl zugleich mit 
Cantor und Organist? 

Am 24. März starb z\t Jena der durch durch grosse 
Verdienste um die Un:v. zu Jena und um die theolog., vor- 
nemlich exegetisc-kritische, Literatur ehrwürdige Joh. 

Jak. Griesbach an Entkräftung, geb. zu Butzbach im Iles- 
sendarmstädtischen am 4. Jan. 1745, Mag. der Philosophie, 
seit 177.5 Theol. P. P. O. und seit 1776 Theo!. Dr. 
seit 1781 Herzogi. Sachs. Weimarischer Kirchenrath, 
und seit 1784 geheimer Kirchenrath zu Jena, ward 
auch noch Theo]. Prof. Primarius. Auf dem Gymna¬ 

sium zu Frankfurt erhielt er seine früheste Bildung 

seit 1762 studirte er in Tübingen, nachher seit 1764 
in Halle, und auch ein Jahr in Leipzig, wo er seine 
gelehrten Vorbereitungen unter Ernesti, Morus, Sclirökh, 
Geliert und Reiske beendigte, hernach aber wieder 
nach Halle zurückkehrte und von da aus eine gelehrte 
Reise durch Deutschland, Holland, England u. Frank¬ 
reich unternahm. Nach seiner Zurückkunft, Ostern 
1771, trat er als akademischer Lehrer auf, und 2 Jahr 
darauf erhielt er eine theol. Professur. Durch Danov’s 
Tod erhielt er die ordentl. Professur der Theologie in Jena. 

Den 29. März starb Joh. Friedr. August Döhler, 

Prof, der Mathematik und Physik an dem Herzogi. 
Friedrichs - Gymnasium zu JAltenburg. Er ward 65 
Jahr alt. 

Ankündigung. 

Ein Gang rund um Europa nach Deutschland, ins¬ 

besondre aber nach Sachsen. Beylage zu Fabri’s 

Abriss der Geographie. 8. 

Diese Schrift, welche durch ein Versehn nicht 
mit in dem diessjährigen Bücherverzeichnisse von der 
Leipziger Ostermesse aufgeführt worden ist, erscheint 
spätstem zu Johanni; sie ist zunächst für den Ge¬ 
schichtsunterricht junger Frauenzimmer bestimmt. Der 
Verf. geht von Constantinopel aus, und führt seine 
Schülerinnen schnell durch die Türkey nach Italien, 
Spanien und Portugal, Frankreich, Grossbritannien u. 
Irland, Dänemark und Norwegen, Schweden, Preus- 
sen, Polen, Russland, Gallizien, Ungarn, Neu- IUy- 
rien und die Schweiz. Hierauf folgt eine kurze Ge¬ 
schichte der Deutschen, eine Uebersicht der Mitglie¬ 
der des Rheinbundes, historische Nachrichten von den 
Römischen Kaisern aus den Häusern Habsburg und 
Lothringen, so wie von den Churfürsten und Königen 
aus dem Hause Hohenzollern. Den Beschluss macht 
die Sächsische Geschichte, welche die zweyte Hälfte 
der etwa 12 Bogen betragenden Schrift einnimmt. Sie 
soll, nach der Absicht des Verfassers, der Jugend in 
Verbindung mit Fabri’s Abriss der Geographie erklärt 
Werden. 

Dyk’sehe Buchhandlung. 

Neue 

Verlags - und Commissions-Artikel 

der 

Still er sehen Bnchhandlu ng 

zu Rostock und Schwerin. 

Leipziger Jubilate - Messe 1811 und 12* 

Adress-Buch, Rostockisches, nebst einem topographi¬ 
schen Wegweiser. 8. 

v. Biilow, Ueber die Quellen zum Abtrag und zur 
Tilgung von Staatsschulden, gr, 8. 4 Gr. 

Chrons, J. XL, gründlich und selbstlehrcndes Rechen¬ 
buch, sowohl in Absicht der Handlung als der 
Haushaltung. I2te yerb. Aull. 8. 12 Gr. 
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Dahls, Dr. J. C. W-, Lehrbuch der Homiletik,, oder 
Anweisung zur Amtsberedsamkeit christlicher Leh¬ 
rer. gv. 8. l Thlr. 8 Gr. 

Erklärung dunkler und schwerer Stellen der h. Schrift 
fiir gebildete Bibelleser, gr. 8. 

Huschke, J. G. Disputatio de progressu humanitatis 
Studiorum in Germania. 4. 6 Gr. 

Josephi, Dr. C. W-, Lehrbuch der Hebammenkunst, 
zweyte verb. Aufl. gr. 8. i Thlr. 4 Gr. 

Link, Dr. Natur und Philosophie; ein Versuch. 8. 
i Thlr. 8 Gr. 

Luther, C. Briefe über die Erziehung junger Töchter 
aus den gebildeten Ständen. (2 Theile, 2 Thlr.) 
2ter und letzter Theil. 8. 1 Thlr. 3 Gr. 

Notizen, kurze, aus Dr. Zieglers Leben, von ihm 
selbst aufgesetzt, und mit Anmerkungen herausgege¬ 
ben vom Pi'of. Link. 8. brochirt 8 Gr. 

Plagemann, Mag. G. L. O. Lehrbuch zum ersten Un¬ 
terrichte in der lateinischen Sprache. 5te verb. 
Aufl, 8. i‘2 Gr. 

Thube, C. G., kurzer Inbegriff der christlichen Glau¬ 
bens- und Sittenlehre, in Fragen und Antworten 
voi'getragen. 2te verb. Aufl. 8. 6 Gr. 

— — Ueber die nächstkomrnenden vierzig Jahre, nebst 
einigen andern kleinen Aufsätzen. 7te verb. Aufl. 
8. 6 Gr. 

Uhlig, J. A. Zwey Confirmationspredigten verständi¬ 
gen Aeltem gewidmet, gr. 8. 4 Gr. 

Vogels, Dr. S. G., neue Annalen des Seebades zu 
Doberan. 7ter Heft. 8. 12 Gr. 

— — dito 8ter und gter Heft. 
Wiggers, G. F. Dissertatio de Juliano Apostata religionis 

christianae et Christianorum persecutore. 4. 8 Gr. 
Zimmermann, ein paar Worte über den Hrn. Staats- 

Rath Thaer in Beziehung auf Wechsel wir thschaft. 

gr. 8. 9 Gr. 

Anzeige: 

die Fortsetzung von Quistorps Grundsätzen des 
deutschen peinlichen Hechts, sechste Auflage, 

betreffend. 

Die durch den Tod des Herrn Geheimen Ober- 
Tribunalraths Klein unterbrochene Fortsetzung der 
sechsten Auflage von Quisiorps Grundsätzen des deut¬ 
schen peinlichen Rechts, werde ich nun bald zu lie¬ 
fern im Stande seyn. Schon bey Lebzeiten des bis¬ 
herigen Herausgebers, welcher, seiner überhäuften Ge¬ 
schäfte wegen, von der fernem Bearbeitung dieses 
Werks dispensirt zu seyn wünschte, machte sein 
Freund, der Professor und C. R. Konopack, sich an¬ 
heischig, sie zu übernehmen, und wird nach dem 
nicht mehr fernen Ende eines zeitspieligen akademi¬ 
schen Amts, seine Müsse diesem Geschäfte vorzüglich 
widmen. Da der bislu r gelieferte Band noch beträcht¬ 
lich hinter der Hälfte des ganzen Werks zurück ist, 
so wird der Rest in zwey Bänden geliefert werden. 
Auch bey dieser Fortsetzung zwar wird, damit der 
Gleichförmigkeit des Ganzen nicht Eintrag geschehe, 

May* 

das französische peinliche Recht nicht berücksichtigt 
werden; es wird jedoch der neue Herausgeber nach 
Vollendung des Werks, einen. Nachtrag dazu ausar¬ 
beiten, in welchem, mit steter Hinweisung auf das¬ 
selbe, die Abweichungen des erwähnten Rechts von 
dem deutschen peinlichen Rechte, dargestellt werden 
sollen, und welcher eben deshalb, als integrirender 
Theil des Quistorpsclien Werks, anzusehen seyn wird. 
Der 2te Band ist bereits unter der Presse, und wird 
bestimmt zur nächsten Leipziger Michaelis-Messe ge¬ 
liefert werden. 

Leipziger O. M. 1812. 
K. C. Stiller. 

Im Verlag der Stettinisehen Buchhandlung in 
Ulm ist so eben fertig geworden, und daselbst, so 

wie in allen Buchhandlungen zu haben: 

Physikalisch - Oekono misch es und 

Chemisch- Technisches 

Kunst-R.abi.net 
in einer Sammlung von gemeinnützigen, leichtfasslichen 
und erprobten Kunststücken, Mitteln und Vorschriften, 

auch belustigenden Unterhaltungen, j 

Zum Nutzen und Gebrauch 

für Künstler, Fabrikanten, Professionistsn 
und Jedermann. 

Viertes Bändchen. 

Ulm, 1812. Preis 54 kr. Gebunden 1 fl. 

Die gute Aufnahme und der mehrseitige Wunsch 
des Publikums haben den Hrn. Verf. bewogen,, dieses 
4te und letzte Bändchen noch herauszugeben, und, um 
solches noch brauchbarer zu machen, dasselbe mit ei¬ 
nem vollständigen Sachregister über alle vier Bänd¬ 

chen zu versehen. 
Von diesem Kunsthabinet kosten alle 4 Bänd¬ 

chen ungebunden 3 11. 56 kr. eingebunden aber 4 ü. 
Auch sind die Bändchen einzeln, jedes a 54 kr. und 
eingebunden ä 1 11. zu haben. 

Neueste Verlagsbücher der Stettinischen Buchhandlung 

in Ulm. 

Bauds, Sam., Gemälde der merkwürdigsten Revolu¬ 
tionen, Empörungen und Verschwörungen, wichti¬ 
ger Staatsveränderungen und Kriegsscenen, auch in¬ 
teressanter Auftritte aus der Geschichte der berühm¬ 
testen Nationen. Zur angenehmen und belehrenden 
Unterhaltung dargestellt. 4 Bande, gr. 8. 1810 — 
1812, jeder Band a 2 11. 

Endres, Dr. Carl, Beyträge zur Physiologie und Pa¬ 
thologie. gr. 8. 1812. 54 kr. 

Gaum, M. J. J., Institutiones ad Fundamenta Chai- 
daismi biblici brevissime concinnatae, Edit. II. au- 

ctior et emendat. 8. maj. 18ir. 3okr. 
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Hohenadel’s, Willi., Forst- und Jagdkalender über 
die im ganzen Jalir vorkommenden monatlichen 
Verrichtungen der Forst - und Jagdgesehäfte. Für 
Förster und Jäger, auch Forst- und Jagdliebhaber. 
Nebst einem Anhänge: Der holzgerechte Förster 
über die technisch-ökonomische und zum Theil me- 
dicinische Benutzung der in Deutschland wildwach¬ 
senden Holzarten. Zweyte verbesserte und vermehrte 

Anfluge, gr. 4. 1812. geh. 45 kr. 
*) Kielmann, Dr. K. A., systeinat. Darstellung aller 

Erfahrungen über die einzelnen Metalle, 1. Band, 
mit einem Kupf. 4. Aarau, 1807. 4 fl. — (in 
Commission.) 

Physikalisch - ökonomisches und chemisch - technisches 
Kimstkabinet, in einer Sammlung gemeinnütziger, 
leichtfasslicher und erprobter Kunststücke, Mittel 
und Vorschriften, auch belustigender Unterhaltun¬ 
gen; zum Nutzen und Gebrauch für Künstler, Fa- 
brikanten, Prolessionisten und Jedermann. 4 Bänd¬ 

chen. 8. 1811 und 1812, jedes Bändchen a54kr. 
(eingeb. jedes Bändchen 1 fl.) 

Lang’s, M. Joh., kurze gemeinfassliche Französische 

Elementar - Sprachlehre für deutsche Bürgerschulen 
und zum Selbstunterrichte deutscher Bürger, nebst 
den nöthigen Uebungen im Lesen, Schreiben und 
Sprechen dieser Sprache, nebst einer Vorschrift 
zum Schönschreiben. Zweyte durchaus umgearbei¬ 
tete Auflage, gr. 8. 1811. 111. 12 kr. 

Lang’s, M. Joh., französ. Lese- und Uebersetzungs- 
buch für den deutschen Bürgerstand; zum Selbstun¬ 
terrichte , und zum Gebrauch in deutschen Bürger¬ 
schulen. gr. 8. 5okr. 

-*) Schmidt, Dr. L. v., genannt Phiseideck, systemat. 
Darstellung aller Erfahrungen über allgemeiner ver- t 

breitete Potenzen, 3 Bände, mit 27 Kupfertafeln. 4. 
Aarau, 1806 — 1808. 12fl. (in Commission.) 

Geographisches 
Statisti sch- Top ographisches 

Lexikon von Italien 
nach dessen neuestem Zustande u. Verfassung5 

oder 

'vollständige alphabetische Beschreibung aller darin gele¬ 
genen Städte, Festungen, Seehäfen, Flecken, Schlösser 
und anderer merkwürdigen Oerter; der vorzüglichem 
Flüsse, Seen, Berge, Thäler und bemerkenswerthen 
Gegenden; mit Bemerkung aller ihrer Natur- tmd 

Kunstselteuheiten etc. u. s. w. 

von 

P. L. H. Rb der, Pfarrer zu Walheim. 

Ulm, 1812. 

Da noch keine vollständige Geographie von dem 
erneuerten Italien, diesem in jeder Hinsicht schönen 
und merkwürdigen Lande, vorhanden ist; so wird die¬ 
ses Geographisch-Statistisch- Topographische Lexi- 

May. 

Ion von Italien, in welchem die interessantesten Ge¬ 
genstände desselben nach den neuen Organisationen 

deutlich und richtig beschrieben sind, nicht nur jeden 
Liebhaber der Geographie befriedigen, sondern auch 
demselben, so wie jedem Geschäftsmanne, Reisenden 
etc. ein unentbehrliches Handbuch seyn. Dieses Werk 
ist 5o Bogen stark, in sehr grossem Octav-Format, 
enge gedruckt und kostet 5 fl. 3o kr. oder 3 Thlr. 
1 O <*PT 

In der Stettinischen Buchhandlung in Ulm sind ausser 

dem eben angezeigten auch noch folgende Geographisch- 

Statistisch - Topographische Lexika zu haben : 

Lexikon Von Schwaben, in 2 Bänden 6. fl. 3okr. 
Lexikon von Bayern, in 3 Bänden, nebst Anhang 9 fl. 
Lexikon von Franken, in 6 Bänden 19 fl. 
Lexikon von Obersachsen und der Ober- und Nieder¬ 

lausitz , in 8 Banden 24 fl. 3okr. 
Lexikon von dem Kur - und Oberrheinischen Kreis 

3 fl. i5kr. 
Lexikon von der Schweiz, in 2 Bänden 5 fl. 3okr. 
Lexikon von Frankreich, in 4 Bänden 12 fl. i5kr. 

Um die Anschaffung dieser sehr nützlichen Geo¬ 

graphischen Wörterbücher, nach dem geäusserten Wun¬ 
sche vieler Liebhaber möglichst zu erleichtern, w er¬ 
den solche denjenigen, welche die ganze Sammlung, 

oder doch den grössten Theil derselben sich ansclialTen 
wollen, gegen haare Einsendung des Betrags an die 

untenstehende Verlags Handlung um die Hälfte der 

beygesetzten Ladenpreise erlassen. Dieser geringe 

Preis kann jedoch nicht länger, als bis nächste Mi¬ 
chaelis statt finden. 

Ulm, im Marz 1812. 
die Stettinische Buchhandlung* 

Eben ist erschienen: 

Fon deutscher Philosophie Art und Kunst. Ein Vo¬ 
tum für Friedrich Heinrich Jacobi gegen F. W. J. 

Sehe Hing, gegeben von Joh. Fr. Fries. 8. Heidel¬ 
berg, bey Mohr und Zimmer, geh. 45 kr. od. 12 gr. 

Inhalt: 1) Einleitung, 2) das Wesen der deut¬ 
schen Philosophie, 3) Kants Gabe und seine Fehler, 
4) Jacobi’s Gabe und seine Fehler, 5) Neuere Irrun¬ 

gen, 6) Lauterkeit der Religionslehre. 

In allen guten Buchhandlungen kann man Bestellung 

auf nachstehendes Buch machen: 

Tantalus des Weisen Himmel- und Höllenfahrt. 

Eine höchst tragische Geschichte aus dem mytholo¬ 
gischen Alterthume. In 44 Kapiteln vorgetragen von 

Johg. Morg. Blick um dich her. 8. 1 Thlr. 4 Gr. 

so von Franzen und Grosse in Stendal versandt wud, 
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Leipziger Literatur“ Zeitung. 

Am 1t, des May* 1 812. 

Philosophische Polemik. 

Von deutscher Philosophie, Art und Kunst. Ein 

Votum für F. H. Jacohi gegen F. TV. J. Schel- 

ling, gegeben von Jacob Friedrich Fries. Hei¬ 

delberg, bey Mohr und Zimmer. 1812. 102 S. 8. 

(12 Gr.) 

ass der über Jacohi*s göttliche Dinge ent- 
standne ungöttliche Streit — man müsste denn nach 
einem bekannten Ausspruche die Göttlichkeit in der 
Grobheit suchen — mehrere Federn in Bewegung 
setzen würde, war bey der Schreibseligkeit unsers 
Zeitalters zu erwarten. Möchten nur alle, die sich 
berufen fühlen, in diesen Streit einzugreifen, so 
urtheilsfähige Männer als der Verf. vorliegender 
Schrift seyn! So Hesse sich mit Recht ein erspriess- 
liches Resultat für die Wissenschaft von jenem Streit 
erwarten. Zwar macht es keinen wohltbuenden 
Eindruck auf den Leser, dass Hr. Fries gleich 
auf dem (etwas geziert und zweydeutig abgefasslen) 
Titel seiner Schrift sich als parteinehmend für den 
Einen gegen den Andern ankiirxdigt — gleichsam 
als wenn in der Gelehrtenrepublik das bekannte 
Solonsche Gesetz gälte, und das Iliacos intra muros 
peccatur et extra auf jenen Streit keine Anwen¬ 
dung fände — dass Hr. Fr. ferner seine Schrift 
als ein in dieser Streitsache abgegebnes Votum be¬ 
zeichnet — gleichsam als wenn in philosophischen 
Discussionen durch Abstimmung entschieden würde 
und er selbst seiner Stimme ein vorzügliches Ge¬ 
wicht beylegte — dass Hr. Fr. endlich in einen 
Kampf zwischen dem Jacobi’sehen und Schelling’- 
schen Dogmatismus die ganze deutsche Philosophie 
hereinzieht — gleichsam als wären die beyden, frey- 
lich nicht unbedeutenden, Kämpfer, Repräsentan¬ 
ten der gesammten Deutschheit in philosophischer 
Hinsicht, was wir aus inniger Achtung und Liebe 
gegen unser Volk doch verbitten möchten. Indes¬ 
sen wollen wir es mit dem Titel nicht so genau 
nehmen und uns lieber an das Buch selbst halten, 
das immer besser wird, je tiefer man hinein kommt. 

In der Einleitung (S. 5—21) schickt der Verf. 
mit Anführung einiger bedeutendem Stellen der Ja- 
cobischen Schrift von den göttlichen Dingen einige 
allgemeine Betrachtungen über den zwischen J. und 
Sch. entstandnen Streit voraus, lobt den ruhigen 
Ton, in welchem Frieclr. Schlegel im Januar- 
stiiek des deutsch. Mus. d. J. sich über jene Schrift 

Zweyur Band. 

erklärt habe, tadelt den unwürdigen Geist der Po¬ 
lemik im Schellingschen Denkmal, vertheidigt J'11 
gegen den Vorwurf der Consequenztnacherey, in¬ 
dem J. in seiner Schrift nur von Consequenz der 
Lehre und nicht von Persönlichkeiten rede, und 
die Methode, eine philosophische Lehre durch C011- 
sequenzen in Beziehung auf Glauben und Gewissen 
zu bestreiten, allerdings brauchbar und in unsern 
bürgerlichen Verhältnissen unverfänglich sey, und 
führt zuletzt die Gründe an, wrelche ihn (den Vf.) 
bestimmt haben, bey dieser Streitsache auch seine 
Stimme zu geben. Wir hätten hiebey gewünscht, 
dass der Verf. die eigentliche Streitfrage genauer 
bestimmt und seine Untersuchung hauptsächlich auf 
diese gerichtet hätte, die Frage nämlich, ob die 
Schellingsche Naturphilosophie oder Id entitätslehre 
ihrem Wesen nach atheistisch sey oder nicht. Denn 
die S. 6 — 8 aus der Jacobischen Schrift (S. O9—- 
155) angeführte Hauptstelle für die Unterscheidung 
des Theismus und Naturalismus reicht dazu nicht 
hin, wreil dieser ganze Gegensatz schief ist, indem 
dem Theismus nicht der Naturalismus, sondern 
der Atheismus, und dem Naturalismus nicht der 
Theismus, sondern der Supernaturalismus entge- 
gensteht, J. also mit Unrecht behauptet, dass der 
Naturalismus nothwendig atheistisch sey , da er 
doch eben so gut theistisch seyn kann, als der. 
Theismus naturalistisch und super naturalistisch 
seyn kann: welches aber Hr. Fr. zu bemerken ver¬ 
gessen hat. Die Gründe, welche der VT. für seine 
Tbeilnahme an jenem Streite anführt, sind folgende 
vier: 1) hielt er es für nöthig, auch seine Ansicht 
zur Vertheidigung der von J. aufgestellten Haupt¬ 
lehre für die Scheidung der Wissenschaft und des 
Glaubens in der Ueberzeugung des Menschen und 
für die Grundansicht wahrer, bilderfreyer Reli¬ 
gionslehre zu geben; 2) betrachtete er J's Vor¬ 
würfe gegen Kant als seine eigne Angelegenheit; 
5) hielt er das Innerste seiner eignen Lehre von J. 
an verschiednen Orten hart angegriffen — wenn 
aber diess der Fall ist, so sieht man nicht recht 
ein, wie Hr. Fr. dennoch vermöge No. 1. die Ja- 
cobisclie Plauptlehre und Grundausichl vertheidigen 
könne; denn das Innerste einer philosophischen 
Lehre betrifft doch wohl eben jene Hauptlehre und 
Grundapsicht$ 4) weil Schlegel und Sehelling 
in zwrey merkwürdigen Parallelstellen (nämlich je¬ 
ner im deutsch. Mus. Jan. 1812. S. 96 und dieser 
im Denhn. S. i45) beyderseits von einer Kanti- 
sclien Sprachverwirrung reden und eine besondre 
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Vorliebe für den Verstand gegen die Vernunft 
zeigen. In dieser Beziehung macht Hr. Fr. von 
S. i5 an einige so treffende Bemerkungen, dass wir 
nicht umhin können, etwas davon zur allgemeinen 
Beherzigung hier wörtlich anzuführen. „Die baby¬ 
lonische Verwirrung in unserm philosophischen 
„Sprachgebrauche bin ich keineswegs zu leugnen 
„gesonnen. Diess aber behaupte ich: Nur eine 
„sehr oberflächliche oder einseitige Beobachtung 
„der Entwickelung unsrer Philosophie kann dessen 
„Schuld“ [deren Sch. oder die Sen. davon] „Kan- 
„t’en beymessen. Schwerlich gab es einen andern 
„deutschen Philosophen, der mit solcher Strenge 
„seinen Sprachgebrauch abmass, mit gleicher Be¬ 
sonnenheit bey jedem Worte seine bestimmte Be¬ 
deutung fest hielt, sich genauer dem deutschen 
„Sprachgebrauch anschloss. Freylich nöthigten ihn 
„seine weitläufigen, tiefen und neuen Untersuchun¬ 
gen häufig eigne Wortbestimmungen vorzuschla- 
„gen und sich fremder Worte zu bedienen. Ueber 
„jede solche Bestimmung gibt er aber genaue Er¬ 
örterungen. Die Klage über die Kantische Spra¬ 
che von Seiten der Bestimmtheit des Ausdrucks 
„ist eitle Klage der Dilettanten, welche die Mühe 
„scheuen. Der Thurm, bey dessen Bau die wirk¬ 
liche Sprachverwirrung eintrat, ist vielmehr die 
„Fichtische Wissenschaftslehre; wohl nicht durch 
„die Eifersucht höherer Mächte, sondern diessmal, 
„weil man mit blossen Worten bauen wollte. Bey 
„Kant fehlt dem Minderkundigen zuweilen das 
„Wörterbuch, welches ihm gleich die Bedeutung 
„der Worte nach weist; doch lässt sich dieses aus 
„seiner Rede entwerfen. Bey Fichte hingegen 
„kommt es nicht auf einzelne Worte an, sondern 
„einem jeden Leser fehlt nach Aristoteles für das 
r>6XrUxa'Tr}S Äe&G&s, für die grammatischen Grund¬ 
formen der Gedankenbezeichmmg, die Deutung. 
„Es ist hier eine willkürlich gebildete Sprache ohne 
„Grammatik und deren Syntax “ — Nachdem der 
Verf. diess an einigen Sätzen der W. L. erwiesen 
hat, fährt er so fort: „Noch regelloser aber als die 
„Sprache der W. L. wurde die der Schellingschen 
„Naturphilosophie, indem man zu der willkürli¬ 
chen figura dictionis noch eine Reihe ungewöhn¬ 
licher, aus dem Lateinischen entlehnter Ausdrücke 
„brachte, deren eigentliche Bedeutung nie bestimmt 
„angegeben wird. — Durch diese Sprache ohne 
„Grammatik und Wörterbuch konnten also nur un¬ 
bestimmte allgemeine Gedanken auf verworrene 
„Weise fest gehalten werden. Den Schülern blieb 
„es verborgen, dass, wenn man die sonderbaren 
„Formeln nur in bestimmtes Deutsch übersetzte, 
„dann ganz bekannte Dinge zum Vorschein kämen, 
„ja dass in [bey] dem künstlichem Gebrauche der 
„Formeln die ganze Kunst darin bestehe, bekannte 
„Lehren der Physik in den Jargon [der Schule] zu 
„übersetzen. Kein Wunder, dass bey einer so re¬ 
gellosen Wortkrämerey bald jeder Schüler seine 
„eigne Sprache zu sprechen anfing; ja dass Sch. 
„selbst in jeder neuen Schrift auch neue Termino- 
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„logie anwendet.“ — Der Vf. gibt nun, um dieses 
Uebel loszuwerden, den (wahrhaft) guten Rath, aus 
dem Kreise der Verwirrung der Fichtisch - Schel¬ 
lingschen Schule herauszutreten und den ganzen 
Plunder des in dieser Schule herrschenden unphilo¬ 
sophischen Jargons wegzuwerfen, indem nur auf 
diese Art eine deutsche Philosophie, in der man 
eine verständliche Sprache rede, zu erhalten sey. — 
So sehr wir nun auch dem Verf. hierin sowohl als 
in demjenigen beystimmen, was er weiterhin gegen 
die Herren Schlegel und Schelling wegen ih¬ 
rer falschen Ansicht vom Verstand und Vernunft 
und deren gegenseitigem Verhältnisse sagt, so we¬ 
nig können wir ihm in seinen eignen Erklärungen 
über Verstand und Vernunft beypflichten. „Ver¬ 
nunft“ — sagt Hr. Fr. S. 20 ■— „ist die unmittel¬ 
bare Kraft des Lebens in unserm erkennenden 
„Geiste; Verstand die Kraft des Willens, welche 
„demMenschen das höhere Selbstbewusslseyn bringt.“ 
— Diese Erklärungen haben den doppelten Fehler, 
dass sie uichts klar machen und ganz willkürlich 
sind. Denn was ist die unmittelbare Lebenskraft 
im erkennenden Geiste? Gibt es in ihm auch eine 
mittelbare Kraft des Lebens und wie unterscheiden 
sich beyde? Was ist überhaupt Lebenskraft im 
Geiste und wie unterscheidet sie sich von der im 
Körper? Warum soll aber blos die Vernunft eine 
geistige Lebenskraft seyn? Lebt der Geist nicht 
auch, so fern er Sinn und Verstand hat? Und 
warum soll Vernunft sich blos auf den erkennenden 
Geist beziehen? Zeigt Vernunft sich nicht auch in 
Beziehung auf das Wollen und Handeln wirksam, 
und hat nicht eben darum die Vernunftkritik, de¬ 
ren Sprachgebrauch der Verf. in Schutz nimmt, 
eine theoretische und eine praktische Vernunft un¬ 
terschieden? — Was aber des Verfs. Erklärung 
vom Verstände anlangt, so muss es jedem, der 
sich des in der deutschen und allen gebildeten Spra¬ 
chen so scharf und bestimmt ausgesprochnen Un¬ 
terschiedes zwischen Verstand und Wille erinnert, 
sogleich auffallen, dass Hr. Fr. den Verstand selbst 
als eine Kraft des Willens (eine Kraft der Kraft!) 
definirt. Freylich gehört Denken zum TV ollen. 
Aber jeder ist sich auch bewusst, dass er sehr wohl 
denken könne und sehr oft denke, ohne etwas zu 
wollen. Folgt hieraus, dass Denken und Wollen 
zwey verschiedne, obwohl oft verbundne Aeusse- 
rungen unsres geistigen Lebens sind, so wird auch 
der Verstand, den der Sprachgebrauch fast aller 
Philosophen als Denkkraft anerkennt, von dem 
[Villen als einem besondern Zweige unsres geisti¬ 
gen Vermögens, dessen Produkt das Wollen oder 
die TVollungen (wie die Gedanken Produkte des 
Verstandes) sind, unterschieden werden müssen# 
Es muss daher die babylonische Sprachverwirrung, 
über welche der Verf. klagt, nur noch vermehren, 
wenn er nun selbst den Perstand für eine Wil¬ 
lenskraft erklärt, Und wenn der Verf. gar S. 21 
hinzusetzt: „Ohne das Leben der Vernunft wäre 
„der Verstand im Finsterni( — so fällt er gerade 
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in denselben Fehler, den er an Sc hieg el’ n ta¬ 
delt, der nur umgekehrt die Vernunft zur Finster¬ 
niss und den Verstand zum Lichte macht. Auch 
stimmt damit das Folgende nicht: „Der Verstand 
„ist im Menschen die Kraft, welche ihn über das 
„Thier erhebt, des eignen Lebens Meister werden 
„lässt.tf — Wie möchte uns denn der Verstand 
über das Thier erheben und unsers Lebens Meister 
werden lassen, wenn er selbst, ohne das Leben 
der Vernunft, im Finstern läge? Dann würden wir 
ja, vom Verstände geleitet, überall im Finstern 
tappen und unsres Lebens so wenig Meister wer¬ 
den, als der Blinde, geführt von einem Sehenden, 
dem die Augen verbunden sind, sichern Gan g es 
gehen wird ! — Rec. hält Verstand und Vernunft 
für nichts anders als zwey Potenzen eines und des¬ 
selben Vermögens j hält beyde für gleich gut und 
gleich sehend in ihrer eigenthümlichen Sphäre, 
glaubt aber, dass die Sphäre der Vernunft höher 
liegt als die des Verstandes, und dass daher die 
Vernunft allerdings weiter sieht'als der Verstand, 
kann jedoch diesen Gedanken hier nicht weiter 
ausführen. Uebrigens glaubt Rec. mit dem Verf. 
an den Spruch: „Selbsterkenntnis ist die Wurzel 
„aller menschlichen Weisheit. “ Nur muss man 
sich den Weg zu dieser Erkenntnis« nicht selbst 
durch willkürliche Erklärungen und vorgefasste 
Meinungen verschliessen! 

Im i. Abschn. (S. 22— 5o) handelt der Verf. 
vom KVesen der deutschen Philosophie. Hierüber 
denkt Rec. mit dem Vf. so einstimmig, dass er das 
Vergnügen hat, fast nur referiren zu dürfen, in¬ 
dem er blos hier und da Manches anders ausge¬ 
drückt und dargestellt wünschte. Jenes Wesen be¬ 
steht nämlich, dem Vf. zufolge, darin: „dass wir 
„unter allen Völkern der Erde zuerst die Mündig¬ 
keit des philos. Urtheils erreicht haben, dass wir 
„mit sicherem Maasse die Schranken des menschl. 
„Wissens ausmessen können und genau zu wissen 
„vermögen, welchen Glauben [welcher Glaube] und 
„welche Ahnungen des Ewigen in des Menschen 
„Geiste liegen.“ — Diese unsre bessere Weisheit 
leitet der Verf. aus dem Geiste christlicher Lehre 
ab, welcher allerdings bedeutenden Antheil daran 
hat, aber hier nicht allein genannt werden durfte, 
weil sonst alle christliche Völker eben dahin ge¬ 
langt seyn müssten. Der Verf. musste also, wenn 
er, wie er sich ausdrückt, deutscher Philosophie 
Art und Kunst befriedigend darstellen und ableiten 
wollte, einen Blick auf deutsche Art und Kunst 
überhaupt werfen, und daraus hauptsächlich das 
Wesen der deutschen Philosophie erklären. Der 
Verf. vergisst sich aber hierbey so sehr, dass er 
S. 2 5 sogar zu De scart es (nicht Decartes, wie 
der Vf. schreibt) und zu den Engländern, „de- 
„ren Wissenschaft immer von gutem Schrot und 
„Korn befinden wird,“ seine Zuflucht nimmt. Das 
Haupt verdienst schreibt er indessen „mit Recht un- 
„senn Kant zu, dem wir das schwere W7erk eiuer 
„nur auf Selbsterkenntniss, auf innere Kenntniss der 
„eignen Vernunft gegründeten Philos.“ verdanken. 
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Diess veranlasst den Vf. iili 2. Abschn. (S. 5i 
— 57) Kcint’s Gabe und seine Fehler zu besprechen. 

Hier verwahrt er flieh zuvörderst in einer Anmer¬ 

kung gegen diejenigen, welche etwa von abgestorb¬ 

nem Kantianismus und vergeblichen Versuchen, ihn 

wieder zu beleben, reden möchten. „Diese Men¬ 

schen sehen di^ßache der Wahrheit und der Wis¬ 

senschaft an, wie Modehändler ihren Kram. So¬ 

bald das Volk sich an eine Form zu gewöhnen an- 

„fängt, bringt man geschwind wieder eine andre. 

M— Der Geist der Wahrheit ist allen Zeiten der¬ 

selbe. — Ueber Entdeckungen iii den Wissen¬ 

schaften erhebt man sich nicht, indem man ^ sie 

„wegwirft, wie ein altes Gewand, sondern indem 

„man sich ihrer bemächtigt und sie mit neuen ver- 
„mehrtA — Eben so wahr als schön gesagt! — Le¬ 

ber die Vorzüge und Mängel der Kantischen Ver¬ 

nunftkritik erklärt sich nun Hr. Fr. hier eoen so 

wie anderwärts, besonders in seiner neuen Krilil 
der Vernunft, von welcher der Vf. meynt, dass 

sie der Kantischen Lehre diejenige Gestalt gegeben 

habe, welche ihr K. selbst hätte geben müssen, wenn 

es ihm eingefallen wäre, nach dem unmittelbaren 
Quell philosophischer Wahrheit zu forschen. Zu¬ 

letzt schliesst er mit folgenden Worten: „Der grösste 

„wissenschaftliche Gewinn aus der Kantischen Lehre 

„ist die vollständige Nachweisung aller Naturhegriffe 

„und speculativen Ideen. Der schönste Theil seine: 

„Lehre ist das Leben und die Selbständigkeit seiner 

„praktischen Philosophie. Der grösste Mangel für 

„die Anwendung aber seine mislungene Ausbildung 

„der Glaubenslehre. Hier war seinen Schülern 

„noch viel zu thun übrig. Ich bin nun meiner Sa- 

,,che gewiss, dass ich diesem Mittelpuncte philoso- 
,phischer Ueberzeugung eine wissenschaftlich eben 

„so feste Haltung und gleiche Vollendung gegeben 

„habe, als K. der Lehre von den Naturbegriffen.“ 

— Nach des Rec. Ansicht ist der eigentliche Mit- 
telpunct philosophischer Ueberzeugung einzig und 

allein das Selbslbewusstseyn des Menschen, aus wel¬ 

chem auf der einen Seite das Wissen durch Erfah¬ 

rung und Reflexion, auf der andern der Glaube 
durch unmittelbare Forderungen an den Wüllen her¬ 

vorgeht. Rec. hält also dafür, dass Hr. Fr. in ei¬ 

ner Selbsttäuschung befangen sey, wenn er die Glau¬ 

bens - Lehre sogar, die selbst erst wieder den Glau¬ 
ben voraussetzt, für den Mittelpunkt philosophischer 

Ueberzeugung erklärt. Wollte man aber auch 

Glaube Für Glaubenslehre setzen, so würde die Be¬ 

hauptung dennoch falsch seyn, da es ohne Gewis¬ 
sen oder Bewusstseyn sittlicher Gebote auch keinen 

Glauben geben würde, mithin der Glaube, wenn 

er nicht ein leeres Hirngespinst seyn soll, etwas 

andres nn Gemüthe voraussetzt, woiauf ei sich 

stützt oder gründet. 
Im 5. Abschn. (S. 58 — 53) werden nun auch 

Jacobi's Gabe und seine Fehler besprochen. Es 
werden ihm als Vorzüge zugestanden 1) eine Be¬ 
trachtungsart philosoph. Wahrheiten, welche dem 
christl. Geiste praktischer Philosophie, dem Vor- 
walten der Andacht und des in der Liebe lebendig 
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werdenden Glaubens vortheilhaft war, wodurch er 
sogar, obwohl fälschlich, in den Verdacht der Fröm- 
meley fiel; 2) das Verdienst, das in der Schule so 
viel (weit) verbreitete und so tief liegende Vorur- 
theil einer durch blosses Beweisführen zu gebenden 
Begründung phiiosoph. Wahrheit aufgedeckt, des¬ 
sen schädliche Folgen gezeigt, imd auf das Vor¬ 
handensein- einer unmittelbare!* Gewissheit im 
menschlichen Geiste aufmerksam gemacht zu haben. 
Wir wollen diess Verdienst nicht schmälern, dür¬ 
fen aber nicht unbemerkt lassen, dass schon vor 
mehr als 2000 Jahren selbst Aristoteles, den man 
gewöhnlich als den Urheber jenes V.orurtheils, es 
könne und müsse in der Philosophie alles demon- 
strirt werden, betrachtet, in seinem Organon [Anal, 
post. I, 2.) sagte, es würde gar kein demonstrirtes 
Wissen geben, wenn es nicht schon vor aller Be¬ 
weisführung erste, unmittelbare, gewissere und 
ebendarum unerweisliche [npcora, apsaa, yvcoQi- 
gcoteya, avart06ciy.ru) Wahrheiten gäbe. Es konnte 
also wohl den Philosophen nicht so ganz unbekannt 
seyn, dass alle Beweisführung nur eine ,,Gewissheit 
„aus der zWeyten Hand“ gebe. — Die Fehler 
aber, welche der Vf. an J'n. rügt, liegen nach S. 
4o alle darin, dass er sich nicht auf Schule, nicht 
auf zusammenhängende Darstellung seiner Lehre 
eingelassen hat. Hieraus entstand 1) eine allzu un¬ 
bestimmte Sprache und ein schnelles Abspriugen 
vom absiracten Denken zur rednerischen und bild¬ 
lichen Ausführung, so dass keine feste und beson¬ 
nene Untersuchung eingeleitet wurde und häufig Wi¬ 
dersprüche, wenn auch nicht in der Sache, doch in 
der Darstellung zum V orsrhein kamen; 2) Mangel 
einer Antwort auf die Frage, was denn eigentlich 
wissenschaftliche Philosophie sey, so dass sich J's. 
wissenschaftl. Behandlung nie über die Polemik er¬ 
hob und die ihm eignen Untersuchungen nie zur 
Vollendung gediehen. Der Vf. erklärt auch hier¬ 
aus, wie es zuging, dass selbst K-ant (in der Abh.: 
was heisst sich im Denken orientiren ?) und neuer¬ 
dings Schelling (im Denkmal) J’n. den schwärme¬ 
rischen Gedanken unterlegten, alle wissenschaftliche 
Philosophie vernichten zu wollen; welche Beschul¬ 
digung der Vf. für ungegründet hält. Dagegen be¬ 
hauptet der Vf., dass J. eben um jener Fehler wil¬ 
len weder das Kantische Problem der Vernunftkri¬ 
tik recht verstehe und daher im Streite mit der 
Kritik häufig Unrecht behalte, noch auch des Vf’s. 
Lehre von der Deduction der Ideen gehörig gefasst 
habe, indem J, diese Deduction nur als einen mis- 
lungenen Beweis beurtlieile,; da sie doch gar kein 
Beweis seyn solle und dürfe. Hier scheint aber ein 
blosser Wortstreit obzuwalten. Denn der Vf. er¬ 
klärt seine Deduction für eine Nachweisung, dass, 
wie und warum der Glaube an freyes, ewiges Le¬ 
ben und Gottheit dem Innersten jedes menschlichen 
Geistes ein wohne und ein wohnen müsse. Eine sol¬ 
che Nachweisung nennt der Sprachgebrauch ohne 
alles Bedenken und mit vollem Rechte Beweis, und 
es ist im Grunde doch nur eine willkürliche Ver- 
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änderung des Sprachgebrauchs, wenn man die Be¬ 
deutung dieses echt deutschen Wortes beschränken 
und für eine gewisse Art des Beweises den latei¬ 
nischen Ausdruck Deduction einführen will. Auch 
halien die Rechtslehi'er, von denen dieser Ausdruck 
eigentlich entlehnt ist, immer nichts anders als eine 
Art der Beweisführung darunter verstanden. Am 
Ende dieses Abschn. erklärt sich der Vf. noch über 
den Unterschied zwischen Wissenschaft, Glaube 
und Ahnung nach seinen sonst schon bekannten 
Grundsätzen, auf deren Prüfung wir uns hier nicht 
einlassen können. 

(Der Bescliluss folgt.) 

Kurze Anzeigen« 

Erbauungsschriften. Taschenbuch zur täglichen 

Erbauung für denkende Christen von C. C. G. 

Zerre Tin er , Fred, der Kirche zum Keil. Geist iu Mag¬ 

deburg. Berlin , in der Carl Salfeldschen Buchh« 

456 S. kl. 8. mit 1 schönen Titelkupfer, (gebund. 

1 Thlr. 8 Gr.) 

Die Vorrede ist im Oclbr. 1811 unterzeichnet.- 
Der Zweck dieser Schrift ist nicht nur überhaupt 
Erweckung, Bewahrung tmd Belebung des religiö¬ 
sen Sinns und Erhebung des Gemüths unter den 
Uebeln und Gefahren der Zeit, sondern auch ins¬ 
besondere denen, welche nicht lange Morgenbetrach¬ 
tungen lesen können, in wenigen Worten einen hin¬ 
reichenden Stoff zur Erbauung, zum Trost, zur 
Ermunterung darzubieten. Für jeden Tag (mit be¬ 
sonderer Rücksicht auf das gegenwärtige Jahr) und 
(im Anhänge) für die wichtigsten Feste ist ein Kern¬ 
spruch der Bibel zuerst aufgestellt, dem eiue oder 
zwey Stellen aus den vornehmsten deutschen reli¬ 
giösen Dichtern, die sich darauf beziehen, folgen, 
und diess alles nimmt gewöhnlich nur eine Seite 
ein. Nur für alte Personen oder schwache Augen 
ist der Druck der Verse zu klein, sonst findet Ref. 
alles recht zwekmässig. 

.Volksschriften. Volkslieder und andere Reime. 

Vom Verfasser des Krämerinichels. Mit einer 

Musikbeylage. Heidelberg, bey G. Braun. 1811. 

112 S. 8. 

Der Verf. Sani. Friedr. Sauter, evangel. Schul¬ 
lehrer zu Elchingen an der Kraich, bat ausser dem 
auf dem Titel genannten Liede (in schwäb. Mund¬ 
art, das S. 09 der Sammlung abgedruckt ist) noch 
mehrere schon in Almanachs einrücken lassen, und 
ihre günstige Aufnahme veranlasst^ ihn diess Bänd¬ 
chen Reimereyen von verschiedenem Inhalt (es sind 
auch geistliche Lieder darunter) und verschiedener 
Manier heranszugeben, die gewiss eine grosse 
Menge von Lesern unterhalten wird. 
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Am 12. des May. 1812. 

Beschluss 

der Recension von deutscher Philosophie, Art und 

Kunst etc., von J. F. Frie s. 

Der 4te Abschnitt (S. 54 — 85) ist iiberschrieben: 
Neuere Irrungen. Hier hat es Hr. Fr. mit der 
ScheUingschen Lehre zu tliun, gegen weiche er eine 
Menge scharfsinniger und treffender, gleichsam ins 
innerste Mark derselben dringender und es in ein 
absolutes Nichts auflösender Bemerkungen macht. 
Insonderheit erklärt er jene Lehre in ihrer Wur¬ 
zel für eine Verwirrung von Poesie und Philoso¬ 
phie. (Wir haben uns gegen diese Verwirrung 
schon vorlängst erklärt, weil aus ihr weder eine 
echte Poesie noch eine wahre Philosophie, sondern 
nur ein zwitterartiges Monstrum hervorgehen kann, 
das weder das Eine noch das Andre ist. Es scheint 
indessen, als wenn man allmälig von dieser Verir- 
l’ung zurückkäme). Ferner deckt der Vf. in jener 
Lehre eine Menge von Widersprüchen, Inkonse¬ 
quenzen und Ungereimtheiten auf, besonders in der 
Lehre von Gott (wobey er vornehmlich auf die 
Schrift Philosophie und Religion und die Abhand¬ 
lung von der Freiheit Rücksicht nimmt), auf wel¬ 
che Lehre er aus Spruchw. Salom. Cap. 5o. V. i 
und 2 die Worte Agur’s des Solms Jake anwendet: 
Ich bin der Allernärrischste und Menschenverstand 
ist nicht bey mir — auch aus V. 32 den Rath hin¬ 
zufügt : Hast du genarret und zu hoch gefahren und 
Böses vorgehabt, so lege die Hand aufs Maul! — 
Am Ende spricht er noch das allgem. Urtheil über 
sie aus, wie folgt: „Diese Lehre braucht fremdes 
„Wort und fremdes Bild, um nur irgend zur eig¬ 
nen Gestaltung zu gelangen. Sie hascht nach alten 
„Philosophemen, alten Mythen, so wie nach neuen 
„Schwärrnereyen der Mystiker und Alchymisten, 
„wird aber nie die Verdammniss überwinden, die 
„ihr die selbstständige Originalität versagt. Die 
„alte Mythe ist ihr nicht voller Ernst, die alte Phi¬ 
losophie nicht strenge Wahrheit, und das Leben 
„keiner alchyraistischen oder mystischen Phantasie 
„kann sie sich ganz aneignen; nur aus zerrissenen 
„Stücken aller dieser Bilder setzt sie sich den bunt¬ 
scheckigen Teppich zusammen, hinter den sie ihr 
„eignes Elend verbirgt.“ — Dieses Endurtheil klingt 
hart, ist aber nicht unwahr und durch das Vor¬ 
hergehende vollkommen begründet. Auch sind wir 
überzeugt, dass die Nachwelt schwerlich wird be¬ 
greifen können, wie es zuging, dass die aberwitzig- 

Zwejter Band. 

ste aller Philosophien, die je der menschliche Geist 
ausgeboreu hat, in unsrem Zeitalter Bewundrer lin¬ 
den konnte, die sie als ein Meisterstück des mensch¬ 
lichen Verstandes anstaunten. Doch sind wir der 
Gerechtigkeit schuldig, zu bemerken, dass Hr. Fr. 
in Einer Stelle seinem Gegner wirklich Unrecht 
thut. Er sagt nämlich S. 6o: „Sch. versteht gegen 
„den richtigen Sprachgebrauch unter Natur die 
„Dinge selbst, welche unter den Naturgesetzen ste- 
„hen“ — und fügt in einer Anmerkung hinzu, dass 
im Deutschen der Gebrauch des Wortes Natur sich 
blos auf die Bestimmung des Wesens der Dinge 
durch Gesetze beziehe. Allein das Wort Natur hat 
im Deutschen sowohl eine materiale als eine for¬ 
male Bedeutung. In jener zeigt es einen Inbegriff 
gesetzlich bestimmter Erkenutnissgegenstände an 
(z. B. wenn von Betrachtung der Natur im Allge¬ 
meinen die Rede ist), in dieser die gesetzliche Be¬ 
stimmtheit des Wesens der Dinge überhaupt oder 
eines einzelnen Dinges (z. B. wenn von der Natur 
der Dinge, der Natur des Menschen, der Thiere, 
der Pflanzen u. s. w. die Rede ist). Sch. kann also 
ohne Verletzung des deutschen Sprachgebrauchs mit 
dem Worte Natur die Dinge selbst, welche unter 
den Naturgesetzen stehen, bezeichnen, so wie es 
auch aut der andern Seite dieser Sprachgebrauch 
duldet, von einer Natur Gottes oder einer Natur 
in Gott zu reden. Allein freylicli braucht Sch. den 
letzten Ausdruck oft so, dass er beyde Bedeutungen 
des W ortes Natur mit einander zu vermischen 
scheint, wie wir auch schon in der Recension sei¬ 
nes Denkmals (No. 92.) bemerkt haben. 

Der 5te und letzte Abschn. endlich (S. 84 — 
102) führt die Ueberschrift: Lauterkeit der Reli¬ 
gionslehre. Hier hat es Hr. Fr. mit denen zu thun, 
welche sich von der neuern unphilosoph. Sprach¬ 
verwirrung haben ergreifen und irre feilen lassen. 
Selbst die Bessern unter ihnen, sagt der Vf., ha¬ 
ben dadurch ein solches Gefühl eigner Kraftlosig¬ 
keit zu philosophischen Untersuchungen erhalten, 
dass sie ohne den Muth zu eigner Lehre nur im¬ 
mer suchen, in alten fremden Worten klug befun¬ 
den zu werden, und sich gar mit dem scheuen 
Volke verbunden haben, welches die Dämmerung 
liebt und am hellen Sonnenlichte nicht gedeihen 
kann. Als Beyspiele dieser Art werden die beyden 
Schlegel aufgeführt. „So vieles Einzelne diese 
„mit Geist und Sinn betrachtet haben, so schwankt 
„ihr eignes Urtheil doch hin und her, wie ihre 
„Lectüre wechselt. Einmal wird Plato zu höchst 
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„erhoben, ein andermal die einseitigen Spitzfindig¬ 
keiten der scholastischen Metaphysik. Neben dem 
„Homer werden unbedeutende Reime, neben Dante 
„und Shakespeare der unbedeutende Calderon hoch 
„gepriesen. Frey lieh mag jedes Ding in sich sein 
„Gutes haben; wir aber fragen nach dem, was wahr 
„ist, schlechthin wahr — dafür haben diese nichts 
„gelehrt l“ — Hierauf redet der Verf. von einer 
gewissen seyn sollenden Frömmigkeit, die sich aus 
jener Armuth an eignen Gedanken erzeugt hat, 
einem sogenannten Mysticismus, schaal und flau 
und albern bis zum Närrischen, einem wahnsinni¬ 
gen Nachbilden alter Formen, in denen kein Le¬ 
ben mehr ist. „Keine widerlichere Lüge kann ge¬ 
funden werden, als wenn jemand einer nur im 
„Dienste ganz eigenthiimlicher Gefühlsstimmungen 
„erfundnen Phantasie ihre leeren Bilder nachäfft, 
„ohne das Leben jener Gefühle zu haben oder gar 
„nur zu kennen.l< — Auch das Zuriickkehren zu 
schon verlassnem Aberglauben in positiver Lehre 
und den neumodischen Geschmack an alten Legen¬ 
den, die man doch im Herzen nicht mehr glaubt, 
rechnet der Verf. hieher. Durch alles dieses wird 
er nun freylieh bey gewissen Leuten gewaltig au- 
stossen. Sie werden ihn eineu Verstandesmenschen 
oder, da der Verstand durch Schelling und 
Schlegel nun wieder zu Ehren und die Vernunft 
herunter gebracht worden, einen Vernunftmenschen 
schelten; sie werden sagen, dass er alles Gefühls, 
alles hohem Sinnes , aller Phantasie, ermangle, 
dass er, mit einem Wort, eine durch und durch 
prosaische Natur sey. Durch solche Redensarten 
_ denn weiter ist es eben nichts — wird sich je¬ 
doch der Verf. wohl nicht irre machen lassen, um 
fortwährend einer lautern Religionslehre das Wort 
zu reden und an ihrer Ausbildung zu arbeiten. 
„Wie sollen wir es aber machen, um Andacht, 
„Wärme und Leben der Religiosität wieder zu ge¬ 
winnen?“ — So fragt der Verf. noch am Ende 
seiner Schrift, indem er es wohl erkennt, dass es 
daran gar sehr fehle. Er antwortet kurz und gut 
auf jene Frage: „Schafft uns wieder eine öffentliche 
„ergreifende religiöse Einweihung der Jugend, in 
„der ein jeder die Selbständigkeit des Geistes und 
„seine innere Hoheit erkennet“ 

Diess der Hauptinhalt einer Schrift, die wir 
im Ganzen nicht genug empfehlen können zur fleis- 
sigen Lesung und vollen Beherzigung, wenn wir 
uns auch gegen Einzelnes manche Bemerkung zu 
machen genöthigi sahen, so wie wir auch wünschen 
müssen, dass der Verf. hin und wieder die Spu¬ 
ren der Eilfertigkeit — den loseren Zusammenhang 
einzelner Gedanken und kleine Nachlässigkeiten des 
Styls — durch eine sorgfältige Revision verwischt 
haben möchte. So durfte es S. hy nicht heissen: 
„Wie mancher einzelne Verstand gleich zweifelnd 
„oder irrend diesen Glauben nicht in sich zu finden 
„vermag“ — sondern: Wenn gleich oder wiewohl 
mancher einzelne Verstand, zweifelnd oder irrend, 
diesen Glauben u. s. w» Audi macht die häufige 
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Wiederholung des Wörtchens eben (z. B. S. 48 u. 
5o) keinen wohlgefälligen Eindruck auf den Leser. 
Doch d iess sind Kleinigkeiten, die man bey der 
übrigen Treflichkeit des Inhalts gern übersieht. 

Staat sarzney künde. 

Anleitung zur forensischen und polizeylichen Un¬ 

tersuchung der Menschen- und Thierleichname 

für (zu) Vorlesungen entworfen von Dr. Gott fr. 

Fleischmann, Prosect. am anatom. Theater auf der 

Univers. zu Erlangen, Privatdocenten u. der physikal. me- 

dicin. Societät daselbst ordentl. Mitgliede. Erlangen, b. 

J. J. Palm. 1811. 8 Bog. gr. 8. (io Gr.) 

Dieses brauchbare Werkelten zeichnet sich von 
andern ähnlichen Anleitungen theils dadurch aus, 
dass der Vf. auch die polizeylichen Untersuchun¬ 
gen in sein Gebiet zieht; theils und besonders aber 
dadurch, dass die Zootomie in dieser Beziehung 
nicht ausser Acht gelassen worden. Das letztere 
soll den Rec. als etwas Neues und als etwas, wel¬ 
ches ein besonderes Interesse verdient, ganz vor¬ 
züglich beschäftigen , und er zweifelt nicht, dadurch 
nicht nur den Dank des Verfs., sondern auch des 
raedicinischen Publicums einzuärndten. 

In Kürze bemerkt Rec. in Hinsicht auf den 
ersten Theil, betreffend den Menschen, Folgendes. 
Wer wollte es dem Verf. zum Fehler anrechnen, 
dass er von des Berliner, zu früh verstorbenen 
Roose einzig schönen Bemühungen zur Ausmitte¬ 
lung des Arseniks (s. Augustins Repert. I. H.) noch 
keinen Gebrauch gemacht hat; allein es ist billig, 
für eine zweyte Auflage den Vf. hierauf aufmerk¬ 
sam zu machen! 

Ueber die polizeylichen Untersuchungen dürfte 
eLwas mehr zu erinnern seyn. Auch die Ausmit¬ 
telung der Persönlichkeit einer aufgefundenen un¬ 
bekannten Leiche (besonders in grossen Städten) 
gehört hieher. 

In Betreff der Epidemieen, die allerdings nicht 
selten Aufklärungen durch Leichenöffnung nothig 
machen, hätte der Verf. etwas genauer und detail- 
lirter zu Werke gehen mögen. Hieher gehören 
die Puncte, worauf bey der Pest, beym gelben Fie¬ 
ber Acht zu gehen ist. Recens. sah eine durch 
Polizeyvorkehrungen in ihrem Werden unterdrückte 
Epidemie, wo die Lebenden und so auch die Lei¬ 
chen ganze blaue Glieder darboten, die durch eine 
scharfe Linie von dem übrigen weissen Körper ab¬ 
geschnitten wurden. Rec. geht nun zur Sache der 
Thierleichen über. 

Hier ist das Wesentliche, die Ausmitfelung der 
Epizootieen. Rec. vermisst zuvörderst die nölmgen 
Vorsichten, dass das Abziehen der Leder vom milz- 
braudigten Viehe, wodurch soviel Menschen ihr 
Leben verlieren, keine nachtheiligen Folgen habe. 
Der Physicus ist zu erinnern, dass ihn nicht die 
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ungeschickte Hand seines Proseclors bespritze — 
ein^ Tropfen ins Auge kostete dem Zuschauer einer 
solchen Section mehr als einmal das Leben. Eben 
so verlor so mancher Abzieher eines solchen Le¬ 
ders durch eine wunde Stelle an der Hand, oder 
durch eine frische Narbe sein Leben durch den 
Brand seines Armes. 

Ddrch das Obduciren des, an der Rinderpest 
crepirten, Rindviehes ist das Uebel schon oft ver¬ 
breitet worden ; noch mehr Unglück geschah aber, 
wie H. P. Sick sehr richtig behauptet, dadurch, 
dass man zu grossen Werth auf die Leichenöff¬ 
nungen setzt, und dadurch sehr oft zu schielen 
Urtheileu verleitet wird. Dieses war eben so noth- 
wendig als manche ähnliche Warnung, die im er¬ 
sten Theile ihren Platz gefunden, anzuführen. Der 
Propagationsgang ist in der Rinderpest Hauptsache, 
die übrigen Sectionsdata, hinweggesehen von den 
Erosionen des Maules, die nicht immer bey einem 
früh erfolgten Tode vorhanden sind , sind niemals 
entscheidend. Sie haben meist nur einen negativen 
Werth, d. h. das Daseyn der bestimmten Zeichen 
des Milzbrandes, oder der Lungenfäule ist ein zwar 
entschiedener, aber immer nur negativer Beweis, 
dass hier nicht Rinderpest Statt findet. Die Kau- 
schischen Erosionen, welche neuerlich vom Kreis- 
physicus D. Beling im Asklepieion so deutlich nach 
ihrem ganzen Wertlie aus einander gesetzt worden, 
sind hier das einzige positive sichere, leider aber 
nicht in jeder Leiche schon ausgebildet vorhandene 
Zeichen. Hiernach ist so manches Zeichen, wel¬ 
ches der Verf. als Anzeige der Magenseuche oder 
Rinderpest anführt, zu berichtigen. Grosse, volle 
Gallenblase, hartes Futter im dritten Magen kommt 
oft vor, aber keines dieser Zeichen ist charakte¬ 
ristisch. 

Der Ausschlag (schorf- und rindenartig) ist 
hier besonders zu berücksichtigen, obgleich er mehr 
bey den genesenen als bey den crepirten Rindern 
vorkommt. Die Zeichen der Klauenseuche, die 
mehrere Thiergattungen ergreift, sind ebenfalls 
übersehen; so auch die Erosionen nach Hufelancls 
Journal und dem obengedacliten Aufsatz im Askle¬ 
pieion. S. 109 heisst es: .,ob, wie im Lungenbrande 
„(sogenanntem Milzbrände) die Lungen gesund (?) 
„oder schlaff, schwammig (?) aufgeblasen (?), dun- 
„kelroth, schwarzroth, voH Blut?“ Hier hat der 
Vf. zu schnell gearbeitet, ohne seinen angeführten 
Geleitsmännern zu folgen, die ihm genau den Zu¬ 
stand der Lunge im Milzbrand beschrieben haben. 

Eben so geräth er mit sich selbst in Uneinig¬ 
keit, wenn er die Lunge, w'elche in der Lungen¬ 
fäule einem roth, weiss und schwarz marmorirten 
Steine ähnlich ist. brandig nennt. Im Lungenbrande 
(Milzbrände) ist sie brandig, aber durchaus das Ge- 
gentheil. Jene marmoiirte Lunge ist der höchste 
Grad der adhaesiven Lungenentzündung, der bey 
der Peripneumonie der Menschen gar nicht vor¬ 
kommt; man kann ihn die Gangrän nennen; da in 
dem Milzbrand ein Sphacelus der Lunge Statt findet. 

Ueber den Befund des Milzbrandes verweiset 
Ref. den Verf. auf Kausch’s Preisschrift über die¬ 
ses Uebel, welche von der Berliner Akademie der 
Wissenschaften gekrönt worden. 

Die Beschaffenheit und Menge des schwarzen 
Blutes ist auch eines der diagnostischen Zeichen im 
Milzbrände; so wie auch die mit gelbem Wasser 
angeschwollenen Gliedmassen, welche diese Feuch¬ 
tigkeit zuweilen durchsickern, nicht zu übersehen 

sind. 
Die schwarzpunctirten dünnen Därme, deren 

Villosa einem grobpunctirten Kupferstich ähnlich 
sieht, findet sich zwar in allen Lpizootieen des 
Rindviehes, wo Brand im Darmcanal herrschend 
ist, vor; sie verdienen aber hier besonders ange¬ 
zeigt zu werden, da wir sie von den Anatomen als 
Krankheitsprodukte des menschlichen Organismus 
nirgends aufgezeichnet finden. Dieses ist auch der 
Fall aufSeiten der harten, schweren, marmorirten 
Lunge und des gelben gallertartigen Milzbrandwas¬ 
sers, wenn dieses letztere nicht etwa in der folge 
als Begleiter der schwarzen Blatter (Folge des ge¬ 
nossenen milzbrandigten Fleisches) noch entdeckt 

wird. 

Thierheilkunde. 

lieber die verschiedenen Arten der Schafräude, 

deren Ursachen, Verhütung und Heilung. "V on 

D. TV. H. Brenn ecke, König!. Preuss. Geh. Stifts- 

rathe, prakt. Arzte u. Geburtshelfer u. ordentl. Mitgl. d. 

Märkischen ökon. Gesellschaft zu Potsdam. Berlin Ulld 

Stargard 1811. b. Fr. Maurer u. b. C. G. Heudes* 

kl. 8. Bog. (6 Gr.) 

Es ist zu bedauern, dass der Verf. nicht der 
Walzschen Schrift über diesen Gegenstand, wie er 
selbst erzählt, vor dem Abdruck seiner Brochure 
hat habhaft werden können; er würde ausserdem 
gewiss über manchen Punct ein anderes Urtheil ge¬ 
fällt haben. Die entscheidenden Versuche, welche 
am gedachten Orte über die Milben als Ursache 
der Schafräude aufgeführt werden, würden ihn hot- 
fentlich überzeugt haben, dass er sich in der Ur¬ 
sache der Krankheit irre; welches freylich aul die 
Behandlung dieses Uebels einen wesentlichen Eu*- 

fluss hat. . o i -r 
Uebvigens enthält auch diese kleine Schi 1 1 

mancherley gute Bemerkungen; dahin zählt Re . 
die Sache der Reinigung und mehrere Abweichun¬ 
gen von den Behauptungen Viedebänts. Die Krätz¬ 
milbe des Menschen ist allerdings von den Räude¬ 
milben der Tbiere verschieden, und jede rI hiergat- 
tung hat eben so ihre eigenen Milben. Man oaii 
sich daher gar nicht wundern, wenn Schäfer, die 
angestecktes Vieh behandeln, die Räude nicht aur 
andere Thiergattungen, die sie zugleich pflegen, 
übertragen. Wenn indess der Yerf. darin einen 
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Grund gegen die Milben als Ursache dieses Uebels 
findet, dass die Räude mehr im Herbst als im Som¬ 
mer Statt zu finden pflegt: so beweiset dieser gar 
nichts; denn es ist bekannt, dass feuchte Witterung 
dieser Generatio ctequivoca vorzüglich Vorschub 
leistet. Jede dieser Erzeugungen steht unter eige¬ 
nen Bedingungen, und diese sind hier vorzugsweise 
die nassen Umgebungen der Atmosphäre. Die pa- 
tholog. Desorganisationen des Hautorgans, welche 
die Räude hervorbringt, hat der Hr. Vf. sehr gut 
angegeben. Diese kleine Schrift ist dem um die 
Preussische Medicinalpolizey so hoch verdienten 
Kön. Preuss. Geh. Staatsrath Sack gewidmet. 

Kleine Schriften. 

Classische Philologie. Animadversiones Cri'■*- 

ticae in Callimachi epigrammata et Achillem 

Tatium. Viro illustrissimo C. G. a Voigt, 

Seren. Duc. Saxo - Vimar. et Isenac. a consiliis intimis etc. 

natalem d. XIII. Dec. fausto omine redeuntem 

auctoritate Societ. ducalis Lat. Jenensis gratula- 

turus scripsit Carolas Gail. Götti ing, Jenensis, 

Societ. lat. sodalis ord. Jenae in bibliop. Croeker. 

1811. 42 S. in 8- (6 Gr.) 

Eine Probeschrift, die mehrere glückliche 
Verbesserungen und von Einsicht und Urtheils- 
kraft zeugende Bemerkungen enthält. Die Epigram¬ 
men des Call, wurden schon im Alterthum für so 
dunkel gehalten, dass mehrere Grammatiker sie zu 
erklären versuchten, vornehmlich Archibius, der 
Vater des Apollonius Sophista, welchen letztem 
der Verf. nicht mit Villoison für einen Zeitgenos¬ 
sen des Dionysius aus Thracien hält, sondern für 
jünger, indem er den Apion anführt, der vornehm¬ 
lich unter Caligula blühte. Die Anmerkungen über 
einige schwierigere Epigrammen des Callim. gehen 
von S. 5 — 25. Im 55Epigramm (5i Brunck.) thut 
dem Hrn. Verf. Bentley’s Aenderung, nakodxepov, 
nicht genug, weil es ungewöhnlich sey, diess Wort 
in dieser Bedeutung (olim) zu brauchen; er schlägt 
dafür vor: aäXov napog conchct antea mciris fui. 
I111 6ten Vers ist mit Recht die von Schweighäuser 
aus einer alten Handschrift des Athenäus ans Licht 
gezogene Lesart: tcoggLv, cogt ipyq> rovvopcc Gup- 
(peperai vorgezogen. Gelegentlich wird auch eine 
Stelle in Zonarae Lex. I. p. 121. berichtigt. Der 
Herausgeber hatte schon erinnert, dass sAAxvcov 
für Akxpcxv stehen müsse. Hr. G. geht etwas wei¬ 
ter. Er Best die^ganze Stelle so: Akxvcov, Sprf- 
vrjrixov opvsov. Akxpav. Zonaras (oder vielmehr 
der Grammatiker, aus dem er schöpfte) hatte die 
Stelle Alcmans bey Antig. Caryst. 27. vor Augen, 
über welche Hr. G. sich weiter verbreitet. Die 
übrigen Epigrammen, über welche diese Schrift 
Bemerkungen enthält, sind XIV. (53 Brunck; das 
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auch deutsch übersetzt wird), XXX. (1 Brunck)' 
XLIV. (5 Brunck), und theils sind Stellen dersel¬ 
ben berichtigt, theils vertheidigt und erklärt, auch 
andere Schriftsteller, wie Nonnus, emendirt. Von 
S. 24 fangen die observationes in Achillem Tatium 
an. Weil die erotischen Schriftsteller fleissig gele¬ 
sen wurden, so gibt es in ihren Werken eine grosse 
Menge Varianten, und der jetzige Text ist noch 
sehr fehlerhaft, aber auch oft missverstanden. Hr. 
G. nimmt daher Gelegenheit, öfters die neuesten 
Uebersetzer zu tadeln und den Sinn richtiger zu 
bestimmen, aber auch emendirt wird oft, meist 
ohne viel zu ändern, und mit grosser Wahrschein¬ 
lichkeit. Vornehmlich empfehlen wir die Bemer¬ 
kung über VIII, 6. Noch zeichnet sich diese Schrift 
durch Vortrag und Bescheidenheit aus. 

Dissertatio de M. T. Ciceronis Libris III. de ora~ 

tore eliam post Criticorum curas nondum satis 

castigatis. Regii Seminarii philol. Lips. nomine 

et iussu scripsit Otto Mauritius Müller. Dres- 

danus. Lipsiae, impress. Car. Tauchnitz. 1811. 

33 S. gr. 8. (4 Gr.) 

Die Abhandlung des Verfs., der bald nach ih¬ 
rer Erscheinung die Magislerwürde erhielt, und 
nun als Lehrer am Gymnasium zu Züllichau an¬ 
gestellt ist, zerfällt in drey Abschnitte, in welchen 
erwiesen wird, 1. dass die bisherigen Herausgeber 
dieser Bücher des Cic. nur wenige und lückenvolle 
Handschriften gebraucht haben; 2. dass von ihnen 
die alten Ausgaben gar nicht oder nicht sorgfältig 
genug gebraucht worden sind; 3. dass sie eben so 
auch die neuern kritischen Schriften, in welchen 
schon manche Stellen verbessert sind, nicht fleissig 
genug zu Rathe gezogen haben. Der Verf. hat 
selbst eine pergamen. Handschrift der königl. Bi¬ 
bliothek in Dresden (die er zwar erst in das Ende 
des i5ten Jahrhunderts setzt, die aber doch einigen 
Werth hat) und einige alte Ausgaben verglichen 
(er gibt überhaupt von den Ausgaben sehr genaue 
und vollständige Nachricht), üeber verschiedene 
Stellen des ersten Buchs trägt er seine eignen Be¬ 
merkungen vor, die ein geübtes kritisches Gefühl, 
Kenntnisse und Umsicht verrathen. 

Denkwürdigkeiten des Luckauer Museums. Fünftes 

Stück. Neuere und ältere Lectionsverzeichnisse für die 

beyden obern Classen, als Einladungsschrift — von M. Joh, 

Daniel Schulze, Rector. Wittenberg bey Seiht. 20 S. 4. 

E3 sind die Lectionen des Rectors und Conrectors von 1805 
bis 12, die öffentl. Lectionen vom J. 1 7 1 1 , die öffentl. Lectio¬ 

nen aus der Periode des R. Crüger 1721 ff., unter R. Schmer¬ 

bauch 1754 ff. und im J. 1801 tabellarisch aufgestellt. Es sind 

ihnen geschichtl. Anmerkungen beygefiigt. Stoff zu mannigfal¬ 

tiger Betrachtung bieten sie dar, und sind erhebliche Beyträg« 

zur Geschichte des Schulwesens. 
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Leipziger L i t e r a t u r - Z e i t u n g. 

Am 13. des May. 1812. 

C i v i 1 r e c h t. 

Die Theorie der Verjährung nach gemeinen und 

sächsischen Rechten , nebst einem Anhänge über 

die Civilverjährung nach dem Gesetzbuche Na¬ 

poleons I. voll D. Allg. Siegmund Kori, Rechts¬ 

lehrern und Rechtsconsulenten zu Leipzig (jetzt königl. 

«ächs. Appellationsrathe). Leipzig, in der Weidmann. 

Buchhandlung. 1811. XX, 5o8 und hy Seiten. 8. 

(i Thlr. 8 Gr.) 

In Zeiten, wo das römische Recht, ungeaehtet al¬ 
ler Empfehlungen desselben jenseits und diesseits 
des Rheines, sich immer mehr auf kalte Zurück¬ 
setzung, wenigstens auf einseitige Behandlung, ge¬ 
fasst zu halten hat, ist die vorliegende Schrift eine 
erfreuliche Erscheinung. Der Verf. hat sich einen 
Gegenstand zur Bearbeitung ausersehen , welcher 
von höchstem praktischen Interesse ist, für welchen 
von Seiten der Proviucialgesetzgebungen wenig ge¬ 
schehen ist, und welcher das Licht, dessen er in 
seinen einzelnen Theilen bedarf, nur vom römi¬ 
schen Rechte erwarten kann. Ausgebreilele Be¬ 
kanntschaft mit den Quellen und mit der civilisti¬ 
schen Literatur, sorgsames Forschen in den erstem, 
vorsichtige Benutzung der letztem, müssen für 
das Gelingen einer solchen Arbeit Gewähr leisten. 
Diese Gewähr lässt der Vf. nicht vermissen. Un¬ 
abhängig von der Meinung, hält er sich, so lang 
es möglich ist, an das Gesetz; was er hier als Re¬ 
sultat seiner Untersuchungen fand, hat er wieder 
gegeben. Aber er hat zugleich die oft abweichen¬ 
den Ansichten seiner Vorgänger angemerkt, und 
diess ist in einer Lehre, welche so voller Streitfra¬ 
gen ist, wie die von der Verjährung, sehr zu bil¬ 
ligen. So viel im Allgemeinen über das Werk, 
Welches jetzt näher charaklerisirt werden soll. 

Die Einleitung (S. l — 02) ist der Quellenkunde 
und Literatur gewidmet, sie enthält ferner eine 
(sehr kurze) Uebersicht der Geschichte der Verjäh¬ 
rung nach römischem, kanonischem, longobardi- 
schem und deutschem, auch sächsischem Rechte, 
Sie geht endlich auf den Grund und die Zweck¬ 
mässigkeit der Verjährung über. Aus der tvirkli- 
c.ien Abhandlung hat der Verf. fünf neben einan¬ 
der stehende Hauptabteilungen gebildet. A) Von 

,r Verjährung überhaupt. S. 53 — 98. Etwas spät 
Mird hier erst der Begriff der Verjährung festge- 

Zweytcr Lund. 

stellt. Sie ist dem Vf. ,,die Erlangung eines Rechts 
„durch den eine gewisse Zeit hindurch ausgeübten 
,.Besitz desselben, welchen der dadurch Beeinträch¬ 
tigte durch die ihm dazu gestatteten Mittel nicht 
„verhindert hat. Da auch“ — fährt der Vf. fort — 
„das Aufhören einer Verbindlichkeit ein Recht er¬ 
zeugt, obschon nur ein allgemeines, nämlich Frey- 
„heit der Person oder der Sache, und da der Ge¬ 
nuss dieser Freyheit bey der Verjährung Für Be¬ 
sitz gilt, so passt der gegebene Begriff' selbst auf 
„die erlöschende Verjährung.“ Die letztere De¬ 
el uction hat Rec. nicht ganz befriedigend gefunden. 
Wenn das Aufhören einer Verbindlichkeit die Frey¬ 
heit der Person oder Sache erst erzeugt, so ist ein 
Genuss dieser Freyheit vor dem Aufhören der Ver¬ 
bindlichkeit, mithin vor vollendeter Verjährung, 
nicht denkbar. — An den Begriff der Verjährung 
schliesst sich die Frage: ob sie irn Naturrechte ge¬ 
gründet sey? an, und wird verneinet. Ausführlich 
verbreitet sieh dann der Vf. über die allgemeinen 
Erfordernisse der Verjährung. Er untersucht die 
Wirkung einer auf dieselbe geleisteten Verzicht, ei¬ 
ner gegen sie eingelegten Protestation, zählt die Un¬ 
terschiede zwischen Verjährung und ähnlichen 
Rechtsiuslituten auf, nennt die einzelnen Arten der 
Verjährung, schildert dieselbe in ihren Folgen, sucht 
insbesondere (jedoch für Rec. nicht ganz überzeu¬ 
gend) darzulhun, dass die Verjährung das Recht 
des Ändern selbst und nicht bloss die ihm daraus 
zustehende Klage aufhebe, und kommt zuletzt auf 
die gegen die Verjährung Statt findende Wieder¬ 
einsetzung in den vorigen Stand. B. Von den ein¬ 
zelnen Verjährungsarten. S. 99 — 254. Die erwer¬ 
bende und die erlöschende Verjährung (Rec. behält 
hier die Bezeichnungen des Vfs. bey) geben zwey 
Unterabtheilungen an die Hand, eine dritte Un- 
terabtheilung umfasst einige besondere Fälle der 
Verjährung. Jene erst genannten beyden Gattun¬ 
gen der Verjährung werden zuvörderst nach ihren 
Grundzügen entwickelt. Die erwerbende Verjäh¬ 
rung zerfällt hierauf in Verjährung des Eigenthums 
und in Verjährung der übrigen dinglichen Rechte, 
so dass die Eintheilung der Verjährung in ordent¬ 
liche und ausserordentliche zur entferntem Unter¬ 
abtheilung wird, während sie bey der erlöschenden 
Verjährung unmittelbar auf die allgemeine Darstel¬ 
lung folgt. Bey der Verjährung des Eigenthums 
kommt der Verf. auf die verschiedenen Rechtstitel 
und macht es S. n5 sehr wahrscheinlich, dass der 
titulus pro possessore nicht auf den bonorum pos- 
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sessor, sondern auf den natürlichen Besitzer einer 
erblosen Erbschaft zu beziehen sey, gegen den der 
Fiscus sein Recht nicht binnen des geordneten qua- 
driennii verfolgt habe; dagegen sind die tituli pro 
emtore, pro legcito, pro donato, übergangen, wie¬ 
wohl sie manche nicht uninteressante Erörterung 
veranlasst haben würden. Eben so wenig_ ist un¬ 
tersucht, ob hier ebenfalls die not. 86 S. 55 für ge¬ 
nügend angenommene allgemeine Fähigkeit, Rechte 
zu°erwerben, in der Pei’son des Verjährenden hin¬ 
reiche? eine Frage, deren Beantwortung aus man- 
cherley Gründen nicht so geradezu bejahend aus- 
fallen dürfte. Die besondern Fälle, welche, wie 
gedacht, die dritte Unterabtheilung ausmachen, ge¬ 
hören zum Theii der extinctiven, zum Theil der 
acquisitiven Verjährung an und sind in 2 Classen 
gebracht, je nachdem die hier berührten besondern 
Rechte, welche verjährt werden, ihrer Natur nach 
persönliche Verbindlichkeiten bey sich führen oder 
nicht. In der zweyten Classe steht die extinctive 
Verjährung jährlicher Gefälle, die Verjährung der 
auf Bauergütern haftenden Zinsen und Frohnen, 
die Verjährung der Lehnwaare, die Lehnsverjäh- 
rung, die Verjährung des Besitzrechts und die ex¬ 
tinctive Verjährung der sächs. Steuer- und Kammer- 
Credit-Gassen-Scheine und der Obligationen über 
die königl. Anleihen vom J. 1807 und 1810. Die 
erste Classe stellt die Verjährung der Zustandsrechte 
und des Erbrechts, sehr sorgfältig ausgearbeitet, dar; 
nicht minder wird in ihr der Verlust des Vermö¬ 
gens, welchen ein für todt erklärter Abwesender 
erleidet, als ein abweichender Fall der Verjährung 
erwähnt, wobey denn freylich das, was liier unter 
Verjährung verstanden wird, nicht nach dem oben 
angegebenen Begriffe der Verjährung gemessen wer¬ 
den darf. C) Von Beendigung der angefangenen 
Verjährung durch den Nachfolger (accessio tem- 
poris) und D) von Usurpation der Verjährung S. 
255 — 295. Die Arten der Usurpation sind gemei¬ 
ne und besondere. Unter jenen nimmt Verfolgung 
des Rechts in einem petitorischen Processe, (tvo, /. 
3. C. de ann. exc. Ital. contr. toll, berücksichtigt 
seyn könnte) und Verlust des Besitzes die erste u. 
zweyte Stelle ein. „Der Civilbesitz,“ sagt der Vf., 
„welcher bey Verjährung des Eigenthums erforder¬ 
lich ist, wird unterbrochen, 1. durch Verlust der 
„Detention, jedoch nur alsdann, wenn zugleich a) 
„der neue Besitzer die Sache unter Eigenthumstilei 
„erworben und verjährt, oder b) der natürliche Be- 
„sitz der Sache zu dem vorigen Eigenthiimer zu- 
„rückgekehrt ist; 2. durch Aufgebung der Sache.“ 
Nun gesteht zwar Rec. ad 1. a) wiliig zu, dass 
usurpatio dann nicht vorhanden sey, wenn blos die 
natürliche Detention aufgegeben, der Besitz aber 
dutehRepräsentanten ausgeübt wird. Er weiss auch, 
dass der Besitz von Gmzsi/slücken nicht sofort m 
demselben Augenblicke verloren wird, wo ein An¬ 
derer denselben Besitz ergreift. Allein diese beyden 
Puncte, auf welche die vom Vf. not. 765. S. 

M a y. 

angezogenen Gesetze, so weit sie überhaupt hier 
einschlagen, sich zurückführen lassen, sind, in Ver¬ 
bindung mit dem, was noch aus der vom Vf. nicht 
benutzten l. fin. C. de aeq. I. ret. jjoss. zu entneh¬ 
men ist, Alles, was zugegeben werden kann. Die 
Regel bleibt: sine possessione usucapio contirigere 
non potest; so bald der Besitz wirklich verloren 
ist, ist auch die Verjährung unterbrochen, ohne 
Unterschied, ob ein neuer Besitzer vorhanden sey, 
ob er die Sache unter Eigenlhumslitel erworben 
habe und verjähre, oder nicht. Die l. 5. D. de 
usurp. et usuc. kann von Unterbrechung des na¬ 
türlichen Besitzes in Beziehung auf die fnterdicte, 
wohl gar in Beziehung auf das interdictum uti 
possidetis, welches retinendae possessionis ist, un¬ 
möglich verstanden werden. Gajus sagt ja nicht: 
Naturalis interrumpiturpossessio, sondern natu¬ 
ra Ute r. Auch ist der Platz, welcher dem er¬ 
wähnten Fragment in den Pandecten angewiesen ist, 
der ganze innere Zusammenhang und der Um¬ 
stand, dass Gajus, wie aus /. 1. eod. hervorgehet, 
im libr. XXL ad Ed. Provinciale, allerdings un¬ 
ter andern auch von der Verjährung handelte, je¬ 
ner Auslegung entgegen. E) Von der Ver¬ 
jährung der Verbrechen Seite 294 — 3o8. Ob¬ 
schon der Vf. diese Gattung der Verjährung als 
extinctiv anerkennt, so hat er doch für sie eine 
besondereHauplabtheilung bestimmt. Begriff, Zweck, 
Erfordernisse, Wirkungen und Usurpation dersel¬ 
ben, ingleichen die Fälle, wo sie nicht Statt hat, 
beschäftigen ihn im ersten Abschnitte, im zweyten 
wird die Eintheilung derselben in ordentliche und 
ausseroi'dentliche durchgegangen. 

Rec. glaubt, durch diese Anzeige seine Leser 
in den Stand gesetzt zu haben, dass sie nunmehr 
selbst über die Ordnung, welche der Verf. befolgt, 
über die Alt, wie er mit seinem Gegenstände um¬ 
geht, über die Reichhaltigkeit des Werks und 
über den Werth der darin enthaltenen Belehrungen 
ein sicheres Urtheil fällen können. Es bleibt nun 
noch der Vortrag des Vfs. übrig. Dieser ist im 
Ganzen klar und lichtvoll. Um so mehr aber be¬ 
fremden einzelne, minder glücklich gewählte Aus¬ 
drücke, z. B. 298 und 5o3 unheusche Ehe, Famös- 
schriften. Auch ganze Sätze leiden an Dunkelheit 
und schwieriger Construction. Ein Beleg hierzu 
ist S. 3o6 anzutreffen, wo es heisst: „Einfacher 
„Ehebruch verjährt binnen 5 Jahren, seihst wenn 
„damit eine Betrügerey verbunden gewesen wäre, 
z. B. mit Juden.“ Den meisten Misdeutungen dürfte 
dasjenige unterworfen seyn, was S. 192 N. 16 und 
Not. 5i7 über die Wechsel-Verjährung gesagt ist. 
Rec. will die ganze hieher gehörige Stelle einrücken 
und in einigen Anmerkungen zeigen, wie viel noch 
hinzugesetzt werden muss, damit Zweydeutigkeit ver¬ 
mieden werde. „Die Wechselklage ei lischt a) wenn 
„sie sich auf einen eignen Wechsel gründet, m ^ 
„Jahren, es müsste denn dieser W echsei von einem 
„Raufmanne ausgestellt seyn und die Klage in Leip- 
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zjcr i) erhoben werden, a) wo sie nach einem säch¬ 
sischen Jahre verjährt ist; dagegen verliert b) ein 
,trassirter Wechsel schon nach 4 Wochen, von 

„Zeit des Zahlungstages an 1 2 3), seine Gültigkeit; 
' steht aber c) die Wechselklage 4 5 6) den Erben des 
, Gläubigers J) oder d) milden Stiftungen zn, so er¬ 
löscht sie, nach zwey sächsischen Jahren von Zeit 
^des Zahlungstages an. — Jedoch behalten ver¬ 
jährte °) Wechsel 7) noch fernerhin die Kralt ei¬ 

gnes Schulddocuments.“ 

Der Anhang ist nach der Ehrhardischen Ue- 
bersetzung der französ. Gesetzbücher gearbeitet und 
im Ganzen eben so, wie die Ilauptabhandlung, ge¬ 
ordnet. Er erstreckt sich übrigens nicht blos auf 
den C. N., sondern auch auf den C. de Proc. und 
C. du Coram. Das Gebiet der Verjährung ist hier 
noch mehr, als im Haupttheile der Schrift, erwei¬ 
tert und in die Gränzen des blossen Rechts der 
Zeit hineingerückt. Zwey arge Druckfehler finden 

sich S. 8 und S. 25. Dort ist Z. 7 §.8, Jahren 

1812. May. 

st. Monaten, liier Z. 8 §• =8 beweglichen st. unbe- 
weglichen zu lesen. Auch muss S. 20 §. 21 Z. 7 
wenn auch statt oder gesetzt werden, wenn der da¬ 

selbst behauptete Satz richtig seyn soll. 

1) Vor dem Handelsgericht oder den Stadtgerichten. S. An¬ 

schlag d. Raths zu Leipzig v. 27. April 1768 und Kind 

quaest. for. T. III. c. i4. ed, post. 

2) Auch nicht in continenti bescheinigt werden können, dass 

der Wechsel eine nicht von Mercanz oder Darlehen, son¬ 

dern von andern Contracten herrührende Schuld betreffe. 

S. denselben Anschlag. 

5^ Gegen den Acceptanten wenigstens wt es sehr streitig, ob 

die hier in Betracht kommende Vorschrift des §.32 der 

Leipz. Wechsel-Ordnung auch auf die Indossanten und Tras¬ 

santen gehe? Das köu. Sachs. Appellationsgericht hat, so 

viel Rec. weiss, die verneinende Meinung und man erwar¬ 

tet eine authent. Interpretation über diesen Punct. 

4) In so fern sie aus einem eignen, von Mercanz oder 

Darlehn herrührenden Wechsel eines Äaufrnanns, der 

in Leipzig wohnhaft ist oder dahin handelt und daselbst an¬ 

zutreffen ist, erhoben wird. S. obigen Anschlag. 

5) Welcher vor Ablauf der ersten Frist von Jahr und Tag 

verstarb — also nicht unbedingt den Erben. §. 32 d. L. 

Wechs. Ordn. % 

6) Eigne; Tratten sind in Beziehung auf den Trassaten stets 

für gänzlich erloschen geachtet worden. Wegen der 

Regressklage des Praesentanten gegen die Indossanten und 

Trassanten, s. Anm. 3. 

7) Wenn sie ausgestellt sind: 

1. von Nichtkaufleuten, 

a. von Kaufleuten,. die nicht die in der Anm. 4. beschrie¬ 

bene Qualität haben, 

3. von Kaufleuten, die zwar nurgedachte Qualität haben, 

aber über Forderungen , die erweislicher Maassen nicht 

von Mercanz oder Darlehen herrühren. 

•4. von Kaufleuten besagter Qualität, auch über Handlungs- 

Sachen und Darlehne, aber an einen Nichtkaufmann. 

S. §. 3a d. L. W. O. und angez. Anscbl. 

Kleine Schrift. 

Alterthumshunde. De monumentis aliquot 

graecis, e sepulcro Cumaeo, recenler effosso, eru- 

tis, sacra Dionysiaca, a Campanis veteribus ce- 

lebrata, horumque doclrinam de animorum post 

obitum statu illustrantibus, Prolusio orationibus 

iuauguralibus in gymnasio Hildburghusano a. d. 

XXVIII. Apr. a. C. N. MDCCCXII. liabeudis 

praemissa a F. C. L. Sichler, Gothano, Thilos. 

Doct. Academiae imper. et regiae Romanae, in Capitolmis 

aedibus, anticpiitatum illustrandarum et curandarum ergo 

constitutae, atque inclutae Soc. Lat. Jenensis sodali, caet. 

caet. Gymnasii Hildburghus. Direct., a consiliis scholarcha- 

tus et regiminis adsessore. Accedunt figurae aeneac 

(tres). MDCCCXII. 24 S. in 4. (Auch mit dem 

■Xitel — Commentatio — Wimariae, sumt. biblio- 

polii, vulgo Landes-Industrie-Comptoir dicti. 

(12 Gr.) 

Der Hr. Verf., der nach einem mehrjährigen 

Aufenthalte in Paris und Rom, nun dem Vaterlande 

wieder geschenkt worden ist, und, nach Verwand¬ 

lung der ehemaligen Schule zu Hildburghausen 

in ein öffentliches Gymnasium, an Welchem die 

Zahl der Lehrer vermehrt undeine, andern höliern 

Lehranstalten dieses Namens gleiche Lehrart vor- 

geschrieben worden ist, die erste Stelle und Dire- 

ction desselben, nebst den übrigen auf dem Titel 
angezeigten Würden erhalten hat, bereicherte schon 

von Rom aus das Fach der Archäologie mi Erläu¬ 
terung der wichtigsten neuen Entdeckungen (m dem 
durch die Zeitumstände zu früh unterbrochenen, 
Almanach für Künstler und Kunstliebhaber aus 

Rom); in gegenwärtiger Schrift aber macht e* ubW* 
aus wichtige neue Entdeckungen bekannt. Ei be¬ 
schreibt zuvörderst die classisclie Gegend, wo sie 
cremacht worden sind. Die Ueberreste des alten 
Cumä trifft man 5 Stunden von Neapel, man mag 
den Weg zu Lande oder zu Wasser machen, an. 
Doch ist der letztere Weg der angenehmste. Hier 
hat man zur Linken Capri, wo von allen Villen 
des Kaisers Tiberius nur noch Reste einer einzigen, 
viüa fegia genannt, übrig sind; nahe dabey hegt 
auf dem festen Lande das Vorgebirge der Minerva 
Hetzt Capo di punta); zur Rechten hat man Vir¬ 
gils1ogenanntesF Grab bey Fosilippo, durchschnei- 
det den Puteolan. und Bajamschen Meei busen, fahl 
bev den elysischen Gefilden und dem Acheron voF- 

bey u. s. f. Aber auch zu Lande kommt man bey 
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Oertern, die aus dem Alterthum sehr bekannt sind, 
z. ß. den Avernisclien See (ein Name, dessen Ab¬ 
leitung von ccopvog ? ctvibus carens, Hr. S. gegen 
Strabo in Schutz nimmt) vorbey. Man gelangt end¬ 
lich zu einem grossen antiken Bogen, bey den Ein- 
gebornen arco felice genannt, diess ist das alte Thor 
von Cumä. Dorngebiisch, Weinberge, und Felder 
nehmen jetzt den Platz ein, auf welchem ehemals 
das berühmte Cumä stand, von dem man nur noch 
einige Ruinen der Strassen und das Amphitheater 
sieht; zur Linken liegt der lacus Fusari, zur Rech¬ 
ten lacus Licolae; über diesen weiter hinaus Liu- 
ternum, wo der ältere Scipio der Africaner gestor¬ 
ben seyn soll. Diese Gegend besuchte Hr. S. im 
Febr. 1809 zum zweytenraal, und erfuhr, dass in 
unterirdischen Wohnungen bey dem See von Li- 
cola von dem Besitzer des Feldes (Matteo Scotto 
aus Procida) ein grosser von drey Gespenstern be¬ 
wachter Schatz gefunden worden sey. Er liess sich 
dahin bringen, stieg durch eine in die Decke ge¬ 
machte OefFnung in die unterirdische Wohnung 
hinab, und erkannte sogleich ein griechisches, cu- 
mäisches, Grabmal, was auch die Ueberreste von 
griech. Buchstaben auf ein paar Steinen bestätigten. 
Das sehr einfache., viereckige Gebäude von 7 Fuss 
Höhe und eben so viel Fuss Breite, hat unstreitig 
ehemals über der Erde gestanden, und hatte ein ' 
der allen, nachher vermauerten Strasse, entgegen 
stehendes Thor. An den obern Theilen der Mauern 
befinden sich 5 bedeutende Monumente (tabulae cae- 
latae alharii operis), die eben so treflich gearbeitet 
sind (denn der alte Künstler hat die Hauptfiguren 
stark hervortreten lassen, wogegen die andern mehr 
zurücktreten) als gut erhalten. Hr. S. hat sie ge¬ 
nau abzeichnen lassen. Die Kupferstiche, welche 
unlängst jindr. Jorio zu Neapel davon geliefert hat, 
erklärt er für untreu. Jetzt steht bey diesen antiken 
Denkmälern eine königl. Wache; denn sie haben 
nicht können weggebracht werden. Das erste Re¬ 
lief stellt ein triclinium dar, an welchem acht bär¬ 
tige Männer sitzen, deren Blicke auf zwey tanzende 
Mädchen, von denen man nur das eine ganz sieht, 
gerichtet sind; zu den Füssen des am Ende sitzen¬ 
den Mannes liegt ein Mädchen, das durch Zusam¬ 
menschlagen der Hände den Tact anzugeben scheint. 
Das tanzende Mädchen ist in der heftigsten Bewe¬ 
gung dargestellt, eine Art des Tanzes die sich in 
der tai'antella der Neapolitaner noch erhalten hat. 
Die in der Nähe stehenden Gefässe sind lauter dem 
Bacchus geweihete. Es scheint also ein nächtliches 
Gaslmal zur Feyer bacchischer Mysterien darge¬ 
stellt zu seyn. Auf dem zweyten sieht man drey 
Skelette, oder lemures, die allerdings von unsern 
Skeletten noch etwas verschieden sind; der Künst¬ 
ler hat insbesondere Muskeln beygefügt, die noth- 
wendig waren, da sie in verschiedenen Stellungen 
und Bewegungen dargestellt sind; und so scheinen 
dem Hru. Verf. alle in Bewegung vorgestellte Ske¬ 
lette bey den Alten gebildet gewesen zu seyn, er 

May. 

tadelt mit Recht die neuern Künstler, welche von 
dieser Vorstellung abgewichen sind, da ja doch 
blosse Knochen ohne alle Verbindung nicht in Be¬ 
wegung gesetzt werden können. Es sind zwey oder 
drey lemures saliantes, wahrscheinlich weiblichen 
Geschlechts. Der dritte scheint mit beyden Hän¬ 
den den Tact zu schlagen, was noch in Kalabrien 
häufig geschieht, wenn man keine Tamburins oder 
Castagnetten zur Hand hat. Noch werden solche 
heftige Tänze gewöhnlich von zwey Personen aus¬ 
gefühlt (in Rom Saltarella, in Neapel Tarantella 
genannt) die mit dem xopScc£ oder vielmehr &ia<sog 
verglichen werden können. Aus dem finstern Tar¬ 
tarus, wo die lemures noch hausen, führt das 
dritte Monument zum Ufer des Styx und den Ely- 
sischen Gefilden. Am Styx sitzt der alte Charon mit 
seinem Nachen und dem Cerberus; ein Weib sieht 
dabey, die etwas Geschriebenes mit beyden Händen 
hält; dann eine ganz bekleidete weibliche Figur, 
hierauf ein tanzendes Mädchen; hierauf drey Fi¬ 
guren (umbrae) von denen die bärtige wieder den 
Tact mit den Händen anzudeuten scheint; zuletzt 
ein Felsen und ein Baum, die Gränzbezeichnung 
des Elysiums. In der Frau, die etwas Geschriebe¬ 
nes hält, glaubt Hr. S., wegen der Lotusblume, die 
sie auf dem Kopfe bat, die Isis (ccoreiQa xai if>v- 
Xorto/uttog) zu erblicken, und die Schrift sieht er 
für einen Aufsatz über das Leben des Verstorbe¬ 
nen an, dergleichen den Mumien in Aegypten bey- 
gelegt wurde. Die Hauptfigur ist die schöne Tän¬ 
zerin, und die übrigen Schatten scheinen in den 
bacchiscben Mysterien eingeweiht zu werden. Den 
Sinn aller drey Monumente deutet der Hr. Verf. 
S. 12 ff. dahin: der Tanz, der auf der Eide ge¬ 
schätzt wird, findet auch im Orcus Achtung. Der 
Tanz selbst aber ist nicht der gewöhnliche oder 
gemeine, sondern wird auf die Mysterien des Bac¬ 
chus bezogen, die in Grossgriechenland von den 
frühesten Zeiten an gefeyert wurden, wovon meh¬ 
rere Beweise aus Schriftstellern und Denkmälern 
beygebraclit sind. Vornehmlich gehören dahin die 
Campanischen gemalten Gefässe. Der ganze Dio¬ 
nysische Mythenkreis aber mit den Einweihungen 
scheint die Unsterblichkeitslehre angegangen zu 
seyn. Hierüber und über den Werth der erläuter¬ 
ten Monumente, deren eines auch den Streit über 
die Frage, wie die Alten den Tod gebildet haben, 
zu entscheiden scheint, sind noch mehrere gelehrte 
Bemerkungen, so wie eine sinnreiche Muthmassung 

über den Ursprung des Namens Itali (aus Vzrfhot 
stabiles — den wandernden Stämmen entgegen ge¬ 
setzt—) vorgetragen, die wir dem eignen Nachlesen 
der reichhaltigen und interessanten Schrift überlas¬ 
sen, in der man leicht einige Druckfehler, wie 
digitibus S. 12, verbessern wird, so wie auch einige 
noch nicht hinlänglich erläuterte Figuren durch eigne 

genaue Betrachtung der Kupfertafeln sich wohl deu¬ 
ten lassen. 
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Philosophie. 

Pyrrho und Philalethes, oder: Leitet die Skepsis 

zur Wahrheit und zur ruhigen Entscheidung ? 

Herausgegeben, von D. Franz Volkmar Rein¬ 

hard. Sulzbach, gedr. mit des Kommerzien- 

x'atlis J. E. Seidel Schriften. 1812. AI u. 18° S* 

8. (12 Gr.) 

13er ungenannte Verfasser dieser Schrift, „ein ehr- 

,,würdiger Greis , der sein langes Leben der Erfor¬ 
schung der Wahrheit gewidmet, und sich inson¬ 
derheit um die physikalischen "Wissenschaften 
„durch seine Schriften unstreitige Verdienste erwor- 
„ben hat“ — so charakterisirt ihn die lesenswerthe 
Vorerinnerung des eben so ehrwürdigen Derausge- 
bers — iiberschickte diesem die Handschrift zu dem 
vorliegenden Werke, mit der Bitte, es dem Druck 
zu übergeben, wenn er es desselben werth fände. 
Die Erfüllung dieser Bitte ist schon ein günstiges 
Zeugniss für die Güte der Schrift, das zwar die 
Kritik nicht bestechen darf, aber sie doch aufmerk¬ 
samer auf den Inhalt der Schrift selbst machen 

muss. 
Zuvörderst müssen wir bemerken, dass die 

Schrift mehr enthält, als ihr Titel verspricht, wo¬ 
von sonst eher das umgekehrte Verhällniss Statt 
findet. Sie enthält nämlich auch eine Untersuchung 
über die Matur der Beweise von dem Daseyn Got¬ 
tes und von seinen Eigenschaften aus den Kennt¬ 
nissen der gesummten Maturkunde. Diese Unter¬ 
suchung reicht von S. 1 —82. Hierauf folgen in 
einem Anhänge von S. 83—180 ergänzende Un¬ 
tersuchungen, welche sich erst mit der auf dem 
Titel aufgeworfnen Frage beschäftigen. In so fern 
erscheinen diese ergänzenden Untersuchungen als 
die wichtigem, und da von ihnen auch die Unter¬ 
suchung über die Natur der Beweise vom Daseyn 
Gottes abhangt, so wollen wir zuerst jene in nähere 
Erwägung zielin. Sie zerfallen wieder in drey be- 
sondre, aber genau mit einander zusamrnanhangen- 
de, Untersuchungen mit folgenden Ueberschriften: 
1) Ueber die Matur des Skepticisjnus und des ihr 

fremden Indifferentismus, S. 85 — n4. 2) Ueber 
die Matur entgegengesetzter IVahrscheinlichkeiten, 
die Molhwendigkeit der Wahl unter ihnen und die 
Anerkennung der üb er wiegenden Wahrscheinlich- 
keit als der objectiven Wahrheit, S. n5—i32. 
3) Bestimmungsgrlinde des Uebergewichts entge- 

Zweyter Band. 

gengesetzter Wahrscheinlichkeiten, S. i33 —180. 
Mit Recht behauptet der Vf. in diesen kleinen Ab¬ 
handlungen , dass der Skeplicismus vom Indifferen- 
tismus wesentlich verschieden sey, dass die mensch¬ 
liche Vernunft es durchaus nicht billigen könne, 
sich dem Indifferentismus aus Verzweiflung an der 
Wahrheit in die Arme zu werfen, dass wir in tau¬ 
send Fällen, wo es uns an voller Gewissheit fehlt, 
nacli blosser Wahrscheinlichkeit urtheilen und han¬ 
deln , ja dass wir unsre Bestimmung als Menschen 
gar nicht einmal würden erreichen können, wenn 
wir uns nicht in jenen Fällen mit blosser Wahr¬ 
scheinlichkeit begnügen, sondern das entscheidende 
Urtheil oder den zu fassenden Entschluss so lange 
aufschieben wollten , bis wir zur völligen Einsicht 
in die objective Wahrheit und Gewissheit gelangt 
wären. 

So einstimmig wir indessen hierüber mit dem 
Vf. denken, so gebietet uns dennoch die unerläss¬ 
liche Recensentenpflicht der Unparteylichkeit, ihm 
und unsern Lesern überhaupt auch offen darzule¬ 
gen, was uns in jenen Abhandlungen unrichtig und 
mangelhaft scheint. Zuerst vermissen wir eine deut¬ 
liche und bestimmte Erklärung über das Wesen 
des Skeptizismus und Indifferentismus, so wie über 
den daraus abzuleitendcn Unterschied beyder. Der 
Vf. sagt zwar Manches darüber; aber durch das, 
was er sagt, wird dem Leser, der nicht schon von 
selbst über jene schwierigen Begriffe im Klaren ist, 
keineswegs klar, worin denn eigentlich das Wesen 
und gegenseitige Verhältniss von Skept. und Indiff. 
bestehe. Als Beleg diene Folgendes. Der \ f. be¬ 
ginnt gleich die erste Abh. (S. 85) mit der Behaup¬ 
tung, dass der Geist des Zeitalters, die hervorste¬ 
chende und am mehrsten, nicht unter den Philo¬ 
sophen allein, sondern auch unter den gebildeten 
Menschen herrschende Denkungsart unstreitig die 
Skepsis sey. Hier zeigt sich sogleich eine Ver¬ 
wechslung des Indifferentisnius mit dem Skepticis- 
mus. Dieser ist nie, weder unter den Philosophen 
noch unter andern gebildeten Menschen, herrschen¬ 
de Denkungsart gewesen und kann es vermöge der 
Natur des menschlichen Geistes nie werden. Daher 
dürfte dev Vf. unter den jetzt lebenden Philosophen 
und gebildeten Menschen kaum ein Dutzend echte 
Skeptiker finden. Denn jeden gemeinen Zweifler 
wird doch der Vf. keinen Skeptiker nennen. Wohl 
aber kann der Tndifferentismus zu gewissen Zeiten 
herrschende Denkart werden; und dass eben jetzt 
eine solche Zeit sey, dürfte sich aus vielen Zeichen 
der Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit folgern las- 
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sen. Selbst dass sich jetzt so viele Stimmen gegen 
den Indifferentismus erheben und Mittel dagegen in 
Vorschlag bringen, beweist, dass das Uebel fühl¬ 
bar werde und man wenigstens seiner weitern Ver¬ 
breitung entgegen zu arbeiten nöthig finde. Auch 
klagt der Vf. selbst (S. 102) darüber, dass sich jetzt 
eine Menge von Menschen zum völligen Indifferen¬ 
tismus bekennen. Ist nun, wie er mit Recht be¬ 
hauptet, Skept. und Indiff. verschieden, so kann je¬ 
ner nicht die eben herrschende Denkungsart seyn. 
— Ferner sagt der Vf. (ebend.), man verstehe un¬ 
ter der Skepsis den Zweifel gegen die objective Er¬ 
weislichkeit der Wahrheit unsrer gesammten Er- 
kenntniss oder die Ueberzeugung, es sey nichts 
unter der Sonne, was sich als apodiktisch aus ob- 
jectiven Gründen darthun lasse. Diese beyden Er¬ 
klärungen widerstreiten einander 5 denn wo der 
Zweifel herrscht, ist keine Ueberzeugung, und wo 
diese ist, kann jener nicht Statt finden. Eben so 
widerstreiten sich folgende beyden Erklärungen über 
den echten Skepticismus: „Auch behauptet der echte 
„Skeptiker eben so wenig, als er es allgemein laug¬ 
tet, dass die Gegengründe immer mit dem Grun- 
.vde gleichgewichtig seyen“ (S. 90 u. 100) — und: 
„Eine völlige Unentschiedenheit aus ganz gleichge¬ 
wichtigen Gegen gründen, dieser echte Zustand des 
„Zweifelns etc.“ (S. 102 u. io5). Denn dass in der 
letzten Stelle vom Skepticismus die Rede ist, er¬ 
hellet nicht nur aus der obigen Erklärung, dass die 
Skepsis ein Zweifel gegen die objective Erweislich¬ 
keit der Erkenntniss sey, sondern auch daraus, dass 
der Vf. in der zuletzt angeführten Stelle (vergl. mit 
S. 99) den Indifferentismus für eine Unentschieden¬ 
heit aus völlig mangelnden Gründen erklärt, um 
ihn dadurch vom Skepticismus zu unterscheiden. 
Hierin können wir ihm nun eben so wenig bey- 
pflichten. Wir stellen uns, um es kurz zu sagen, 
das Wesen und den Unterschied des Skept. und In¬ 
diff. so vor. Der Skepticismus lebt und webt ein¬ 
zig und allein im Kampfe mit dem Dogmatismus; 
er ist also eine blos philosophische Denkart, ver¬ 
möge deren man jedes dogmatische System in An¬ 
spruch nimmt, weil es entweder auf gar keinen 
Gründen beruhe oder seinen Gründen sich eben so 
starke anderweite Gründe entgegensetzen lassen. 
Geht der Skepticismus über diese Gränze hinaus, so 
verliert er seinen Charakter und wird zum nega¬ 
tiven Dogmatismus, mit welchem er freylich oft 
genug verwechselt wird. Deshalb setzten auch die 
alten Skeptiker zu dem Satze: Nihil sciri posse, 
gleich hinzu: ne id ipsum quidem, damit sie nicht 
in den Dogmatismus zurückfielen. Der Indifferen¬ 
tismus hingegen ist eine moralisch-religiöse Denk¬ 
art, vermöge deren man die Wahrheiten der Mo¬ 
ral und Religion als völlig gleichgültige Dinge da¬ 
hingestellt seyn lässt, weil es sich gar nicht der 
Mühe verlohne, darüber ernstlich nachzudenken. 
Beyde Denkarten haben also eine eben so verschiedne 
Quelle, als ihr Gegenstand verschieden ist, obgleich 
in einzelnen Menschen der Indiff. aus dem Skept. 
hei Vorgehen kann, was aber nicht nothwendig ist. 

May. 

Denn der Skeptiker kann die Wahrheiten der Mo¬ 
ral und Religion anerkennen und achten, weil er 
sie entweder für unmittelbar gewisse, von allen 
philosoph. Systemen (gegen welche, als Erzeugnisse 
des Dogmatismus, allein er kämpft) unabhängige, 
oder auch für geoffenbarte Wahrheiten hält. _ Ue- 
brigens sollte man zwar glauben, dass der Vf. sich 
selbst zum Skepticismus bekenne, weil er (S. 97 u. 
98) die wahre Skepsis vernunftgemäss nennt; da 
er sich aber so schwankend über den Charakter des 
Skepticismus erklärt und den physikotheologischen 
Beweis, wie wir in der Folge sehen werden, als 
eine philosophisch zureichende Begründung des Glau¬ 
bens an Gott nicht nur gelten lässt, sondern auch 
gegen die Angriffe der Skepsis in Schutz nimmt, 
so scheint es auch wieder, als wenn der Vf. für 
keinen wirklichen Skeptiker angesehn seyn wollte. 

Wir vermissen zweytens hin und wieder die¬ 
jenige Bündigkeit im Raisonnement und Zweck¬ 
mässigkeit in den zur Unterstützung desselben ge¬ 
wählten Beyspielen, die man von einer philosoph. 
Schrift zu fofdern berechtigt ist. Auch hiezu einige 
Belege. Die Wahrheit besteht (nach S. 85) in der 
Uebereinstimmung der Vorstellung eines Dinges mit 
dem Objecte oder mit der Muster- oder Urvorstel- 
lang. Umnit! eibar darauf aber lässt der Vf. eben 
diese Ur-Vorstellung entspringen entweder aus den 
allgemeingühigen Grundsätzen der reinen mensch¬ 
lichen Vernunft oder aus sinnlichen Erfahrungen; 
und vermöge eines dritten Oder kann sie sich auch 
auf willkürlich angenommene Sätze beziehn. Hier 
wollen wir nun nicht mit dem Vf. über seine Er¬ 
klärung von der Wahrheit (die schon ihrer Zwie¬ 
spältigkeit wegen tadelhaft ist) rechten, sondern nur 
bemerken, dass Urvorslellungen als solche nicht an¬ 
derswoher entspringen können. Auch kann nicht, 
wie es in einer hinzugefugten Anmerkung heisst, 
f.jede klar verallgerneinte Vorstellung eines Din- 
yges, mit welcher wir andre vergleichen,“ eineUr- 
Vorstellung genannt werden. Sonst wäre ja jeder 
mit Klarheit gedachte Begriff von irgend einem be¬ 
liebigen Gegenstände, sobald wir eine andre Vor¬ 
stellung damit vergleichen, eine Urvorstellung. Der 
Zusatz aber, dass diese Urvorst< llungen gegründet 
seyen, „wenn unsre sinnlichen Vorstellungen auf 
„gesunde Sinnen in der gehörigen Distanz gewirkt 
„haben,“ lässt kaum eine verständliche Deutung zu, 
wenn man nicht anmmmt, dass sich der Vf., der 
es mit den Worten nicht immer genau nimmt hier 
im Ausdrucke vergriffen habe. — S io5 sagt der 
Vf., dass, wenn es in theoretischen Salzen der Ver¬ 
nunft gemäss seyn sollte, sich für keine Seile des¬ 
halb zu entscheiden, weil sich nirgend objective 
Wahrheit und Gewissheit finde, diess dann auch 
in praktischen Sachen der Fall seyn müsste. Allein 
diess folgt gar nicht, da in praktischen Dingen die 
Pflicht oder auch der Trieb nach Wohbeyn uns 
zum Entscheiden nöthigt, was bey theoret. Sätzen 
nicht der Fall ist. Man kann es völlig dahin ge¬ 
stellt seyn lassen, ob das Feuer ein wirkliches Ding 
und welches seine Natur sey; wenn aber jemand 
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in Gefahr zu verbrennen ist, flieht er unbedenklich 
vor dem Feuer und soll es auch, weil hier die 
Pflicht sogar gebietet. — S. 117 behauptet der Vf., 
diejenige Denkungsweise, welche die Grundlage des 
menschl. Geistes sey, bestehe in nichts andres (an¬ 
drem) als in den Aussagen des gesunden Menschen¬ 
verstandes , welcher also der letzte Richter des 
menschl. Denkens sey, sobald die philosophirende 
Vernunft die Principien, auf welchen sie beruhet, 
aufgefunden und entwickelt habe. Wenn aber die 
philosophirende Vernunft erst die Principien, auf 
welchen jene Denkungsweise beruhet, aumnden und 
entwickeln muss, so ist ja die philosophirende Ver¬ 
nunft, und nicht der gesunde Menschenverstand, 
letzter Richter des menschlichen Denkens. — S. j33 
hebt der Vf. seine 3. Abh. gleich mit folgendem Sa¬ 
tze an: „Wenn es ausgemacht ist, dass unter zwey 
„gegenseitigen Wahrscheinlichkeiten die eine die 
„gewisse objective Wahrheit ist, ob wir sie gleich 
„nur unter dem schwankenden ungewissen Anschein 
„des Wahrscheinlichen erblicken können, so fragt 
„es sich“ u. s. w. Hier hat der Vf. nicht bedacht, 
dass nicht alle Gegensetzung contradictorisch ist, 
dass daher unter zwey gegenseitigen Wahrschein¬ 
lichkeiten, wenn sie blos conträr sind, gar nicht 
nothwendig die eine oder die andre objectiv wahr 
sey. Und doch gründet sich auf diesen nur halb- 
wahren Satz das ganze folgende Räsonnement, dem 
es-daher durchaus an Bündigkeit fehlt. Noch übler 
aber sind hin und wieder die Beyspiele zur Unter¬ 
stützung seines Raisonnements vom Vf. gewählt. S. 
101 führt er den Satz, dass Petersburg die Haupt¬ 
stadt des russischen Reichs ist, als Beyspiel eines 
Satzes an, der blos aus moralischen, doch nicht 
aus subjectip zureichenden Gründen, gewiss sey. 
Aber dieser Satz beruht ja lediglich auf empirischen 
'I hatsachen, nicht auf einem einzigen moralischen 
Grunde. Wenigstens kann Rec. durchaus keinen 
Zusammenhang zwischen jenem Satze und den For¬ 
derungen seines Gewissens oder dem moral. Gesetze 
entdecken. Von gleicher Art ist das S. i4i vom 
Präsidenten Madison und der Bundesstadt Washing¬ 
ton hergenommene Beyspiel. Dass diese beyden exi- 
stiren, sagt der Vf., „wissen wir moralisch gewiss, 
„aber eben deshalb (?) nur überwiegend wahr schein * 
„uch.u Was hat denn die Moralität mit jenem Prä¬ 
sidenten und jener Bundesstadt für einen Zusam¬ 
menhang, um dessen willen wir die Existenz beyder 
anzunehmen genöthigt wären ? Man sieht aber hier 
leicht, dass der vom Vf. gemachte Fehler eigentlich 
in einer Verwechslung der moral. Gewissheit und 
der TPahrscheinlichkeit liege, die doch beyde so we¬ 
sentlich verschieden sind, dass j[ene in Ansehung 
der Stärke der Ueberzeugung auf einer weit hohem 
Stufe steht, als diese. (Des Vfs. moral. Gewissheit 
isl eigentlich das immer sehr missliche Argumentum 
a tuto. wie man aus S. 72 u. 81 ganz deutlich sieht). 
Am wenigsten aber taugt der vom Verf. S. i64 ff“. 
Beispielsweise angef. Versuch zur Bestätigung seiner 
Behauptungen. „Es gibt“ — sagt er — „auch unmit¬ 
telbare Erfahrungen, darzuthun, dass jede keimende 

„specif. Pflanze keine Folge einer nothwendigen An¬ 
einanderreihung der Elemente von ein er bestimmten 
„Beschaffenheit sey oder von einer specif. Mischung, 
„die nur eine Art der Bildung zulässt, entspringe, 
„sondern allein von der im Saamenkorne schon vor- 
„handnen Bildung abhange.“ Zur Bestätigung des¬ 
sen führt nun der Vf. folgenden Versuch an. Er 
nahm 3 Loth Leinsaamen, theilte ihn in 6 gleiche 
Tlieile und säete 3 dieser Theile unversehrt, die 
übrigen aber „genau zu Pulver gestossen,“ unter 
sonst gleichen Umständen, in verschiedne Töpfe. 
Die ersten 3 Theile keimten, blühten und trugen 
neuen Saamen, die andern thaten nichts von dem 
Allen. Hieraus schliesst nun der Vf. weiter, dass 
im reifen Pflanzensaamen ein durch höhere Weis¬ 
heit präformirter Keim, der schon die ganze künf¬ 
tige Pflanze mit allen ihren Nachkommen enthalte, 
liegen müsse, „weil auch in dem zerslossenen Saa- 
„men eben dieselben Bestandteile in Qualität und 
„Quantität vorhanden sind, als im unverletzten, 
„jener daher auch eben so wirken müsste, als die¬ 
ser,“ wenn nicht die Zerstossung den präformirten 
Keim mit allen in ihm eingewickelten Pflanzen zer¬ 
stört hätte. Allein wrenn der Vf. bey seinem Ver¬ 
such eine feine Waage zu Hülfe genommen und den 
Saamen vor und nach der Zerstossung abgewogen 
hätte, so würde er bald seinen Fehlschluss entdeckt 
und die Unstatlhaftigkeit dieses ganzen Experiments 
eingesellen haben. Bey der Zerstossung des Saamens 
in einem Gefässe bleiben nicht nur Theile des Saa- 
mens an den Seitenwänden des Gefässes hangen, 
sondern es verflüchtigen sich auch dergleichen, und 
gerade die, welche die feinsten u. wirksamsten sind. 
Es sind also im zerstossnen Saamen keineswegs die¬ 
selben Bestandtheile in Quantität u. Qualität vor¬ 
handen , als im unverletzten. Ueberhaupt aber 
scheint uns der ganze Versuch in der Beziehnng, 
in welcher ihn der Vf. anstellte, völlig überflüssig. 
Denn die Welt mag Product einer Gottheit oder des 
Zufalls oder der absoluten Nothwendigkeit seyn, so 
ist es w'ohl nicht anders zu erwarten, als dass ein 
zerstörter Saame eben so wenig Pflanzen, „ als dass 
eine zerstörste Pflanze Saamen bringen werde. 

Endlich müssen wir noch bemerken, dass der 
Verf. durch den Probabilismus, den er in morali¬ 
scher sowohl als religiöser Hinsicht behauptet, der 
guten Sache, die er mit rühmlicher Wärme ver- 
theidigt, im Gfunde doch mehr schadet als niitzt. 
S. 107 sagt er nämlich: „Die Handlung muss pflicht- 
„mässig oder pflichtwidrig, gut oder nac/itheihg 
„seyn; welches von beyden aber der Fall sey, 
„weiss ich nicht gewiss; doch aber entschliesse ich 
„mich und wähle 1 Und wonach ? Nicht nach ge- 
,,wissen , also nur nach wahrscheinlichen Grün- 
,,den,te — Der ehrwürdige Vf. hat es hier gewiss 
nicht böse gemeint; aber er verzeihe uns, wenn 
wir uns verpflichtet fühlen, dem, was er gesagt 
hat, auf das Bestimmteste zu widersprechen. Es 
kann wohl Fälle geben, wo das moralische Urtheil 
unsicher ist, weshalb man aucli zuweilen von einem 
zweifelnden oder irrenden Gewissen redet. Aber 
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im Ganzen und überhaupt genommen muss jedes 
vernünftige Wesen mit Zuverlässigkeit wissen kön¬ 
nen, was pßichtmässig oder pflichtwidrig, gut oder 
böse sey (denn böse, nicht nachtheilig ist der Ge¬ 
gensatz von gut, wenn von moralischen Dingen 
geredet wird). Oder zweifelt wohl der Verf. nur 
im Aliermindesten daran, dass Morden, Rauben 
und andre Handlungen der Art pflichtwidrig und 
böse, ihr Gegentheil aber pflichtmässig und gut sey ? 
Gewiss nicht. Sein besseres sittliches Gefühl wi¬ 
derlegt hier zuverlässig seine Theorie. Dasselbe 
gilt nun auch von dem religiösen Probabilismus, 
den ‘der Verf. überall geltend zu machen sucht. So 
redet er, um nur Eine Stelle anzuführen, S. 129 
von blossen „TVaJirscheinlichkeitsgründen für einen 
„Gott,“ und nennt ebend. Gott einen „Wahrschein¬ 
lichkeits-Gegenstand“ — Nimmer kann ein re¬ 
ligiöses Geruüth sich dabey beruhigen, es sey nur 
wahrscheinlich, dass ein Gott sey. Es will ja das 
unbeschränkteste Vertrauen auf Gott setzen, es will 
sich ganz und gar Gott und seinem Willen erge¬ 
ben, es will ihm einzig und allein huldigen. Nimmt 
uns der Verf. diese Gewissheit, so greift er die 
Religiosität wider seinen Willen in ihrer Wurzel 
an, und arbeitet dem Indifl'erentismus, den er doch 
mit so schönem Eifer bekämpft, gleichsam in die 
Hände. Gut! wird der Indifferentist sagen, du 
hältst es für wahrscheinlich, dass ein Gott sey; ich 
gebe dir das zu. Aber ich halte es auch für wahr¬ 
scheinlich, dass im Uranus und Saturn vernünftige 
Wesen seyen, und Kant hat es in seiner Theorie 
des Himmels sogar wahrscheinlich gemacht, dass 
diese vernünftigen Wesen weit vollkommner an 
Kraft, Weisheit und Güte als die Erdbewohner 
seyen. Gleichwohl bin ich mit Recht, so wie du 
selbst, indifferent gegen sie, weil wir keine Ge¬ 
wissheit über ihre Existenz haben. Wenn nun, 
wie du sagst (S. i48), alles in der Welt so einge¬ 
richtet ist, als wir es von einem hohen und mäch¬ 
tigen Geiste erwarten würden, du aber selbst ein¬ 
gestehst, dass du diess nur wahrscheinlich findest, 
so kann ich gegen diesen hohen und mächtigen 
Geist nicht differenter gesinnt seyn, als gegen die 
hohen und mächtigen Bewohner der obern Plane¬ 
ten. Auch, könnte jener Indifferentist fortfahren, 
wird dir nicht unbekannt seyn, dass in unsern Zei¬ 
ten ein grosser Naturphilosopli behauptet hat, Gott 
der intelligente habe sich aus dem unintelligenten, 
dem Chaos, als aus seinem Grunde eben so aus¬ 
gewickelt, wie alle übrigen Dinge, die du als Pro- 
ducte einer ewigen Weisheit und Güte bewunderst. 
Ist es dir also nicht aus einem andern Grunde ge¬ 
wiss, dass diese ewige Weisheit und Güte Grund 
und Urquell aller Dinge sey, sondern findest du 
es blos wahrscheinlich, weil diese Dinge eine Aelin- 
lichkeit mit den Werken deiner eignen Hände ha¬ 
ben, und sprichst du darüber mit solcher Unent¬ 
schlossenheit (wie S. 161), wenn dir jemand die 
Missgeburten und andre Unregelmässigkeiten in der 
Natur als Ein würfe gegen deine Hypethese vor¬ 
bringt: so verdenke mir es nicht, wenn diese Hy¬ 

pothese mit aller ihrer Wahrscheinlichkeit keinen 
Eindruck auf mich macht, sondern mich, wie jene 
Hypothese von den Uranusbewolmern, kalt und 
ungerührt lässt. — Was würde wohl der Vf. hier¬ 
auf antworten? Schwerlich etwas anders, als dass 
der Gedanke an Gott sein Herz ganz anders inter- 
essire und weit kräftiger ergreife, als der Gedanke 
an alle noch so vollkommne Weltenbewohner. 
Warum sucht denn also der Verf. nicht lieber in 
seiner eignen Brust den ersten ursprünglichen Be- 
glauhigungsgrund für das Daseyn Gottes, eh’ er 
sich in der Natur ausser ihm umsieht, um von ihr 
Zeugnisse zu erbitten, die doch nichts Bestimmtes 
aussagen würden, wenn er nicht schon voraus von 
dem überzeugt wäre, weshalb er die Natur befragt? 

Diess führt uns sehr natürlich zu derjenigen 
Abhandlung zurück, mit welcher der Verf. seine 
Schrift eröffnet, und welche, wie schon bemerkt, 
die Natur der Beweise von dem Daseyn Gottes 
und von seinen Eigenschaften aus den Kenntnissen 
der gesummten Naturhunde zum Gegenstände hat. 
Diese Beweise (eigentlich ist es nur Einer, der be¬ 
kannte teleologische oder physihotheologische) hat 
der Verf. recht gut ausgeführt, und Rec. hat die-- 
sen Tlieil der Schrift mit vielem Interesse gelesen. 
Befriedigt würde aber der Verf. seine Leser noch 
mehr haben, wenn er den aus dem Gewissen un¬ 
mittelbar hervorgehenden Glauben an Gott zum 
Grunde gelegt, und dann erst die Natur aus dem 
religiösen Gesichtspuncte zur Bestätigung jenes Glau¬ 
bens betrachtet hätte. Auf diese Art allein bekommt 
die Physikotheologie, die Rec. sehr hoch schätzt, 
eine sichre Grundlage und Haltung. Denn wer 
Gott noch nicht in sich gefunden hat, wird ihn 
auch schwerlich ausser sich suchen, viel weniger 
finden. Auch hätten wir gewünscht, dass der Vf. 
die Präformationstheorie in Ansehung der Erzeu¬ 
gung der Thiere und Pflanzen nicht in seine Phy¬ 
sikotheologie aufgenommen hätte. Denn jene Theo¬ 
rie, was auch der Vf. zu ihrer Vertheidigung her¬ 
gebracht hat, ist doch nur eine Hypothese, die 
noch dazu bey dem gegenwärtigen Stande der Na¬ 
turwissenschaften schwerlich haltbar ist. Durch 
Einmischung solcher Hypothesen, deren die Phy¬ 
sikotheologie keineswegs bedarf, indem es genug 
unmittelbare Thatsachen und allgemein anerkannte 
Naturgesetze gibt, auf die sie sich berufen kann, 
verliert sie nur an Kraft. Indessen bleibt dieser 
Bemerkungen ungeachtet die vorliegende Schrift 
immer sehr lesenswerth, besonders für solche Le¬ 
ser, die mit der Physikotheologie noch nicht hin¬ 
länglich bekannt sind. Auch war e3, wie der ver- 
ehrte Herausgeber in der Vorrede S. V mit Recht 
bemerkt, allerdings rathsam, „die teleologische Art, 
„die Natur zu betrachten, welche dem Zeitalter so 
„fremde geworden ist, wieder in Erinnerung zu 
„bringen. “ In dieser Hinsicht verdient derselbe 
auch den aufrichtigen Dank des Publicums dafür, 
dass er sich mit der Herausgabe dieser Schrift (de¬ 
ren Mängel ihm übrigens gewiss nicht entgangen 
sind) hat bemühen wollen. 
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Correspondetiz - Nachrichten aus Kiel. 

Am 4ten (nicht loten , wie in einigen öffentl. Blat¬ 

tern steht) April litt die Universität einen unersetzli¬ 

chen Verlast dui'di den Tod des ehrwürdigen Jtlege- 

wisch, dessen Name jeden Zusatz überflüssig macht. 

Er starb im 72sten Jahre seines Alters (da es statt des 

Schreib - oder Druckfehlers im gelehrten Deutschlande: 

„geb. 1746“, welcher auch ins Schleswig-Holstein. 

Schriftsteller-Lexikon eingeschlichen ist. ,, geb. 1740“ 

keissen muss), kam 1780 als ausserordentlicher Prof, 

der Philosophie nach Kiel, rückte 1782 in die Facul- 

tät und war anfangs mit IV. E. Chrisiiani (-f- 1790), 

späterhin auch mit V. A. Heinze (-{- 1801) gemein¬ 

schaftlicher, nachher einziger Lehrer der Geschichte. 

Sein Tod oder vielmehr dieser gi’osse Verlust ward 

gleich am andern Tage durch folgenden Anschlag be¬ 

kannt gemacht. 

ACADEMIAE KILIENSIS 

RECTOR ET SENATES 

post tot claros viros, qui luctuosi.ssimo fato pancorum 

decursu annorum, alter ex altero, patriae, Academiae, 

literis interierunt, post Cnratorem, spern stibsidium- 

que, nuper demum praematura morte sublatüm, no- 

vain rursus jacturam referre debeinus, iutcr secura otia 

feriarum requiemque laborum, factam in Collega, Viro 

summo, maximam et plane irrcparabilem. Deeessit 

eniin heri sub meridiem, victus morbo haud diuturuo, 

sed gravi, disciplinae liistoricae in hac Academia Pro¬ 

fessor longe praestantissiinus et celeberrimus, DIETE- 

RICUS IIERM ANNUS HEGE WISCH, Augustiss. Re- 

gis Cotisiliarius, Eques Danebrogianus, Societatis 

Eiter. ELctfniensis Acadsmiaeque Bavaricae sodalis, 

nobis per mul tos annos et studiorum et curarum fide- 

lissimus socius, sapientissimus adjutor, amicus caris- 

simris, nunc desideratissimus; patriae, quam literis li- 

brisque ornavit, decus singulare et egregium, liistori- 

corum nostra aetate, id quod vere dici potest, cum 

paucis aliis princeps; idemque Vobis, Cives, in gi'a- 

vissima disciplina dux et magister eruditis&imus, so- 

lertissimus, prudentissimus: quo jam exstincto doctore, 

utpote qui ex longo inde tempore docendae historiae 

apud nos solus superstes erat, simul Vobis i 11a vetus 

Zweytcr Band. 

| testis temporum, nuntia vetustatis obmutuit, illa lux 

veritatis, vita, memoriae, magistra vitae *) exstincta 
est. O quantum damnura, dicat aliquis, quam iniquis 
alienisque temporibus datum! Recte. Scilicet bis tem- 
poribus, quibus jam paene nulla superest vox verita- 
tis, praeter historiam. Valete. 

P. P. in Academia Kiliensi, d. Aprilis V. a. 
clolocccxu. 

Miscellen aus Dänemark. 

Aus dem letzten Heft der Schriften der dänischen 

Landhaushaltungsgesellschaft zu Kopenhagen ersieht 
man unter andern, dass die Gesellschaft Ausgang 1810 
ein Vermögen von 25470 Rthlr. besass; ihre jährliche 
Einnahme und Ausgabe beträgt ungefähr 6000 Rthlr.; 
die Anzahl der Mitglieder ist 33o. An Prämien, Be¬ 
lohnungen und Achtungszeichen wurden im Jahr 1809 
3‘i; und im Jahr 1810, 67 ausgetheilt. 

Aus den beyden Obergerichten der Herzogthümer 
Schleswig und Holstein ist unterm 3i. Dcc. 1811 eine 
das Königl. Taubstummeninstitut zu Schleswig be¬ 

treffende Nachricht, nebst einer sich darauf beziehenden 
Circulareerfügung an sämmtliche Obrigkeiten und Pre¬ 
diger in den Hcrzogtlnimern erlassen, worin dieselben 
zur möglichsten Achtsamkeit auf den Zweck des ge¬ 
dachten Instituts und auf die deshalbigen Verfügungen 
ermuntert, und den durch die Würde ihres Amtes 
vornehmlich dazu berufenen Predigern zur Pflicht ge¬ 
macht wird, von den in ihren Gemeinden vorhandenen 
Taubstummen, deren Alter und den sonst verfügungs- 
mässig in Betracht kommenden Umständen jedes Jahr 
in den ersten beyden Monaten dem Obergcricht schrift¬ 
liche Anzeige zu tliun. 

Zu Anfang dieses neuen Jahrs (1812) ist der erste 
Theil einer sehr nützlichen Schrift, betitelt; Ausführ¬ 

liche Anleitung zur Statistik der dänischen Monar¬ 

chie , in dänischer Sprache erschienen, die den Amt¬ 
mann Thaarup zum Verfasser hat. Fünf Bande kön¬ 
nen noch ausser diesem erwartet werden. Der erste 
Tlicil handelt Dänemarks, Norwegens und der Her- 

*) Cic. de Orat. II. c. g. 



‘J4tj 947 1812. May. 

zogfhümer Schleswig und Holstein Producte aus dem 

Mineral-, Pflanzen- und Tliierreiche ab. Der Preis 

ist 9 Rthlr. dän. Cour. 
Unterm i4. Dec. i8j.i hat Se. Königl. Majestät 

an Se. Königl. Hoheit, den Prinzen Christian Friede- 

rich als Präses der Norwegischen Gesellschaft der 

Wissenschaften Folgendes rescribirt: „Indem wir mit 

Allerhöchstem Wohlgefallen den Nutzen erkennen, den 

Unsere Norwegische Gesellschaft der Wissenschaften 

bisher bewirkt hat, haben wir allergnädigst beschlos¬ 

sen, der Gesellschaft einen Beytrag von 1000 Rthlr. 

jährlich zu schenken, um selbige in den Stand zu 

setzen, ihre Wirksamkeit noch weiter auszubreiten.tC 

Die Königl. dänische Gesellschaft für Wissen¬ 

schaften hat den Prof. Ritter Heyne zu Göttin gen, 

den Prof. Heeren daselbst, und den Hofrath ßöttiger 

zu Dresden »zu auswärtigen Mitgliedern erwählt. — 

Eben so hat die Königl. dänische Gesellschaft für die 

Ausbreitung der Vieharzn ey künde zu ordentl. aus wärt. 

Mitgliedern ernannt, den Stallmeister Erengrauat zu 

Stockholm, den Director der Vcterinairschule zu Wien 

Prof. Fechner, den Oberthierarzt Giesner bey der 

Königl. Westphäl. Cavallerie ein, den Obristwacht¬ 

meister in der Oestreiehischen Armee Ritter Högel- 

müller, den Director der Veterinairschule zu Mayland 

Prof. Pozzi, den Hofmedicus des Grossherzogs von 

Baden Dr. Teuffel; zu auswärtigen Ehrenmitgliedern, 

den Baron von Schubart, Grosskreuz, und den Sena¬ 

tor Grafen v. Moscati; zum auswärtigen corrcspondi- 

renden Mitglied den Prof. Waldingen bey dem K. K. 

Vetei'inair - Institut zu Wien. 

Se. Majestät haben an die dänische Canzley zu 

rescribiren geruht: „ Indem Wir einem von dem Bi- 

schoff über das Stift Laland und Falster und Ritter 

vom Dannebrog P. O. Boysen herausgegebenen und an 

Uns eingesandten Buche, Versuch zu einem Katechis¬ 

mus des Vaterlandes genannt, Unsern allerhöchsten 

Beyfall schenken, wollen Wir in Gemässheit des An¬ 

erbietens des Yerf. allergnädigst eine Auflage von ge¬ 

dachtem Werk von ungefähr 2000 Exemplaren für 

Rechnung Unserer Casse veranstaltet haben, welche 

hernach sammtlichen Bischöfen und Schulcommissarien 

zugesandt werden sollen, um als Prämienbuch unter 

die ausgezeichneten Schüler verthcilt zu werden.“ 

Auf geschehenen Vorschlag, Zeichenschulen in 

den vier Stiftsstädten Norwegens zu errichten , wo der 

Haudwerksstand freyen Unterricht, andere aber Un¬ 

terricht gegen verhältnissmässige Bezahlung gemessen, 

hat die Direction der Gesellschaft für Norwegens Wohl 

beschlossen, einen Versuch mit einer solchen Schule 

in Cliristiania zu machen. Major Hirsch und Bergas¬ 

sessor Dunker sind dabey als Lehrer angestellt. 

Mit welcher Thatigkeit Norwegens patriotische 

Einwohner fortwährend für die Dotirung ihrer Uni¬ 

versität sorgen, beweist unter andern folgendes Schrei¬ 

ben des Eisenwerksbesitzers Carsten Anker zu Eedi- 

vold an die Direction der Gesellschaft für Norwegens 

Wohl vom ii. Dec. 1811: „In der Hoffnung und 

Voraussetzung, dass die Norwegische Universität in 

der Stadt Kongsberg ihren Sitz erhalte, welche Se. 

Majestät der König unter gewissen Bedingungen dazu 

als die bequemste Stadt allergnädigst ausersehen hat; 

ingleichen in der Hoffnung und Voraussetzung, dass 

die Prüfung der Canclidaten beym Amtsfcxamcn zu sei¬ 

ner Zeit in Norwegen Statt haben werde, verpflichte 

ich mich hierdurch zu dieser wichtigen Stiftung fol¬ 

gendes zu geben: i) 1600 Rthlr. jetziges dänisches 

Courant jährlich, oder stalt dessen so viel in den 

künftigen Münzsorten des Landes als diess Capital in 

Specics, berechnet zu 8oo Procent ausniacht. Die 

Auszahlung nimmt mit Besoldung der Universität ih¬ 

ren Anfang und dauert, so lange ich lebe. 2) Wenn 

Gott ferner meine Unternehmungen segnet, werde ich 

diese Gabe bis auf 2000 Rthlr. jährlich nach meinem 

Tode vermehren, zu welchem Ende ich selbige auch 

fundiren werde; sollte aber diese Universität jemals 

aus Norwegen verlegt werden, so hört diese Gabe 

gänzlich auf. 3) Alle meine Manns er ipte, auch Per- 

gamenturkunden sollen bey meinem Tode der Univer¬ 

sität angehören. 4) Meine Mineraliensammlung, die 

systematisch geordnet ist, und ungefähr 7000 Num¬ 

mern enthalt, gleichfalls nach meinem Tode. 5) Eben¬ 

falls meine Sammlung ausgesuchter und seltener Mo¬ 

delle, etwa 5o Stück. 6) Ebenfalls meine Büchersamm¬ 

lung, bestehend in juristischen, ökonomischen, histo¬ 

rischen und topograjüiischen Wbrken, Norwegen be¬ 

treffend, die ich bis auf die Schriften der letzten Jahre 

für vollständig halte, auch zu eompletiren gedenke; 

ferner 7) meine Sammlung an Seltenheiten aus Chi¬ 

na, Ostindien und der Südsee; ferner 8) meine kleine 

Insectensammlung; 9) meine Sammlung gezeichneter 

Charten, beynahe 100 an der Zahl, fast alle Norwe¬ 

gen betreffend; 10) meine Kupferstichsammlung, die 

ziemlich bedeutend ist, und vorzüglich in akademi¬ 

schen architektonischen Zeichnungen, und in Bild¬ 

nissen berühmter und merkwürdiger Männer besteht. 

11) Endlich erbiete ich mich, wenn es verlangt wird, 

Vorschläge zu thun, und auf eigne Kosten vollständige 

Zeichnungen über die wichtigsten Gebäude und Ein¬ 

richtungen verfertigen zu lassen, deren die Universi¬ 

tät bedürftig seyn möchte. Ein gesetzliches Document 

über alles Vorstehende, begleitet von den nöthigen 

Speciflcationen, soll zu seiner Zeit von mir ausgeler- 

tiget werden. Die höchstverehrten Herren Direetoren 

wollen geneigt dieses mein Anerbieten als einen Be¬ 

weis meines Verlangens annehmen, nach Vermögen 

das Meinige zu einem für das geliebte Norwegen nütz¬ 

lichen Institut beyzutragen, und dadurch an der Feyer 

dieses Tages Tlieil zu nehmen.In Beziehung auf 

diese letzte Aeusserung muss man sieh daran erinnern, 

dass dieser 11. Dee. in ganz Norwegen zur Feyer der 

Stiftung der Norwegischen Universität angesetzt war, 

von welcher Feyer an andern Orten an diesem f*ige 

auch schon früher in diesen Blättern die Rede geve- 

scji ist. 
Bey Kiel wird nächsten Sommer ein Seebad an¬ 

gelegt werden, welches sehon lange ein unerfüllter 

. Wunsch war. Der Unternehmer soll eine bedeutende 

Unterstützung zur Anlegung der nöthigen Anstalten 

vom Könige gemessen. Wer die reizende Gegend am 
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Kieler Meerbusen, und vornehmlich das schöne Dii- 

sternbrok, wo diess Seebad angelegt werden soll, auch 

die Annehmlichkeiten, die Kiel als Stadt und Univer¬ 

sität hat kennt, wird nicht leicht ein in jeder Rück¬ 

sicht dazu passenderes Locale finden können. 

Der Lieutenant Schrödt zu Drontheim ist Wil¬ 

lens, jährlich eine Sammlung von Norwegischen Pro- 

specten in aqua tinta Manier hcrauszugeben. 

Im Friedrichshospital zu Kopenhagen waren im 

Jahr 1811 in allem 2856 Kranke, von denen 227O 

geheilt entlassen wurden, und 246 starben. Beym 

Ausgang des Jahres betrug die Anzahl der vorhande¬ 

nen Kranken 34o. — Ins Gebärliaus wurden g3 auf- 

• genommen; 89 verliessen dasselbe, und g5 Kinder 

wurden geboren. 
Am 4. Febr. feyerte die Universität zu Kopenha¬ 

gen den Geburtstag des Königs. Des Rectors, Prof. 

Hornemanns Rede handelte von dem festen und stand¬ 

haften Mut he, als einem ausgezeichneten Zuge in dem 

erhabenen Charakter eines Königs. Das zu dieser 

Feierlichkeit von dem Prof. Thorlacius verfasste 

Programm handelt von Carl Abbed, des grossen nor¬ 

wegischen Königs Sverre Historiographen. Auch wur¬ 

den unter den Studirendeu die Preise für die im Jahr 

1811 ausgesetzten Prämien - Aufgaben zuerkannt, und 

die Namen der Preisnehmer bekannt gemacht. 
Die KÖnigl. medicinische Gesellschaft hat für das 

Jahr 1812 zu ihrem Präses den Conferenzrath Calliscn, 

zu ihrem Viceprases den Prof. Saxtorph und zum Se- 

cretair den Prof. Mynster erwählt. Am 7. Nov. v. J. 

hielt der Prof. Etatsrath Brandis eine Gedachtnissrede 

in lateinischer Sprache zu Ehren der im abgewichenen 

Sommer gestorbenen Mitglieder, des Prof. HZinslow, 

Doct. Jacobi, und Hofmedieus D. Scheel. — Am i3- 

Dec. haben Se. Königl. Majestät der Gesellschaft auf 3 
Jahre jährlich 5oo Rthlr. zu Bestreitung der Heraus¬ 

gabe ihrer Schriften und anderer Ausgaben zugelegt. 

— Unter auswärtigen Gelehrten haben sich durch 

Ueberscndung ihrer Schriften der Doct. v. Barcelotti, 

Mitglied der italiänischen Academie und Prof. Vasalli 

Eaudi, so wie unter den einheimischen Prof. PfafF in 

Kiel und der Botaniker Hoffmann-Bang in Fyen die 

verbindliche Aufmerksamkeit der Gesellschaft erwor¬ 

ben. — 
Am 2l. Nov. verlas Di'. Kund eine Abhandlung 

de morbis haud frequenter occurrentibus, feliciter sa- 

natis; am 5 Dec. Prof. Mynster eine Abhandlung de 

foliis arbuti uvae ursi; und am 19. Dec. Prof. Her¬ 

hold einen historischen Ueberblick über die Pharma- 

copoen in Dänemark. 

An diejenigen, die sich für Karl Witte lie¬ 

bevoll interessiren. 

Auf die verschiedenen freundlichen Anfragen, wie 

es sich mit der weiteren Ausbildung meines Sohnes 

verhalte, antworte ich hierdurch, dass er körperlich 

fortdauernd Vollkommen gesund, stets heiter, für sein 

M a y. 

Alter (nicht ganz n* Jahr alt,) auffallend gross, und 

an körperliche Arbeiten und Strapazen in jeder Art 

von Wetter, gewöhnt ist; dass die gebildete Classe 

der hiesigen Einwohner ihn allgemein für bescheiden, 

liebevoll und kindlich hält; dass diejenigen Herren 

Professoren, bey denen er Collegia hörte, es sich 

auf mein Ersuchen — zur Pflicht machten, ihn von 

Zeit zu Zeit in ihrer Wissenschaft zu prüfen; und dass 

jeder derselben ihm und mir sehr redende Beweise 

seiner vollsten Zufriedenheit (die ich m der q/f von 

mir verlangten Erziehungsgeschichte meines Sohnes 

dankbar mittheilen werde,) gegeben hat. fctaLt der¬ 

selben mögen hier die, zunächst für die König!. Re¬ 

gierung gewissenhaft aufgesetzten Zeugnisse I Jatz 

linden. Da sie alle auf vorhergegangene Prüfungen 

beruhen, so könnte nur ein Narr oder ein Boshajiet 

sa-en, dass sie in einer Sache dieser Art nicht ent¬ 

schieden. Dank sey jenen würdigen Männern, die 

aanz Deutschland, ja, die Europa verehrt; dass sie 

selbst wenn sie zuvor gegen die Sache eingenommen 

worden waren — rechtschaffen genug dachten, sie 

näher ins Auge zu fassen, ihre Vorurtheile zu berich¬ 
tigen, und meinen Zweck wohlwollend zu befördern. 

Heisscr, tiefer Dank sey dem erhabenen Königl. A4 old- 

thäter und seinen edlen Dienern, welche die nächste 

Veranlassung zu dem Glücke meines Sohnes waren, 

und deren allverehrte Namen bekannt sind. Ic 1 sc 1 less 

mit einem innig dankbaren Gefühle für Leipzigs edle 

Bewohner. Nie werde ich ihre seltene Gute Vexges 

sen. NB. Auf das ausdrückliche Verlangen des Herrn 

Professor Thibaut wird mein Sohn im nächsten ha 

ben Jahre, neben andern Collegien, dfe Analysis und 

höhere Geometrie bey ihm hören. 

Göttingen den 19- März 1812. 

Dr. Karl tVitte 

Hier sind die Zeugnisse in Betreff der sämtlichen 

Collegia, die mein Sohn seit den i i Jahren 

seines Hier sey ns hörte. 

C o p i e : 

In meinen Vorlesungen über die alte Geschichte 

und Geographie ist diesen AVintcr der junge Karl 

AVitte mein Zuhörer gewesen. Ich bezeuge, dass er 

dieselben in Gesellschaft seines Herrn Vaters ni£ht 

nur mit ganz unausgesetztem Fleisse besucht hat, son¬ 

dern ich habe auch bey ihm eine stete, aus dem In¬ 

teresse an dem Gegenstände hervorgehende, Animcrk- 

samkeit und eine für sein Alter seltene Fassungskraft 
wahrgenommen. Mögen diese vielversprechenden An¬ 

lagen sich im gehörigen Verhältnisse weiter entwickeln. 

A. H- L. Heeren. 

Herr Karl Witte hat in dem gegenwärtigen hal¬ 

ben Jahre an meinen Vorlesungen über die reine Ma¬ 

thematik mit unausgesetztem und musterhaften Fleisse 

Antheil genommen. Da ich ihn nicht ohne die Be¬ 

sorgnis, dass ein zusammenhängender, abstraclcr, wis- 



951 952 1812. May. 

senschaftlicher Vortrag seinem zarten Alter unangemes¬ 
sen seyn möchte, unter die Zahl meiner Zuhörer auf¬ 
genommen, so ist es mir um desto angenehmer, ver¬ 
sichern zu können, dass sein lebhaftes Interesse an al¬ 
len Tlieilen der vorgetragenen Wissenschaften, selbst 
den schwieligsten, sich immer gleich geblieben ist. 
Er hat bey der Auflösung der Aufgaben, die in be¬ 
sonderen XJebungsstunden vorgelegt worden sind, kei¬ 
nem der erwachsenen Zuhörer nachgestanden. Mit der 
strengsten Wahrheit darf ich also behaupten, dass sich 
eine ausgezeichnete Anlage zur Mathematik schon jetzt 
bey ihm hervorgethan habe. 

B. F. Th ibaut, 

Professoi' der Philosophie. 

Mit dem grössten Vergnügen ertKeile ich hier¬ 
durch dem Hrn. Karl Witte das Zcugniss, dass der¬ 
selbe nicht nur mit unabgesetztem Eifer und Fleisse 
meinen Vorlesungen über die NaLurlehre beygewohnt, 
sondern sich auch von allen Lehren dieser Wissen¬ 
schaft, so weit ich sie in meinen Vorlesungen vorge- 
tragen habe, eine so vollkommene Kenntniss erworben 
hat, dass ich nach mehrmaligen Prüfungen, welche 
ich mit demselben vorgenommen, mich vollkommen 
von den Fähigkeiten und Talenten überzeugt habe, die 
dieser hoffnungsvolle Jüngling schon durch so viel 
andere Proben seiner Geschicklichkeit an den Tag ge¬ 
legt hat. 

Joh. Tob. Mayer, 

Professor der Physik. 

Der junge Herr Witte hörte im Sommer 1811 
meine Vorlesungen über die ökonomische Botanik, und 
ich muss gestehen, dass er denselben nicht allein mit 
Fleiss und vieler Aufmerksamkeit beygewohnt, son¬ 
dern sich auch, — wie ich bey öfteren Unterhaltun¬ 
gen über manche dahin gehörige Gegenstände mit Ver¬ 
gnügen wahrgenounnen, — sehr gute Kenntnisse in 
dieser Wissenschaft erworben hat. 

H. A. Schräder, 
Pi’ofessor der Medicin und Botanik., 

Mit erneuertem \ ergmigen bezeuge ich hierdurch, 
dass der junge Karl Witte meinen Vorlesungen über 
die angewandte Mathematik mit unausgesetztem Fleiss 
und dein lebhaftesten Interesse beygewohnt habe, und 
dass ich von seiner Fähigkeit, in den mathematischen 
Wissenschaften weitere glückliche Fortschritte zu ma¬ 
chen , wohlgegründete Erwartungen zu hegen und zu 
erregen berechtigt zu seyn glaube. 

B. F. Th ibaut, 

Professor der Philosophie, Examinator der 

Königl. Artillerie- und GeniescJxule. 

Mit Vergnügen bezeuge ich, dass der junge Karl 
Witte aus Loelian im Saal - Departement meine natur- 

historischen Vorlesungen in diesem Winter unausge¬ 

setzt und aufmerksamst frequenlirt, und mir auch aus¬ 

serdem löbliche Beweise davon gegeben, dass er die¬ 

ses Collegium mit zweckmässigem Nutzen besucht hat. 

J. F. Blumenbach. 

Literarische Nachricht. 

Von dem, in der Extra - Beylage zum Morgen¬ 

blatte, No. 2. v. J., als nur in der König]. Bibliothek 

zu Stuttgart vorhanden, angegebenen: „Dialogns su¬ 

per libertate ecclesiastica inter Ilugonem et Oliverium.' 

Am Ende: supra Richensteiu impressus 1.477 Fol.“, 

oder genau und vollständig: 

Dialogns super libertate ecclesiastica inter lmgo- 

nem decanum et oliucrimn burgimagistrum et 

catonem secretariurn interlocutores thenen. Am 

Ende: nouiter compositus et supra Rycliensteyn 

impressus anno a natiuitate doniini millesimo 

quadringentesimo septuagesimo septimo mensis ju- 

nii die vero decimo quarto. 

ist, wie ich schon im vorigen Jahre in einem hiesi¬ 

gen, auswärts wenig bekannt gewordenen Blatte, an¬ 

gezeigt habe, auch ein Exemplar in der hiesigen Uni¬ 

versitäts-Bibliothek befindlich, und zwar mit einem 

auf den beyden letzten Blättern desselben enthaltenen 

Sendschreiben einer gleichzeitigen llaml. Aus diesem 

Sendschreiben, clat. thenisii xix August des erwähn¬ 

ten Druckjahres, ergibt sich, dass Dnick und Ver¬ 

breitung des Buches einem „ prüden ti et sagaci Cun- 

sulatui, Thenen,“ an welchen das Schreiben gerichtet 

ist, missfallen, und die Verhaftung des Druckers zur 

Folge gehabt haben. Der Sendschreiber, nach der Un¬ 

terschrift, „ johannes zudendorp ’ Decauus licet iimne- 

ritus ecclesiae btae Mariae ad grädus Colonien.“, gibt 

sich zwar nicht geradezu als Verfasser, doch unge- 

scheut als Beförderer des Buches zum Drucke, und 

überhaupt als einen warmen Vertlieidiger eines freyen 

Gedankenverkehrs zu erkennen, und biltet, ein „pru- 

dens consulatus sagax et spectabilis“ möge „neduiii 

cum suis Doctoribus, sed Cum universitate aut clcro 

Themen., seu quibusdam aliis viris doctis “ das Buch 

prüfen oder prüfen lassen, und wenn es „ aliqua ver- 

ba de jure offensiva“ enthalte, diejenigen zur Rede 

stellen, welche es verfasst oder zum Drucke gegeben 

hatten; den oder die des Lateins, der Theologie und 

der Rechte unkundigen, von dem Buche nichts ver¬ 

stehenden, mithin völlig unschuldigen Drucker aber 

aus dem ernsten Spiele lassen. —• Die Königl. Bibli¬ 

othek zu Dresden besitzt ein Exemplar des Dialogus 

s. 1. et a. 

Wirzburg. . 

Prof. Go lehn ay e r. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 16. des May. 120. 1812* 

Intelligenz - Blatt. 
Chronik der Universitäten. 

Leipziger Universität. 

Zn der feyerlichen jährl. Magisterpromotion am i4. 
Febr. lud der damal. Dechant der philos. Facultät, Hr. 
Ilofr. Beck mit einem Programm ein: Epicrisis quae- 
stionis de historiae Romanae antiquissimae fontibus 
et veritate. Die Veranlassung dazu gaben die beyden 
neuesten Geschichtschreiber Roms , der im Marz d. J. 
zu Paris verstorbene Levesqne, und Hr. Geh. Slaatsr. 
Niebuhr in Berlin, welcher letztere insbesondre be¬ 
hauptet hat, dass die Geschichte der beyden ersten 
Könige Roms ganz erdichtet sey und auf Volksgesängen 
beruhe, und dass bis aut Tullus Hostilius durchaus 
nichts Historisches in der röm. Geschichte angetroffen 
werde, von da an zwar etwas wahres, aber doch nach 
Art eines epischen Gedichts erzählt sey. Nach einigen 
allgemeinen Bemerkungen über Mythen und deren 
dichterische Behandlung, wird erinnert i. es werden 
mehrere öffentliche und private, nicht geschriebene 
und geschriebene, Monumente der ältesten röm. Ge¬ 
schichte ausdrücklich von den spätem Schriftstellern 
erwähnt; 2. die ersten Bewohner Roms scheinen kei¬ 
neswegs ganz roh und mit der Schreibkunst unbekannt 
gewesen zu seyn; auch sind wohl nicht alle alte Denk¬ 
mäler bey der gallischen Verwüstung Roms vernichtet 
Worden, und wenn auch die ersten griechischen Ge¬ 
schichtschreiber Roms und ftaliens nicht diese Denk¬ 
mäler sorgfältig benutzt haben, so lässt sich doch nicht 
wahrscheinlich annehmen, dass es von den Römern 
nicht geschehen sey; 3. verschiedene Gründe erlauben 
nicht, die ältere röm. Geschichte nur aus epischen 
Gesängen abzuleiten, und sie fiir bloss episch zu halten. 

Von io. Gelehrten, die vor 5o Jahren die Magi¬ 
sterwurde erhalten hatten, wai' nur noch ein einziger am 
Leben, der bey uns privatisirende ehemalige Famulus 
und Hausfreund des unvergesslichen Geliert, Hr. M. 
Gfr. Sam. Brunner, dessen Jubiläum die Facultät 
feyern konnte. 

Früher waren schon per Diplomata zu Doctoren 
der Philos. und Magistern der fr. Künste creiret wor¬ 
den : 

Hr. D. Carl Gustav Carus (geh. zu Leipzig 1789, 
»tudirte auf hiesiger Thomasschule, und seit i8o4 auf 

Zweyter Band. 

der Universität, habilitirte sich als Magister legens 
am 5. Oct. vor. J. und promoviz'te in Doet. Medic. d. 
20. Dec. s. N. 22. S. 169. 

Hr. M. Carl Ernst Christoph Schneider (zu Wiehe 
im Thür, im Nov. 1786 geb., hat auf der Schule zu 
Kloster Roslcben und seit i8o5 in Leipzig Theologie 
und Philologie studirt, und war kurz vor seiner Pro¬ 
motion dritter Lehrer an der hiesigen Nicolaischule 
geworden.) 

Hr. M. Friedr. Hahnemann (zu Dresden im Nov. 
1786 geb., hat zu Torgau und seit 1808 auf hiesiger 
Univ. Medicin studirt, und am i3. Nov. vor. J. sich 
auf dem philos. Katheder durch Vertheidigung seiner 
Disp. habilitirt.) 

Hr. M. August JVettengel (aus Plauen, Director 
der Bürger- und Handlungsschule zu Brökerfeld, wurde 
abwesend promovirt.) 

Hr. M. Christian jlugust Siegfried Hofmann, 
königl, saehs. Edelstein - Inspector, geb. zu Freyberg 
3. Jul. 1760, hat auf der Schule zu Annaberg, und 
1779 u. ff. J. in Leipzig die Rechte studirt, nachher 
zu Freyberg sich mit dem Studium der Mineralogie 
und des Bergwesens beschäftigt, wurde 1792 als Auf¬ 
seher beym Verkauf der kön. Fossilien angestellt und 
1797 Aufseher über die in Sachsen gefundenen Edel¬ 
steine. Er hat sich um das auf unserer Univ. neu 
entstandne mineralog. Cabinet höchst vei’dient gemacht, 
und die philos. Facultät glaubte ihm einen Beweis der 
Dankbarkeit durch Ertheilung der Magister würde zu 
geben.) 

Hr. M. Johann Christoph Hahne, Collaborator 
an der Stiftsschule zu Zeitz (geb. zu Zeitz d. 19. Jan. 
1776 hat auf dasiger Schule und seit 1798 auf hiesi¬ 
ger Univ. Theologie und Philologie studirt, und er¬ 
hielt 1806 in seiner Vaterstadt die Lehrerstelle, die 
er nicht mit mehrern ihm angetragenen auswärtigen 
Stellen vertauscht hat.) 

Hr. M. Conrad Christian JVtiss, Med. Bacc. 
(geb. zu Leipzig d. 5. Apr. 1790, hat auf der hiesi¬ 
gen Nicolaischule, und den Schulen zu Schneeberg, 
Dresden und Fulda, und seit 1808 auf hiesiger Univ. 
seine Bildung erhalten.) 

OelFentlicli wurden folgende neun promovirt: 
FIr. Carl Gottlieb Kandier (geb. i4. Dec. 1782 

zu Dietmannsdorf bey Freyberg, hat auf der Schule 
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zu Freyberg und der Fürstenschule zu Meissen und 
seit i8o3 auf hiesiger Univ. studirt, und ist 1810 
Garnison-Schullehrer beym Reg. Frinz Clemens Inf. 

geworden. 

Hr. Carl Aug. Steinmetz , (geb. zu Delitzsch 1790, 
hat die Schule zu Marienberg,, und seit 1807 hiesige 
Univ. frequentirt, wo er sich mit dem Studium der 
Theol. und Philol. beschäftigt hat.) 

Hr. Joh. Gfried. Vogel, (in den ErlenMusern 
bey Colditz 1778 geb., konnte, da er eine Zeitlang 
das Vieh gehütet und andere Dienste bey Landleuten 
verrichtet hatte, dem Triebe zum Studiren nicht wi¬ 
derstehen, und besuchte, nach vorher erhaltenem Pri¬ 
vat -Unterrichte, die Schule zu Freyberg, und seit 
1808 die hiesige Univ. , wo er mit dem besten Erfolge 
Theologie studirt hat, auch in Dresden als Candidat 
examinirt worden ist. 

Hr. Johann Friedr. Hammer, (zu Wahren im 
Stifte Merseb., bey Leipzig, d. 3. Dec. 1790 geb., hat 
auf hiesiger Thomasschule und seit 1808 auf der Univ. 
Theologie studirt, nach üb erstandenem Examen in 
Dresden, Candidat der Theol.) 

Hr. Carl Wilhelm Böttiger, (ältester S. des Hm. 
Hofrath Böttiger in Dresden, geb. zu Bautzen 1790, 
hat auf den Gymnasien zu Weimar und Gotha, und 
seit 1808 allhier Theologie studirt, und ist nach rühm¬ 
lich überstandenem Examen in Dresden als Candidat 
angenommen worden.) 

Hr. Joh. Gfr. Ebert, (aus Falkenhayn, geb. 1787, 
hat auf dem Lyceum zu Torgau, und seit 1809 auf 
hiesiger Univ. Theologie studirt.) 

Hr. Friedr. Müller, (geb. zu Leipzig 1792, hat 
auf der Nicolaischule, der Fürsteuschule zu Grimma 
und seit 1809 auf hiesiger Univ. Theologie studirt.) 

Hr. Christian Gottlieb Schmidt, (zu Hertigswalde 

1786 geb., war in früherer Jugend Schaafhirte in 
Böhmen, begab sich aber 1801 von innerm Triebe er¬ 
muntert auf das Gymnasium zu Bautzen, wo er, sei¬ 
ner grossen Dürftigkeit ungeachtet, die Schulstudien 
mit eben so grossem Eifer als Glück fortsetzte, so wie 
©r auf hiesiger Univ. seit 1809 Theologie studirt hat.) 

Hr. Otto Moritz Müller , (zu Dresden im Fcbr. 
I790 geb., hat in Schulpforta und seit 1809 auf hie¬ 
siger Univ. Theologie und Philol. studirt, ward 1810 
Mitglied des kön. philol. Seminarium, und ist unlängst 
als Lehrer an das Gymn. zu Züllichau abgegangen.) 

Den kurzen Biographien der XVI. Magistrorum 
hat Herr Prof. Herrmann eine Dissertatio de Aeschyli 

Glaucis vorausgelien lassen. Schon ältere Philologen 
haben den Glaucus Potniensis und den Glaucus Pon¬ 
tius des Aeschylus unterschieden. Von beyden aber, 
ihrem Inhalte und Bruchstücken wird hier ausführli¬ 
cher und genauer gehandelt, und gezeigt, dass der 
Glaucus Poln. ein Trauerspiel, der Pontius aber ein 
Drama Satyricum gewesen sey, auch einige Fragmente 
glücklich verbessert. 

Wittenberger Universität im Jahr 1812. 

Am i4. Jan. vertheidigte, unter dem Vorsitze des 
Herrn P. E. D. Andrea, Hr. Eduard Heinrich Hey¬ 
denreich , aus Dresden, seine juristische Disputation: 
Claudius Tryphoninus de iure pignorum , part. prior, 
Vit. lit. Seibtii. 62 S. 4. 

Am 22. Jan. ertlieilte die Universität das erledigte 
Pastorat zu Malitzschkendorf dem Herrn Adjunct M. 
Mössler. 

Am 24. Jan. vertheidigte, unter dem Vorsitze des 
Herrn Pi'of. D. S ehr eg er, der Candidat der Medicin, 
Hr. Karl Gottlob Friedrich Schulze, aus Annaburg, 
seine Inauguraldisputation: de dignitate Medicinae 
philosophica, Vit. lit. Seibt. 24 S. 4., und erhielt 
darauf die 1)octorwürde in der Medicin und Chirur¬ 
gie. — Herr D. Schulze ward am 5. April 1787 zu 
Annaburg geboren, wo sein Herr Vater, Christian 
Friedrich Schulze, Amtschirurgus war. Nach erhal¬ 
tenem Privatunterrichte besuchte er 1801 die Land¬ 
schule zu Grimma. Im Jahre 1806 kam er auf die 
Universität Wittenberg, wo er Anfangs Theologie stu- 
dirte. Zwey Jahre darauf widmete er sich der Medi¬ 
cin, Am 4. März 1811 ^bestand er das Candidaten- 

examen. 
Zu dieser Feyerlichkeit lud der medicinische De- 

ean, Hr. Prof. D. Kletten, durch ein Programm ein: 
de constitutione morborum nervosa, Comment. 2. 16 

S. 4. 
Der Herr Prof. Baabe hat einen, von der Re¬ 

gierung zu Warschau erhaltenen, Ruf zur Professur 
der griechischen und römischen Eiteratur und Alter- 
thümer auf der Universität Cracau mit IOOO Rthlr. 

Gehalt abgelehnt. 

Corr e spondenz-Nachrichten. 

St. Petersburg, den 3ten März, 1 8 1 2. 

— Von literarischen Neuigkeiten kann ich Ihnen 
diessmal weiter nichts melden, als dass am 4ten Jan. 
die Kaiserliche fr eye ökonomische Gesellschaft allhier 
ihre jährliche feyerliche Versammlung zur leyerlichen 
Begehung ihres Stiftungstages hielt. Die hiesigen Mit¬ 
glieder waren beynahe alle gegenwärtig. Von den 
auswärtigen wurden Briefe und Abhandlungen vorge¬ 
lesen. Von den über die bisherigen Preisaufgaben 
eingelaufenen Beantwortungen wurde keine gekrönt; 
die Fragen wurden daher tlieils noch einmal aufgege¬ 
ben, fheils durch einige neue dazugekommene ersetzt, 
überhaupt aber eilf Preisfragen aufgestellt, darunter 
die wichtigsten folgende sind: 1) Ueber die Zuberei¬ 
tung des Salpeters. 2) Verfertigung des Zuckers aus 
Arbusen (Wassermelonen). 3) Von der Anpflanzung 
des AVaids, 4) Des Krapps oder der Färberröthe, 
5) Einer Zucker- und syrupreichen Pflanze des süd¬ 
lichen Russlands. 6) Die Nachahmung des Indigs. 
7) Die Ueberziehung der Talglichter mit Wachs. 8) Die 
Verfertigung undurchdringlicher Krüge, Töpfe und 
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anderer Küchengeschirre u. s. W. — Ein Mitglied der 
Gesellschaft, der thätige Fürst Radzivil, hatte aus 
Beredtscheff' fünf Modelle von Pflügen und Säemaschi- 
ncn zum Geschenk eingesandt, welche er sich von 
dem Erfinder derselben, Herrn Hofrath Feilenberg in 
Hofwyl, verschrieben hatte, um auf seinen Gütern 
davon Gebrauch zu machen. 

Aus Briefen aus Reval, vom 18ten Marz, 

Seit der Errichtung der Universität in Dorpat ist 
über die Schulen eines jeden Kreises ein Inspector 
gesetzt worden. Im Pernauschen und Fellinschen 

Kreise verwaltet gegenwärtig dieses Amt Herr Barendt, 

welcher vorher mehrere Jahre in Fellin das Amt ei¬ 
nes Notarii Publici verwaltet hatte und mit einigen 
hiesigen adelichen Familien unter sehr vortheilhaften 
Bedingungen mehrere Reisen in Deutschland, Frank¬ 
reich , in der Schweitz und in Italien gemacht hatte. 
Er hat viel Zutraun und Liebe unter dem Adel, wohnt 
in der Kreisstadt Fellin und muss deren und den Per¬ 
nauschen Kreis monatlich einmal bereisen. — Der 
berühmte Nordische Schriftsteller, Herr Pastor Hupel, 

hat sein Pfarramt in Oberpahlen niedergelegt und pri- 
vatisirt schon seit einigen Jahren in der Kreisstadt 
Hreissenstein im Revalsclien Gouvernement, ist aber 
daselbst nicht unthätig, sondern beschäftigt sich noch 
immer mit der Schriftstellerey. —- Jetzt muss sich, 
nach einem vor kurzen publicirten Ukas, jeder Pri¬ 
vatlehrer, sowohl in der Stadt, als auf dem Lande, 
examiniren lassen, und von den Lehrern und Obern 
eines Gymnasiums oder einer Kreisschule des Gou¬ 
vernements , schriftliche Testimonia über seine Kennt¬ 
nisse und Fähigkeiten beybringen, woferne er nicht 
nach Ablauf von 6 Monaten, nach der Bekanntmachung 
dieses Ukases, über die Gränze will gebracht scyn. 
Mancher Privatlehrer dürfte durch diese Verordnung 
ziemlich in die Klemme kommen. — Da die Verbin¬ 
dung mit dem Auslande zur See seit mehrern Jahren 
schon gänzlich gesperrt ist, so hält es jetzt äueserst 
schwer, die literarischen Schätze des Auslandes hier 
bey uns zu bekommen, obgleich jeder Gebildete äus- 
serst darnach schmachtet, und was man ja noch mit 
vieler Mühe erhält, ist übertrieben theuer, thcils we¬ 
gen der hohen Transportkosten, theils wegen des enor¬ 
men Agio auf Silbermünze. Viele Liebhaber sind da¬ 
her genöthiget, zu recapituliren, was sie seit mehre¬ 
ren Jahren in ihren Büchersammlungen haben, zufrie¬ 
den, wenn sie nur dann und wann einen kleinen Le¬ 
ckerbissen, neu zubereitet, erhalten. — 

Aus Dorpat, vom 2ten April. 

Die Anzahl der hiesigen Studirenden hatte sich 

7"1S l Z,l1 ^°° Xerme^rL jedoch sind mehrere auf aus¬ 
ländische Universitäten seit einem Monate abgegan- 
|cn* . u«ser Herr Prof. Lamberti hat berechnet, 

ass der im vergangenen Jahre so lange sichtbare grosse 

und prächtige Komet 57-f mahl kleiner als die Sonne, 
aber 17 mahl grösser als Jupiter, 25,io4 mahl grösser 
als die Erde, 1,255,200 mahl grösser als der Mond 
gewesen sey, und seine Masse die gesammte Masse 
aller Planeten unseres Sonncnsystemes übertreibe, so 
dass folglich, wenn einst auch alle diese Planeten un¬ 
tergehen oder durch einen Zufall vernichtet werden 
sollten, aus diesem einzigen Ungeheuern Weltkörper 
sie alle wieder hergestellt werden könnten. Hr. Lam¬ 
berti behauptet auch einen bedeutenden Einfluss dieses 
Kometen auf unsern Dunstkreis und die ausserordent¬ 
liche schöne Witterung des vorigen Jahres, denn selbst 
in unsern nordischen Gegenden reifte noch zu Ende 
des Oktobers das Obst an den Bäumen und blühten in 
den Gärten die Blumen, wenn wir sonst oft schon 
mit Schlitten fahren. —— 

Die Pestalozzische Lehrmethode fängt auch in 
Russland an, Eingang zu finden und ziemlich bedeu¬ 
tende Fortschritte zu machen. In St. Petersburg hat 
ein gewisser Müralt sein Institut mit 6 Geholfen er¬ 
öffnet , und in Riga wird auch schon nach dieser Me¬ 
thode Unterricht ertheilt. j 

Aus dem Mecklenburgischen. 

In Schwerin erscheint von Ostern d. J. ein Her- 
zogl. Mecklenburg-Sc hwerinisches officielles TVochen- 

blatt, durch welches alle Verordnungen u. s. w. sol¬ 
len bekannt gemacht werden. 

Hr. Dr. Georg Jahn zu Güstrow hat nach seiner 
Anzeige einen Zahnheber erfunden, vermittelst dessen 
man selbst den hintersten Backenzahn senkrecht aus- 
heben kann, und der bey dem Instrumentenmacher 
Weinberg daselbst für 3 Thaler N. ^ zu haben ist. 

Am 24. Jan. d. J. starb zu Ludwigslust der Con- 
certmeister Eligio Celestino, beynahe 73 Jahre alt, an 
den Folgen einer Engbrüstigkeit. 

Auf der Univ. zu Rostock ist Hr. Friedr. Stein¬ 

hoff' als ausserordentlicher Professor der Tliierarzney- 
kunde angestellet worden. 

Der Prediger Block ist von Hittbergen im Lauen¬ 
burgischen nach Pötrau versetzt worden. 

Der Subrector Chr. Fr. J'Vilh. JVendhtnd zu Neu¬ 
brandenburg ist Prediger zu Grossdaberkow im Stre- 
litzischen geworden. 

Unter dem 16. Oct. 1811 legte der Herzog von 
Mecklenburg-Strelitz der höhern Abtheilung der Schule 
in der Residenzstadt Neustrelitz, nachdem dieselbe 
organisirt war, um die gelehrte Bildung der Jünglinge 
bis zum Antritt ihrer akademischen Laufbalm zu voll¬ 
enden, den Namen Gymnasium Carolinum bey. Der 
Director und erste Lehrer Prof. Ge. Gottfr. Phil. 

Siefert ward zum Scliulrath, und die beyden folgen¬ 
den Lehrer, Joh. Konr. Müller und Andr. Heinr. 

Karl Kämpfer wurden zu Professoren ernannt. 
Durch eine Schrift de Joanne Baptista, insigni 

virtutum, quae doctorem evangelii ornant, exemplari, 
quäle inprimis Joannis cap. I. 19 — 28. delineatur (16 
S, gr. 4.) hat Hr. Hofprediger und Superintend. Glaser 
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zn Neustrelitz dem Consistorialrath J. F. Zander da¬ 
selbst zu seinem Amtsjubiläum Glück gewünscht, und 
zur Feyer desselben am 4. Adventssonnt. 1811 ein¬ 
geladen. 

Zu Schwerin starb am ig. Febr. d. J. der herzogl. 
Leibmedicus, Hofrath Gustav Christian Masiüs. 

Der Doclor der Rechte, Advocat und königlich 
schwedische Kammerrath, Johann Karl David Zim- 

mermann, zu Neubrandenburg, ist unter dem Namen 
Zimmermann von Nehringen in den Adelstand erho¬ 
ben worden. 

Nach einer im v. J. erschienenen herzogl. Ver¬ 

ordnung soll im Mecklenburg-Schwerinischen keinem 
auswärts promovirten Arzte, der dort seine Kunst 
üben will, weitere Dispensation von dem medicinal- 
ordnungsmässigen colloquio medico bey der medicini- 
«chen Facultat in Rostock ertheilt werden« 

Erklärung, 

das Conyersations-Lexikon 

betreffend. 

Es hat Ilrn. Brockhaus (Kunst- u. Ind. Comt. zu 
Amsterdam) gefallen, eine neue Auflage des Conver- 

sations - Lexikons ohne Mitwissen und Zuziehung des 
zeitherigen Herausgebers anznkündigen. Ueber die Bc- 
fugniss zu einer solchen Ankündigung hier kein Wort! 
Allein dem Publikum, das, nach Hm. Br. eignem 
Geständnisse, jenes Werk so äusserst günstig aufge¬ 
nommen hat, glaubt eben der zeitherige Herausgeber 
die Erklärung schuldig zu seyn, dass er an dieser, 
der Ankündigung nach, um mehr als das Doppelte (!) 
vermehrten Auflage nicht den geringsten Antheil, dass 
Vielmehr Hr. Brockhaus sich selbst, seiner Versiche¬ 
rung nach, zum Redacteur dieser neuen Ausgabe ge¬ 
macht hat 5 dass dagegen der bisherige Herausgeber 
selbst an einer neuen, wirklich umgeändert en, 'nicht 
bis zu einem Universal -Lexikon angeschwellten, son¬ 
dern vielmehr zweckmässig abgekürzten , nur ztvey 

Bände staiken Ausgahe arbeitet, die in kurzem er¬ 
scheinen wird. Ob der Herausgeber, der von der er¬ 
sten Erscheinung jenes Werks an ein tliätiger Tlieil- 
n chm er war und, nach dem Tode des ersten Redac- 
teurs, die Herausgabe bis zum Schluss übernahm, sich 
mit mehrerem l ug dazu eigne, eine neue Ausgabe 
darzubieteu } dies mag die Stimme des Publikums selbst 
am besten entscheiden. Leipzig im Monat May 1812. 

Der zeitherige Herausgeber des 

Conver sations -Lexikons. 

Ankündigung. 

An Schulvorstände, Professoren und Lehrer der 

Geschichte überhaupt. 

Geschichtstafeln zum Gebrauch der Gymnasial- An¬ 

stalten, vom Prof. Kays er, ls Heft. Zweyte 

veränderte und verbesserte Auflage. Folio. Mün¬ 

chen 1812, bey Fle i s c h m an n. Preis 5 ggr- 

Die grosse Brauchbarkeit dieser Tafeln beweist 
wohl am besten das äusserst schnelle Vergreifen der 
ersten Auflage, die erst im vorigen Jahre erschien 
und wegen des starken Debits an mehrere Schulen 
nicht einmal gehörig in den Buchhandel kommen 
konnte. Der gelehrte Verf. wurde durch diese allge¬ 
meine Theilnahme ermuntert, sogleich die zweyte 
Auflage zu bearbeiten, und Referent ist überzeugt, dass 
diese Geschichtstafeln, sowohl des trefliclien Plans 
wegen, nach welchem sie bearbeitet sind; als auch 
wegen des wohlfeilen Preises bald allgemein in den 
Schulen Eingang finden werden, und wünscht der Ju¬ 
gend Glück, welcher die Geschichte nach diesen Ta¬ 
feln vorgetragen wird. Das 2te Heft verspricht der 
Verf. in 4 Wochen zu liefern. 

Neue Bücher, 

die in der Ostermesse j. 8 l 2 

bey C. H. R eclam 

in Leipzig erschienen sind. 

Benedict, Dr. F. IV. G„ Beyträge für praktische Me- 
dicin und Ophthalmiatrik. ir Band, mit einem 
Kupfer, gr. 8. 1 Thlr. 12 Gr. 

Einziehung, die, überflüssiger Prediger und Pfarrstel¬ 
len, das sicherste und wirksamste Mittel, schlecht¬ 
stehende Prediger und Pfarrer zu verbessern, und 
ihr Amt schätzbarer zu machen. 8. 6 Gr. 

Kolbe, Dr. Ä. TV., über Wortmengerey, zweyte sehr 
vermehrte Aufl. gr. 8. 2Tklr. 12 Gr. 

Meckel, Dr. J. Fr., Beyträge zur vergleichenden Ana¬ 
tomie. 2r Band, 2s Heft. gr. 8. x Thlr. 4Gr. 

— — Handbuch der pathologischen Anatomie, ir 
Baud. gr. 8. 4 Thlr. 

Saint Martin vom Geist und Wesen der Dinge, über¬ 
setzt von Schubert, und mit einer Vorrede von F. 

v. Baader. 2 Tlieile, gr, 8. 3 Tlilr. 

Volkssagen, Mährchen und Legenden, gesammelt von 
J. G. Biisching. 2 Abtheilungen mit Vignetten. 8. 

- 2 Thlr. 4 Gr. 
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Zeitung. 

1812. 

Psycholo gie. 

Versuch über die Gefühle, besonders über die Ef¬ 

fecten, von J. G. E. Maass , Prof, der Philosophie 

zu Halle. Erster oder allgemeiner Tlieil. Halle 

und Leipzig bey Ruff. 1811. XXIV u. 55i S. 

8. (iThlr. 20 Gr.) 

Der würdige Verfasser mehrerer in das Gebiet der 
empirischen Psychologie gehörenden Monographien, 
beschenkt uns hier mit dem ersten, so viel uns be¬ 
kannt ist, ausführlichem Werke über die psycho¬ 
logische Lehre vom Gefühle; eine Lehre, die we¬ 
gen des überall Anerkennung gebietenden Einflusses 
jenes Elements der menschlichen Natur auf Men¬ 
schenbildung und Glückseligkeit auch von der gröss¬ 
ten praktischen Wichtigkeit ist. Zw«r wird man¬ 
cher beym ersten Anblick meinen, eine Wissen¬ 
schaft müsse doch, wenn nicht gar fertig, doch we¬ 
nigstens in ihren Grundlagen nicht mehr schwan¬ 
kend seyn, deren Detail man mit dem Vortheile 
der Gründlichkeit bearbeiten und gleichsam ausbauen 
könne; auch könnte man es Hrn. Maass zu einem, 
wie sich nachher ergeben wird, nicht ungegründe¬ 
ten Vorwurfe machen, dass er diese Lehre so we¬ 
nig in Verbindung mit eigentlichen Principien der 
Psychologie gebracht und dargestellt habe; allein 
theils gewährt schon überhaupt eine in gewissen 
Hinsichten begründete logische Zusammenstellung 
von Erfahrungsthatsachen ihr eigenes selbstständiges 
Interesse, theils ist die Summe der Beobachtungen, 
welche der Verf. über das Verhällniss der Gefühle 
und Affeclen zu einander, so wie zu Vorstellungen 
und Begehrungen, in diesem Werke niedergelegt 
hat, so gross und reichhaltig, die auf Analyse der 
Thatsachen begründete Combination der hieher ge¬ 
hörigen Erscheinungen oft so überraschend und 
scharfsinnig, dass wir dieses Buch nicht nur dem 
Freunde und Liebhaber psycholog. Betrachtungen, 
sondern auch insbesondre dem künftigen Bearbeiter 
eines psychol. Systems zur Benutzung eines solchen 
Reichthums von Thatsachen angelegentlich empfeh¬ 
len müssen. In diese angegebne Beziehung, so wie 
in die Sorgfalt, mit welcher der Vf. selbst die näch¬ 
sten und gewöhnlichsten, aber eben darum gerade 
am meisten übersehenen und wichtigsten Erschei¬ 
nungen des Gemüths aufgefasst und au seiner Stelle 
in ihrer wahren Bedeutung aufgestellt hat, setzt 

Zweiter Band. 

Rec. das grösste Verdienst des vorliegenden Werks. 
Was die Darstellung desselben betrifft, so glaubt 
er, dass es durch grössere Gedrängtheit und Kürze 
ungemein gewonnen haben würde, dahingegen eine 
gewisse Weitschweifigkeit getadelt werden muss, 
weiche nicht nur in dem nachher anzugebenden 
Plane und der Methode des Vfs. ihren Grund zu 
haben scheint, sondern selbst im Style sich hier 
und da an den Tag legt, und auch den Leser, wel¬ 
cher der Popularität in hohem Grade bedarf, zu¬ 
weilen ermüden wird. Hierbey ist anzuführen, dass 
der Vf. die Beyspiele zur Bestätigung seiner Sätze 
selbst da nicht spart, wo einem jeden leicht ein 
solches beyfallen würde. 

Dieses da3 Resultat, welches wir aus der Lec- 
lüre dieses Buchs gezogen haben. Wir suchen es 
durch unsre Gegenbemerkungen, mit welchen wür¬ 
den Gang des Vfs. verfolgen, zu belegen. Anstatt, 
w ie schon oben bemerkt, auszugehen von dem Wer¬ 
den des Gefühls, und dessen ursprünglicher Bezie¬ 
hung auf die Seele, als ungetheiltes Wesen, zu zei¬ 
gen also, wie es für das Bewusstseyn hervortritt 
als besondere Thätigkeit des Gemüths, fängt Hr. M. 
in der Einleitung mit einer Nominalbestimmung an, 
W’elcbe die Empfindungen als gegeben voraussetzt, 
und ihn auf einige damit schon behauptete Lehn- 
sälzo führt, an welche sich diese Untersuchungen 
stützen sollen. Hr. M. beginnt nämlich mit der be¬ 
kannten Unterscheidung objectiver und subjectiver 
Empfindungen. „Es gibt zuvörderst Empfindungen, 
sagt Hr. M., „bey welchen das Empfundene von 
der Empfindung unterschieden und als Gegenstand 
vorgestelit wird, z. B. Gesichtsempfindungeuan¬ 
dere, „durch welche nichts als Object vorgestellt 
und von der Empfindung selbst unterschieden wird, 
sondern blos ein kürzer oder länger dauernder Zu¬ 
stand des empfindenden Subjects appercipirt (wahr- 
genommen) wird,“ z. B. Geruchsempfindungen. Bey 
diesen Empfindungen könne man Objecte unter¬ 
scheiden „nur durch Schlüsse auf die vorgängige 
Erfahrung gegründet.“ — Fast sollte man nach dem 
Ausdrucke: „es werde durch Empfindungen vorge¬ 
stellt,“ glauben, Empfinden und Vorstellen sey das¬ 
selbe. Sind ferner nicht alle Vorstellungen von 
äussern Objecten durch Empfindungen nur vermit¬ 
telt? Nehmen wir nicht unmittelbar stets nur die 
Allectionen unseres Organismus wahr, wobey die 
äussern Sinne sich gegenseitig unterstützen? — Jene 
nun nennt der Vf. objecliv, diese subjectiv\ meint 
jedoch auch, „es lassen sich Empfindungen denken. 
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welche beydes zugleich sind,“ z. B. Betastungsem¬ 
pfindungen. Recensent kann aus obigem Grunde, 
besonders in Hinsicht auf die verschiedenen äussern 
Sinne, keine verschiedenen Classen objectiver und 
subjectiverJhmpfindiingeh annehmen, vielmehr meint 
er, man könne, sich, um allen aus diesen Wortbe- 
stimmurrgen entstehenden Streitigkeiten möglichst 
vorzubeugen, am bestimmtesten so fassen: Bey den 
von aussen yeranlassten Empfindungen, oder den 
sinnlichen Eindrücken, welche ein Gegenstand (mit¬ 
tels'dei Nei ven) auf unsern beseelten Organismus 
macht, könne man die Stärke dieses Eindrucks, oder 
das Beiührtwerdeu u. Anregen dieses Organismus, 
von etwas mittels dieses Eindrucks wirklich oder ver¬ 
meintlich Erkanntem unterscheiden, und zwar finde 
hiebey eine solche Verschiedenheit der von der 
Vitalempfindung aus sich entwickelnden, u. von den 
äussern Sinneswerkzeugeu und Gegenständen abhän¬ 
genden Empfindungsarten Statt, dass je mehr jener 
Eindiuck empfunden werde, oder der Organismus 
sich afficirt fühle , desto weniger die Seele auf 
die Eindiuck machenden Gegenstände unterschei¬ 
dend gerichtet oder die Möglichkeit der Reflexion 
vorhanden sey; und es gebe daher, auch nach der 
vei sclnedcnen Beschaffenheit der Ncwencirtsn oder 
Sinneswerkzeuge, bestimmte Grade der Objectivität 
der Empfindungen (d. i. der grossem oder gerin¬ 
gem Fälligkeit sich mit Reflexion zu verbinden, 
oder Reflexion über das Gegenständliche in dersel¬ 
ben zu veranlassen,) so dass z. B. die Empfindungs¬ 
art des Gesichts zwar nicht an. sich objectiv, aber 
objectiver sey als die des Geruchs. Auf diese Weise 
wird Empfindung von der erst hinzutretenden und 
durch dieselbe veraulassten Vorstellung, welche die 
fe^tgeiiaitene Anschauung der Einbildungskraft, so 
wie den schnellen Act der sich im Menschen all- 
mälig entwickelnden Reflexion voraussetzt, bestimmt 
unteischieden. Dieses kann leicht auf den rückwir¬ 
kenden Eindruck eigner Thätigkeit, (d. i. des Han¬ 
delns oder Leidens) auf die Seele, worin wir das 
Gefühl setzen, angewendet werden, insofern diese 
nämlich erst dann empfunden wird (ein Gefühl 
mit einem Grade von Stärke entsteht), wenn die 
Seele nicht Verhältnissbestimmend wirkt. Bey die¬ 
ser Ansicht bedurfte es auch nicht des der frühem 
Behauptung beygefügten Zusatzes: dass jede objec- 
tive Empfindung zugleich auch subjectiv seyn müsse,* 
ob es gleich umgekehrt gar wohl subjective Empfin¬ 
dungen geben könne, welche nicht zugleich objectiv 
seyen ; welches letzte wir ohnehin läugnen müss- 
ten, wenn, wie in dem S. 2 gegebnen Beyspiel vom 
Geruch, unter Empfindung die verschiedenen Em¬ 
pfind imgsarten des äussern Sinnes verstanden wer¬ 
den sollten. Der zweyte §. rückt um ein Wort wei¬ 
ter, und bestimmt für die genannten objectiven Em¬ 
pfindungen den Namen Erkenn tnissempfinäungen, 
weichen Ausdruck man mit Wahrnehmung gleich¬ 
bedeutend brauche, (Wahrnehmung ist uns vielmehr 
ßewusstseyn der Empfindung), für die subjectiven 
neu Namen Gefühle, zu welchen man auch ein be- 

M a y. 
sonderes Vermogeu (Gefühlsvermögen ) annelime. 
welches, weil die Empfindungen deuSinnen (?) am 
gehörten, nichts anders, als der äussere und innere 
Sinn selbst sey, welche nur diesen Namen erhiel¬ 
ten, sofern ihre Empfindungen blos subjectiv seyen 
(S. 5 u. o8o). Seiner Sache ganz gewiss, setzt der 
Verf. hinzu: hierüber sey auch kein Streit; wohl 
aber ob die Gefühle Vorstellungen seyen, oder eine 
eigene Art von Thätigkeiten ausmachten. Allein auch 
hierüber geht er schnell hinweg, indem er sich mit 
leichten Gründen für das Erste entscheidet. Die 
Gefühle könne man daher auch subjective Vorstel¬ 
lungen nennen, und das Gefühlsvermögen als einen 
Zweig der Vorstellungskraft ansehen. Diese Be¬ 
hauptungberuht augenscheinlich auf einer dem stren¬ 
gen philosoph. Sprachgebrauch zuwiderlaufenden, 
allzuweiten Ausdehnung der Ausdrücke vorstellen 
und Sinn, wobey man nicht die Fähigkeit der Wahr¬ 
nehmung der Empfindungen, von der Empfiridungs- 
fähigkeit überhaupt, so wie diese von den durch 
Rückwirkung aller Thätigkeit, mithin auch der Em¬ 
pfindung des äussern Eindrucks, auf die Seele her- 
vorgebrachten Zustande (dem Gefühle) gehörig un¬ 
terscheidet (Hr. M. scheint unter Sinn ein Vermö¬ 
gen, Empfindungen zu haben, zu verstehen; denn 
eine ausdrückliche Erklärung über diesen Begriff 
findet sich hier nicht): welche Verwechselung 'wie¬ 
derum in dem, dem Ausdrucke Sinn beygegebnen 
Nebenbegriife der Receptivilät, in der Zweydeulig- 
keit des Ausdrucks Empfindung, und vor allen in 
dem Zusammentreffen der Empfindung und des Ge¬ 
fühls, besonders bey den Empfindungen der äussern 
Sinne (woher auch begreiflich der Verf. seine Bey- 
spiele grosstentheils entlehnt hat), wie auch endlich 
in der falschgedeulelen Erfahrung, dass wir uns des 
Gefühls erst durch Reflexion bewusst werden, sei¬ 
nen Grund zu haben scheint. Der Act des Em¬ 
pfindens (diess ist der Hauptgrund des Vfs.), wel¬ 
cher doch als ein Act der Vorstellungskraft ange¬ 
sehen werden könne — mau erinnere sich des oben 
Gesagten, — sey bey objectiven Empfindungen und 
bey Gefühlen der nämliche, nur die Beziehung ver¬ 
schieden. Richtiger würde der Verf. nach unserer 
Meinung gesagt haben, man bediene sich öfters für 
beyde des gleichen Ausdrucks. Denn der Sache 
nach, wie jeder an sich wahrnehmen wird, ist doch 
der angenehme oder unangenehme Eindruck einer 
Musik auf die Nerven, (das Subjective in der Em¬ 
pfindung, Was der Vf. subjective Empfindung und 
zugleich Gefühl nennt,) die Empfindung der Töne 
in ihrer Mannigfaltigkeit (die objeclive Empfindung), 
und die Bewegung, welche durch dieselbe in der 
Seele hervorgebracht wird (das Gefühl), so wie end¬ 
lich überhaupt die Thätigkeit des innern Sinnes vom 
Gefühle so verschieden, dass das Gefühl zwar ein 
möglicher Gegenstand des innern Sinnes ist, aber 
nicht diesem als Product selbst angehört. — Ueber- 
dem, setzt der Vf. hinzu, ist nicht zu läugnen: ein 
Gefühl ist eine Apperceptioti und wofern es nicht 
blos dunkel bleibt; ein Bewusstseyn eines gewissen 
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Zustandes in uns. Ein Bewusstseyn aber, was nicht 
ein Act der Vorstellungskraft wäre, ist ein Unding. 
Das E rste bewiese nur, dass das Gefühl in Vor¬ 
stellung übergehen könne j weshalb es auch vielleicht 
von Einigen eiti blindes Urtheil genannt worden 
ist, wovon des Vfs. Ansicht noch sehr verschieden 
ist. Bewusstsein aber kann das Gefühl nimmer¬ 
mehr seyn, weil dieses eine Unterscheidung des 
Subjecliven und Objectiven in sich fasst, welche dem 
Gefühle entgegengesetzt ist, obwohl dieses nur in 
diesem Gegensätze, und der Reflexion gegenüber, 
sich von der thierischen Empfindung absondert. War¬ 
um hat aber der Vf. in diesem Werke, das doch 
nicht ausschliessend für den grossen Haufen nicht 
wissenschaftlich Gebildeter bestimmt war, auf die 
entgegengesetzten Ansichten (z. ß. Carus, Psych. 
I. B. S. 3-/5 vergl. 118 u. f., Schmidt, emp. Ps. S. 
566 u. f.) und ihre Gründe keine Rücksicht genom¬ 
men ; besonders da es der Grundlage seiner Lehre 
galt? —Inzwischen muss Rec. doch bekennen, dass 
diese Ansicht einen geringem Einfluss auf das We¬ 
sen der folgenden Untersuchung, als auf die An¬ 
ordnung derselben geäussert hat. 

Darauf wird die Lehre vom Gefühle in einen 
allgemeinen und einen besondern Theil getheilt, in¬ 
dem zuerst von den Gefühlen überhaupt, dann von 
besondern Arten derselben gehandelt werden soll. 
Beyde Theile werden wiederum in einen theoreti¬ 
schen und praktischen getheilt. Wir wünschten, 
der Vf. hätte hier dem logischen Theilungstriebe 
widerstanden, und die im prakt. Theile vorgetrag¬ 
nen Lehren an ihrer Stelle dem theoretischen so¬ 
gleich beygefügt. Dadurch hätte manches kürzer 
gefasst und selbst an Klarheit und Leben gewinnen 
können. Das theoret. Hauptstück soll die Gefühle 
nicht bloss an sich selbst, sondern auch im Zusam¬ 
menhänge mit ihren Ursachen und Wirkungen be¬ 
trachten, und in dieser Hinsicht den Einfluss un¬ 
tersuchen, den sowohl die Gefühle auf sämmtliche 
Vermögen des Menschen, als auch umgekehrt diese 
auf jene haben können. Letzteres scheint den Vf. 
bewogen zu haben unter der Rubrik Lelmsätze eine 
gewöhnliche Classification der Seelenkräfte, bey wel¬ 

cher aber nach seiner obigen Voraussetzung das Ge¬ 
fühlvermögen zu den Sinnen, oder dem sinnlichen 
Vorstellungsvermögen, gerechnet wird, beyzufügen. 

Der öligem. Th., welcher in diesem 1. B. ent¬ 
halten ist, handelt also zuerst von den Gefühlen an 
sich betrachtet. Um von dem IV esen des Gefühls 
zu sprechen, w'ird nur die obige Bestimmung wie¬ 
derholt: „Das Wesen des Gefühls besteht darin, 
dass es eine subjeetive Empfindung ist.“ Diese 
Worte scheinen dem Vf. hinlänglichen Aufschluss 
über das Wesen des Gefühls zu geben, so dass er, 
ohne eine psychologische Entwickelungsgeschichte 
desselben, oder Hindeutung auf dessen ursprüngli¬ 
che Beziehung zur Seele auch nur zu versuchen, 
blos hieraus einige Folgerungen über secundäre Ver¬ 
hältnisse des Gefühls , Stärke und ihre Ursachen be¬ 

sonders im Gegensatz mit den objectiven Empfin¬ 

dungen ableitet, indem er bemerkt, dass alle Ge¬ 
fühle diejenigen Eigenschaften haben, die allen Em¬ 

pfindungen überhaupt zukommen, und hier a/s be¬ 
kannt vorausgesetzt werden; insbesondeie Stäike, 
jedoch eine grössere als die objectiven Empfindun¬ 
gen. Betrachten würden letzten -Zusatz dieser V er- 
liältnissbestimmung insbesondere, so hätte dei V . 
eben so gut sagen können, Gefühle haben alle die¬ 
jenigen Eigenschaften, welche den rhätigkeiten ci 
Seele als solchen zukommen. Was soll es aber ei¬ 
gentlich heissen, die subjectiven Empfindungen smt 

stärker, und wonach wird die Stärke einer Seelen- 
thätigkeit gemessen, wenn man sie mit einer andern 
vergleichend zusammenslellt? Ist nicht vielleicht das 
Gefühl selbst der Maasstab? — wenigstens scheint 

dieses mit der beyläufigen Erklärung von Stäi e. 
— Gewalt unsere Kräfte aufzuregen — nicht im 
Widerspruche zu stehen — dann fällt aber jede Vei- 
gleichung des Gefühles mit einer andern Tl hätigkeit 

der Seele in dieser Hinsicht von selbst weg wie 
hier die des Gefühls und der objectiven Empfin¬ 
dung, unter welcher der Vf. doch nur die sinnlic 1 
erregte Vorstellung zu verstehen scheint; denn der 
Unterschied ist kein Graf/unterschied, sondern ein 
wesentlicher. Hr. M. sagt, die Empfindungen des 
Geschmacks und Geruchs sind, weil sie subjectrvei 
sind, stärker; Rec. würde vielmehr sagen, die Em¬ 
pfindungen des Geschmacks sind, weil sie &tai üi 
sind (d. h. in dieser Beziehung: stärker das Oig.m 

afficireu) subjectiver. . . rr 
In der Folge spricht der Vf. von einigen, Ur¬ 

sachen , nach welchen die Gefühle in Hinsicht ih¬ 
rer Stärke von einander verschieden sind. Er ium t 
besonders die Neuheit an; denn, sagt er, j.e neuer 
ein Gefühl ist, „desto weniger Fertigkeit hat das 
Gefühls vermögen schon erlangt, dasselbe auf ^er¬ 
fassen, und desto mehr muss es sieh also c.abev 
anstrengen.“ Auf jeden Fall scheint uns dieser 
Ausdruck , dessen sich der Verf. auch späterhin 
bedient, zu materialistisch zu klingen; als käme 
gleichsam ein Gefühl in das Gefühls vermöge 11 hinein. 
Allein abgesehen von dem Ausdrucke könnte Je¬ 
mand fragen, wie ist es möglich, dass Neuheit 
diese Wirkung habe, da ja mit der Wiederkehr 
des Gefühls, die Leichtigkeit es zu haben, mithin 
der Eindruck grösser wird. Allein hier ist eben 
ein Fall, wro das Gefühl nicht für sich, sondern 
mit Hinsicht auf andere Thätigkeit, überhaupt aber 
in Beziehung auf das schon begründete Leben und 
Interesse des Individuums betrachtet werden muss. 
Wir sagen, wir haben ein neues Gefühl dann, wenn 
die Seele noch nicht in einem solchen Zustande des 
lebhaften Begehrens und Vorstellens, der sich im¬ 
mer auf ein eigenthümliches Interesse bezieht, sich 
befunden hat; dass wir in einem solchen Zustande 
um .so stärker fühlen, ist daraus begreiflici, w.ei 
eben die entgegengesetzte, mittelbare oder objective 
Richtung der Seele, die Reflexion unserer Aufmerk¬ 
samkeit von dem Totaleiudrucke noch nicht so ab¬ 

geleitet hat. Neuheit des Gefühls hängt von der 
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Neuheit des Gegenstandes oder der Lage ab. — 
Dass aber „alle neue Gefühle, eben durch ihre Neu¬ 
heit die grösste Starke haben“ sollten, ist besonders 
darum nicht zuzugeben, weil manche Gefühle erst 
durch allmälige Steigerung eine solche Stärke er¬ 
langen können, wie sie im Affect sichtbar wird, 
und man sonst annehmeu müsste, Kinder fühlten 
am stärksten; auch setzt schon dieses stärker afficirt 
werden, welches im Gefühle sich kund thut, das 
schon erregte Leben, und eine gewonnene oder 
sich entwickelnde Individualität, auf welche das Ge¬ 
fühl sich direct bezieht, voraus. — Als Grund der 
Verstärkung der Gefühle wird hierauf das plötzli¬ 
che Eintreten derselben, so wie im Gegentheile, 
als Grund der Schwächung und Abnahme, die 
Fortdauer und Wiederholung derselben angeführt. 
Hier sah der Verf., dass eine Einschränkung noth- 
wendig war, und handelt nun von andern Ursa¬ 
chen der Verstärkung und Erhaltung, als: Anspan¬ 
nung der Aufmerksamkeit durch den Verstand auf 
einen Gefühl erregenden Gegenstand; Wirksamkeit 
der Einbildungskraft, Contrast, Modification des 
Gefühls; Sparsamkeit, mit welcher man sich dem 
Gefühle überlässt. So führt die ganze Lehre von 
der Stärke der Gefühle, bey welcher nur das äus¬ 
sere Verhältniss der Neuheit als Hauptgrund her- 
vorgehoben wird, auf mancherley Momente, Wel¬ 
che in die Lehre von dem Verhältnisse anderer 
Thätigkeiten zum Gefühle gehören, und da erst 
gründlich betrachtet und verstanden werden kön¬ 
nen. Daher auch die hier gewählten Erläuterun¬ 
gen etwas Schwankendes haben mussten. Auf den 
innern und unmittelbarem Grund der Stärke der 
Gefühle, nämlich die Beziehung das gefühlten Zu¬ 
standes auf das (physische und geistige) Leben und 
Kraftverhältniss des Individuums haben wir hier 
nirgends eine Hindeutung gefunden. — Hierauf 
von Graden des Gefühls, deren der Verf. drey 
annimmt. Affecten bestimmt er als übermässige 
innere Gefühle, in so fern er die subjectiven Em¬ 
pfindungen des Körpers äussere Gefühle nennt, 
bey welchen, auch wenn sie noch so stark werden, 
die Benennung Affect nicht gebraucht werde; — 
auf dieselbe Weise hätte der Sprachgebrauch den 
Verf. abhalten können, jene Gefühl zu nennen. 
Darauf wird der Affect sehr richtig von Leiden¬ 
schaft unterschieden, welche er als übermässige 
sinnliche Begierden charakterisirt. In der Defini¬ 
tion der Seelenkrankheit, welchen Namen er in 
einer nachtheiligen Ausdehnung auch dem Affect 
und der Leidenschaft beylegt, ist wenigstens der 
Ausdruck: jeder innere Zustand, wo die natürliche 
Function irgend einer geistigen Kraft physisch — 
nicht durch fr eye Willkür — gestört ist, zwey- 
deutig. Man könnte nämlich glauben, die Veran¬ 
lassung einer Seelenkrankheit müsse immer eine 
äussere, körperliche seyn, und es könne eine will¬ 
kürliche Handlung der Seele diesen Zustand nicht 
herbeyführen. — Es folgt eine neue Wortbestim- 
inung. DertVerf. sagt ziemlich populär: ,,lebhaft 
heisst das, worin sich Leben offenbart — was also 

Wirksamkeit äussert; denn alles Leben offenbart 
sich durch Wirksamkeit. Je lebhafter also ein Ge¬ 
fühl ist, desto stärker ist es auch.“ Allein hie¬ 
durch wird niemand einen sichern Begriff von Leb¬ 
haftigkeit des Gefühls erhalten haben; denn da 
nichts ist, wo nicht Wirksamkeit wäre, namentlich, 
aber das Gefühl Leben und innerste Wirksamkeit 
ist, so müsste ja nach dieser Bestimmung jedes Ge¬ 
fühl lebhaft seyn. Der VT. hätte also fühlen sol¬ 
len, dass nur da, wo diese Wirksamkeit in einem 
hohen Grade bemerkbar wird, Lebhaftigkeit vor¬ 
handen sey. Dann aber bedürfte es auch einer 
genauem Unterscheidung zwischen Stärke und Leb¬ 
haftigkeit, worunter der Sprachgebrauch Munter¬ 
keit und Leichtigkeit zu verstehen pflegt. — Die 
folgende Unterscheidung zwischen Klarheit und 
Dunkelheit der Gefühle gehört augenscheinlich nicht 
in die Lehre von dem Gefühle an sich betrachtet, 
sondern in Beziehung auf das Vorstellungsvermö¬ 
gen. Hienach müssen wir auch dem Verf., ge¬ 
stützt auf die Erfahrung, bestimmt widersprechen, 
wenn er behauptet, (S. 54) dass, wenn alles Uebrige 
gleich sey, ein klares Gefühl stärker und lebhafter 
als ein dunkles sey. Der Verf. brauchte sich nur 
selbst an seine Erklärung des Affects zu erinnern. 
Eben so wenig scheint uns die Untersuchung über 
die TLähr heit und Falschheit der Gefühle hieher 
zu gehören. Darauf wird von der Unterscheidung 
der Gefühle in angenehme oder unangenehme ge¬ 
handelt. Anstatt nun den tiefen Grund dieser Un¬ 
terscheidung aufzusuchen, gibt der Verf., gestützt 
auf Etymologie, als Charakter des angenehmen Ge¬ 
fühls an, dass es um seiner selbst willen begehrt 
werde, wodurch wiederum nur sein Verhältnis« 
zum Begehrungsvermögen bestimmt würde. Um 
es genauer zu bestimmen, sagt er: es ist das ange¬ 
nehme Gefühl nichts anders als Lebensgefühl, das 
unangenehme, Gefühl der Störung des Lebens. 
,,Da aber das Leben nur in Hemmung der Kraft 
erscheint, also auch das unangenehme Gefühl auf 
jeden Fall Lebensgefühl ist, so scheint der Verf. 
unter Lebensgefühl, wie auch der Gegensatz be¬ 
weist, Gesundheitsgefühl im weitern Sinne verstan¬ 
den zu haben. Hier aber stellt sich die Erfahrung 
entgegen, dass das angenehme Gefühl gar oft einem 
krankhaften Zustande angehört, ja sogar das Le¬ 
ben zerstört. Der Beweis, welcher hier geführt 
wird, scheint Rec. in einen? Cirkel zu gehen; denn 
er stützt sich auf die vorhergehende Namenbestim¬ 
mung auf folgende Weise: das angenehme Gefühl 
ist ein Gefühl, welches um sein selbst willen be¬ 
gehrt wird. Es ist aber auch Lebensgefühl; denn 
das Leben begehren Alle um sein selbst willen, 
also muss auch jedes Lebensgefühl um sein selbst 
willen begehrt oder angenehm seyn. Hiebey ist 
zu bemerken, dass das "Wort Leben in beyden Stel¬ 
len einen verschiedenen Umfang haben muss, oder 
der Verf. hat in den Begriff Leben seine Definition 

des Angenehmen willkürlich hineingelragen. 

(Die Fortsetzung folgt.) 
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Fortsetzung 

der Recension des Versuche über die Gefühle, be¬ 

sonders über die Affekten, von J. G. JE. Maas. 

W as hat also der Verf. unter Leben hier eigent¬ 

lich verstanden? Rec. erwartete gerade hier, der 
Verf. würde das Gefühl in seiner Lebendigkeit auf¬ 
fassen und darstellen, und fand, dass er nur gar 
zu sehr bey den Worten stehen geblieben. Rec. 
denkt sich die Sache so: Gefühl überhaupt ist al¬ 
lerdings Empfindung des innern Lebens, und zwar 
in seiner (innerhalb der Naturschranken) entweder 
freyen und erweiterten, oder beschränkten Thätig¬ 
keit; also in einem bestimmten Zustande und Ver¬ 
hältnisse der vorstellenden und begehrenden Kraft. 
Wenn nun die Seele den Eindruck einer leichten 
Wirksamkeit ihres individualen Maasses von Kraft, 
in Gemässheit ihrer individualen Zwecke und Be¬ 
dürfnisse empfindet, so entsteht ein angenehmes 
Gefühl. Angenehme und unangenehme Gefühle 
unterscheiden sich mithin in Rücksicht auf die eben 
cmpfundne Uebereinstimmung oder Nichtüberein¬ 
stimmung des besondern Zustandes mit dem schon 
begründeten innern Leben (Daseynsform) und man- 
nichfaltigen Zwecken des Individuums. Nach dieser 
Ansicht leuchtet uns das Mittelbare jener Bestim¬ 
mung ein, andrerseits die Nothwendigkeit, bey die¬ 
ser Unterscheidung immer auf bey de übrigen Grund¬ 
kräfte der Seele und ihr Verhältniss zum Körper 
Rücksicht zu nehmen. — Hierauf redet der Verf. 
von dem Tone des Gefühls (der bestimmten Be¬ 
schaffenheit, die einem gegebnen Gefühle zukommt), 
und von dem Rhythmus (der Art, wie bey einem 
gegebnen Gefühle die Veränderungen in der Seele 
auf einander folgen) etwas zu weitläufig. Beydes 
zusammengenommen wird Charakter der Gefühle 

•genannt. Dann von der Verwandtschaft (Aehnlicli- 
keit des Charakters) und von dem Wechsel dersel¬ 
ben. Ob man streng genommen sagen könne: das 
angenehme Gefühl könne durch einförmige Fort¬ 
dauer unangenehm werden, lassen wir dahingestellt 
seyn; auch bedarf der Satz: der Wechsel der Ge¬ 
fühle ist angenehm, grosser Einschränkung. Mit 

•vieler Klarheit wird über Stimmung und Verstimm 
xnung des Gefühls im Allgemeinen gesprochen; dann 
von dem Werthe der Gefühle, insbesondere den 
physischen, welchen der Verf. darin setzt, dass 
sie angenehm seyn, also das Leben erhalten und 
Glückseligkeit befördern können, dass sie zu guten 

Zweyter Band. 

und nützlichen Handlungen treiben können, das 
Erkenntnissvermögen, namentlich die Einbildungs¬ 
kraft, anregen; „auch, setzt der Verf. hinzu, kön¬ 
nen sie der Stimmung wegen, in welche sie die 
Seele versetzen, etwas werth seyn. “ Ohne hier¬ 
über uns weiter auslassen zu können, so dünkt uns 
doch, der Verf. habe hier gerade die Hauptsache 
übergangen, nämlich, dass wir durch Gefühle am 
unmittelbarsten inne werden, was sich nicht aus- 
spreclien lässt, ja den Eindruck des Höchsten auf 
unser ganzes Wesen empfinden. Uebrigens bezieht 
sich docli alles vom Verf. hier Vorgetragene wie¬ 
derum auf das Verhältniss des Gefühls zu andern 
Thäligkeiten, wovon der Verf. erst späterhin spre¬ 
chen wollte. Der letzte §. dieses Abschnitts zeigt, 
dass alle Gefühle unter dem Gesetz der Stetigkeit 
successiv wirksam sind. 

Im 2. Abschn., welcher von dem Zusammen¬ 
hänge der Gefühle mit den verschiedenen (übrigen) 
Vermögen des Menschen handelt, zeigt sich der 
Verf. als scharfsinniger Beobachter dieser Verhält¬ 
nisse, weiche er mit Klarheit entwickelt, und hat 
uns dadurch vorzüglich befriedigt. Er geht von 
allgemeinen Gesetzen aus; diese sind das Gesetz der 
Verwandtschafty nach welchem jedes Gefühl Zu¬ 
stände und Veränderungen, die mit ihm verwandt 
sind, leicht hervorbringt, und das Gesetz des Zu¬ 
gehörs, wie es der Verf. nennt, vermöge dessen 
„jedes Gefühl ein auf die mit ihm zusammenstim¬ 
menden (d. i. ein gegebenes Gefühl befördernden) 
und die ihm entgegen wirkenden Zustände und Ver¬ 
änderungen gerichtetes Bestreben aller Kräfte erregt, 
die Einfluss darauf haben.“ — Dann spricht der 
Verf. noch von dem mit den Gefühlen verbundnen 
Streben sich mitzutheilen, und den natürlichen Aus¬ 
drücken des Gefühls. — Hier hätte die Frage be¬ 
antwortet werden sollen, warum das Gefühl mehr 
als jede Thätigkeit sich mitzutheilen strebt, — was 
aus obiger Ansicht leicht zu entwickeln ist. Die so 
allgemeine Gemeinschaft zwischen Körper und Seele 
reicht hier nicht aus; der besondere Grund aber, 
welcher hier angeführt wird, nämlich die Wirkung 
fremder Theilnahme, ist zu mittelbar, und sucht 
dieses Streben aus eiuem andern , oder vielmehr 
aus einer egoistischen Absichtlichkeit zu erklären, 
die dem Menschen im reinen Zustande des Gefühls 
nicht eigen ist. Warum hat der Verf. nicht viel¬ 
mehr den ihm so nah liegenden Grund, dass jede 
Aeusserung des Innern das an sich angenehme Ge¬ 

fühl der eignen Thätigkeit mit sich führt, festge- 
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halten und weiter entwickelt? Der Verf. spricht 
nun, weil das Verhältnis des Gefühls zu den übri¬ 
gen Vermögen ein WechselVerhältnis ist, zuerst 
besonders von dem Einflüsse des Gefühls auf die 
einzelnen Vermögen so wie auf den Körper, und 
dann besonders von der Wirkung der letzteren, 
auf das Gefühl; bey jedem Capitel aber wiederum 
zuerst von dem günstigen, dann von dem nachthei¬ 
ligen Einflüsse. Dass durch eine solche förmliche 
Absonderung die Kürze und lebendige Uebersicht 
nicht befördert worden sey, welche durch Zusam¬ 
menhaltung der zusammengehörigen Materien von 
dem Wechselverhältnisse jeder einzelnen Kraft mit 
dem Gefühle hätte bewirkt werden können; auch 
sonst kein grösserer Vortheil dadurch erlangt wor¬ 
den sey, wird mancher Leser mit uns einsehen. 
Dann aber hätten wir eine besondere Betrachtung 
gewünscht, in welcher diese zerstreuten Wirkungen 
des Gefühls zusammengefasst worden wären, unter 
der Rubrik Einfluss des Gefühls auf den geistigen 
Charakter des Menschen überhaupt. Nun I) von 
dem Einflüsse des Gefühls auf den Verstand in 
weiterer Bedeutung (— Denkvermögen, Erkennt¬ 
nisvermögen). Hier, so wie in der Viten Abthei¬ 
lung, würde vielleicht mancher mit uns eine ge¬ 
nauere Absonderung der in dieser weitern Bedeu¬ 
tung liegenden Momente der Erkenntnisskraft, zum 
Behuf eiuer tieferen Untersuchung mancher hieher 
gehörigen Fragen gewünscht haben. So hätte die 
Frage berührt werden sollen, in wie fern wir dem 
Gefühle zu trauen haben, oder welche Ueberzeu- 
gung es gewährt in Hinsicht auf den Verstand? in 
wiefern besonders das erste Ansprechen des Ge¬ 
fühls gewöhnlich treffend genannt werden kann. — 
Doch sehen wir auch ein, dass dieser Gegenstand 
nach der gewählten Methode hier nicht schicklich 
konnte vorgetragen werden, da in den meisten Fäl¬ 
len, welche hieher gehören würden, das Gefühl 
erst durch naturgemässe Bildung des Geistes über¬ 
haupt, oder Abhaltung aller Verbildung und Ver¬ 
wöhnung des natürlichen Verstandes und des rei¬ 
nen Willens, also durch harmonische Zusammen¬ 
wirkung dieser Kräfte eine solche Zartheit und Höhe 
erreicht. Gefühle, lehrt der Verf., können den 
Verstand in Thätigkeit setzen, ihm die wahre Rich¬ 
tung geben, mitwirken ihn zu erleuchten, Vertie¬ 
fung und Grübeley bewirken; im Gegentheile die 
Thätigkeit des Verstandes verhindern oder unterdrü¬ 
cken. Die Ausführung des Details, — besonders über 
Zerstreuung und Schwärmerey ist sehr gut, und 
mit treffenden Beyspielen begleitet. Hier wird auch 
der störende Einfluss des Gefühls auf die Erinne¬ 
rungskraft berücksichtigt, welche der V f. als Zweig 
der Urtheilskraft ansieht. Der Einfluss der Ge¬ 
filde auf den Verstand zeigt sich endlich auch in 
dem Ausdrucke derselben durch5 Worte- Die tref- 
senden Bemerkungen, welche der Verf. hier, be¬ 
sonders über die Aeusserung des Affects, obwohl 
nicht gerade am bequemsten Orte vorträgt, sclfliessen 
sich an die zu Anfänge dieses Abschnitts angefan- 
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gene Betrachtung der Mittheilung der Gefühle an, 
und nur diese Stellung ist auch Schuld daran, dass 
hier nicht sogleich die tiefer greifende Frage über 
die Verwandtschaft des Gefühls mit den Tönen 
überhaupt, angeregt wurde. II) Einfluss der Ge¬ 
fühle auf die Einbildungskraft. Sonderbar ist es, 
dass der Verf. in diesem Capitel gerade von dem 
störenden Einfluss jener, oder von der Fähigkeit 
der Gefühle Einbildungen zu verdunkeln , zu spre¬ 
chen anhebt, da doch beyde, wie auch durch das, 
was der Verf. viel weitläufiger von den entgegenge¬ 
setzten Wirkungen des Gefühls (§. 26. u. 5o.) sagt, 
bewiesen wird, ihrer Natur nach in einem sehr 
vertraulichen Verhältnisse stehen, und dieses zwar, 
wie es scheint, noch weit mehr, als das Gefühl 
mit dem Verstände, als Denkvermögen im engern 
Sinne betrachtet. Darauf von der Stimmung und 
Verstimmung der Einbildungskraft durch das Ge¬ 
fühl, von der Erregung der ersten und dem frey- 
lich sehr mittelbaren Einflüsse dieser Erregung auf 
den Styl, trefliche, von feiner Beobachtung zeugende 
Blicke. Indem der Verf. ferner zeigt, wie die Ein¬ 
bildungskraft durch Gefühle exaltirt wird, kommt 
er auch auf die lyrische Begeisterung zu sprechen. 
— Ob die Phantasie des Dichters schon an sich 
so glühend seyn könne, dass sie keiner Erwärmung 
bedürfe, oder vielleicht bestimmter: ob wirklich 
Glut der Phantasie bey dem Dichter ohne Glut 
des Gefühls Statt finden könne, bezweifelt Rec.; 
wenigstens sieht er nicht ein, wie es ,»Dichter ge¬ 
ben könne, welche Gegenstände, wofür sie nichts 
fühlen, dennoch in begeisterten Liedern besungen 
haben,et wenn nämlich Begeisterung in Liedern, 
wirklich lyrische Begeisterung, diese aber vorzüg¬ 
lich durch Gefühle bewirkt ist, wie der Verf. vor¬ 
her gesagt. Der 00. §, überschrieben: Wechselwir¬ 
kung zwischen Gefühlen und Einbildungen, betrach¬ 
tet, wie Einbildungen, von gegebenen Gefühlen er¬ 
regt, auf das Gefühl zurückwirken können. So¬ 
wohl dieser als der folgende § gehört aber nach 
dem gewählten Plane des Verfs. eigentlich in das 
Capitel von dem Einflüsse der Einbildungskraft auf 
das Gefühl, der Verf. aber mochte hier die Unbe¬ 
quemlichkeit jenes Plans selbst fühlen. Hier wird 
auch die Möglichkeit erklärt, in sich ein Gefühl 
für eine durch die Einbildungskraft vorgestellte Lage 
zu erzeugen, welches wiederum der Darstellung des 
Künstlers (z. B. Schauspielers) Leben gewährt; so 
wie die Erscheinung in den Werken der Dicht¬ 
kunst, namentlich der lyrischen, dass blosse Vor¬ 
stellungen der Einbildungskraft wie äussere Empfin¬ 
dungen behandelt, und anschaulich dargestellt wer¬ 
den können. Was der Vf. hierauf von dem Ein¬ 
flüsse des herrschenden Gefühls auf Einbildungen, 
die von ihm unmittelbar nicht abhangen, sagt, gilt 
zum Theil von den Vorstellungen überhaupt Hier 
aber schliessen sich einige Itefheh abgeleitete Re¬ 
geln für Behandlung und Ausdruck, ja sogar Syl- 
benmaass; namentlich des lyrischen Gedichts, in 
besonderer Hinsicht auf Nebenideen desselben, be- 
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lehrend an. Darauf von den krankhaften Zustän¬ 
den, die von dem Einflüsse des Gefühls auf die 
Einbildungskraft abhangen: Vertiefung, Grübeley, 
Phantasterey, Verrücktheit—zu weitläufig, inwie¬ 
fern das Gefühl hier nur mittelbar wirkt, beson¬ 

ders über das V erhältniss des \Vahnwitzes zum 
Wahnsinn, wobey doch vieles von der Namenge¬ 
bung abhangt; — Schwärmerey, welche Hr. M. 
„eine V errücktheit zwischen dem Gefühlvermögen 
und dem Verstände“ nennt, (Wir glauben zum Be- 
grille der Verrücktheit das Merkmal des Unwill¬ 
kürlichen fordern zu müssen, in einem Grade, wie 
es bey der Schwärmerey noch nicht vorkommt, ob¬ 
wohl diese leicht zur Verrücktheit führen kann) — 
und Hypochondrie. Endlich (§. 34.) von dem man- 
nichfaltigen Einflüsse des Gefühls auf die Träume 
insbesondere. Hier wird von den obigen Regeln 
eine leichte und überraschende Anwendung gemacht, 
■welche durch die Belege mit eigenen Erfahrungen 
ein lebhaftes Interesse gewährt, wie auch das Pro¬ 
phetische mancher Träume durch diese Einwirkung 
der Gefühle vieles Licht erhält ; so dass man dem 
Verf. die Weitläufigkeit an dieser Stelle, mit wel¬ 
cher er sogar die Frage aufwirft: in wiefern Träu¬ 
me in Hinsicht der Gefühle imputirt werden kön¬ 
nen , gern verzeiht. Nun erst III) von dem Ein¬ 
flüsse der Gefühle auf dieSinne-, worunter er nach 
dem Obigen auch das Gefühlsvermögen versteht. 
Zuerst von dem erregenden Einflüsse. Der Begriff 
der Abstumpfung des Gefühls, welcher unter die¬ 
ser Rubrik beyläufig vorkommt, aber erst S. 237 
etwas näher betrachtet wird, verdiente eine beson¬ 
dere Beleuchtung. Dass Gefühle das Gefühls ver¬ 
mögen zu verwandten Gefühlen stimmen, und über¬ 
haupt dasselbe aufregen, und munter und wirksam 
erhalten, scheint in Rücksicht der überspannten 
Gefühle keinesweges zu gelten; allein dieses holt 
der Vf. wieder an einem andern Orte nach. Dann 
von dem gegenteiligen Einflüsse des Gefühls auf 
die Sinne, und von der Modification der Empfin¬ 
dungen durch jene. IV) Einfluss der Gefühle auf 
das Begehrungsvermögen. Hier geht der Vf. von 
dem Satze aus: das sinnliche Begehreu beruht auf 
(angenehmen und unangenehmen) Gefühlen; wegen 
dieses grossen Einflusses könne man in gewissem 
Sinne mit Recht sagen, die Welt werde von Gefüh¬ 
len regiert. Da aber der Vf. das Gefühl zu den Sin¬ 
nen rechnet, so muss ihm ja jedes Gefühl ein sinn¬ 
liches seyn; wie darf man denn sagen, dass Gefühle 
den Th Ulen (die durch Vernunft bestimmte Begeh¬ 
rungskraft), als solchen erregen, ja sogar mittels des 
sinnlichen Begehrungsvermögen erregen können (S. 
*58 — 69)? Allein so widersprechend, oder wenig¬ 
stens uubequem, hier der auf jene obige Voraus¬ 
setzung gebaute Ausdruck in seiner Anwendung er¬ 
schein!, so richtig und klar sind doch grösstentheils 

1 ^ VS vtM getragenen Thatsacben. — Daraus dass 
der Aflect Leidenschaft erzeugt, zieht der Vf. die 
Regel: wo viel Affeet ist, da ist auch viel Leiden- 
senait (S. 24y): wir möchten Kaufs entgegengesetz¬ 

ter Meinung besonders deshalb bey stimmen, weil 
Leidenschaft überhaupt etwas Festes und Anhalten¬ 
deres als der Affeet zu seyn scheint, ja überhaupt 
in dem Ausdrucke leidenschaftliche Aufwallung das 

Wort Leidenschaft mit Aflect gar oft verwechselt 
wird. Vielleicht ist auch daraus die Bemerkung 
zu erklären, der Enthusiasmus sey „Aufwallung ei- 
„ner begehrenden Leidenschaft.“ Treflich sind die 
Entwickelungen über die Wirkungen des Glücks u. 
Unglücks, — angenehmer und unangenehmer Ge¬ 
fühle. Die nochmals aufgeworfene Frage, ob Ge¬ 
fühle auch auf „freye Willkür“ Einfluss äussern, 
scheint auf eine Unterscheidung von freyer Will¬ 
kür und Willen hinzudeuten, welche hier nicht als 
bekannt vorausgesetzt werden konnte. V) Einfluss 
der Gefühle auf den Körper, dessen Kraft sie eben¬ 
sowohl aufzuregen als niederzuschlagen fähig sind. 
Hier wird nun auch die Lehre von den Ausdrücken 
der Gefühle (vergl. Einl. zu diesem Absch. u. No. I) 
fortgesetzt; dieses führt auf eine Analogie beyder 
in Hinsicht der Form, und davon wird im §. 44 
auf Declamation, Mimik und Physiognomik eine 
sehr belehrende Anwendung gemacht. Zuletzt von 
den vortheilhaften und nachtheiligen Einflüssen der 
Gefühle auf den Körper. Darauf wird VI) gehan¬ 
delt von dem gegenseitigen Einflüsse des Verstan¬ 
des auf die Gefühle, ln diesem Absch. fühlt man 
vorzüglich, wie unbequem und der tiefem Unter¬ 
suchung hinderlich die hier durchgehends ange¬ 
nommene weitere Bedeutung dieses Worts gewesen 
ist. Ueberhaupt glauben wir in der Verhältnissbe- 
stimmung des Verstandes und Gefühls, so wie auch 
in vielen dahin gehörigen Beyspielen ein gewisses 
Schwanken des Vfs. zu bemerken. Wenn der Vf. 
selbst bey dieser Untersuchung eine Unterscheidung 
der verschiedenen Instanzen des Erkenntnissvermö- 
gens für nöthig hielt, warum hat er sie nicht durch 
die gewöhnliche und bequeme Nomenclatur ausdrü- 
cken und weiter verfolgen wollen? So sagt der Vf., 
der Verstand errege mittelbar und unmittelbar Ge¬ 
fühle; dahin gehöre auch das Wahrheitsgefühl und 
das moralische Gefühl. Bey letzterem vornämlich 
lasst sich immer noch fragen, ob das moralische 
Gefühl das Bewusstseyn des Sittengeselzes, als eines 
solchen, voraussetze; wenigstens ist es unbestimmt 
gesagt: „allen moralischen Gefühlen muss das Sit— 
„tengesetz schon zum Grunde liegen.“ Eine ähn¬ 
liche Beziehung, sagt er ferner, auf den Verstand 
hat das Schönheitsgefühl und der Schönheitssinn. 
Hier ist doch der Haupt unterschied, dass das Ge¬ 

fühl der Schönheit nicht durch blosse Erkenntniss- 
kraft, sondern durch eine innere Zusammenstim¬ 
mung der äussern Wahrnehmung mit Ideen und 
Gefühlen erzeugt wird. Aus einer plötzlichen Stö¬ 
rung der Verstandeswürksamkeit erklärt der Vf. das 
Gefühl der Verwunderung. Bey der Betrachtung 
des Einflusses, welchen die Verstandesbildung auf 
die Cultur des Gefühlsvermögens hat, hätte die 
Frage berührt werden können, warum das Wahr- 
heits- und moralische Gefühl bey dem ungelehrten 
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aber unverdorbene» Manne stäj'ker zu seyn pflegt, 
als bey dem grössten Theile der wissenschaftlich 
Gebildeten, was jedoch der Verf. nicht nur gegen 
die Erfahrung, sondern auch gegen die oben S. 86 
und 87 gemachten Bemerkungen (S. 511 vergl. mit 
S. 34) zu läugnen scheint. Am meisten aber be¬ 
günstigt und erklärt sogar jene Meinung das, was 
der Verf. über den entgegengesetzten Einfluss des 
Verstandes auf das Gefühl, und namentlich von 
dor deutlichen Zergliederung des Gefühls oder sei¬ 
ner Gegenstände im §. 47 lehrt, was aber, eben 
so wie das besondere Verhältnis des Witzes zum 
Gefühle, welches hier nur oberflächlich berührt 
wird, eine weitere und genauere Erörterung ver¬ 
dient hätte. Die Lehre, wie der Verstand endlich 
Gefühle modificire, greift in die von den sogenann¬ 
ten gemischten Gefühlen ein, über welche Rec. aus 
Mangel an Raum hier seine Meinung unterdrückt. 
Den Einfluss der Irrthümer und Vorurtheile des 
Verstandes auf das Gefühl, wendet der Verf. sein- 
fein auf Vorhersehung der Zukunft an. VII) Ein¬ 
fluss der Einbildungskraft auf das Gefühl. Hier 
wird auch, was über Wechselwirkung beyder unter 
IL überhaupt gesprochen worden war, näherbe¬ 
stimmt, vvobey auch auf die Wirksamkeit der pro¬ 
ductiven Einbildungskraft, einige Rücksicht genom¬ 
men wird, inwiefern sie besondere unmittelbare Ge¬ 
fühle erweckt und veranlasst. VIII) Einfluss der 
Sinne auf das Gefühl. Da der Verf. die Gefühle 
den Sinnen zuschreibt, so gehört dieses Cap. eigent¬ 
lich mit IIL zusammen, nur dass der Vf. hier mehr 
den Einfluss des Vermögens auf dessen Producte 
betrachtet. Der Satz, dass je reizbarer die Sinne 
seyen, desto leichter Gefühle entstehen, ist in An¬ 
sehung des Vermögens, welches die Theorie ge¬ 
wöhnlich Sinn zu nennen pflegt, in gewisser Hin¬ 
sicht sehr zn bezweifeln, da ja bey Abstumpfung 
des äussem Sinnes, wie bey einer gewissen Art der 
Schwärmerey, die Reizbarkeit des Gefühles sehr 
erhöht wird ; in Hinsicht des Gefühlsvermögens 
scheint er nur tautologisch. Vervollkommnung der 
Sinne, fährt der Vf. fort, trage zur Cuitur der Ge¬ 
fühle bey; hiezu gehöre aber vornehmlich angemes¬ 
sene Hebung und Gewöhnung mit Aufmerksamkeit 
zu empfinden. Heisst letzteres über das Gefühl re- 
flectiren? Auch die Frage, inwiefern erwecken ob- 
jective Empfindungen an sieh angenehme oder un¬ 
angenehme Empfindungen, lag hier nahe. — Bey 
der Betrachtung, wie objective Empfindungen Ge¬ 
fühle nicht bloss, wenn sie stärker wirken, unter¬ 
drücken, verhindern, schwächen und verkürzen 
können, fällt auf, wie hier ein Vermögen (nach 
des Verfs. Annahme) sich selbst entgegen wirken 
kann. Man sage nicht, die Schwierigkeit bleibe, 
wenn man Gefühle und (obj.) Empfindungen ver- 
schiednen Grundvermögen der Seele beylege; der 

Grund einer Eintheilung derselben ist ja Verschie¬ 
denheit der Art der Wirksamkeit; auch ist dann 
anzunehmen, das Gefühl sey, was der Sinn für das 
Erkenntnissvermögen (Receplivität des Eikenntniss- 
vermögens) — d. i. Receptivität des Gemüths. Neh¬ 
men wir dieses an, so ist die That3ache, dass obj. 
Empfindungen Gefühle schwächen können, leicht zu 
erklären. Dass object. Empfindungen Gefühle mo- 
dificiren können, beweist der Vf. durch die Musik; 
als wirkten hier nur objective Empfindungen. Die 
Abhängigkeit der Gefühle von den Gefühlsvermögen 
führt auf die Betrachtung des geistigen Tempera¬ 
ments (unter welchen Hr. M. den beharrlichen Zu¬ 
stand des Gefühlsvermögens versteht) und seines 
Einflusses auf Gefühle. Die Frage, worauf beruht 
ein solcher beharrlicher Zustand des Gefühls Vermö¬ 
gens, findet Rec. übergangen. In Hinsicht der be¬ 
kannten 4 Arten der Temperamente, verweist der 
Vf. den Leser sehr unbequem auf sein Buch von den 
Leidenschaften, da doch diese Lehre selbst nach des 
Vfs. Definition des Temperaments vorzüglich lue- 
her gehört. Mehrere angeführte Eigenschaften die¬ 
ser Temperamente möchten auch nicht aus den hier 
gegebnen Erklärungsgründen fliessen. Der Beweis 
des Satzes, dass das melancholische und sanguini¬ 
sche Temperament beyde für den höchsten Grad 
des Affects wenig Empfänglichkeit habe, hat den 
Rec. nicht befriedigt. „Bey dem sanguin. Tempe¬ 
ramente sind die Gefühle zu flüchtig, sagt Hr. M.’, 
als dass das allmälige Emporwachsen zu der höch¬ 
sten Höhe leicht Statt finden könnte.“ Das allmä- 
liche Emporwachsen des Gefühles, wie es zur Ent¬ 
stehung des Affects vorausgesetzt wird, ist ja nicht 
nothwendig ein langsames, und darin besteht eben 
wiederum eine Hauptverschiedenheit der; Tempera¬ 
mente, dass das eine schneller in Flamme gesetzt 
wird als das andere. Dann von der Eingeschränkt¬ 
heit des Gefühls Vermögens und dem Verhältnisse 
der Gefühle im Allgem. zu einander, immer noch 
unter der obigen Rubrik. Was von der Modifica- 
tion der Gefühle durch Gefühle gesagt wird, trifft 
mit dem Einflüsse, welchen die Einbildungskraft in 
dieser Hinsicht auf Gefühle äussert, zusammen; da¬ 
her hier eine gedrängtere Darstellung möglich war. 
Aus der Lehre von dem Uebergange der Gefühle 
in einander und insbesondere des Affects in Ruhe 
(in ruhiges Gefühl), wie umgekehrt, werden feine 
praktische Bemerkungen und Regeln für den Red¬ 
ner und Schauspieler abgeleitet. Hier war wohl 
auch der Ort von der Laune zu sprechen. Dann 
redet der Verf. insbesondere von der Assimilation 
gleichzeitiger Gefühle, welche er als eine solche 
Einwirkung eines Gefühls auf das andre erklärt, 
vermöge deren dieses andre ihm ähnlich wird.“ 

(Der BescHms folgt.) 
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Beschluss 

der Recension: Ves such über die Gefühle etc. von 

/. G. E. Maass. 

Hier erwarteten wir von dem scharfsinnigen Vf. 
eine tiefere Untersuchung über die Möglichkeit ge¬ 
mischter Gefühle, welche aus nicht unwichtigen 
Gründen von einem grossen Th eile der Psycholo¬ 
gen, und selbst noch von den letzten Bearbeitern 
der Psychologie (Carus I. B. S. 584 u. s. f. Weiss 
Untersuchungen über d. Wesen u. Wirken der Seele 
S. n4), und wie uns dünkt nicht mit Unrecht, ge¬ 
leugnet worden sind. Hr. M. untersucht nicht ein¬ 
mal den Begriff des Gleichzeitigen in der Seele, so 
Wenig als er eine ausdrückliche Bestimmung des 
Begriffs der gemischten Gefühle gegeben hat. Al¬ 
lein die gründliche Beantwortung der streitigen Frage, 
ob sich angenehme und unangenehme Gefühle in 
ein Gefühl vereinigen lassen ? hängt durchaus von 
einer gründlichen Untersuchung über das Wesen 
angenehmer und unangenehmer Gefühle ab. Man 
vergleiche das Obige. Der Verf. hingegen beginnt 
ganz zuversichtlich: es gibt gemischte Gefühle man- 
cherlev Art etc., ja sie könnten „so Zusammenflüs¬ 
sen, dass sie nicht mehr als zwey verschiedne Ge¬ 
fühle unterschieden werden;“ und führt die hier 
gewöhnlichen Beyspiele an, welche man immer 
noch recht gut mit der entgegengesetzten Ansicht 
vereinigen kann, besonders wenn man sich erinnert, 
dass Gefühl in weiterer und engerer Bedeutung, ei¬ 
nen Gefühlszustand, (eine Reihe von Gefühlen,) oder 
ein einzelnes in dipser Reihe enthaltenes, Gefühl 
bedeutet. Der Satz, dass die blosse Erzählung schwä¬ 
cher auf' unser Gemüth wirke, als der Anblick, ist 
nicht allgemein wahr; vieles vergrössert die Einbil¬ 
dungskraft, was dem Sinne klein erscheint. Ein 
Schwanken des Gefühls, woraus sich viele die so¬ 
genannt eil gemischten Gefühle erklären, statuirt der 
Vf. nur bey denjenigen, in welchen die coulrasti- 
renden Bestandteile gleiche Stärke haben, und be¬ 
hauptet ein solches gemischtes Gefühl (vielleicht 
besser Gefühlszustand) sey anhaltender als andere, 
und der eigentliche Zustand der Elegie. Man 
wünschte hier nicht ungern das Warum zu erfah¬ 
ren. Hierbey wird auch die Frage beantwortet, 
wie es zugehe, dass der Mensch an traurigen Ge¬ 
genständen Vergnügen finden könne- IX) Einfluss 
des Begehrungsvermögens auf das Gefühl. Dieser 
wird sehr richtig angegeben, wobey jedoch nach 
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unserer Einsicht hätte bemerkt werden sollen, dass 
die Willkür das Gefühl weniger als die Vorstellung 
in ihrer Gewalt habe, und auf dasselbe nur mittel¬ 
bar einwirke. Die Sittlichkeit der Gefühle (vergi. 
§. ii u. 4i) bestehe „in ihrer mittelbaren Abhän¬ 
gigkeit von der Freyheit“ (in Beziehung auf Hand¬ 
lungen die unter dem Sittengeselze stehen). X) 
Einfluss des Körpers auf Gefühle. Wenn der Vf. 
in Hinsicht des Einflusses der im Körper hervor¬ 
gebrachten Ausdrücke der Gefühle zur Erweckung 
und Hervorbringung dieser selbst, weiter sagt: „wenn 
ein Redner oder Schauspieler durch fleissiges Stu¬ 
dium gelernt hat, die natürlichen Ausdrücke der 
Aflecten und der Gefühle überhaupt richtig nach- 
zumachen und darzustellen, so wird er dadurch 
einen gewissen Grad dieser Gefühle in seiner Seele 
erregen, und sich, wenn auch seine Phantasie für 
sich allein nicht Kraft genug hätte, in diese Ge¬ 
fühle versetzen können;“ und wenn der Vf. diesen 
Satz mit einer Stelle aus Lessings hamb. Dramatur¬ 
gie belegt, in welcher gesagt wird, dass wenn ein 
Schauspieler nur die allergröbsten Aeusserungen 
des Zorns getreu nachzumachen wisse etc. — seine 
Seele unfehlbar ein dunkles Gefühl von Zorn be¬ 
halten werde, — so weiss Rec. kaum, ob er das 
Unrichtige dieser Sätze, welche, streng genommen 
und (wie in dein von Eessing gegebnen Beyspiele) 
angeweudet, offenbar ins Absurde führen, mehr in 
die J orstellungsart oder in den Ausdruck setzen 
soll. Es scheint ihm jedoch das Anstössige haupt¬ 
sächlich darin zu liegen, dass hier Melireres — 
)Wirksamkeit der Phantasie des Künstlers, welche 
durch seine Umgebungen, und in Hinsicht des mit 
wirksamer Einbildungskraft anschauendenZuschauers, 
begünstigt wird, und die durch jene hervorgebrach¬ 
ten Ausdrücke — was doch in steter Beziehung 
steht, zu isolirt genommen und vorgestellt werde. 
Treflich aber spricht der Verf. über die Wirkung 
der natürlichen Ausdrücke der Gefühle auf fremdes 
Gefühl, und die hieraus zu erklärende Kraft kör¬ 
perlicher Beredtsamkeit, so auch über die Mitwir¬ 
kung des Körpers bey dem Erwachen der Furcht 
in der Nacht. Melireres unter der Rubrik „wie der 
Körper einzelne Gefühle schwäche, unterdrücke und 
modificire“ gehört eben so wohl zu der Lehre von 
der Wirkung der Gefühle auf einander. 

Das 2te Hauptstück, oder die praktische Ge¬ 
fühlslehre enthält die „Vorschriften, welche die 
Einheit in Hinsicht der Gefühle zu beobachten hat.“ 
Hier handelt der Verf. nur den allgemeinen Th'eil 
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einer solchen Lehre ab. Mit jenen Vorschriften 
aber verbinden sich auch noch technisch-praktische 
Regeln, aus der Psychologie abgeleitet, welche jene 
in Ausübung bringen lehren. Erst wird das allge¬ 
meine Gesetz aufgestellt, „du sollst dein Gefühl auf 
das rechte Maass bringen, “ (oder massigen). Bey 
dieser Gelegenheit können wir den Wunsch nicht 
unterdrücken, der würdige Verf. hätte sich in der 
Darstellung, wie diess oft geschehen i t, weniger 
gehen lassen, und dem leichtfertigen Witze, der 
sich gern bey solchen Untersuchungen einschleicht, 
die Sache etwas schwerer gemacht. Dann drängt 
sich uns sogleich die Frage auf, worin besteht diess 
rechte Maass? Der Vf. sage nicht, der Ausdruck 
sey plan; denn gerade in dieser Anwendung fängt 
er au dunkel zu werden. Nach einer; Unterschei¬ 
dung der Gefühle in gute, welche in’ jedem Falle 
moralischgut, böse, welche das Gegentheil, und (mo¬ 
ralisch) gleichgültige, die an sicli weder gut noch 
böse sind (wir lassen diese Unterscheidung auf sich 
beruhen) werden drey specialere Vorschriften aus 
jenem Gesetze entwickelt: ,,böse sollen gänzlich aus¬ 
gerottet, bey gleichgültigen dahin gesehen werden, 
dass sie nicht zu stark werden; gute, weder das 
rechte Afaass überschreiten noch unter demselben 
Zurückbleiben.“: Nun leuchtet zwar aus der wei¬ 
tern Erörterung ein, dass der Verf. einem Gefühle 
das rechte Maass dann beylege, wenn es (mit wel¬ 
chem Maasstabe gemessen?) weder zu stark noch zu 
schwach sey; allein daraus begreifen wir immer 
noch nicht, inwiefern ein sogenanntes gutes Gefühl 
zu stark seyn könne. Dann wird die Beantwor¬ 
tung der Frage, inwiefern starke Gefühle überhaupt 
schädlich sind, immer vorausgesetzt, und was der 
Vf. in Hinsicht der nachtheiligen Wirkungen der 
Gehihle in Hinsicht einzelner Kräfte vorgetragen, 
ist nicht hinlänglich, weil immer die Frage zunick- 
bleibt, ist nicht eine Kraft der andern vorzuzie¬ 
hen? Hierauf wird jenes Gesetz in Beziehung 
auf den oben behandelten Einfluss der einzelnen 
Vermögen der Seele und des Körpers näher entwi¬ 
ckelt. Der ganze Abschn. musste sehr mager und 
selbst bey geringem Umfang im Ganzen weitschweifig 
ausfallen, weil hier aus den unter jenen Rubriken 
des theoret. Hauptst. vorgetragnen Sätzen, an wel¬ 
che der Deutlichkeit wegen oft ausdrücklich erin¬ 
nert werden musste, überall das ziemlich gleich¬ 
förmige Resultat gezogen und gefragt wird: was 
muss in Hinsicht dieser oder jener Kraft getlian 
werden , um das Gefühl zu massigen. Dann* kön- 
nen wir nicht beigen, dass die Absonderung der 
hier vorzutragenden Sätze in diese verschiednen 
Rubriken, ausser manchen Wiederholungen und un¬ 
bequemer Anordnung des Einzelnen, den Schein 
einer gewissen Subtilität hervorgebracht hat, wel¬ 
che bey einem solchen Gegenstände mehr Verdacht 
als Zutrauen erweckt, und oft durch ängstliches Re- 
geln so ins Komische fällt, dass mau an Schillers 
Wort erinnert wird, „dich zu fangen ziehen sie 
aus mit Netzen und Stangen“ u. s. w. Ueberhaupt 
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aber scheint Hr. M., vielleicht aus einer irrigen 
Grundansicht, die willkürliche Einwirkung auf das 
Gefühl für weit unmittelbarer zu halten, als sie es 
der Erfahrung gemäss ist und seyn kann, und da¬ 
her selbst dieFreyheit, welche m dem Gefühle ist, 
mechanisiren zu wollen. Auch könnten wir durch 
Bey spiele belegen, wie sehr man auf seiner Huth 
seyn müsse, um nicht psycholog.Bemerkungen einp 
vorschnelle praktische Anwendung zu geben; allein 
diese schon zu weitläufige Verfolgung des schätzba¬ 
ren Werks mag dem würdigen Vf. bezeugen, dass 
wir es mit prüfender Aufmerksamkeit betrachtet 
haben, und dasselbe allen Freunden der Wissen¬ 
schaft zur Belehrung, unbefangner Würdigung und 
Nacheiferung empfehlen. Das Gute, was wir in 
demselben gefunden, — wohin noch vorzüglich die 
letztem §§. von den Gefühlen als Pleilmitlel betrach¬ 
tet, so wie von den Krankheiten, welche auf Ge^ 
fühlen beruhen, und ihrer Heilung, gehören — lobt 
sich selbst. 

Neuere Geschichte. 

Der Rheinbund historisch und statistisch darge¬ 

stellt von Karl Heinrich Ludwig Pölitz, ord. 
Prof, der Gesch. auf der Univ. Wittenberg und des akadem. 

Seminar. Director. Leipzig, bey HiliricllS. XIV U. 

4o2 S. gr. 8. nebst Tab. (iThlr. 18 Gr.) 

Als der thätige und einsichtsvolle Verf. im Jahr 
1810 diese Schrift ausarbeitete, fehlte es noch an 
einer histor. statist. Uebersicht des Rheinbundes u. 
seiner einzelnen Staaten. Das Bedüvfniss eines Lehr¬ 
buchs zu akadem. Vorlesungen veranlasste ihn aber, 
noch mehr in gegenwärtige Schrift aufzunehmen. 
Denn in den Vorlesungen sollte theils entwickelt 
werden, was Deutschland bis zur Stiftung des Rhein¬ 
bundes war, theils was es durch die neuesten Frie¬ 
densschlüsse von 1801—1809 wurde, theils was es 
gegenwärtig, als rhein. Conföderation ist. Nicht 
nur ist mit Aufwand von Kosten, Zeit und Mühe, 
Alles, was darüber bekannt gemacht worden ist, 
vom Hm. Verf. seinem Zwecke gemäss gebraucht, 
sondern auch das Wichtigste in diesen lehrreichen 
Grundriss zusammengedrängt und mit den erfor¬ 
derlichen Literarnotizen ausgestattet worden. Nur 
die Literatur der deutschen Geschichte überhaupt, 
der Geographie, Statistik u. des Staatsrechts, scheint 
dem Ref., so schätzbar sie auch an sich ist, doch 
für den übrigen Umfang des Werks und seine Be¬ 
stimmung zu ausführlich zu seyn und zu vielen 
Platz (von S. 8 — 55) einzunehmen. Im 1. Theil 
wird eine zwar gedrängte aber docli vollständige u. 
deutliche Uebersicht der ßestandtheile und Einthei- 
lungen des deutschen Reichs, der physischen, poli¬ 
tischen und Cultur-Verfassung des ehemal. deutsch. 
Reichs gegeben, und die gesetzlich-politische Form 
Deutschlands, wie sie seit dem westphäl. Frieden 
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anderthaibhundert Jahre lang mit wenigen Modifi- 
cationen bestand, genau beschrieben. Daran scliliesst 
sich (S. 189) eine kurze Schilderung Deutschlands 
kurz vor dem Ausbruch der franz. Revolution und 
seit derselben, dos Friedens von Campo Formio, des 
Rasladler Congresses, des Friedens von Liiueville 
(9 Febr. 1801), Reichsdeputationshauptschlusses (20. 
Febr. 1800) und Pressburger Friedens (26. Decbr. 
i8o5), den der \f. die Todesstunde des alten Sy¬ 
stems in Deutschi, nennt, indem Frankreich selbst 
die Stiftung des rheiu. Bundes nur als Ergänzung 
der Bedingungen des Pressb. Friedens angesehen 
habe. Mit dieser Stiftung des rhein. Bundes und 
seinen staatsrechtlichen, politischen und geograph. 
Bestimmungen und unmittelbaren Folgen fängt der 
zweyte Theil an, umfasst noch die wichtigsten Be¬ 
gebenheiten in den rhein. Bundesstaaten seit dem 
Wiener Frieden, und die .Ländervertauschungen u. 
Ausgleichungen zwischen den Fürsten des Rhein¬ 
bundes, scliliesst mit einer beurtheilenden Literatur 
des Rheinbundes. Dann folgt die statist. Uebersicht 
der einzelnen souvcr. Staaten dieses Bundes, wowie- 
der bey jedem Staate die neueste Literatur desselben 
beygebracht ist. Sowohl die Auflassung der Resulta¬ 
te als die Tafel über die (damal.) 09 Staaten, auf wel¬ 
cher aucli die gegenwärtigenRegenten mit ihren Ge¬ 
burtstagen und die Tage der Aufnahme in den Bund 
bemerkt sind, erleichtert den Gebrauch jener Ue¬ 
bersicht nicht wenig. Man darf aber nie vergessen, 
dass im Octbr. 1810 das Werk schon zum Drucke 
vollendet war. 

Mit diesem Werke hängt ein anderes, zwar 
ausführlicheres, aber doch auch zum Lein buche 
bestimmtes Werk desselben fleissigen Verfs. zusam¬ 
men, in welchem zwar manches aus dem Vorher¬ 
gehenden wiederholt werden musste, das jedoch sei¬ 
ner ganzen Bestimmung und Einrichtung nach, die 
brauchbarste und lehrreichste Specialgeschichte der 
Staaten des Rheinbundes geworden ist: 

Handbuch der Geschichte der souveränen Staaten 

des Rheinbundes von Karl Heinr. Ludw. Po- 

lltz, ordentl. Prof. d. Gesell, u. s. \y. Erster Rand, 

enthält die Königreiche Bayern, Wirtemberg, 

Sachsen und Westphalen, und vier genealog. Ta- i 

bellen der Regentenhäuser in diesen Staaten. Leip¬ 

zig, Weidmann. Buchh. 1811. XXIV u. 479 S. 

gr. 8. Zweytev Rand, enthält die Grossherzog- 

thümer, Herzogthümer und Fürstenthümer des 

Rheinbundes und sechszehn genealog. Tabellen 

der Regentenhäuser in diesen Staaten. Ebendas. 

XVIII u. 5i4 S. (2 Thlr. 6 Gr.) 

Mit Recht empfiehlt der Vf. voll Warme und 
Lifer für die gute Sache die Specialgeschichte der 
deutschen Staaten, wie dem allgemeinen so insbe¬ 
sondere dem akademischen Studium. Sie war bis¬ 

her nur wenig augebaut worden; nur einige Län¬ 
der, (wie Sachsen, Wirtemberg, Hannover, Bran¬ 
denburg) konnten sich vorzüglicher Geschichtschrei¬ 
ber rühmen, und nur der verstorb. Curtius hatte 
versucht in einem kleinen Werke die Geschichte 
mehrerer von diesen Staaten mit ihrer Statistik zu 
verbinden, aber es war doch nur eine trockne No- 
menclatnr; etwas mehr hat Galtetti geleistet. Der 
Hr. Verf. glaubt, dass recht gut in zvvey auf ein¬ 
einander folgenden Halbjahren der Rheinbund zu¬ 
erst in statist. Hinsicht und dann historisch (die 
Geschichte der einzelnen Staaten — wobey, wie 
Rec. glaubt, die Geschichte des vaterländischen 
Staats wreggelassen werden kann, w’eil darüber je¬ 
der Bürger dieses Staats besondere Vorlesungen 
hören sollte; es müsste denn auf studirende Aus¬ 
länder vorzüglich Rücksicht zu nehmen seyn) be¬ 
handelt werden kann. Dazu sind nun das vorher¬ 
erwähnte und gegenwärtiges Lehrbuch ausgearbei¬ 
tet, aber bey dem letztem ist nicht blos auf Stu¬ 
dirende, sondern auch auf Staats- und Geschälts- 
tnärmer gesehen worden, die wohl ein Handbuch 
zur Uebersicht der Geschichte dieser Staaten wün¬ 
schen können. — Die Einleitung, die vom ehema¬ 
ligen deutschen Reiche und der Stiftung, dem Zu¬ 
wachs und der Verminderung des Rheinbundes 
handelt, konnte, da sich diess neue Werk an das 
vorhergehende anschliesst, grösstentlieils wegfallen. 
Mit Recht ist hier S. 21 ff. nur die Literatur der 
deutschen Specialgeschichte überhaupt und im Allge¬ 
meinen aufgestellt worden, da die allgemeine Lite¬ 
ratur der deutschen Gesch. im vorigen Werke sich 
befindet, und die Werke über die Geschichte und 
das Staatsrecht jedes einzelnen Staats bey demselben 
angezeigt sind. Den Anfang macht die Geschichte 
des Königreichs Bayern , dessen Literatur ziemlich 
vollständig angeführt ist. Die Geschichte wird in 
5 Zeiträume getheilt: 1. dunkle Vorzeit bis 788, 
2. von der frank. Oberherrschaft bis zur Achlser- 
klärung Heinrichs des Löwen 1180; 5. von Otto 
von Wittelsbach bis zur Uebertragung der Chur¬ 
würde auf Herz. Maximilian von Bayern 1620 (eine 
etwas zu lange Periode); 4. von 1625—1/77 °der 
zur Erlöschung des bayer. Mannsstammes; von dem 
Anfalle Bayerns an das pfälzische Churhaus bis 1811. 
Als Anhang sind S. 2o4 ff. die Hauptmomente der 
pfälzischen Geschichte angegeben, die doch auch 
noch ausführlicher dargestellt zu werden verdienten, 
und die Literatur der pfälzischen Geschichte ist am 
Schlüsse nicht vergessen. Die Geschichte der ein¬ 
zelnen Linien ist an den gehörigen Orten einge¬ 
schaltet ; bisweilen sind auch sehr merkwürdige 
Aeusserungen neuerer Geschichtschreiber ganz mit- 
getheilt, wie S. 120 f. — Die Geschichte des Kön. 
Wirtemberg, der die Literatur vorausgeht, ist in. 
drey Perioden gelheilt: 1. vom Grafen Ulrich mit 
dem Daumen bis zur Errichtung des Herzogthums 
124o—i49Ü, 2. bis zur erlangten Churwiirde 1800, 
5. neueste Geschichte bis 1811. — Die Geschichte 
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von Sachsen ist zwar nach dem früher vom Verf. 
in .willen Werken über die sächs. Geschichte be¬ 
folgten Plane, aber doch von neuem überarbeitet, 
und nicht nur in mehrern Ansichten berichtigt und 
geändert, sondern auch nach dem Verhältnisse zur 
Geschichte der übrigen Königreiche des Rheinbun¬ 
des behandelt, aber doch, da es zu den wichtigem u. 
grossem Staaten gehört, wie Bayern, ausführlicher 
abgehandelt. Vorausgeschickt ist eine recht brauch¬ 
bare [Jehersicht der sächsischen Geschichte , und 
eine allgemeine Literatur der Quellen und Bear¬ 
beitungen der gesummten jetzt im Könige. Sachsen 
vereinigten Länder und der speciellen Geschichte 
der Markgr. Meissen. Die besondere Literatur der 
ilmring., sächs. und lausitz. Geschichte ist an an¬ 
dern Orten eingeschaltet. Dann wird eine Ueber- 
sicht der frühesten Geschichte des Meissner Landes 
(der Hermundurer , der Stiftung dreyer Marken 
und Bisthümer, der ältesten meissn. Markgrafen) 
gegeben. Die vier Perioden der eigentlichen Ge¬ 
schichte sind: l. Gesch. der Markgr. Meisseu seit 
der Erblichkeit der ruarkgräfl. Würde im Hause 
Wettin bis zur Verbindung Thüringens mit Meis¬ 
sen 1127 — 124g. Am Ende ist eine Uebersicht der 
frühem Geschichte Thüringens und Literatur der 
thüring. Geschichte angehängt; 2. von jener Ver¬ 
bindung an bis zur Erweichung des Herzogthums 
Sachsen und der sächs. Churwürde 1T22. Am 
Schlüsse ist wieder die ältere Geschichte des Herz. 
Sachsens vornehmlich unter den Askaniern und die 
Literatur der Geschichte des ehemals sogenannten 
Sachsens beygefügt. 5. Von i422 bis zur Vereini¬ 
gung der Lausitzen mit Meissen i655j von welchen 
beyden Lausitzen die frühere Geschichte und die 
Literatur am Ende der Periode nachgetragen ist; 
4. bis zur Erhebung der Länder des Churf. von 
Sachsen zum Königreiche durch den Posener Frie¬ 
den 1806 und anhangsweise sind die neuern Bege¬ 
benheiten bis 1811 erzählt. Dass überall die neue¬ 
sten Begebenheiten vollständig erzählt und die Quel¬ 
len dabey jedesmal angegeben sind, wird man um 
so welliger missbilligen, da diese Begebenheiten 
noch nicht in vorhergehenden Handbüchern so zu¬ 
sammengestellt gefunden werden. — Die Geschichte 
des Königr. TLeslphalen konnte nur kurz seyn; 
denn es erhielt sein Daseyn erst im Tilsiter Frie¬ 
den d. 8. und 9. Jul. 1807, und besteht aus meh¬ 
rern ehemaligen deutschen besondern Staaten. Der 
Hr. V erf. macht aber Hoffnung, in einem beson¬ 
dern Bande die Geschichte der erloschenen deut¬ 
schen Staaten zu bearbeiten, was allerdings (nebst 
dei Geschichte der brandenburgisch - preussischen 
Staaten) zur Vollsläudigkeit der deutschen Special— 
geschichte nothwendig ist. Wir wünschen, dass 
diese Hoffnung nicht unerfüllt bleibe. 

** zweyte stärkere Band verursachte ungleich 
mühsamere Forschungen als der erste, weil die 
Geschichte mancher kleinern Staaten noch nicht so 
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bearbeitet war, wie die der grossem. Die Ge¬ 
schichte dieser kleinern Staaten kann auch weit we¬ 
niger V ölker - als Regentengesciiichte seyn. Die 
Staaten, deren Geschichte erzählt wird, folgen in 
der, der Conföderation selbst und der Aufnahme 
in dieselbe gemässeu, Ordnung so: Grosslierzog— 
thum Frankfurt, mit vorausgeschickter historischer 
Uebersicht und Literatur des ehemaligen Mainzi- 
sclien Churstaats; Grossherz. Baden, dessen Ge¬ 
schichte in drev Perioden getheilt ist ; Grossherz. 
Berg (mit der frühem Geschichte und Literatur des 
alten Jiilich’scheu Staats): Grossherz. Hessen (auch 
die ältere Gesammtgeschichte, aber in der zweyteu 
Periode von 1567 nur Geschichte der Linie von 
Hessen - Darmstadt); Grossherz. Würzburg (dessen 
Vorzeit nur kurz behandelt wird); Herz. Nassau 
(in allen Linien); Fürst. Hohenzollern (seit 1Ö76 
Geschichte der beyden Linien, Hohenzollern-He- 
chingen und Hohenzollern - Sigmaringen); Fürst. 
Isenburg (insbesondere die Linie Isenburg-Birstein); 
Fürst. Lichtenstein (nur seine Errichtung und neue¬ 
sten Schicksale); souveraine Besitzungen des Für¬ 
sten von (der) Leyen (Geroldseck, welches au diess 
ehemals freyherrliche Haus zu Ende des 17. Jahr¬ 
hunderts kam); herzogliches Gesammthaus Sachsen- 
Ernestinischer Linie (von der Stiftung des neuen 
kürsteiithums 10^7 an); fürstliches Gesammthaus 
1Schwarzburg; fürstliches Gesammthaus Beuss (und 
dessen einzelne Linien); herzogl. Gesamthaus Jn- 
halt (in 2 Perioden, in welchen die Geschichte der 
einzelnen sowohl erloschenen als fortdauernden Li¬ 
nien erzählt wird); fürstliches Gesamthaus Lippe: 
Fiirstenth. Waldeck; Herzogth. Mecklenburg (in 
drey Perioden : 780 —1548; — 1701; bis auf unsere 
Zeit, in welcher dritten Periode die Geschichte der 
beyden Linien besonders erzählt wird; Fürsterith, 
Lübeck.. — Am Schlüsse werden noch in einer 
allgemeinen Uebersicht die einzelnen Staaten des 
Bundes nach einem statistischen Princip, d. i. nach 
der gegenwärtigen Bevölkerung, nicht nach dem 
Areal der Länder, zusammengestellt. Es gehört 
überhaupt zu dem vielen Verdienstlichen des Werks, 
dass überall, insbesondere in den neuesten Zeiten, 
die Grösse der einzelnen Länder und Theile und 
die Volksmenge so genau mit Anzeige der Quellen, 
aus denen der Verf. die Data entlehnte, angegeben 
ist. Uebrigens mussten in diesem Theile die Nach¬ 
richten noch mehr zusammengedrängt werden, so 
laicht es auch gewesen wäre aus den vorhandenen 
Werken und Materialien, die dem Hrn. Vf. sämmt- 
lich zu Gebote standen, eine ausführlichere Erzäh¬ 
lung zu ziehen, die aber dem Zwecke der nützli¬ 
chen Arbeit eben so wenig als der jetzigen Lage des 
deutschen Buchhandels angemessen gewesen seyn 
würde. Auch die genealogischen Tabellen mussten 
sich nur auf die Regenlenfolge beschränken, und 
die weiblichen Glieder, so wie die nachgebornen 
Prinzen und ihre Linien weglassen. 
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Arzney mittellehre* 

1) De arsenici usu in medicina. Scripsit D. Christ. 

Frid. Harles. Norimberg, apud Schräg, 1811. 

351 S. 8. (r Thlr. 12 Gr.) 

2) Der Arseriih als Fiebermittel. Erfahrungen über 

den Nutzen und Anweisung zu zweckmässiger 

Anwendung desselben von Dr. Ernst Ludwig 

Heim. Berlin, b Hitzig, 1811. 00 S. 8. (6 Gr.) 

Der Verf. von No. 1 liefert eine vollständige Ab¬ 
handlung über den Werth des Arseniks und dessen 
Nutzen in allen den verschiednen Krankheiten, in 
welchen er je empfohlen worden ist, aber er gibt 
uns mehr Raisonnement, als Beobachtung, mehr 
fremde, als eigne Erfahrungen, und eine Vorliebe 
für das Mittel leuchtet durch seine ganze Arbeit 
durch. Der Verf. von No. 2 beschränkt sich auf 
Empfehlung desselben im Wechselfieber, aber er 
führt viel zahlreichere eigne Erfahrungen an. Beyde 
Verffi bestreiten die Meinung von den schädlichen 
Nachwirkungen des Arseniks, ersterer aus theoreti¬ 
schen, letzterer aus Erfahrungsgründen. 

Auf diese Nachwirkungen kommt es hauptsäch¬ 
lich an. Denn dass der Arsenik das Wechselfieber 
heilt, ist längst allgemein angenommene Meinung. 
Die Frage ist nur, ob er es heilt, ohne viel schlim¬ 
mere Krankheiten zu erregen, als das Fieber war? 
Dass ein so höchst kräftig in den Organismus wir¬ 
kender Stoff, wie der Arsenik, in Krankheiten 
grosse Veränderung bewirken müsse, ist von selbst 
klar; die Frage ist nur, ob er nicht zugleich zer¬ 
stört, indem er heilt ? ob er nicht mit den Bedin¬ 
gungen der Krankheit zugleich die des Lebens auf¬ 
hebt? Zahlreiche eigne und fremde Erfahrungen 
über den Arsenik, besonders aus grossen Hospitä¬ 
lern, mögen dem Rcc. zur Abgabe seiner Stimme 
vor manchem andern berechtigen, mit dem er un¬ 
befangene Liebe zur Wahrheit gemein hat. 

So ganz grundlos ist die Furcht vor denNach- 
wirkungen des Arseniks nicht. Rec. kann dreist 
behaupten, dass die Aqua tofana, die in sehr klei¬ 
ner Dosis auf Jahre hinaus unausbleiblich tödtliche 
W irkung hat und durch keinen Geruch und Ge¬ 
schmack sich verrälh, wirklich gemacht werden kann, 
und dass sie nichts enthält, als Arsenik. Aber die 
Erfahrung beweist klar, dass dies Metall nur durch 

Zweiter Band. 

eine gewisse Bereitungsart eine so verderbliche, 
langsame Wirkung zu äussern geschickt wird: ab» 
weisser Arsenik, als Auripigment, in Verbindungmit 
Kalien, sogar als Arseniksäure äussert es nur eine 
vorübergehende Wirkung, wofern es nicht in so 
grosser Dosis genommen wird, dass es tödtet. Indessen 
in jeder Art seiner Anwendung, sogar in Verbin¬ 
dung mit Schwefel, der unschädlichsten von allen, 
ist die Sphäre seiner Wirkung grösser, als die ir¬ 
gend eines andern bekannten Körpers: sie erstreckt 
sich wenigstens auf mehrere Monate hinaus. Diess 
beweist 1) das schnelle Fettwerden derer, die ganz 
kleine Dosen Arsenik genommen haben, und das 
wenigstens zwey Monate anhält. 2) Die grosseGe- 
neigtheit zu skorbutischen Zufällen, die nach ge¬ 
nommenem Arsenik eben so lange fortdauert. 3) 
Die viel grössere Heftigkeit des Petechialfiebers, 
wenn es einen Menschen befällt, der wenige Monate 
vorher Arsenik genommen hatte. 4) Die Erschei¬ 
nungen bey denen, die in Gefahr waren, durch Ar¬ 
senik vergiftet zu werden, und die wenigstens ein 
Vierteljahr nicht frey von Krankheit werden. 5) 
Die Geneigtheit zum Durchfall bey der geringsten 
Veranlassung, die eben so lange nach dem Arsenik¬ 
gebrauch übrig bleibt. 6) Die Analogie von Pfer¬ 
den. Die Soldaten mischen diesen Thieren zuwei¬ 
len ein wenig Arsenik unter das Futter: das gibt 
ihnen ein volles, nruthiges Aussehn bey kärglicher 
Fütterung, aber es muss von Vierteljahr zu Viertel¬ 
jahr wiederholt werden, weil die Pferde sonst nach 
dieser Zeit ganz kraftlos u. elend werden. Setzt man 
aber den Arsenikgebrauch auf angezeigte Weise fort, 
so schadet er der Dauerhaftigkeit der Pferde nicht 
wesentlich, ja sie fallen seltner in Krankheiten. 

Der Arsenik ist der einzige Körper, der alles 
Lebendige zerstört. Kein andres Metall ist so un¬ 
bedingt allen Thieren, in allen seinen Verbindun¬ 
gen, in nur irgend beträchtlicher Menge gefährlich, 
auch kein andrer Körper, ja nicht einmal die Blau¬ 
säure, ist ein Gift für Pflanzen und Thiere zugleich. 
Der Arsenik aber tödtet auch die Pflanzen: nicht 
einmal Flechten oder Moose können da vegetiren, 
wo diess Metall seinen Staub oder seinen Dampf 
hin verbreitet. Man gehe dahin, wo es von andern 
Metallen gesondert und gewonnen wird: rund um 
eine Gifthütte her steht kein Gewächs, der Boden 
ist dürr und kahL Die Menschen verwahren sich, 
hüllen sich ein, so sehr sie können, und sind doch 
sicher, nur wenige Jahre ihr fürchterliches Hand¬ 
werk fortzusetzen. Leichenähnlich schleichen sic 
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herum, und keine Heilkunsl kann die retten, die 
einmal eine Zeit lang in Arsenikhiilten gearbeitet 
haben, wenn sie auch diese Arbeit aufgeben, ehe 
noch die Krankheitssymptome sich entwickelt haben, 
die ihnen unfehlbar den nahen Tod ankündigeri. 

Diese Thatsachen schienen Rec. der Beherzi¬ 
gung werth zu seyn, ehe er noch den Inhalt der 
beyden vor ihm liegenden Schriften anführte. Hr. 
H. tritt mehr in der Rolle eines V ertheidigers, als 
in der eines unbefangnen Richters über den Werth 
des Arseniks als Arzneymillels auf. Er beginnt mit 
physischer Beschreibung dieses Metalls, seiner Erze 
und seiner chemischen Eigenschaften. Es verbindet 
sich am leichtesten mit dein Schwefel und mit den 
Kalien. Die altern in dem Arzneyvorrath einge- 
fiihrlen Präparate waren alle aus Schwefel und Ar¬ 
senik zusammengesetzt. Hr. Harles zeigt, dass sie 
eben durch den Schwefel viel au Wirksamkeit ver¬ 
loren und zieht die Verbindung des Metalls mit 
Soda jeder andern Form vor. Das arseniksaure 
Kali kommt ihr am nächsten: das arseniksaure Am¬ 
moniak wird zu künftiger Prüfung empfohlen. Dass 
die meisten Arsenikbereitungen zu viel Kali ent¬ 
halten, sey zwar ein Fehler, allein ein kleiner Ue- 
berschuss an Kali sey sogar nothwendig. Hierin 
pflichtet Rec. dem Hrn. Vf. vollkommen bey, aber 
nicht in seiner Verwerfung der schwefelhaltigen 
Arsenikpräparate, die in der Wirkung sicherer zu 
seyn scheinen, als die kalischen, weil diese sieh in 
den Säften des Körpers, mindestens im kranken 
Zustande, zersetzen können, jene nicht. Auch muss 
Rec. bemerken, dass alle ihm bekannte gegen Me¬ 
lancholie und Wechselfieber seit uralten Zeiten be¬ 
währte Arsenikmittel Schwefel enthalten. — Fol¬ 
gende Arsenikseife, die ein ungenannter Schweize¬ 
rischer Arzt bereitet, wurde dem Hrn. Verf. von 
Desgranges mitgetheilt: Rp. Lixivii caustici (die sich 
zum Wasser verhält, wie i| zu 1) unc. quatuor 
Arsenici albi crystaliisati, pulverisati unc. dirnid. 
Antimonii crudi unc. unara. Solve absque tepore in 
vase bene tecto. Colat. Interim fiat ex Lixiv. caus¬ 
tici unciis quatuor et Olei amygd. dulcium unciis 
octo sapo. Dein evaporator prior solutio et resi- 
duum admiscetor saponi calenti. In chronischen 
Krankheiten wird sie empfohlen. Zuletzt werden 
die Mittel angeführt, Arsenikvergiftung zu entde¬ 
cken. Das Kalkwasscr ist unvollkommen: besser 
ist der Kupfersalmiak, durch weichen auch die i 
kleinste Quantität grüngelb niedergeschlagen wird j 
—• nur dass adstringirende Substanzen, selbst der 
Thee schon, seine Wirkung hindern. Die Hahne- 
inannsche Weinprobe entdeckt ebenfalls die gering¬ 
ste Menge durch orangefarbnen Niederschlag, allein j 
•sie zeigt nichts, wenn Kali mit dem Metall ver¬ 
bunden war. Das sicherste Verfahren, die von 
Roosen empfolilne Sublimation zur metalk Her¬ 
stellung des Arseniks, wird nicht näher beschrieben. 

Das zweyte Cap. handelt von der Geschichte 
des Arsenikgebrauchs in der Medicin. Die Grie¬ 
chen haben nur Auripigment und Sandarak ge- 
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xanut: Dioskorides und Plinius rühmen die Arz- 
nc\ lugenden dieser Körper, besonders wider das 
Asthma und zur Verbesserung der Stimme. Celsus, 
Galen, Scribomus Largus, Cäelius Aurelianus, Ae- 
tms , Paul von Aegina, Nicolaus Myrepsus, die 
Aiabei, stimmen m seinem Tobe überein ; Avicen— 
na ei wähnt zueist des wreissen Arseniks, Älbukasem 
Jülii t ihn bei eiten. Unter rollen und cultivirt.cn 

Nationen, auf dem ganzen Erdboden, ist der Arse¬ 
nik eine gewöhnliche Arzney. Die Morlachen und 
die dacischen \ ölker brauchen ihn noch heutiges 
Tages wider das Asthma: in Ostindien wendet man 
ihn wider eine Menge von Krankheiten an, beson¬ 
ders wider die Hundswulh. Im i6ten Jahrhundert 
wurde er noch von den europäischen Aerzten häu- 
lig gebraucht; Lemery und YY epfer führen zuerst 
seine fieberheilende Kraft an, docli ohne eigne Er¬ 
fahrung. Erst im siebzehnten und im Anfänge des 
achtzehnten Jahrh. fingen die Aerzte an, den in- 
nern Gebrauch des Arseniks zu fürchten; am mei¬ 
sten trugen dazu bey Helmont, Stahl, Wedel und 
Geollroy. Inzwischen wurde er doch noch häufig 
gebraucht, denn theils war er Volksmittel gewor¬ 
den und in die Hände der Quacksalber gerathen, 
theils fand er unter den Aerzten noch warme Ver¬ 
theidiger, z. B. Slevogt, der ihn in der enormen 
Dosis von ein bis anderthalb Gran wider das Wech¬ 
selfieber gab, JFrick, einem Arzt zu Ulm, Donald 
Monro, Greding, Plencicz Vater und Sohn. Viele 
andi'e bestätigten dessen Nutzen. In neueren Zei¬ 
ten sind seine wuchtigsten Gegner Störk, Liune, 
I hileuius und Hufeland. Dafür fand er unter den 
Engländern die meisten Vertheidiger, die ihn in 

den verschiedensten Weltgegenden mit immer glei¬ 
chem Nutzen brauchten, namentlich Fowler, Pear- 
son, Jackson, Rush, Winterboltom, Currie, Ba¬ 
ker und eine Menge andre. Fodere und Desgran¬ 
ges unter den Franzosen, Moscati und Brera unter 
den Italienern traten als seine Vertheidiger auf. 
Die Deutschen kamen diessmal zuletzt, aber die 
Namen Harles und Heim schlössen sich an die 
Reihe der genannten würdig an. Solche Autoritä¬ 
ten mögen denn doch wobt hinreichen , dass man 
nicht jede genauere Prüfung des Mittels, als schon 
verworfen, abw'eise. 

Im dritten Cap. werden die äusseren Wirkun¬ 
gen des Arseniks auf den menschlichen Körper ab¬ 
gehandelt: eine Theorie der Innern hat der Hr. Vf. 
in einem 2ten Theile aufstellen wollen, der aber 
noch nicht zu Stande gekommen ist. Zuerst von 
den Eüecten des Arseniks als Gift. Er erregt un¬ 
erträgliches Brennen des Magens und Schlunds, 
schneidende Kolikschmerzen, Erbrechen, Angst, 
Krämpfe im Schlunde oder Luftröhre, ja zuweilen 
förmliche Wasserscheu, Halsentzündung, Schwämm¬ 
chen, Geschwulst und Erosion des Halses, uner¬ 
träglichen Durst, häufige, blutige, heftigstinkende 
Stühle: zuletzt verkünden Fieber mit zitterndem 
kleinen Pulse, Schweiss bey Todlenkälte der Haut 
und Convulsionen den nahen Tod. — Rec. vermisst 
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unter diesen Symptomen der Arsenikvergiftung zvvey 
sehr auffallende, dem Arsenik ausschliesslich eigne 
(denn alle genannte treffen mit der metallischen 
Vergiftung überhaupt zusammen), diese sind die 
weiss gepuderten Lippen und die ödemalöse oder 
richtiger emphysematiselie Geschwulst, besonders 
der obern Hallte des Körpers, am meisten des Ge¬ 
sichts. Aber befremdend ist ihm gewesen, dass die 
äussere Anwendung des Arseniks ganz ähnliche Wir¬ 
kungen haben soll. Diess ist ganz irrig: auf wunde 
Stellen wirkt der Arsenik bekanntlich als ein Aez- 
miltel eigner Art, bringt einen tiefgehenden, trock¬ 
nen Schorf hervor, der. herausfällt, ohne dass in 
der wunden Fläche Granulationen entstehen, die 
den Substanzverlust ersetzen. Zugleich aber erregt 
er heftiges Fieber mit] Delirium und starker, ro¬ 
senartiger Entzündung einer grossen Hautstelle rund 
um dieAezwunde, mit ödematöser Geschwulst. Die 
Wirkungen auf den Magen fehlen mchrentheils 
gänzlich bey der äussern Anwendung. — Auch ist 
Ree. ganz unwahrscheinlich, dass Ein Grau Arse¬ 
nik, auf die nicht wunde Haut gestreut, solche Zu¬ 
fälle sollte je erregt haben: indessen hat er selbst 
ein achtjähriges Mädchen, dem der Vater Fliegen- 
slein auf den nicht wunden Kopf gestreut hatte, 
mit Mühe erhalten; es delirirte heftig, der Kopf, 
besonders das Gesicht, schwoll sehr stark an und 
Convulsionen erfolgten. — In den Leichnamen an 
Arsenik Verstorbner findet man die Magenhäute zu¬ 
sammengerunzelt, mit einzelnen schwärzlichrothen, 
corrodirten Stellen, an welchen der Arsenik sehl- 
fest anhängt: andre Stellen sind brandig. Die Där¬ 
me sind angefüllt mit gallertartigen, lymphatischen 
M assen, zum Theil auch zusammengerunzelt oder I 
entzündet und brandig. Das Blut ist aufgelöst, die 
Empfänglichkeit der Muskeln für die galvanische 
Reizung erloschen, und was das merkwürdigste ist, 
der Leichnam fault nicht, sondern trocknet aus. 

Als Arzneymittel wirkt der Arsenik sehr ver¬ 
schieden nach Maasgabe der Dosis und der Dispo¬ 
sition des Kranken. Ein Gran ist wohl die höchste 
Dosis, die man geben darf. — Rec. glaubt, dass 
man am besten thue, die Dosis nach dem Effect zu 
bestimmen und das Brennen im Magen als das Zei-. 
eben anzunehinen, dass man nicht höher steigen 
dürfe. Es könnte sich da zeigen, dass Melancholi¬ 
sche sehr bedeutende Dosen ohne Nachtheil ertra¬ 
gen , während andre bereits von -Jz Gran Brennen 
im Magen bekommen. — Als zufällige, dem Ar¬ 
senik nicht eigenthiimliche Wirkungen werden auf¬ 
geführt, Betäubung, Schauder, Stumpfheit des Ge¬ 
fühls, Muskellähmung, hektisches Eieber, Glieder¬ 
schmerz , chronische Ausschläge , ingleichen die 
Nachwirkungen. — Es ist schon im Eingang be¬ 
merkt worden, dass diese letztem dem Arsenik al¬ 
lerdings eigenihümlich sind. — Im gesunden, er¬ 
wachsenen Körper erhöhet der Arsenik, in kleiner 
Galie, die Contractilität der Muskelfasern, die Thä- 
tigkeit der berührten Nerven, und vorzüglich die 
Resorptionskraft des Lymphsystems. Empfindung 
von Wärme verbreitet sich vom Magen aus über 

den ganzen Körper; der Fuls wird schneller, vol¬ 
ler, das Gesicht rotli, die Hände schwitzen, bey 
übrigens troekner Hitze. Im Magen steigt das Ge¬ 
fühl der Hitze bis zum Brennen; kleine Dosen be¬ 
wirken vermehrten, grosse gänzlich unterdrückten 
Appetit, noch grössere Brechen, grossen Durst, 
häufige, weiche, schleimige, schmerzlos abgehende 
Stühle, reichlichere Absonderung des Harns und 
der Hautausdünstung: bey längerem Gebrauch ent¬ 
steht zuweilen Speichelfluss. — Hätten hier nicht 
die Erscheinungen bey den Arsenikarbeitern Er¬ 
wähnung verdient V Sie sind freylich complieirt 
mit denen der Hüttenkalze überhaupt, welche von 
blossem Steinstaube entsteht, haben aber doch man¬ 
ches eigne, namentlich den blutigen Durchfall, die 
Austrocknung der Muskeln, die grosse Oppression 
der Hautausdünstung und schleimigen Absonderun¬ 
gen und die Lähmungen, die hier nicht blos die 
Muskeln, sondern auch die Sinnenorgane befallen. 
Sollten daher letztere wirklich nur unwesentliche, 
zufällige Wirkungen des Arseniks seyn? — Der 
Hr. Verf. fährt fort, die Wirkungen des Arseniks 
in einzelnen Krankheiten durchzugehn, und zwar 
zuerst im Wechselfieber. Er stehe als Mittel wider 
einfache Tertian - und Quartanfieber der Rinde 
gleich, ja er wirke noch schneller, als sie. Der 
dritte, vierte Paroxysmus pflege schon auszubleiben : 
nur im Quotidianfieber leiste er weniger, und da, 
wo sich das Fieber dem anhaltenden nähere, wo 
tonische oder analeptische Kräfte nöthig sind, wo 
bereits Milzgeschwulst eingetreten, sey die Rinde 
unbedingt erforderlich und werde nicht durch den 
Arsenik ersetzt, der überhaupt weder narkotisch, 
noch tonisch, noch analeptisch, noch als Säure, 
sondern lediglich als Reizmittel auf den plexus so¬ 
laris wirke. — In letzterem hat der Hr. Verf. ge¬ 
wiss Recht; im plexus solaris allein ist die nächste 
Ursache des Wechselfiebers enthalten, und der Ar¬ 
senik heilt es durch Reizung desselben. Aber un¬ 
richtig ist es, wenn er sagt, er wirke schneller als 
die Rinde. Durch diese können wir in den aller¬ 
meisten Fällen sofort den nächsten Paroxysmus un¬ 
terdrücken. Auch ist unrichtig, dass nach ihm we¬ 
niger Rückfälle kommen, als nach der Rinde: selbst 
Barton, einer der beredtesten \ ertheidiger des Ar¬ 
seniks, gesteht das Gegentheil ein. Schon das Quar¬ 
tanfieber heilt der Arsenik selten : er passt nur, 
beym reinen, einfachen Tertianfieber, nicht im 
Anfänge, nicht bey vollsaftigen Subjecten, sondern 
da, wo bereits ein gewisser Grad von Ermattung 
d li ich das Fieber eingetreten ist. 2) Er reize das 
Lymphsystem und die Absonderungsdrüsen, sey 
also potentissimum resolvens et discutiens. — Es 
wäre zu wünschen, der verdienstvolle Hr. Verf. 
hätte vor dem Abdruck diesen Abschnitt mit Auf¬ 
merksamkeit nochmals durchgelesen; er wunde ihn 
ohne Zweifel ganz umgearbeitet haben. Was sind 
glandulae lynrphatieo-seroso-chylosae? Was ist die 
potestas anti - lymphalica systematis lymphatici? 
Wo gibt es vasa lymphalico - exhalantia ? Gibt es 
einen Unterschied zwischen irritablen und zwischen 
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eontractileii Fibern? Auch der Hr. Verf. spricht 
von venösen Entzündungen, einer der sinnlosesten 
Schwätzereyen der Schulen unsrer Zeit, da Ent¬ 
zündungen blos im Capillarsystem Vorkommen kön¬ 
nen , welches weder veuos noch arteriell ist. Wie 
kann behauptet werden, das Quecksilber schwäche 
die Contractionskralt der Eymphgefässe und die Re- 
productivilät? Vollends: wie kann man sagen, dass 
der Arsenik dieselben Kräfte vermehre? schon dass 
der Scorbut nach seinem Gebrauch so ganz enorm 
verschlimmert wird, ist der entscheidendste Beweis 
dagegen. Dem Hrn. Verf. hat der Wunsch, die 
Wirkungen des Arseniks beym Carcinom zu erklä¬ 
ren, zu weit geführt. 5) Er verändere die Mischung 
des Bluts, besonders der Venen und der Capillar- 
gefässe — Allerdings, denn er löst es auf und ver¬ 
mindert seine Plasticität: aber wer sollte glauben, 
dass der Hr. Verf. hieraus seine Wirkung in der 
Melancholie erklärt? 4) Wir wissen zwar nicht ge¬ 
nau, wie der Arsenik in die Nerven wirke; dass 
er sie aber sehr stark reize, dafür zeuge seine Kraft 
gegen Wechselfieber, Asthma, Wasserscheu, und 
diese lasse vermuthen, dass er auch gegen Epilepsie, 
Veitstanz, Gesichtssehmerz und Keichhusten viel 
leisten werde. — Rec. wunderte sich nicht wenig, 
letzteren hier genannt zu sehen, der doch wahrlich 
keine Nervenkrankheit ist, sondern auf einem Mi¬ 
asma und Ausschlag der Membranen der Brust- 
und Kopf höhle beruht, und gegen welchen die Bel¬ 
ladonna alles leistet , was man verlangen kann. 
Uebrigens enthalt auch dieser Abschnitt viel Raisou- 
nement, dessen Werth Rec. auf sich beruhen lässt. 

Im vierten Cap. versucht der Hr. Verf. zu be¬ 
weisen, es gebe gar kein absolutes Gift: selbst die 
thierischen Krankheitsgifte seyen nicht so zu nen¬ 
nen , da sie von manchen assimilirt und ertragen 
wurden. — Rec. will nur an das Wuthgift, an 
das Gift mancher Schlaugen erinnern, die wirklich 
absolute Gifte sind. Dass der Arsenik nicht abso¬ 
lutes Gift sey, ist gewiss, indessen kommt er an 
Zerstörungskraft auf den menschlichen Körper den 
thierischen Giften am nächsten, aber als Zerstö¬ 
rungsmittel alles Lebendigen überhaupt steht er in 
der Schöpfung einzig da. Wenn der Hr. Vf. zur 
Widerlegung der Furcht vor Nachwirkungen äus- 
sert, nichts wirke länger, als ihm das Lebendige 
reagire, so scheint ihm in diesem Augenblicke ent¬ 
gangen zu seyn, dass die Wirkung sehr vieler Reize 
lauge fortdauert, nachdem die Reizung aufgehört 
hat. Die Erkältung hat allemal schon lange aufge¬ 
hört, wenn der Rheumatismus, ihre Folge, ent¬ 
steht, uud dieser kann Jahre, ja lebenslang dauern. 
Der Schreck kann lange vorbey seyn , wenn Epi¬ 
lepsie erfolgt , aber diese dauert bis zum Tode. 
Ausserdem kann ein Reiz Nachwirkungen veranlas¬ 
sen a) durch Umstimmung des dynamischen Le- 
bensprocesses — Traurigkeit bewirkt Carcinom — 
i~) durch V eränderung der Organe, Entzündung, 
Verhärtung, Eiterung, Ausarten einzelner Theile — 
c) dadurch, dass wirklich in einzelnen Sauggefässen 

das Fremdartige lange unwirksam bleib't, bis es auf 
einmal, ohne bemerkbare Veranlassung, mobil wird. 
Die auffallendsten Belege hierzu liefern viele Fälle 
der Hundswuth. — Dass also der Arsenik Nach¬ 
wirkungen haben könne, ist äusserst möglich und 
kann a priori gar nicht bestritten werden. Vom 
Oedem meint der Hr. Verf., die China und der 
Arsenik erregen es durch ihre Contractilität erhö¬ 
hende Kialt. Das ist völlig unrichtig: die China 
erregt nur dann Geschwulst, wenn sie das Fieber 
halb unterdrückt: vollständige Unterdrückung durch 
dieselbe China heilt die Geschwulst. Wie aber der 
Arsenik das ihm eigenthümliche Oedem errege, 
wissen wir nicht genau — wahrscheinlich durch 
Lähmung der Thätigkeit des Capillarsystems. 

Cap. V. Vorsichtsregeln beym Gebrauch des 
Arseniks. Zuerst werden policeyliche Maasregeln, 
besonders gegen die Quacksalber vorgeschlagen, in 
deren Händen diess gefährliche Mittel jetzt ist, statt 
dass nur den Aerzten dessen vorsichtiger Gebrauch 
überlassen seyn sollte. Von den Gegenanzeigen 
wird gesagt, sie seyen noch nicht vollständig be¬ 
kannt, docli sind als solche aufgeführt: erhöhte 
Reizbarkeit überhaupt, entzündlicher Zustand, Ple¬ 
thora des Unterleibes, Blutflüsse, Magenschwäche, 
Cardialgia und Brechen, habitueller Durchfall, in¬ 
nere Eiterung, Schwangerschaft, Geburt und Säu¬ 
gen, das zarte Kindesalter. Beschränkung des Ar¬ 
senikgebrauchs wird empfohlen beym Hydrops, 
bey chronischen Fehlern innerer Theile, obgleich 
gerade in der Phlfiisis tuberculosa viele Empfehlun¬ 
gen für ihn zeugen, bey Milzverhärtung, (wie viel 
bedeutende Wechselfieber bleiben da für ihn übrig?) 
beym Scorbut, wo nur ein hoher Grad ihn verbie¬ 
ten, ein leichter aber nichts schaden soll (hätte der 
Hr. V erf. geselin, wie schnell und viel der Arse¬ 
nik im Scorbut wirklich schadet, so würde er das 
nicht geschrieben haben), bey hohen Graden der 
Lustseuche, wenn schon hektisches Fieber mit ihr 
verbunden ist, und im Greisenalter. 

(Der Beschluss folgt.) 

Kleine Schrift. 

Hierarchiae in religionem ac literas commoda. 
Exposuit Fridericus Adolfus Eberlus. Lipsiae 
ex offic. Klaubarth, clolacccxn. 16 S. in 8< 

Gewöhnlich betrachtet man die Hierarchie des 
Millelalters nur von ihrer nachtheiligen Seite, aber 
so wie kein trauriges und schädliches Ereigniss in 
der Geschichte vorkömmt, aus dem nicht späterhin 
gute Folgen entsprungen wären, so ist diess auch 
hier der Fall. Die Hierarchie erhielt in einem im¬ 
mer roher gewordenen Zeitalter die Liebe zur Re¬ 
ligion und Cultur der Wissenschaften und milderte 
dadurch die Sitten. Diess wird, so weit es die 
Gränzen der Schrift verstatteten, weiter und so 
ausgeführt, dass man, wenn auch nicht in einzel¬ 
nen Behauptungen, doch im Ganzen dem Vf. bey- 
stimnien muss. 
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Geschichte der Moral, 

Geschichte der Sittenlehre Jesu. Von Carl Friedr. 

St äudlin, Doct. und Fiof. der Theologie zu Göttingen. 

Dritter Band. Im Vandenhöck- Ruprecht. Ver¬ 

lage, 1812. XXII u. 535 S. gr. 8- (2 Thlr.) 

Eine nicht unbedeutende Zahl der wichtigsten Schrif¬ 
ten über Kirchengeschichte, Geschichte der Theo¬ 
logie, Dogmatik und Dogmengeschichte hat dem 
ehrwürdigen Verf. nicht erlaubt früher ein Werk 
fortzusetzen, dessen zweyter Band schon vor zehn 
Jahren erschien und dessen Vollendung sehr ge¬ 
wünscht wurde. Noch ein Band ist zu hollen und 
dann ist es bis zu dem Zeitpuucte fortgeführt, wo 
sich des Hin. Vfs. Geschichte der christl. Moral, 
die als ein eigner Theil der allgemeinen (seit eini¬ 
ger Zeit zu langsam fortschreitenden) Geschichte der 
Künste und fl7issenschaften seit der Wiederher¬ 
stellung derselben u. s. w. zu Göttingen 1808 her¬ 
ausgekommen ist, anschliesst. Bekanntlich hat das 
gegenwärtige Werk auch noch einen zweyten Titel, 
als dritter Theil, der von Hrn. St. herausgegebnen 
Moral von J. D. Michaelis (dritten Theils dritter 
Band), auf welchen man wohl wenig Rücksicht neh¬ 
men wird. Der gegenwärtige Band umfasst die 2te 
Periode von Constantin dem Gr. bis zu Carl d. Gr. 
768» eine Periode, von welcher erst ein trefflicher 
Ueberblick gegeben wird. Dann folgt die Schilde¬ 
rung der Moral der katholischen Schriftsteller, die 
sich in ihren Schriften während dieser Periode al¬ 
lerdings mehr mit Dogmatik und Polemik als mit 
Moral beschäftigten; der Unterschied der Moral der 
griechischen und der lateinischen Kirchenväter tritt 
stärker hervor (wohl hätten hier auch noch andere 
morgenländ. Kirchenväter geschildert werden sol¬ 
len); die lateinischen Moraltheologen sind zahlrei¬ 
cher und einflussvoller. Mit ihnen wird daher auch 
der Anfang gemacht. Ausführlicher sind behandelt 
Lactantius, Ambrosius, Hieronymus, Augustinus. 
Ihr allgem. Charakter wird angegeben, und ihre 
moral. Principien, ihre Philosophie, ihre einzelnen 
moral. Hauptlehren dargestellt, ihr ganzes Moral¬ 
system beurtheilt. Diese vier Männer sind die ein¬ 
zigen aus der latein. Kirche, welche Stoff zu einer 
ausführlichen Darstellung der Moral darbieten konn¬ 
ten und auf mehrere Jahrhunderte die letzten. Bey 
andern Zeitgenossen derselben findet man nur ein¬ 
zelne moral. Gedanken und kurze Ausführungen; 
man hatte weniger Veranlassung, aber auch weni- 

Zweyter Band. 

ger Geschmack und Lust über moral. Gegenstände 
zu schreiben. Kürzere Nachrichten werden daher 
von Eucherius, Leo dem Grossen, Salvianus, Mar¬ 
tin von Bracara, Gregor dem Gr., Isidor Erzb» 
von Sevilla, Beda dem Ehrwürdigen, und den mo¬ 
ralischen Dichtern, Commodianus, Prudentius, 
Aldhelm, gegeben, und im Vorbeygehen auch an¬ 
dere, wie Thalassius, erwähnt. Auch der vornehm¬ 
sten griech. Moralisten sind vier: Basilius, Johan¬ 
nes C/irysoslomus (dessen Schicksale, Talente, Kennt¬ 
nisse und Charakter geschildert werden), Isidorus 
vonPelusium, und JSilus (aus dessen moral. Schrif¬ 
ten einige merkwürdige Ideen ausgezeichnet werden. 
Die übrigen Schriftsteller, die nur gelegentlich mo¬ 
ralische Gegenstände berühren oder das Gewöhnli¬ 
che wiederholen, oder blos asketisch schreiben, sind 
kürzer abgefertigt, wie Athanasius, Ephrem, beyde 
Gregore, Makarius, Cyrillus, Agapetus, Johann 
von Damascus u. s. f. Auch die Lebensbeschrei¬ 
bungen der Heiligen sind nicht unerwähnt geblie¬ 
ben , und am Schlüsse dieses Abschn. wird das Sy¬ 
stem der Mystiker aus den Schriften des1 angebli¬ 
chen Dionysius Areopagita in sechs Hauptstücke zu¬ 
sammen gefasst. Ein zweyter Abschnitt handelt so¬ 
dann von den Verordnungen der Kirche in moral. 
Rücksicht und dem Einflüsse der christl. und kirchl. 
Moral auf die bürgerl. Gesetze. Erst werden die 
Synoden überhaupt, insbesondere nach ihren moral. 
Beschlüssen, Anordnungen, Zwecken, Wirkungen 
geschildert; dann ein Verzeichniss der hieher gehö¬ 
renden Synoden gegeben; und endlich die Samm¬ 
lungen der Canonum aus dieser Periode, die Cano- 
nes und kanonischen Briefe einzelner Bischöfe und 
die Pönitenzbücher beschrieben. Hierauf wird ge¬ 
nauer entwickelt, wie die Moral der Bibel und der 
Kirche auf die bürgerl. Gesetzgebungen (sowohl der 
röm. Kaiser, als der deutschen Völker und Könige) 
und die Verfassungen Einfluss erhielt, und selbst 
wieder ihren Einfluss erfuhr (indem es nicht nur 
vermischte Synoden gab, sondern auch die weltli¬ 
chen Regenten oft Gesetze für die Kirche und deren 
Vorsteher dictirten. Die Canones selbst sind unter 
Classen nach den Gegenständen, die sie betreffen, 
gebracht; worunter natürlich die, welche den geist¬ 
lichen Stand, das Mönchsleben, die Ehe, Keuschheit 
undUnkeuschheit angelien, den meisten Raum eiu- 
nehmen. Ein dritter Abschn. betrachtet die Moral 
der Häretiker und zwar namentlich, der Manichäer, 
Priscillianisten, Messalianer (welche mehr zu den 
Fanatikern gehören), des Aerius, Eustathius, Jo- 
vinianus und Vigilantius (welchen noch die Anti- 
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dikomarianiten und Helvidius beygefügt werden 
könnten —sämrntlich nicht Häretiker, sondern höch¬ 
stens Schismatiker), des Pdagius und der Semipe- 
lagianer (übergangen sind also die Nestoriciner und 
die Monophysiten). Der vierte Abschn. (S. 5i8 ff.) 
fasst die Resultate der Untersuchungen über die Mo¬ 
ral der Katholischen überhaupt zusammen. Obgleich 
in dieser Periode dieselbe Einigkeit und Uneinigkeit 
über gewisse Puncte fortdauerte, wie in der vori¬ 
gen, der Werth und Geist der Moral sich gleich 
blieb, so gingen doch, wie natürlich, einige Verän¬ 
derungen vor. Die Moral wurde nicht nur schär¬ 
fer und vielfältiger in ihren Principien untersucht, 
sondern auch mehr entwickelt und angewandt, rei¬ 
cher und fruchtbarer als vorher. (Hier widerlegt 
der Hr. Verf. die Vorwürfe, dass die Synoden die 
Moral mit vielen willkürlichen Satzungen überladen 
und entstellt haben, und dass für die Moral in die¬ 
ser Periode wenig geschehen sey); sie wurde wis¬ 
senschaftlicher und systematischer. Wie die Ober¬ 
herrschaft des Christenthums auf Materie und Form 
der Moral eingewirkt habe, welche Veränderungen 
in einzelnen Lehren vorgefallen sind, worüber man 
nicht einig werden konnte, wird noch entwickelt, 
und zuletzt eine Stelle des Augustinus über die Vor¬ 
züge der kathol. Moral mitgetheilt. Noch ein Ab¬ 
schnitt blieb für diese Periode übrig, über die un¬ 
ter den Christen herrschenden, ihre Gesinnungen 
und Handlungsweise bestimmenden, Vorstellungen, 
und die Geschichte der Sitten und der Sittlichkeit; 
aber er musste dem folgenden Bande Vorbehalten 
werden. Wir dürfen wohl kaum erst bemerken, 
dass alle Angaben aus den Quellen selbst geschöpft 
und rein und unverfälscht dargestellt, die Thatsa- 
chen selbst, nicht eigne Ansichten derselben gege¬ 
ben, und jene weder nach einem philosophischen noch 
nach einem theolog. System modificirt worden, dass 
der Leser selbst zu urtheilen in den Stand gesetzt 
worden ist. Es würde leicht gewesen seyn, grös¬ 
sere Auszüge aus den Schriften mancher Kirchen¬ 
väter zu machen, aber der Leser gewinnt; durch 
die weise Sparsamkeit des Vfs., mit welcher er nur 
die wichtigsten Stellen mitgetheilt, mehrere andere 
verbunden und kurz nachgewiesen, und die aus meh- 
rern Stellen und Untersuchungen gezogene morali¬ 
sche Denk- und Lehrart eines Kirchenvaters und 
ihr Charakteristisches im Zusammenhang aufgestellt 
hat. Vielleicht konnte bey manchen Kirchenvätern 
die Ausführung mehr zusammengezogen, das Ge¬ 
meinschaftliche eines gewissen kirchl. Systems so¬ 
wohl aus den Schriften der Väter als den Verord¬ 
nungen der Synoden, die zu diesem System gehör¬ 
ten, zusammengenommen, und das Eigentümliche 
wieder besonders aufgestellt werden (bey welcher 
Anordnung dann erst die Kirchenväter und die Sy¬ 
noden kurz aufgeführt worden wären), um einige 
bey der gegenwärtigen Anordnung unvermeidliche 
Wiederholungen zu entfernen und die Uebersicht zu 
erleichtern. Aber wir gestehen gern, dass auch die 
befolgte Methode ihre Vortheile hat und dem er¬ 
sten Bande gemäss beybehaiten werden musste. 

May. 996 

Diess Werk erinnert uns an ein nicht lange 
vorher vollendetes Werk desselben verdienstvollen 
Gelehrten: 

Geschichte der theologischen Wissenschaften seit 
der Verbreitung der alten Literatur, von Carl 
Friedr. Stau dl in, Doct. u. Prof. d. Theol. zu Gött. 

Fester rFheil, 1810. XIV u. 532 S. Zweyter 
Theil. 1811. X\ I u. 794S. gr. 8. Göttingen, b. 
Vandenhöck u. Ruprecht. (5 Thlr.) 

Beyde Theile machen auch den sechsten Band 
der von Hrn. Hofr. Eichhorn bearbeiteten und her¬ 
ausgegebenen Geschichte der Literatur von ihrem 
Anfang an bis auf die neuesten Zeiten, aus, wel¬ 
che vei'schieden ist von der (auch in Göttingen und 
unter Eichhorns Auspicien angefangenen, vorher 
erwähnten) Geschichte der Künste und Wissen¬ 
schaften seit der Wiederherstellung derselben bis 
an das Ende des 18. Jahrhund. u. s. w., in welcher 
gleichfalls die Geschichte einiger der theologischen 
Wissenschaften (aber mit viel grösserer Ausführ¬ 
lichkeit) theils beendigt tbeils angefangen woi’den 
ist, Eigentlich hätte dem Plane der Geschichte der 
Literatur zufolge die Geschichte der theol. Wiss. 
wohl früher, nämlich vom Ursprünge der christl. 
Theologie an, angefangen werden sollen. Allein der 
Hr. Vf. nahm das J. i45o zum Zeitpunct, von wel¬ 
chem er ausging, und ging nur bisweilen etwas 
weiter zurück. Der ganze Zeitraum aber ist in 
drey Abschnitte oder Perioden getheilt, deren mitt¬ 
lere Gränzen die Reformation (1517), und der An¬ 
fang des 18. Jahrii. machen. Die Gesell, der Schrift¬ 
erklärung ist darin nur summarisch erzählt, weil sie 
von dem Herausg. des Werks schon in der Gesch. 
der Philologie vorgetragen worden ist, oder noch 
vorgetragen werden wird; nur die Geschichte der 
Hermeneolik ist eben so ausführlich als die der 
übrigen theolog. Wissenschaften behandelt; in der 
Gesch. der Moral, Casuistik und Mystik hat der 
Vf. sein früher (als Theil der Gesch. d. Künste u. 
Wiss.) erschienenes Werk zum Grunde gelegt und 
meist ins Kurze gezogen, aber auch manches be¬ 
richtigt, ergänzt und mehrere Schriften dazu be¬ 
nutzt. Die Geschichte der eigentlich asketischen 
Schriften, die nicht unter den Begriff der Wissen¬ 
schaft gebracht werden können, ist ausgeschlossen; 
die Gesch. der Katechismen und Predigten aber mit 
der Katechetik und Homiletik verbunden. Beym 
Au fang der ersten Periode werden zuvörderst die 
Vorschläge und Schritte zur Reformation der theol. 
Wiss., die schon im i4. Jahrh. vorbereitet wurden, 
und vor und nach der Miite des i5. geschahen, ihr 
Geist und Zweck dargestellt. Die theol. Wissen¬ 
schaften, deren Gesch. erzählt wird, stehen in fol¬ 
gender Ordnung: Apologetik und Polemik; Dogma¬ 
tik; Moral, Casuistik u. Mystik; Hermenevtik (von 
Nicol, v. Lyra an); Kirchengeschichte; Pastoraltheo- 
logie, Homiletik und Katechetik. (Bey der letztem 
geht der Hr. Vf. bis auf die ersten Jahrhunderte 
der ehr. Kirche zurück, und verfolgt ihre Gesch. 
bis auf die spätem Zeiten.) Bey der zweyten. Pe- 
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riotfe wird, wie es natürlich ist, zu Anfang der 
Einfluss der Reformation auf die theol. Wissensch., 
Lehrarien und Studien dargelegt, und gezeigt, dass 
die Thätigkeit auf dem Gebiete der theol. Wiss. im 
16. u. i/» Jahrh. nicht blos Folge der Reformation 
gewesen sey. Es wird sodann von der kathol., der 
evangel. (in welcher die Schulen der strengen An¬ 
hänger Luthers, des Melanchthon, des Calixlus und 
Spener unterschieden sind) und der reformirten Kir¬ 
che besonders gehandelt. In der Gesch. der theol. 
Wiss. macht diesmal die Hermenevtik den Anfang 
(wobey auch die hermenevt. Principien — wenn es 
Principien genannt werden können — der Quäker 
nicht übergangen, sind) und ihr folgen Dogmatik, 
Moral nebst Casuistik und Mystik (im Verhältniss 
vielleicht zu ausführlich abgehandelt), Polemik und 
Apologetik, Kirchengeschichte, Pastoraltheologie, Ho¬ 
miletik und Katechetik. Dass die Gesch. dieser Dis- 
cipliuen nach den einzelnen Confessionen vorgetra¬ 
gen ist, dürfen wir kaum erst anzeigen. In der 
dritten Periode wird gezeigt, dass von der mit allen 
theol. Wiss. nach und nach vorgegangenen grossen 
Revolution der in England entstandene u. sich im¬ 
mer mehr ausbildende Deismus die Hauptursache 
und die vornehmste Seite derselben gewesen, und 
in Deutschland (späterhin) eine noch grössere Revo¬ 
lution in der Theol. u. der religiösen Denkart vor¬ 
gegangen sey. Es wird sodann von der Vervoll¬ 
kommnung der Naturwissenschaften, von den phi- 
losoph. Systemen und ihrem Einflüsse, von den theol. 
Encyklopädien, Methodologien, Lilerärgeschichten 
u. s. f. Nachricht gegeben. In der Stellung u. Folge 
der theol. Disciplinen ist in dieser Periode nicht viel 
geändert, aber die grossen Revolutionen, die sich in 
denselben ereignet haben, die Veränderungen und 
Verbesserungen einer jeden, das Neue, was vorge¬ 
tragen worden ist, wird zugleich mit seinen Grün¬ 
den, Veranlassungen und Folgen aufgestellt, und 
die Literatur ist sehr vollständig und reichhaltig. 
Nur die neuern Vereinigungsvorscliläge erinnern 
wir uns weder in dem Äbsclin. von der Polemik 
noch in einem andern berührt gefunden zu haben. 
Eben so vermisste Ref. die Gesch. der histor. Be¬ 
handlung der Dogmatik und der Dogmengesch. — 
Im Allgemeinen (denn unsere Gränzen erlauben uns 
nicht weiter in das Einzelne zu gehen) ist diess Werk 
nicht nur seiner ganzen Einrichtung nach als Hand¬ 
buch zur vollständigen Einsicht und leichten Ueber- 
sicht der Gesch. der theol. Literatur in den letzten 
4 Jahrhund, das brauchbarste, welches wrir kennen, 
sondern diese Bauchbarkeit wird noch erhöht durch 
die eingestreueten Urtheile, Bemerkungen u. Winke, 
die dem aufmerksamen Leser nicht entgehen werden. 
Es ist übrigens aus eigner Ansicht der angeführten 
Hauptschi iften u. ohne Parteygeist geschrieben. Am 
Schlüsse jeder Periode würde man eine kurze An¬ 
deutung der Resultate, wie viel in derselben die 
theol. Wiss. überhaupt und in einzelnen Theilen 
insbesondere gewonnen haben, gewiss nicht ungern 
gelesen haben. 

Ar z n e y m i tt e 11 e hr e. 
Beschluss 

der Recension: De Arsenici usu in medicina, von 
D. Chr. Fr. H ar/es, und der Arsenik als Fieber¬ 

mittel von D. Ernst Ludw. Heim. 

Im 6ten Cap. von der Anwendungsart des Arse¬ 
niks wird zuerst von Hin. Harl. die Regel gegeben, 
dass man ihn weder mit Dingen verbinde, die seine 
Schärfe vermehren, als z. B. Mineralsäuren, noch mit 
solchen, die seine Kraft allzusehr schwächen, worun¬ 
ter besonders der Schwefel gemeint ist. — Rec. hat 
bereits hierüber seine Meinung erklärt. Die For¬ 
mel, deren sich der Hr. Verf. bedient, hat grosse 
Aehnlichkeit mit der Breraschen, Fowlerschen und 
Ileimschen: Die Heimsche Solution kommt der 
Fowlerschen näher. Die des Hrn. Vf. gleicht wie¬ 
der, bis auf die Soda statt des Kali, der Brera¬ 
schen. Zur äussern Anwendung würd die Horgens- 
sche Salbe empfohlen. Eine andre empfiehlt der 
Hr. Verf. Bey schwammigen Geschwülsten ist di® 
Althofsche Salbe angeführt. Diesen Salben gönnt 
Rec. gern ihren Werth, aber wo man den Arse¬ 
nik als Aeztnittel brauchen will, da passt die selt¬ 
same Bernhardsche Zusammensetzung ohne Zweifel 
besser: man kann sie aus gebranntem Schwamm, 
Bolus und Ai’senik verfertigen. Und so viele Aez- 
mittel es gibt, so ersetzt doch keins das andre, ge¬ 
schweige denn den Arsenik, der mit dem Theile, 
den er so verwandelt, dass man die Umwandlung 
eine Verkohlung nennen möchte, auch dessen zu¬ 
leitende Gefässe zerstört, welche gleichsam die Wur¬ 
zeln bildeten. Das kann man nicht einmal mit 
Spiessglanzbutter, geschweige denn mit den gewöhn¬ 
lichen schwachen Aezmitteln leisten. — Der Hr. 
Verf. gibt den sehr wichtigen Rath, den Arsenik, 
wenn man ihn anhaltend Inauchen lässt, um den 
dritten, vierten Tag aussetzen zu lassen. Er em¬ 
pfiehlt Fleischdiät bey dessen Gebrauche, was Rec. 
besonders für Wechselfieberkranke, widerrathen 
muss: sie vertragen überhaupt kein Fleisch, ob 
man gleich den tollen Einfall gehabt hat, sie mit 
Tischlerleim curiren zu wollen, am wenigsten ver¬ 
tragen sie es, wenn man ihnen Arsenik gibt, der 
ihre scorbutische Disposition so schnell und unge¬ 
heuer vermehrt. 

Das letzte Cap. handelt vom Gebrauch des Ar¬ 
seniks in speciellen Krankheiten. Die genannten 
sind: 1) das TVechseißeher. Für seine Wirksam¬ 
keit zeugt, dass er in dieser Krankheit ziemlich auf 
der ganzen Erde Volksmittel ist. Am besten wirke 
er im Tertian- und Quartanfieber, weniger im täg¬ 
lichen. Es sey rathsam, seinem Gebrauch Magne¬ 
sia mit Rhabarber oder die Salmiakauflösung mit 
Wermuthextrakt vorausgehn zu lassen und hinter¬ 
her tonische Mittel als Nachcur zu geben. Sehr 
schicklich sey seine Verbindung mit Opium. Kurz 
vor den Anfällen wurke er am bessten. Man müsse 
von des Hrn. Vf. Auflösung binnen der Apyrexi© 
eines Tertianfiebers fünf bis sechs Dosen Zu 8—i4 
Tropfen reichen. Darauf werde dann der dritte, 
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vierte Anfall sicher ausbleib en. Nachher sey ratli- 
sam, den Arsenikgeb rauch noch 6—8 Tage fort¬ 
zusetzen. Nüchtern dürfe er nicht genommen wer¬ 
den. — Hierauf erzählt der Vf. 12 eigne Beobach¬ 
tungen an Oudinotschen Grenadieren, die mit Wech¬ 
selfiebern behaftet aus Danzig kamen, und am Ende 
theilt er ein abscheuliches Recept mit, nach dem 
die Scharfrichter den Arsenik im Wechsellieber rei¬ 
chen. — In grossen Militärspitälern empfiehlt der 
Verf. vorzüglich. Versuche mit dem Arsenik im 
W* F. anzustellen. — Rec. hat sehr zahlreiche Ver¬ 
suche dieser Art vor sich: sie kommen alle darin 
überein, dass der Arsenik zwar das einfache Ter¬ 
tianfieber mit grosser Sicherheit heilt, andre Fie- 
berforrnen aber nicht, dass er auch jenes langsamer 
vertreibt, als die China, und dass Rückfälle nach 
dem Arsenik wenigstens eben so häufig Vorkommen, 
als nach der China. Der fortgesetzte Arsenikge¬ 
brauch schützt gar nicht vor denselben. Was haben 
wir also durch Einführung des Arseniks beym Wech¬ 
selfieber gewonnen? Nichts weiter, als ein Mittel, 
das die einfachste Form des Fiebers wohlfeiler hebt, 
als die bisher gewöhnlichen Mittel. Es ist uns aber 
gänzlich nicht darum zu thun, dass wir die Zahl 
der Mittel wider das einfache Tertianfieber vermeh¬ 
ren, nicht einmal, dass wir, sey es auch auf Ge¬ 
fahr des Lebens vieler Tausende, Geld sparen, son¬ 
dern wenn wir, um Geld zu sparen und der Ge¬ 
winnsucht verfälschender Droguisten zu entfliehn, 
ein Mittel suchen, das die China im Fieber ersetze, 
so wollen wir eins, das wir in complicirten, dupli- 
cirteu, bösartigen, bereits in chron. Leiden über¬ 
gegangenen, mit einem Worte, in schweren Wech¬ 
selfiebern aller Art mit derselben Sicherheit geben 
können, wie die China. Das ist nun der Arsenik 
keineswegs. Da man indess besonders in öffentli¬ 
chen Krankenanstalten, wirklich Grund hat, auf 
Sparsamkeit alle nur mögliche Rücksicht zu neh¬ 
men, so wäre der Arsenik in diesen dennoch ein 
willkommneres Mittel, wenn er nur mit Sicherheit 
könnte gebraucht werden. Allein nicht sowohl das 
ihm folgende Gesichtsödem, sondern weit mehr die 
auf ihn folgende ungeheure Vermehrung skorbuti- 
sclier Anlage, die Wechselfieberkran keil immer ei¬ 
gen ist, machen seinen Gebrauch in Lazarethen ge- 
fähi'lich, wo der Skorbut ohnehin so drohend ist. 
Ergreift einen, der mit Arsenik vom Fieber be- 
freyt worden, das Petechialfieber, so ist er verlo¬ 
ren; bleibt er von diesem auch verschont und es 
kommt sonst skorbutische Ansteckung ins Lazareth, 
so leidet er mehr als alle, und verliert vielleicht 
einzelne Glieder. Diess sind Resultate von Erfah¬ 
rungen, die Rec. den Empfehlungen eines Harles, 
Heim, Fodere, Brera, Jackson gegenüber zu stellen 
wagt. 2) Epilepsie. Günstige Erfahrungen von 
Alexander, Duncan» Hofmann; letzterer heilte eine 
von Schreck entstandene, über zwey Jahr alte Epi¬ 
lepsie binnen vier Tagen. — Hat die Genesung et¬ 
wa auch nur 4 Tage gedauert? Eine vierte Beob¬ 
achtung des Hrn. Vf. selbst ist zwar unvollkommen, 
aber sehr empfehlend. — Epileptische, deren Hirn 

bereits desorganisirt ist, wird niemand heilen; bey 
andern, deren Nerven ursprünglich zu leiden schei¬ 
nen, ist der Arsenik gewiss mehr als das salpeter¬ 
saure Silber oder der Kupfersalmiak zu empfehlen, 
und verdient versucht zu werden, um so mehr, da 
es kein anderes Mittel gibt, das sichern Erfolg ver¬ 
spräche, und die Folgen der Krankheit viel trauri¬ 
ger sind, als die des Arseniks je seyn können. 5) 
Intermittirendes, Dampfiges Asthma, ln dieser 
Krankheit, wie fast in allen folgenden, mangelt 
dem Hrn. Verf. eigne Erfahrung über den Nutzen 
dieses Mittels; es ist seit den ältesten Zeiten sehr 
berühmt. 4) Die sogenannte Angina pectoris. 
Nach Alexander. 5) Keichhusten nach Ferriar. — 
Wer wollte wohl so gewissenlos seyn, im fieber¬ 
losen Keichhusten den Kindern Arsenik zu geben, 
da wir andre Mittel haben? und im fieberhaften 
würde er den Tod beschleunigen. 6) Periodischer 
Kopfschmerz. Eine Erfahrung Hrn. D. Hofmanns. 
7) Hundswuth, nach John Hunter. Bey den Ma- 
labaren und in ganz Ostindien das gewöhnliche 
Mittel, selbst wo die Wuth schon ausgebrochen ist. 
— Zinke verband Wuthgift mit Arsenikauflösung, 
impfte mit der Mischung einen Hund, allein die¬ 
ser bekam nicht die Wuth. 8) Melancholie. Rec. 
hat zwar so wenig als der Hr. Vf. eigne Erfahrun¬ 
gen aufzuweisen, aber fremde sind ihm zuverlässig 
bekannt, in welchen der Arsenik Geisteszerrüttun¬ 
gen hob. Nur muss er hier in viel grösseren Do¬ 
sen gegeben werden: y Gran, wie der Vf. räth, ist 
viel zu wenig. 9) Krebs. Es wird behauptet: a) 
der Arsenik habe eine specifische Kraft wider den¬ 
selben. b) Der innere Gebrauch leiste mehr, als 
der äussere, c) Das Uebel breche nach dem äusse¬ 
ren Gebrauch wieder aus. d) Beym Krebs der Brü¬ 
ste, des Uterus, der Zunge, Augen und Hoden 
könne man den Arsenik ohnehin nur innerlich al¬ 
lein anwenden. — Durch das alles wird denn der 
innere Gebrauch des Arseniks im Krebs empfohlen. 
Rec. hat ihn schon lange mehrmals ohne Nutzen 
versucht, dagegen Gesichtskrebs, ohne Anschwellung 
der Drüsen, durch die äussere Anwendung des kos¬ 
mischen Mittels wirklich geheilt. — 10) Herpes 
exesus. — Ohne eigne Erfahrung. 11) Lustseuche. 
Der Arsenik bringt die bösartigsten Zufälle inve- 
terirter Lues zum plötzlichen Stillstand — gründ¬ 
liche Heilung aber konnte Rec. damit nicht bewir¬ 
ken. 12) TV assersucht und Leukophlegmasie. Eine 
Beobachtung des Verf. fiel unglücklich aus — was 
sie denn wohl musste. In der Wassersucht Arse¬ 
nik geben ist so viel, als in der Ruhr Aloe verord¬ 
nen. i3) Chronische Gicht. Gleichfalls ohne eigne 
Erfahrung. Wider Lungensucht, Skrofeln und 
Bandwurm will der Hr. Vf. künftigen Erfahrungen 
überlassen, den Werth des Arseniks festzusetzen. 

2) Hrn. Geh. Rath Heims Schrift ist allbekannt 
und die in derselben beurkundeten zahlreichen Er¬ 
fahrungen wichtig. Was jedoch wider die Einfüh¬ 
rung des Arseniks als Fiebermittel in Spitälern er¬ 
innert werden müsse, ist schon oben umständlich 
erklärt worden. 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 22. des May» 126. 

Intelligenz - Blatt. 

Ungarische Reichstags-Verhandlungen zu Press¬ 

burg im Jahre 1811 in Beziehung auf Literatur 

und Cultur *). 

/. Beschwerde der ungarischen Reichsstände über 

einige neue historisch - publicistische TVerhe 

österreichischer Schriftsteller, in welchen die 

ungarische Constitution and Nation angegrif¬ 

fen wird. 

Congrcgati Diactaliter Status et Ordincs tarn prius 
quam sub liis quoque Comitiis intellexerunt, qualiter 
non obslantibus per recentissiniorum temporum vicis- 
situdincs provocatis, et summa cum fidelitate, ardore 
atque Constantia, vitaequc atque fortunarum etiam sua- 
rum discrimine pro Rege et Patria susceptis, Regni- 
colarum conatibus, aliquorum seu invidia seu malevo- 
ientia omne meritum denicre, et fidelissimae gentis 
tarn splcndidis allectamentis ad ipsius eoriun inimici 
admirationem frustra tentatam fidem, virtutemque cum 
cavillatione honoris nationales non tantum sugillare, 
»ed criminari etiam publicis typo quoque cditis scri- 
ptis attentet, sub ipso novissimo bello Natio Iiungara 
inertiae incusabatur, quia Insurrectionalis Militia ea, 
qua cogitare solemus, rapiditate ad limites Austriae 
convolai’e non potuit. Post bellum verbis, scriptisque, 
signanter per Auctorem operis: Verthcidigung des Brü¬ 
ckenkopfs vor Pressburg im Jahre 1809 inutilitas In- 
surrectionis, et Insurgentium inhabilitas memorautur. 
Cer tum tarnen est, Status et Ordincs diaetaliter con- 
gregatos jam 1807, ut Jurisdictionibus annua exerci- 
tatio admittatur, frustra supplices luisse; tardiusque 
petiti ex Legionibus Hungaricis ad instituendam insur¬ 
gentem militiam necessarii officiales pariter denegati 
luerunt, denique petiti et promissi jam prius amictus 

) Aus der authentischen Sammlung : Acta Comitiomm Regni 

Hunganae a Serenissimo ac Potentissimo Imperatore, 

Hunganae et Bohemiae Rege Francisco Prime in Libe- 

lam Regiam Civitatem Poson. indiem 1 5. Aug. Anni 1811 

indictorum. Auch in Ansehung der Latinität merkwürdig. 
Zwcytcr Band. 

et arina, aut non de tempore, aut in mala qualitatc 
nonnullis Couiitatibus suppeditabantur, aut simplici¬ 
ter extradala non sunt. Similia demum scripta non 
tantum contra ipsum Nalionem Hungaram, sed etiam 
contxa eius Constitutioncm directa, ajiud socios adver- 
sus etiam vim externain unitos populos procusa, cum non 
tantum toti Europae scandalo essent, sed etiam vin- 
cula fraternitatis inter confoederatas nationes eidem 
Principi subjectas liaturaliter relaxare possent, non 
potuit Statutun et Ordinum attentionem non provocare 
illa secus non mediocriter rigorosae Censurae seu in- 
dulgentia, seu partialitas, quae dum tarn apertae et 
injustae adgressionis atque offensionis publicitatem non 
praevertit^ aut temperat, ipsa refutationum, quas si¬ 
milia scripta suapte provocant, impressionem vel im- 
pedit vel moratur. Temeritas profe^lo nounullorum 
illum jam attigit gradum, ut dum Constitutioni et 
Nation i Hungarae illudere licere sentiunt, nec 
operae pretium quidem amplius reputent ad id adver- 
tere, utrum ea, quae dicunt, aut scribunt, Suae Ma- 
jestati et Throno Regio non derogent? Praecipuum 
hos inter locum obtinet Augustinus Gustermann, pu- 
blicus in Theresiano Viennensi Juris Professor, cuius 
de Constitutione Hungarica recentissime Lingua Ger¬ 
manica concinnatum, et gravissimis in principia Juris 
Publici Hungarici impingentibus erroribus l'efertum 
opus*), quantum Statibus et Ordinibus innotuit, abs- 
que Cancellai’iae Regiae Hungarico-Aulicae, cui id se- 
cundum ipsas Altissimas Dispositiones incumbebat, re- 
visione editum est. SufFiciat inter reliqua memorare, 
quod postquam Tomo uno pagina 201. Jus Successio- 
nis sexui foemineo Arpadiano juxta lineas et nativi- 
tatem senioribus etiam auctoritate bullae Bonifacii VIII 
addixisset, Tomo II pagina 5ta successionem jiost obi- 
tum Ludovici 2di Annae eins Sorori jure sanguinis 
tribuit, et Ferdinandum 1 fS™ 12a tantum pro Cor- 
regente habet —. Ast si asserta liaec starent, in lo¬ 
cum , ut jus Domus Regnantis successionale firmetur, 

*) Es wird verstanden das Werk: Ausbildung der Ver¬ 

fassung des Königreichs Ungarn aus der Slaatsgeschichte 

und den Gesetzen dargestellt. Von H. W. Gustermann, 

k. k. Bücher - Censor und Professor. Wien, bey Anton 

Doll, 1811. 2 Bande in 8. 
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pridem jam illud subrutum fuisset, et Sanctio Prag- 
matica relate ad successionem Dornus Regnantis in 
Hangaria pro justa et Jegali liaberi non posset; bel¬ 
lum profecto successionale Bavaricum, ad quod majores 
nostri, cum tanta fidelitate, successus et nominis glo- 
ria convolarunt, praeexistentibus anterioribus sexus 
foeminei Desccndentibus Arpadianis injustum certe fu¬ 
isset, si Dornus Austriaca Hungariam titulo Juris Ar- 
padiani teneret. Idem Gustermann in eodem opere 
Tomo 2do pagina 352 Nationen! Hungaram in cultura 
intellectuali laaud quaquam progredi asserit, et lianc 
Hungariae relate ad Austriacas Provincias in eodem 
progressu remoram, Constitutioni Hungaricae tribuens, 
pag. 353 Constitutionis buius Subversionen! suadet. 
Quibus omnibus perpensis, coguntur Status et Ordi- 
nes sequentia a Sua Majestate Sacratissima exorare: 

imo ut illa, quae in Germanieis Haereditariis Di- 
tionibus contra Constitutionem Hungaram calumniandi 
invaluit licentia, coerceatur, Censores, huiusmodi scri¬ 
pta admittentes, ad onus responsionis aclstriiigantur, 
Regnieolarum illa refutandi seriptaque sua imprimendi 
libertas illibata maneat. 

2do, ut cum fundatio Tlieresiana Viennensis, 
fundo etiam Hungarieo, Abbatiae quippe Balaszek ab 
Aba institutae, proventibus provisa sit, ibidemque 
Hungari quoque educentur, cum teste Art. i5. 1790 
salus reipublicae ab Educatione Juventutis quam plu- 
rinium dependeat, binc intersit, ut Hungaris, qui ex 
fundo Hungarieo aluntur, per Professores ex eodem 
quoque fundo provisos et providendos, genuina et non 
irrealia Juris Publici Hungarici principia instillentur; 
autoritas interim publica, tarn in suum proprium prae- 
judicinm, quam et in Juventutis Hungaricae ibidem 
edueatae perversionem admittat, ut Hungari adolescen- 
tes non solum inconstituonalibus principiis extra Reg— 
num in ipsis jam scbolis imbuantur, sed ut haec prin— 
«ipia typis quoque vulgentur: ea propter partim ideo, 
ne per ipsos quoque Juris nostri publici Professores 
extraneos Tlironi Regii jura poslbac infirmari inten - 
dantur, partim etiam ideo, ne Juventus Hungara, quae 
alioquin pluribus sub respectibus extra Regnum dena- 
tionalisari solet, et ibi studia atque mores patrios sae- 
pissime aut negligit aut dediscit, in ipso jam primo 

principiorum constitutionalium baustu corrumpatur, tum 
etiam ideo, ne posteris eorum, qui sub Matthia Cor- 
vino sago togaque per totam Europam inclaruerunt, 
amplius obveiti possit, quod cum aevo suo in cultura 
non progrediantur, tum denique ideo ne fundus Hun- 
garicus exterorum etiam educationi, qui scopus Insti— 
tnti buius nunquam fuerat, destinetur, falsisque de 
rebns Hungaricis notionkaiis capiendis et apud exteros 
propagandis inserviat, in conformitate petiti de anno 
1807 Suae Majestati substrati, soIi- Hungarorum natio- 
nali educationi in ipsa patria deserviat, Vienna in pa— 
triam transferatur, atque interea etiam Juventus ab 
boc Educationis corruptore liberetur *)r 

*), "Vide Acta sessionis XXYIIL 

M a y. 

II. Beschwerde u. Postulat der ungarischen Reichs¬ 

stände in Rücksicht der ungarischen Sprache. 

Quemadmodum in Majestatis Vestrae Sacratissimae 
Anno 1790 die 22da Junii motu proprio edita bcnigna 
Resolutione intuitu culturae et promotionis Linguae 
patriae contenta Majestatis Vestrae Sacratissimae cle- 
mentissima declaratio eotum viventes liungaros conso- 
lata est: ita in posteritatis quoque memoria summa 
semper cum gratitudine perennabit; — alia in eodem 
objecto die 2da Novembris anno i8o5 Majestatis Ve¬ 
strae Sacratissimae ad obtinendum huncce scopum pub- 
licata benigna Resolulio illum gratitudinis sensum in 
animis Regnieolarum intendit. 

Cum tarnen in consequentiam praeattactarum be- 
nignarum Resolutionuni conditac leges, Articulus quip¬ 
pe Anni 1792 711ms, et i8o5 4tus post tot licet jam 
Annorum decursum ad optatum finem non perduxe- 
rint, imo teste longioris temporis experientia nec sufle- 
cerint j sustinemus Majestati Vestrae Sacratissimae re¬ 
late ad objectum Linguae Patriae Hungaricae desideria 
nostra in adnexo liumillime substernere, demisse oran- 
tes: ut ea saluberrima in comnioda Principis, et Pa¬ 
triae intentione adducta, sanctione sua Regia demen¬ 
ter iirmare, et in legum tabulas referri curare dignetur. 

Datum e Sessione nostra Diaetali die iqna De- 
cembris anno 1811 Posonii celebrata. 

Jüe Lingua Hungarica ejusque adminiculis« 

Usum Linguae nationalis Hungaricae in manipu- 
latione publicornm negotiorum minus optatum progres- 
sum facere, non sine dolore observant Regnicolae, quod 
si vero animum ad ea, quae bunt, advertant, metus, 
qui articulo 16* 1791 oecasionem dedit, nierito revi- 
viscit. Scopus citatae Legis prout et articuli 7. 1792 
et 4. l8o5 is etiam est, ut Dicasterialia quoque nego- 
tia lingua nationali pertractentur, binc ad publica mu- 
nia monnisi tales promoveantur, qui praeter alias ne- 
cessarias qualitates nationalis quoque Hungaricae Lin¬ 
guae cognitionem se babere testimoniis edo euer int, ne- 
glectis tarnen bis legibus ad ipsum quoque boccs Reg-, 
nicolare Dicasterium tales etiam applicantur, cpii natio¬ 
nalis Linguae Hungaricae notitia destituuntur, et binc 
ht, quod in obversum legis bungarice repraesentanti- 
bus Comitatibns, et aliis Regni Jurisdictionibus, Lin¬ 
gua Hungarica non semper respondeatur, e contrario 
licet non Lege, sed Resolutione tanturn ordinatum sit, 
ut ad certa officia nonnisi Linguae Germanicae gnari 
admoveantur> baec tarnen ordinatio quam exaetissim* 
observatur. Jam ratio educationis temporibus Tbere- 
sianis edita, eandem habuit tendentiam, de eo quoque 
in illa Claris bis verbis agebatur, qualiter nam Lingua 
Germanica brevi, per totum qua patet Regnum, pro- 
pagai i et plane vulgaris effici possit. Gratae memo- 
riae Concivis noster, intiinus olirn Status Consiliarius 
Stepbauus a Martzibany, ea conditiene Catbedram Ar- 
ebitecturae militaris penes Universitäten! Pestanam fun- 
darc volens, ut ex eadem haec scientia Lingua Hun¬ 
garica natiouali proponatur, patrioticae suae oblationis, 
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licet opera ad hanc seienham necessaria et in Linguam 
Hungaricain tradncta procurare voluerit, repnlsam ta¬ 
rnen tulisse fidedignc refertur. In nonnullis Comitati- 
bus usitata jam Lingua Nationali Hungarica Protocolli 
deductio denuo Latina Lingua confici coepit. Ilaud 
ita pridem illa quaestio: an quippe Lingua Hungarica 
in Hungaria ad negotiorum publicorum pcrtractatio- 
ncm apta sit ? palam, et publice penes defixionem 
praemii in novis Germanicis Posoniensibus proponi 
admissa fuit et Responsiones afi'irmativam continentes 
preli excuti non perinittebantur. Nuperrime medio 
Intimati Consilii Locumtenentialis Regii Hungarici, in 
neo ex proventibus distractoruin Fundorum, quos Hun- 
garieos fuisse nemo ncgabit, Civitatis Pesthiensis aedi- 
ficato Tbeatro, recurrenti Societati Theatrali Hungari- 
cae, nec altcrnatim quidem cum Societate Germanica 
lusus admissus est. 

Iiaec, et alia in contemptum dignilatis suae na- 
tionalis tendentia cum dolore sentiunt SS. et OO., nec 
immerito affliguntur, etc. etc. sequentia lege sanciri 
desideraut: 

lnio Cum illi, qui ad Consilium Regium Locum- 
tenentiale Hungaricum appliciti sunt, et ab anno 1791 
ofliciis suis potiuntur, Articulis 16. 1791 et 7. 1792 
id exigentibus, linguae Hungaricae cognitionem habere 
debeant, statuendum esset, ut in futurum omnes Or- 
dinationes et Resolutiones ex hoc Regnicolari Dicaste- 
xio ad omnes Regni Jurisdictiones, Civitatibus quoque 
Liberis et Regiis huc intellectis, Lingua nationali 
Hungarica dimittantur. Interna nihilominus Dicasterii 
huius manipnlatio , quae liactenus Lingua latina fiebat, 
ad triennium, usque nempe prim am Jannarii i8i5, et 
non ultra, ope huius Linguae ducenda extendatur. 
Universae tarnen Regni Jurisdictiones correspodentias 
et Protocolla hungarice ducere teneantur. 

2do ut Articuli Diaetales tarn huius, quam et de- 
hinc celebrandarum Diaetarum, Lingua tarn latina 
quam Hungai’ica, sub solitis formalitatibus per Suam 
Majestatem subscripti, ad Corpus Legum inducantur, 
et ita Regni Juris di ctionibus, ac iis quibus mitti lo- 
lent, transmittantur, et textus Latinus pro originali 
habeatur. 

3io, ut in universis Regni Dicasteriis, et quibusvis 
judiciis, exceptis tarnen Foris Spiritualibus, inde a imo 
Januarii 1816 negotia nonnisi Lingua Hungarica tra- 
ctari, et Sententiae Judiciariae nonnisi Hungarice ferri 
possint. 

4to, ut Lingua Hungarica inde a Scholis jam Tri- 
vialihus, et Normalibus incipiendo, ubique per Reg- 
1111m in omnibus publicis Scholis, cuiuscunque Reli- 
gionis, et in omnibus Regni Hungariae Cleri succre- 
scentis Seminar iis, aut quibuscunque superstitum Reli- 
giosorum. Ordinum Conventibus, vel Clausfris utrius- 
que Sexus,, verbo in quibuscunque demum domibus, 
ad ed'ucationem Juventutis destinatis, qua ordinarium 
Studium doceatur. Ad hunc vero Statuum et Ordi- 
num scopum necessarium est, ut tarn apud Romano- et 

Graeco-Catholicos, quam et ambas Evangelicas Confes¬ 
siones ad. Curam- animarum, exceptis extraordinariis 
necessitatis casibus, quae provisionem eurae animarum 

May. 

impedirent, illi tanrtum applicentur, qni Hungaricam 
Linguam una cum illa, quae pro localibus circumstan- 
tiis adhuc necessaria est, callent. Sed et beneficia Ec- 
clesiastica maiora et minora, juxta dispositionem Ar¬ 
ticuli 16. 1741 Linguae Hungaricae gnaris conferautur. 
Quantum vero Graeci non uniti l’itus animarum Cura- 
tores attinet: Sua Majcstas Sacratissima demisse exo- 
randa est, ut de meliori institutione, tarn apud Ple- 
bem, quam et ipsos animarum Curatores, inducenda 
ad meutern Articuli i5. 1791 dementer providere, ae 
simul de eo prospicere dignetur, ut liac occasione Lin¬ 
gua Hungarica apud Graecos non uni tos quoque pro- 

pagetur et expoliatur. 
5lo. Posteaquam a Cursu Scholastico futuri anni 

1812, inde a Scholis Trivialibus et Normalibus inci¬ 
piendo , gradatim in omni Classe studia Lingua Hun¬ 
garica tradita fuerint, et baec taliter Juventus eondi- 
dicerit, evolutis a praedefixo cursu Scholastico 8 aunis, 
omnia studia prout et Veteres Linguae, signanter La¬ 
tina , et omnes proponi solitae scientiae in cuiuscun¬ 
que demum aut nominis, aut geueris Scholis utriusque 
sexus, Lingua Hungarica tamquam vehiculo instructio- 
nis considerata, exceptis inter studia altiora, Logica 
vidclicet, Ethica et Metaphysica, nec non Theologicis 

studiis proponantur. 
6to. Cum neoerectum Tlieatrum Pestiense ex di- 

stractorum fundornm Hungaricae Urbis- Pestiensis, in 
Hungaria aedificatum fuerit, ea propter Sua Majestas 
Sacratissima demisse exoranda est, dignetur clementcr 
congrue disponere, ut eousque,. doncc ars dramatica 
illam, quae sperari et debet et potest, in Lingua Hun¬ 
garica perfectionem attigerit, Hungarica et Germanica 
opera dramatica per vices promiscue in Theatro Na¬ 
tionali Pestiensi ludantur, et hae etiam via Nationales 
Linguae Hungaricae culturae prospiciatur. 

Literarische Correspondenz - Nachrichten aus dem 

Österreich. Kaiserstaat, vom 1. März 1812. 

I. Chronik der öffentlichen Lehranstalten. 

Katholische Gymnasien zu Prag. 

Das Gymnasium der Piaristen in der königl. New 
stadt Prag zählte im verflossenen Schuljahre 1811 (laut 
der österreichischen Annalen 1812 Januar) 098 Schü¬ 
ler, das königl*. Gymnasium der kleineren Stadt Prag 
271, und das königl. Gymnasium der Altstadt Prag 
371 studirende Jünglinge, .alle drey also io4o Schüler. 

II. Nekrolog. 

Am i3. December 1811 starb zu Wien der k. k 
Feldmarschall -Lieutenant Karl Freyherr von Stutier- 
heim} Ritter des königl. Maria Theresien-Ordens, im 
35sten Jahre seines Alters. Er war zu Dresden vöu 
protestantischen Aeltcrn geboren. Er ist der Verfasser 
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der Werke: die Austerlitzer Schlackt; und der Krieg 

zwischen -Frankreich und Oesterreich im Jahre 1809. 

Am 16. Januar 1812 starb zu Hermannstadt in 

Siebenbürgen Joseph Naditschmgg von Lerchenfeld, 

k. k. National-Schulen-Aufseher daselbst, alt 59 Jahr. 

III. Beförderungen und Ehrenbezeigungen. 

Hr. Karl Anton Gruber vom Grubenfels, aus 

Szegedin in Ungarn, als deutscher Dichter und prosai¬ 

scher Schriftsteller bekannt, ist von dem Grafen von 

Appony in Wien als Bibliothekar angestellt worden. 

Hr. Georg Sander hat die ausserordentliche Pro¬ 

fessur der deutschen Sprache und der Oekonomie an 

dem reformirten Collegium zu Saros - Patak in Ungarn 

erhalten. 

IV. Vermischte literarische Nachrichten. 

Der Erzherzog Johann arbeitet an einer geogra¬ 

phisch - statistisch - physikalischen Beschreibung von 

Steyermark und Kärnthen. 

Den österreichischen Beobachter redigirt jetzt Hr. 

Pilat, die Thalia Hr. von Seyfried, die neue militai- 

rische Zeitschrift Hr. Rotlikirch, den Geist der Zeit 

Hr. Tielke, den Prager Volksfreund Hr. Pabst. Die 

Annalen der österreichischen Literatur u. Kunst wer¬ 

den von Herrn Consistorial-Rath Glatz mit Umsicht 
fortgesetzt. 

N eue 

V erlag sartikel 

der 

Cr eh rüder M. ctllinckr o dt in D or t ?nu nd 

zur 

Ostermesse 1812. 

Ilazzi, Staatsrath, über Auswandern und Fremde. Ein 

ßeytrag zur Gesetzgebung. 8. i2ggr. 

Supplement francais du cours de langue, destine ä 

Pinstruction de la jeunesse allemande. Par J. B. 

Daulnoy. Nr. V. Lettre A. Histoire d’Allcmagne. 

§r* 8* 18 ggr.. 

C. Corn. Taciti Anftalium L. XVI. Ex recensione 

novissima cum perpetua, brevi tarnen adnotatione 

ad libros priores in usum scholarum. 8. 1 Rthlr. 

Sclectae quaedaru propositioncs geometi’icae inethodo 

analytica veterum solntae, quas in usum tironum 

collegit, et exercilationibus analytico -synthelicis in 

fifythesi pura Caspari Zumkley, olim directoris 

Gymnasii et professoris matheseos Monast. adjecit 
Josephus Nies er t. 8. 12 egr. 

Vollstand. Lehr-und Lesebuch für Landschulen Nr. II. 

2te Kl. 2 ggr. 

-Lehr - und Lesebuch für Bürgerschulen Nr. II. 

2te K l. o orcrr 

Der kleine französische Dollmetscher, oder Anwei¬ 

sung zum Französischspreclien für Deutsche, welche 

kein Französisch lesen und ausspreclien können. Zum 

nöthigen Gebrauch im tägl. Umgänge. 8. 3 ggr. 

Kindlinger's, Nie,, Fragmente über den Bauernhof, 

die Hofesverfassung und das Bauernrecht in näherer 

Beziehung auf die im Grossherzogthum Berg ergati- 

genen Kaiserl. Verordnungen, gr. 8. f) <tot u ÖD4* 

Belehrung des Bauernstandes über die demselben von 

Sr. Kaiserl. Majestät durch die beyden Verordnun¬ 

gen vom 12. Dec. 1808 und vom 10. Sept. 1811 

verliehenen Rechte, und über dessen Pflichten ge¬ 

gen die bisherigen Hofesherren. Von dem Heraüsg. 

des allg. Bauernkalenders. 2te Aull. er. 8. 6 ger. 

Allgemeiner Bauernkalender auf das Schaltjahr 1812. 

Vom Präfecturr. D. Arn. Mallinckrodt. 8. 2te Lie¬ 
ferung. 3 ggr. 

(Dieses mit grossem Beyfall aufgenommene Büchlein wird 

für i8i3 zur Michaelismesse d. J. ausgegeben werden.) 

Zur Ostermesse 1811 waren neu: 

L. Diiwez neue französische Gespräche. Zur Beför¬ 

derung des richtigeren und geläufigeren Ausdrucks 

im Französischsprechen unter den Deutschen. Nebst 

verschiedenen nützlichen Anhängen. Zweyte verb. 

und verm. Ausgabe. 8. 10 ggr. 

D. J■ H. P. Seidenstückers (jetzt Rectors des Archi- 

1 gymnasiums zu Soest) Elementarbuch zur Erlernung 

der französischen Sprache. 8. 8 ggr. 

Beobachtungen und Ansichten. Kleine Beyträge fürs 

practische Leben. 8. i5ggr. 

Vollständiges Lehr- und Lesebuch für Landschulen. 

In drey Abtheilungen. Nr. I. ABC-Buchstabir- 

und Lesebuch für die ersten Anfänger. 8. 1 esr. 

Lehr- und Lesebuch für Bürgerschulen; nach drey 

Abfheil. I. Erste Klasse. ABC-Buchstabir- und 

Lesebuch. 8. 1 (T(T Y. 
A DO 

Prophetisches Glücksrad; oder, der Wahrsager auf 

dem Drachenfelsen. Abgedruckt nach der alten wie¬ 

der aufgefundeuen ächten Handschrift. 8. 3 ggr. 

Der bewährte Vieharzt; oder, probate Arzneymittel 

für Pferde, Kühe, Kälber und Schweine. 8. 2 ggr. 

Der Dom in Cöln. ir Heft. Mit 2 Kupfern vom 

Prof. Thelott. Fol. 1 Rthlr. 4 ggr. 

Allgemeiner Bauernkalender; oder Hausbuch für den 

Bauernstand. Erste Lieferung; für das Jahr 1811. 

Herausgegeben vom Präfecturrath D. Arn« Mal- 

Unclerodt. 8. 3 ggT« 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 23. des May. 1812. 

Intelligenz - Blatt. 

Chronik der Universitäten. 

Chronik der Universität zu Rostock von Neujahr 

1811 bis Neujahr 1812. 
Im Februar ward der Professor Konopack, welcher 

einen nach Königsberg erhaltenen Ruf wieder abge¬ 
lehnt hattezum Consistorial-Rath mit einer Zulage 
von 100 Rtlilr. ernannt. 

Im Marz ward der Prof. Link in die medicinische 
Facultat versetzt. 

Die von dem Prof. Konopak als derzeitigem Re¬ 
ctor zu Ostern und Pfingsten geschriebenen Fest - Pro¬ 
gramme führten den Titel: Beytrag zur Lehre von der 
Berechnung der Falcidischen Quart. 

Im May ward die Ueberweisung der Reitbahn an 
die Akademie verordnet und bewerkstelliget. 

Den 11. May ward der zum Herzogi. Prof. Theo- 
logiae berufene Prof. A. Th. Hartmann aus Olden¬ 
burg in's Concilium aufgenommen. 

Den isten Julius war Rectoratswechsel, und zwar 
ging das Rectorat für das folgende Jahr vom Prof. Ko¬ 
nopak zum Prof. Masius über. 

Um diese Zeit ward Herr Sleinhoff zum Lehrer 
der Thier-Arzneykunde mit dem Charakter eines Prof, 
bestellt. 

Michaelis ging der Prof, und Hofr. Link nach 
Breslau. 

Der zu Erfurt crcirte M. Mahl schrieb ein Pro¬ 
gramm zur Ankündigung seiner Vorlesungen: de gas 

azotico sulphurato. 

Das von dem Prof. Masius als derzeitigem Rector 
geschriebene Weihnachts-Pi'ogrannn führte den Titel: 
Medicinische Bemerkungen über einige ältere und 
neuere Gesetze, besonders über einige Artikel des 
Code Napoleon. Erste Abtheilung. 

Am Schlüsse des Jahres waren drey vacante. Lehr¬ 
stellen : 1) Die vom Dr. Wiggers vormals bekleidete 

räthliche Professur der Theologie. 2) Die Professur 
cler griechischen Sprache. 3) Die Professur der Che¬ 

mie, Naturgeschichte und Physik. 
Zweyter Band. 

Julius-Universität zu Würzburg, 
Winter - Semester 1811 — 1812. 

Zum Prorector Für das nächste Jahr wurde vor 
Anfang dieses Winter-Semesters Prof. Dr. Kleinsckrod 

abermals erwählt. 

Das Decanat der theologischen Facultät behielt 
nach den bestehenden Gesetzen der neuesten Univer- 
sitäts - Organisation der Senior, Regens und Prof. Dr. 
Löwenheim. Zum Decan der juridischen Facultät 
wurde Prof. Dr. Rehr, und zum Decan der medici- 

nischen Facultät wnrde Prof. Dr. Barlhel von Siebold 

gewählt. Das Decanat der philosophischen Facultät 
verblieb in den Händen des Prof. Dr. Andres. 

Se. kaiserlich - königliche Hoheit der Erzherzog 
Grossherzog haben unter dem 27. und 28. December 
aus Allerhöchstihrer Privatbibliothek der grosslierzogl. 
Universitäls-Bibliothek ein wahrhaft fürstliches Ge¬ 
schenk von vielen Prachtwerken (worunter sich Galle- 
rie de Florence et du Palais Pitti; liistoire naturelle 
des oiseaux de Paradis et de Rolliers par Levaillant; 
jardin de Malmaison par Fentenat u. s. w. sich befin¬ 
den) und andern belehrenden und unterhaltenden Bü¬ 
chern allergnädigst zu machen geruht. 

Von der akademisch-musikalischen Bildunssan- 
stalt wurden in diesem Winter-Semester unter der 
Direction ihres Vorstandes, des Prof. Fröhlich, drey 
öffentliche Concerte in dem im vormaligen Domcapi- 
telliause geräumigen und dazu besonders eingerichteten 
Wappensaale auf geführt, wovon die Würzburger Zei¬ 
tung bereits ausführliche Nachricht mitgetheilt hat. 

Den 3. November starb Joseph le Blanc, Lehrer 
der französischen und englischen Sprache an der gross- 
herzoglichen Universität im 65steu Lebensjahre. Sein 
Geburtsort war Turin im Piemontesischcn. 

An der juridischen Facultät wurde der vormalige 
Ölfentl. ordentl. Prof, der Kirchengeschichle, Dr. Franz 

Berg, den i4. Sept. als ölfentl. ordentl. Prof, der Uni¬ 
versalgeschichte angestellt. ■ Zu gleicher Zeit wurde 
den sammtlichen inländischen Akademikern anbefoh¬ 
len, dass sic den Vorlesungen über Universalgeschichte 
unfehlbar beyzuwohnen haben. 

Zufolge einer allerhöchst-landesherrlichen Ent- 
schliessung vom 9. November wurde die neu errich¬ 

tete Central - Industrie - Schule und Fabrik im Gross- 
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lierzogtlium Würzburg der Privatunternehmung des 
öffentl. ordentl. Prof, der Staats- und Landwirtschaft, 
Dr. Geier, überlassen, worauf derselbe den 19. No¬ 
vember seine Vorlesungen über die vaterländische In¬ 
dustrie mit einer ölfentlichen Rede eröffnete, worin er 
den Zweck und die Mittel der neu errichteten Central- 
Industrie-Schule nach der allerhöchsten Ansicht und 
gegebenen Entschliessung Sr. kaiserl. königl. Holfeit 
des Erzherzogs Grossherzogs auseinander setzte *). 

Die ausserordentlichen Professoren Dr. Metzger 

und Dr. Rudhart wurden (jener den i3- Oktober, 
dieser den 7. September) zu öffentlichen ordentlichen 
Professoren der Rechte mit erhöhtem Gehalte aller- 
gnädigst ernannt. Dem letztem wurden die Lehrfä¬ 
cher der allgemeinen Rechtsgeschichte, des praktischen 
Völkerrechts, der Methodologie des juridischen Slu- 
diums, des Handels - und Wechselrechtes und der 
deutschen Geschichte übertragen. — Zugleich wurde 
den der Rechte beflissenen inländischen Akademikern 
anbefohlen, ohne Unterschied den Vorlesungen über 
die deutsche und Rechtsgeschichte beyzuwolmen. 

An der medicinischen Facultät wurde den 5. No¬ 
vember dem ÖlFentl. ordentl. Prof. Dr. Döllinger die 
bisher von ihm provisorisch versehene Lehrstelle der 
Anatomie definitiv mit erhöhtem Gehalte übertragen, 
wogegen derselbe dem öffentl. ausserordentlichen Prof. 
Dr. Spindler das Lehrfach der Pathologie ab trat, wel¬ 
cher zugleich eine Gehaltszulage erhielt. Ferner wurde 
das Lehrfach der speciellen Therapie dem öffentl. 
ordentl. Prof. Dr. Morsch, das der Arzneymittel-Lebre 
dem öffentl. ordentl. Prof. Dr. Ruland, und das der 
Semiotik dem öffentl. ausserordentl. Prof. Dr. Spind¬ 

ler übertragen. Diesem wurde zugleich gestattet, von 
nun an den Prüfungen zur Erlangung der medicini¬ 
schen Doctorwürde mit Sitz und Stimme beywohneu 
zu dürfen. Ausserdem erhielten die öffentl. ordentl. 
Professoren Di'. Morsch und Dr. Heller den allerhöch¬ 
sten Auftrag, von Semester zu Semester abwechselnd 
besondere Vorlesungen über die Behandlung der Scliein- 
todten und der in plötzliche Lebensgefahr gerathenen 
Menschen, so wie über Schutzpockenimpfung zu halten. 

An der philosophischen Facultät wurde den 28. 
September der Universitäts -Musikdirector und ehema¬ 
lige Privatdocent Franz Joseph Fröhlich zum ausser¬ 
ordentlichen Prof, der Tonkunst allergnädigst ernannt. 

Als Lehrer der französischen Sprache bey der 
Universität wurde den i3. Oktober der bisherige Re¬ 
giments - Quartiermeister Georg Bils allergnädigst an¬ 
gestellt. 

D as Diplom der medicinischen Doctorwürde wurde 
den 29. Februar dem grossherzogl. wtirzbnrgischen 
Leibchirurgus und Medicinalrathe, Herrn Anton Boiii 

ertheilt. Ausserdem erhielten folgende studirende Aka¬ 
demiker, nachdem sie die gewöhnlichen theoretisch- 
praktischen Prüfungen überstanden hatten, die mediei- 

*) S. dessen Darstellung des Zwecks und des Inhaltes der 

Central-Industrie-Schule für das Grossherzogthum Würz¬ 

ig* Würskurg bey J. Stahel. 1812 in gr. 4. 
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nnische Doctorwürde, nämlich: Ilr. Joseph Cremer, 

von Siegburg; Iir. Johann Peter Heraus, aus Hanau; 
Hr. Aloys Kleinhans, von Diileken bey Aachen, Ba¬ 
taillonsarzt bey den grossherzogl. bergischen Truppen; 
und Hr. AIhr echt Pr echtlein, von Sommerhausen, 
Bataillonsarzt bey den grossherzogl. wurzburgischen 
Truppen. 

Akademiker zaiilte man in diesem "VVinter —Seme¬ 
ster 282, und unter diesen 193 Inländer und 89 Aus¬ 
länder. Von diesen 282 Akademikern studirten 36 
Theologie, 68 Rechtsgelehrtheit, 63 Medicin, 42 Chi¬ 
rurgie, 4 Pharmacie und 69 Philosophie. 

Das Verzeichniss der Vorlesungen an der Ju¬ 
lius-Universität für das Sommer-Semester 1812 hat 
bereits die Presse verlassen. Der Anfang der Vorle¬ 
sungen ist auf den 6. April angesetzt. 

Göttin gische Universität. 

Am 19. März vertheidigte Hr. D. Ernst Heinr. 

Tölken aus Bremen seine Streitschrift: de Pliidiae 
Jove Olympio observationes. 46. S. in 8. Der Vf. ist 
in Rom gewesen und hat anschauliche Kunslkennt- 
liisse. Er sucht den Phidias wegen des MisVerhält¬ 
nisses der colossal. Grösse der Statue zur Tempelhöhe 
und wegen der Ueberladung derselben mit Nebendin¬ 
gen der Sculptur zu rechtfertigen. 

Am 21. Marz vertheidigte Hr. D. Ernst Conrad 

Fr. Schulze als Habilitationsschrift: Incerti auctoris 
Fervigilium Veneris commentario perpetuo illustratum 
prooemio et varietate lectionis instructum, bey Baier 
gedr. 53 S. in 4. Hr. S. setzt den Vf. des Gedichts 
in die Zeiten zwischen igo und 284 n. C., und die Feyer 
und das Gedicht seihst nach Sicilien. Er scheint den 
Calpurnius vor Augen gehabt zu haben. Unter den 
Text sind die Varianten gesetzt und S. 21 fangen die 
zahlreichen Bemerkungen an. 

Herr Repetent Mahn hat herausgegeben: Obser¬ 
vationes exegeticae ad difficiliora quaedam Vet. Test, 
loca cjuae partim illustrantur partim nova ratione ex- 
plicantur. Auctore Ern. Aug. Ph. Mahn. Göttingen, 
gedr. Dieterich. 1812. 48 S. gr. 8. Es sind 10 Öh- 
servationen über Rieht. 5, 2.; 5, 7. n.j Jes. 17, 11.: 
22, 2.; 25, 11.; Sprücliw. 7, 21.; Hobel. 1, 2.; Hiob 
5,5.) Hab. 2, 17.; 3, 18. 

Heidelberger Universität. 

Der Hr. Kirchenrath und Prof. D. Schwarz hat 
eine Vermehrung seines Jahrgehaltes erhalten. 

Dem Hm. Job. Benedict Weber de Candolle aus Genf 
ist die Erlaubniss ertheilt worden, Unterricht in der 
englischen, italien. und französ. Sprache und Litera¬ 

tur auf der Univ. zu geben. 
Des im vorigen Jahre promovirten Hrn. D. Knis- 

pel Diss. de Hydrope (24 S. in 4.) ist nun erst aus- 

gegeben worden. 
Am 1. Febr. hat der Advocat Hr. Franz Samuel 
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Hahn zu Bern die juristische, und am 3. Febr. die 
Herren Maximil. Joseph Chelius aus Mannheim, und 
Friedr. JVilh. Ludw. Succow aus Heidelberg die me- 

dicinische Doctorwürde erhalten. 

Miscellen aus Dänemark. 

Auf den Bericht der Direction der Gesellschaft 
für Norwegens Wohl über die in den verschiedenen 
Städten und Districten Norwegens auf Veranlassung 
der königl. Sanction einer dortigen Universität am 
11. Dec. 1811 Statt gefundenen Feyerlichkeiten, haben 
Se. Königl. Majestät unterm 6. Jan. 1812 allergnädigst 
zu rescribiren geruht: Indem wir aus besonderm al¬ 
lerhöchsten Wohlgefallen die allgemeine und feyerliche 
Freude erfahren haben, womit unser Beschluss zur 
Errichtung einer vollständigen Universität in Norwe¬ 
gen von unsern lieben und treuen Norwegischen Un- 
terthanen aufgenommen worden, wollen wir allergnä¬ 
digst der Direction unsern allerhöchsten Dank für den 
darüber von ihr eingesandten Bericht zu erkennen ge¬ 
geben haben. 

Der König hat dem Prediger N. Beider zu Ron- 
dew seine Zufriedenheit mit dessen TKirksamkeit zur 

Ausbreitung der Vaccination zu erkennen gegeben, 
indem derselbe im Jahr 1810 selber l5ig Kinder ge¬ 
impft hat. Vorher hatte derselbe 800 vaecinirt, und 
vor Bekanntwerdung der Vaccination hatte er etwa 
800 mit den gewöhnlichen Blattern inoculirt. 

Durch Bemühen des Etatsrath und Ritters Law ätz 

zu Altona wird jetzt auch für die Herzogtümer 

Schleswig und Holstein eine patriotische Gesellschaft 

zu Stande kommen. Er hat deshalb Vorschläge dru¬ 
cken und vertheilen lassen, die einen sehr umfassen¬ 
den Plan, der nicht blos auf Förderung des ökonomi¬ 
schen und technischen Betriebs, sondern auch der gei¬ 
stigen Bildung geht, und also der patriotischen Wirk¬ 
samkeit einen grossen Spielraum eröffnet. Der König 
soll diese Gesellschaft bereits bestätiget, und mehr als 
80 Mitglieder sich bereits gezeichnet haben. 

Folgende Preisschriften für das Jahr 1811 sind 
von der Gesellschaft für Norwegens TVohl gekrönt 
worden: 1 ) Eine Abhandlung vom Capellan Ilymmig 
über den Einfluss des Norwegischen Odels - Rechts. 
2) Eine Abhandlung des Professors P. T. Müller zu 
Kopenhagen über das Studium der isländischen Spra¬ 
che. 3) Eine Abhandlung des Prof. A. Gamborg über 
die Mittel, die Jugend der Norwegischen Städte zu 
veredeln. 4) Eine Abhandlung des Canzleyratlxs Prahl 
über die Vorzüglichkeit Christiansand’s zur Norwegi¬ 
schen Universität. Der Preis für die erste und letzte 
war 4oo Rthlr., für die andern beyden 3oo Rthlr. 

Das Norwegische Landbowblait liefert in N. 23 
des vor. Jahres sehr merkwürdige Nachrichten über 
die alten Runenbuchstaben mit sinnreichen Erklärun¬ 

gen begleitet, die allen nordischen Alterthumsforschern 
interessant seyn werden. Auch ein bis dahin unbe¬ 
kanntes Alphabeth, das in den ältesten Zeiten auf 
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Söndmer und Nordmor im Gebrauch war, ist daselbst 

ein gerückt. 
Die Anzahl der Mitglieder der Gesellschaft für 

Norwegens TVohl betragt jetzt 2110, wovou, nächst 
dem District von Christiania, der 373 zählt, die Ko- 
penhagner Abtheilung von 162 Mitgliedern die stäikste 
ist. — Die Gesellschaft hat bereits 2 384 Rthlr. an 
Unterstützung, und 17837 Rthlr. an Vorschuss zu nütz¬ 

lichen Unternehmungen ausgegeben. 
Die Totalsumme der Subscription zur Gründung 

der Norwegischen neuen Universität betrug Anfangs 
März, nach einer Angabe in den Verhandlungen der 
Gesellschaft für Norwegens Wohl, 686,778 Rthlr. ein 
für allemal, und jährlich 10,069 Rthlr. dän. Cour.; in 
Speciesnüinze 3960 Rthlr. ein für allemal; an Gerste 
jährlich 680-g- Tonnen, und an Hafer 216 Tonnen. 

Der erste Theil der neuen Ausgabe des berühm¬ 
ten dem altdeutschen Liede der Nibelungen zur Seite 
stellenden nordischen Kiämpeviser, vom Prof. Nyerup 
veranstaltet, hat gegenwärtig die Presse verlassen, und 
die Gesellschaft zur Beförderung der schönen Wissen¬ 
schaften hat dafür das für jeden Band versprochene 
Honorar von 3oo Rthlr. bezahlt. 

Der Commission, die über die Stiftung des Pro¬ 

fessors Arne Magnussen wacht, haben Se. Königl. Ma¬ 
jestät auf ihren Bericht zu erkennen gegeben: dass die 
vom Secretair der Commission beygelegten 3oo Rthlr. 
jährlich hinführo aus der Königl. Casse sollen bezahlt 
werden, so wie auch dass das von der Commission 
ausgearbeitete Gulathingslov des Magnus Lagebaetirs 
mit deutscher und lateinischer Uebersetzung möge ge¬ 
druckt werden, wohingegen die Einnahme für den 
Absatz des Werks (fern Stifte zufallen solle, damit 
sie dadurch sich in den Stand gesetzt sehn, die Her¬ 
ausgabe der mehreren alten nordischen Schriften, die 
die Commission am wichtigsten und interessantesten 

finden möchte, unternehmen zu können. 
Eine Sammlung .von Originalzeichnungen natio¬ 

naler Kleidertrachten in verschiedenen Gegenden Nor¬ 

wegens , die der Geh. Conferenzrath Graf G. Moltke 
während seines langjährigen dortigen Aufenthalts ge¬ 
sammelt, lässt gegenwärtig der Buchhändler Ludwig 
durch den Kupferstecher Senn, der bereits bekannt 
ist durch die von ihm gestochenen dänischen Natio¬ 
naltrachten, in Kupfer stechen. 

Der Secretair der Königl. Wüssenschaftsgesellschaft 
Adjunct Werlauf ist zum Prof, extraord. an der Ko- 
penhagner Universität in der nordischen Geschichte 
und den nordischen Alterthiimern ernannt. 

Der Patriotismus der Einwohner Kopenhagens 

zeigt sich fortwährend auf eine rühmliche Weise. 
Eine Vorstellung, die neulich der edle Schauspieler 
und Dannebrogsmann Knudsen zum Besten verwunde¬ 
ter Krieger, und der nachgelassenen Wittwen und 
Waisen solcher, die blieben, gab, trug so reichlich 
ein, dass er an demselben Abend dem Könige einen Korb 
mit 10000 Rthlr. überreichen konnte. — Bey dem 
Mangel an Wohnungen für die ärmere Classe ist dort 
gleichfalls eine Gesellschaft zusammengetreten, um eine 

Stiftung zu errichten, wo 4o arme Familien für eine 
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Geringe Miethsumme, und mehrere Witwen und Wit- 
wer freye Wohnung mit einer kleinen Pension er¬ 

halten sollen. — 

Eine bey dem schlechten Cours der dänischen 
Banconoten für viele, besonders auch aus dem Stande 
der Gelehrten, äusserst erwünschte Gehaltsvermehrung 

hat der König an seinem Geburtstage sämtlichen in 
dänischem Courant besoldeten Beamten beygelegt. Von 
den ersten 1000 Rtlilr. Dienstsalair soll £ und an al¬ 
len übrigen j in Species oder deren Werth ausbezahlt 
werden. Heil der Regierung, die so manchen redli¬ 
chen Beamten drückenden Nahrungssorgen entreisst! 

Neue Verlagsbücher 

der Scho ne sehen Buchhandlung 

in Eisenberg.' 

Dennsted, Dr. Nomenclator botanicus seu Enumera- 
tio alpliabetica omnium huc usque cognitorum ve- 
getabilium adjectis praecipuis Synonymis. Pars I. 
Plantas vulgo Phaenogamas dictas comjdectens. Pars 
II. cryptogamiam sic dictam continens. 8. 3 Thlr. 

Graumüller, Dr. Tabellarische Uebersiclit des alten 
Linncischen Pflanzensystems und des verbesserten 
von Thunberg, so wie auch der natürlichen Systeme 
von Jussieu und Bätsch, gr. 4. g Gr. 

Dessen Diagnose der bekanntesten, besonders euro¬ 
päischen Pilanzengattungen nach dem verbesserten 
Linneischen System, zum analytischen Gebrauch 
bey Vorlesungen und zum Selbstunterricht, gr. 8. 

2 Thlr. 6 Gr. 

Ilogel, D. J. Chr. Gedrängte Darstellung der Ge¬ 
schichte und Staats Veränderungen der Römer. Ein 
Taschenbuch für Studirendo und gebildete Leser. 8. 
2 Bände. iThlr. i6Gr. 

Lindenau, von, Tabulae Martis novae et correctae ex 
Tlieoria gravitatis Clar. la Place et ex observationi- 
bus recentissimis deductae. 4 rnaj. iThlr. 12 Gr. 

Sammlung interessanter Reisebeschreibungen für die 
Jugend. Ein Beytrag zur neuesten Länder - und 
Völkerkunde, 8. 2 Bde. mit l Kupf iThlr. 4Gr. 

Roma n e. 

Des Pfarrers Tochter von Taubenhain. Nach Bürgers 
Ballade bearbeitet. 8. 3te Aullage mit 2 Kupfern. 

l Thlr. 6 Gr. 

Der Hunds - Sattler, oder Sccnen aus dem Leben eines 
Bösewiclits. Ein Beytrag zur Gallerie mensclil. Teu¬ 
fel. 8. ate Aull. l Thlr. 8 Gr. 

Die Ruinen der Gleissburg, oder die Heldin aus Thü¬ 
ringen. Ein historisches Gemälde des n. Jahrhun¬ 
derts. 8. Mit i Kupf. i Thlr. 

May. 

Bey Georg Friedrich Heyer 

in Giessen 

sind zur Ostermesse 1812 

folgende neue Verlagsbücher 

herausgekommen : 

* Aristophanes Komödien, übersetzt und erläutert von 
Dr. G. F. Welcher. Zuveyter Theil, die Frösche 

enthaltend, 8. iThlr. oder 1 fl. 48kr. 
Feuerbachs, Dr. J. P. A., Lehrbuch des peinlichen 

Rechts, 5te verbesserte und mit einem Inhaltsver- 
zeichniss und Sachregister vermehrte Auflage. 8. 

2 R thlr. oder 3 fl. 36 kr. 
Grolmans, Dr. K., ausführliches Handbuch über den 

Code Najioleon, 3r Band, gr. 8. 2Thlr. 20 Gr. 
oder 5 fl. 6 kr. 

von Löhr, Dr. Egid., Uebersicht der das Privatrecht 
betreffenden Constitutionen der Römischen Kaiser, 
Von Constantin I. bis auf Tlieodos II, und Valentin 
III. 8. 8 Gr. oder 36kr. 

* Meseritz, Louis de, Essai sur les Revenus de l’Etat, 
8. 6 Gr. oder 27 kr. 

Prony, theoretisch - practische Abhandlung über die 
Leitung des Wassers in Kanälen und Röhrenleitun- „ 
gen. Aus dem Franz, mit vielen Anmerkungen und 
Erläuterungen von Karl Chr. Langsdorf. Mit 3 
Kupfert. u. vielen Tabellen, 4. 3 Tlilr. od. 5 fl. 24kr. 

von Steigenteseh , Aug. Freyh., Marie, 2 Theile mit 
Kupfern. 8. 

Im Laufe dieses Jahres erscheinen noch: 

Arens, Dr. F. J., Commentar über die Institutionen, 
nach Waldcck, 2 Bde., gr. 8. 

Grolmans, Dr. K., ausführliches Handbuch über den 
Code Napoleon, 4r, 5r Bd., gr. 8. 

Hartig, G. L., Anleitung zur Taxation der Forsten, 
mit 2 ill. Planen und Tab., 2 Bde, in gr. 4. Dritte 
verbesserte mit einer Anleitung zur Berechnung des 
Geldwerths eines taxirten Forstes vermehrte Aus¬ 
gabe. gr. 4. 

v. Meseritz, Ludwig, Theorie der französischen Spra¬ 
che, gr. 8. 

Palmer, Dr. Chr., Predigten über die Evangelien, 2 
Bde., gr. 8. 

Pilgers, G., Kirchenraths in Friedberg, Fragen an 
Kinder, nach Anleitung des Katechismus der cliristh 
Lehre von J. P. L. Snell und des Katech. Lutberi. 

Schletz, Joh. Ferd., der Kinderfreund. Ein Lehrbuch 
zum Gebrauche in Landschulen nach F. E. von Ro- 
chow ganz neu bearbeitet, 8. 

— __ dessen auserlesene Sammlung christl. Religions¬ 

gesänge, zur öffentl. und häusl. Erbauung, 8. 

V erbesse rung. 

N. 116. S- 928. Z. 44; Museums I, Lyceum’s. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 25. des May. 1812. 

Logik. 
1) Grundriss der Logik. Ein Lehrbuch zura Ge¬ 

brauch für Schulen und Universitäten. Von Ja¬ 

kob Friedrich Fries, ordentl. Prof, der Phllos. in Hei¬ 

delberg und correspond. Mitgl. der Kön. Baier. Akad. d. Wis- 

sensch. in München. Heidelberg, bey Mohr u. Zim¬ 

mer. i3n. i4i S. 8. (i2 Gr.) 

2) System der Logik. Ein Handbuch für Lehrer 

und zum Selbstgebrauch. Von Jak. Fr. Fries 

u. s. \v. Ebendas, bey Ebendenss. 1811. XII u. 

596 S. nebst 10 S. Regist. und Druckfehlerverz. 

8. (5 Thlr. 8 Gr.) 

Diese beyden Schriften gehören zusammen und 
verhalten sich zu einander wie 'l'ext und Cotnmen- 
tar. Es hat nämlich dem Vf. gefallen, die Para¬ 
graphen seiner Logik unter dem ersten Titel be¬ 
sonders herauszugeben, unter dem zweyten Titel 
aber die ausführlichen Erläuterungen derselben 
hinzuzufügen. Doch ist der Grundriss auch dem 
Systeme wieder angehängt, welches wir darum be¬ 
merken, damit niemand den Grundriss zweymal 
kaufe. In der Vorrede zum Systeme (denn der 
Grundriss hat keine) bemerkt Hr. Fr. gleich an¬ 
fangs , dass er bey der Herausgabe dieses Werks 
eine dreifache Absicht gehabt habe. Einmal soll 
es die Tf issenschafi selbst f ödem; sodann dem nie- 
dern Unterricht in der Logik sowohl als dem ho¬ 
hem dienen, weshalb eben Grundriss und System 
von einander getrennt sind. Wir wollen mit dem 
\ f. nicht über die Möglichkeit einer Vereinigung 
so verschiedenartiger Zwecke rechten, sondern das 
Werk lediglich aus dem ersten Gesichtspuncte be¬ 
trachten. 

Zuvörderst wollen wir die Organisation des 
Ganzen darstellen. Nach einer kurzen Einleitung, 
welche den Begriff der Logik erklärt und eintheilt 
und die Geschichte dieser Wissenschaft darstellt, 
folgt der 1. Abschn., welcher unter der Aufschrift: 
^Le. ^reschichle der menschlichen Erkenntniss, eine 
anthropologische oder psychologische Propädeutik 
clei Logik enthält. Dieser Abschn. hat weiter keine 
Unterabtheilungen. Der 2. Abschn. aber., welcher 
unter dem Xitel: Beschreibung der Formen des 
Denkens, die allgemeine reine Logik enthält, zer- 

Zweyter Band. 

fällt in 5 Capitel, welche 1) die Lehre von den 
Begriffen, 2) die Lehre von den Urtheilen, 8) die 
Lehre von der analytischen Erkenntniss unter dem 
besondern Nebentitel: Reine philosophische Logik, 
4) die Lehre von den Schlüssen, und 5) die Lehre 
von der Form der Wissenschaften abhandeln. Hier¬ 
auf folgt der 5. Abschn., weicher unter der Auf¬ 
schrift : vom Verhältniss der Denkformen zum 
Ganzen der menschl. Erkenntniss, die angewandte 
Logik enthält. Dieser Abschn. besteht aus 5 Ab¬ 
theilungen, deren jede wieder in verschiedne Ca¬ 
pitel zerfällt. Nämlich die j.Abth. mit der Ueber- 
schrift: Verhältniss des Denkens zum Erkennen 
im Allgemeinen, handelt in 2 Capp. 1) von dem 
Umfang und deai Gränzen der menschl. Erkennt¬ 
niss, und 2) von der Organisation des Reflexions¬ 
vermögens. Die 2te Abth. mit der Aufschrift: Fon 
den Gesetzen der discursiven Erkenntniss, handelt 
in 4 Capp. 1) von den Hilfsmitteln der deutlichen 
Erkenntniss, 2) vom Gebrauch der Erklärungen 
und Eintheilungen, 5) von der Begründung der 
Urtheile, und 4) vom Ideal der logischen Voll¬ 
kommenheit menschl. discursiver Erkenntnisse. Die 
5te Abth. endlich mit dem Titel: Die Methoden¬ 
lehre, handelt wieder in 4 Capp. 1) vom Empiris¬ 
mus oder von der systematischen und heuristischen 
Methode Jur das histor. Wissen, 2) von der Spe- 
culcdion oder der systemat• und heurist. Methode 
für reine Vernunft erkenntniss, 5) von der Incluc- 
tion oder der heurist. Methode für theoret. Wis¬ 
senschaften, und endlich 4) von der Methode des 
Unterrichts, wobey auch von der Widerlegung die 
Rede ist. 

Prüft man diese Organisation eines Systems 
der Logik selbst nach logischen Grundsätzen, so 
kann dieselbe wohl nicht durchgängig gebilligt wer¬ 
den. Es ist schon ein Fehler gegen die logische 
Schärfe, dass der Vf. die Propädeutik der "Logik 
mit zu einem integrirenden Theile der Logik selbst 
macht. Allerdings fordert der Vortrag einer jeden 
Wissenschaft, als eines abgesonderten Gliedes der 
ganzen menschlichen Erkenntniss, gewisse Vor¬ 
kenntnisse für den, der jenen Vortrag gehörig be¬ 
nutzen will. . Aber diese Vorkenntnisse können nie 
einen Theil der Wissenschaft selbst ausmachen, 
sondern sie gehören in die Einleitung, die eben¬ 
darum Einleitung heisst, weil sie dasjenige enthält, 
was man beym Studium einer Wissenschaft vor¬ 
läufig wissen muss, und wodurch der Geist zu die¬ 
sem Studium vorbereitet oder in die Wissenschaft 
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eiugeleitet wird, mit einem Worte, weil sie Pro¬ 

pädeutik der Wissenschaft ist. Noch unpassender 
aber ist es, wenn hlr. Fr. diese Propädeutik der 
Logik eine Geschichte der menschlichen Erkennt- 

niss nennt. Zu einer solchen Geschichte gehört 
doch offenbar weit mehr, als einige aus der An¬ 
thropologie und vornehmlich demjenigc n Th eile 
derselben, welcher Psychologie heisst, entlehnte 
Vorkenntnisse für das Studium der Logik. Eine 
Wirkliche Geschichte der menschlichen Erkenntuiss 
würde auch nicht einmal in die Philosophie über¬ 
haupt, geschweige in die Logik gehören. Rec. weiss 
zwar wohl, dass man in den neuesten Zeiten au¬ 
gelangen hat, dem Worte Geschichte eine ganz 
andre., vom gemeinen sowohl als bisherigen phiior- 
sophischeu Sprachgebrauche abweichende, Bedeu¬ 
tung unterzulegen. Allein von einem Manne, der, 
wie Hr. hr., sich so wacker und rühmlich dem 
Unfuge, welcher in den neuesten Zeiten auf dem 
Gebiet der Philosophie getrieben worden ist, wi¬ 
dersetzt hat, hätte llec. am wenigsten erwartet, dass 
eL in einer Anweisung zum richtigen Denken eine 
Verändrung des Sprachgebrauchs begünstigen wür¬ 
de, die durchaus keinen Vortheil gewähren, son¬ 
dern nichts anders als Verwirrung der Begriffe zur 
k olge 1 laben kann. Das Wesen der Geschichte ist 
Darstellung des Geschehenen, also des nach Zeit 
und Ort und allen übrigen empirischen Umständen 
Bestimmten, mithin des Einzelnen und Zufälligen 
(wenn auch in andrer Hinsicht Nothwendigen) $ die 
Philosophie aber als solche wreiss nichts von dem, 
was hier oder dort, dann oder wann, von dem 
oder jenem geschehen ist, sondern sie erforscht das 
Allgemeine ulul Nolbw'endige, wras die ursprüngli¬ 
che Grundlage von jedem Geschehenen ausmacht. 
Und so nimmt es auch Hr. Fr. Er handelt z. B. 
in seiner Propädeutik zur Logik von der Sinnlich¬ 
keit und Sinnesanschauung überhaupt (§. 6), von 
den innern Gesetzen des Gedankenlaufs überhaupt 

0 ? von der Einbildungskraft im _/lügemeinen 

(§. 12) u. s. w. Wie mag nun dicss Alles" eine Ge¬ 

schiente der menschlichen Erkenntuiss genannt wer¬ 
den ? — Eben so wenig können wir es billigen, dass 
der Vf. den 2. Abschn., der die allgemeine reine 

Logik enthält, als eine Beschreibung der Formen 

des Denkens charakterisirt. Denn eine blosse Be— 

Schreibung dieser Formen würde noch keine phi¬ 
losophische W lssenschaft von den Denkgesetzen 
seyn. Wenigstens würde dann das 5. Cap. dieses 
Abschn. welches der Verf. vorzugsweise eine reine 

philosoprusche Logik nennt, w'eil es die Grundge¬ 
setze des Denkens oder die allgemeinsten Regeln 
der analytischen Erkenntuiss aufstellt — wiewohl 
Rec. zwischen einer allgemeinen reinen und einer 
reinen philosoph. Logik keinen Unterschied linden 
jvann nicht in eine solche Beschreibung gehören. 
Dass aber Hr. Fr. eben diese Lehre von den Grund¬ 

gesetzen des Denkens zwischen die Lehre von den 
Uitheilen und die von den Schlüssen einschiebt, 
scheint uns ein bedeutender Versto&s gegen die io- 
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I gische Anordnung. Der Verf. erklärt zwar in der 
Volt. (S. VI) das gewöhnliche Verfahren, wo man 
the allgemeinsten Denkgeselze der Lehre von den 
Reg rill eil und Uitheilen vorausschickt, für unrich— 
tig, weil das fp esen jener Gesetze nur aus der Form 

der Urtheile verstanden werden könne. Allein diese 
Behauptung ist zuverlässig falsch, da sich aus der 
blossen Form der Urtheile nimmermehr das We¬ 
sen eines Denkgesetzes (worunter doch wohl nichts 
anders als seine gesetzliche Kraft oder allgemeine 
Gültigkeit zu verstehen ist) einsehen lässt. Frev- 
üch werden jene Gesetze in der Form von Urlhei- 
len ausgesprochen. Diess ist aber der Fall mit al¬ 
len Gesetzen, ja mit allen Sätzen überhaupt, sie 
mögen Grund- Lehr- oder Folgesätze seyn. Die 
Form der Urtheile überhaupt ist wegen ihrer Ur¬ 
sprünglichkeit etwras so Allgemeines und Nothwen¬ 
diges, dass alles unser Denken von selbst diese Form 
annimmt und selbst jeder Begriff’, den wir denken, 
nichts anders als ein noch nicht entwickeltes Ur- 
iheil ist. Sonach hätte der Vf., wenn er cousequent 
seyn wollte, auch die Lehre von den Begriffen erst 
nach der von den Uitheilen abhandeln müssen, und 
diess um so mehr j da er bereits in der Lehre von 
den Begriffen die Gesetze der Homogeneiiät, der 
Specification und der logischen jljfinität aufstellt 
(§• 21)* welche doch nichts anders als allgemeine 
Urtheile über die Verhältnisse der Begriffe sind. 
Worin besieht nun aber die Form der Urtheile 
überhaupt? In der Art und Weise, wrie das Ver- 
hällniss gewisser Vorstellungen zu einander in Be¬ 
ziehung auf einen dadurch zu erkennenden Gegen¬ 
stand bestimmt wird. Diese Bestimmung aber ist 
abhängig von gewissen ursprünglichen Gesetzen, u. 
diese Gesetze heissen oberste Denkgesetze, weil al¬ 
les Urtheilen im Grunde ein Denken ist, indem 
durch das Uriheil ein Begriff' oder Gedanke als ent¬ 
wickelt oder näher bestimmt dargestellt wird, und 
weil alle besonuern Denkregeln in Ansehung ihrer 
Gültigkeit von jenen abhängig sind. Folglich müs¬ 
sen in einem Systeme der Logik jene Denkgesetze 
zuerst aufgesucht und dargestellt werden, wobey 
(wie überall, wo von Gesetzen die Rede ist) die 
Form der Urtheile überhaupt als etwas dem Den¬ 
kenden (wenn auch noch nicht mit logischer Deut¬ 
lichkeit) Bekanntes vorausgesetzt wird. Es ist aber 
um so nöthiger, dass jene Gesetze vor der Lehre 
von den Uitheilen mit voller Klarheit und Deut¬ 
lichkeit gedacht werden, w'eil das Wesen und Ver¬ 
hältnis allgemeiner und besondrer, bejahender und 
verneinender, hypothetischer und disjunctiver u, s. 
W. Urtheile gar nicht gründlich eingesehen werden 
kann, ohne die Grundsätze der Einstimmung und 
des Widerspruchs, der Ausschliessung, des Grun¬ 
des und der Folge schon zu kennen. Rec. kann 
daher die vom Vf. beliebte Anordnung seines Sy¬ 
stems in dieser Hinsicht nicht gut heissen. Ueber- 
haupt hat sich der Vf. nicht darüber gerechtfertigt, 
warum er dem 2ten Abschn. gerade 5 Capp., nicht 
mehr noch weniger, gibt. Für willkürlich kann 
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doch wohl ein Lehrer der Logik nicht solche Ein- 
theilungen eines systemat. Ganzen halten. Dieselbe 
Rechtfertigung vermissen wir in Ansehung des 5ten 
Abschn., der zuerst in 5 Abtheill. und dann weiter 
in io Capp. zerlegt wird. Wer sollte z. B. unter 
dem Titel: Verhältniss des Denkens zum Erkennen 
im Allgemeinen, folgende 2 Capp. erwarten: Von 
dem Umfange and den Gränzen der menschlichen 
Erkenntmss, und: Eon der Organisation des Re- 
ßexions Vermögens ? Auch scheint das erste dieser 
beyden Capp. weit mehr in die Metapli. als in die 
Logik zu gehören. — Doch wir müssen die Prü¬ 
fung des Plans, welchen der Vf. befolgt hat, ab- 
brechen, um noch Platz für einige Bemerkungen 
über den Inhalt des Werkes zu behalten. 

Diesen Inhalt ausführlich darzulegen, werden 
uns die Leser wohl von selbst erlassen, da der ge¬ 
wöhnliche Inhalt einer Logik ziemlich allgemein 
bekannt ist. Wir werden uns also auf dasjenige 
beschränken, worin der scharfsinnige Verl’., der 
auch sonst gern seinen eignen Weg geht, von den 
übrigen Logikern abgewichen ist. Und da diess 
hauptsächlich in der anthropologischen Grundlage 
bestellt, welche der VI. seiner Logik gegeben hat, 
so werden wir unser Augenmerk vorzüglich auf 
eben diese Grundlage zu richten haben. In dieser 
Hinsicht tritt nun sogleich in der Einleitung der 
vom Verl, zuerst aufgestellte Unterschied zwischen 
einer philosophischen oder demonstrativen und ei¬ 
ner anthropologischen Logik als bemerkenswertli 
hervor, indem der Verl, hierauf ein vorzügliches 
Gewicht legt, aus der Vernachlässigung dieses Un¬ 
terschiedes alle bisherigen Fehler und Mängel der 
Logik ableitet, und diesen Fehlern und Mängeln 
eben dadurch abhelfen will, dass seine Logik vor¬ 
zugsweise eine anthropologische sey und die Leh¬ 
ren der philosophischen nur in so weit aufnehme, 
als sie anthropologisch begründet werden können. 
So viel aber auch der Vf. über diesen Unterschied 
gesagt hat, so wird es dem Leser doch nicht recht 
klar, was derselbe eigentlich zu bedeuten habe. Im 
Grundr. (§. i.) erklärt sich der Verf., nachdem er 
die Logik als Wissenschaft von den Regeln des 
Denkens charakterisirt hat, so: „Unter den Regeln 
„des Denkens können v ir erstens die nothwendigen 

Regeln der Denkbarkeit der Dinge, die nothwen- 
„digen Regeln verstehn, unter denen das Wesen 
„der Dinge überhaupt steht, nur wiefern es denk¬ 
bar ist. Gemäss dem später Nachzuweisenden ist 
„eine solche Erkenntniss von nothwendigen und all¬ 
gemeinen Gesetzen des Wesens der Dinge eine 
„philosophische. Zweytens aber können wir unter 
„den Gesetzen des Denkens auch die Gesetze ver¬ 
stehn, nach denen grade unser menschlicher Ver- 
j>stand denkt; hier wäre also nicht von nothvven- 
„digen Gesetzen des Wesens der Dinge überhaupt, 
„sondern nur von den Gesetzen unsers Denkens, 
„d. h. einer besondern Thätigkeit unsers Gemüthes 
„die Rede. Davon wissen wir nur durch innere 
„Selbstbeobachtung unsers Verstandes; hier ist von 
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„einer psychologischen oder anthropologischen Er- 
„kennluissart die Rede. So unterscheidet sich die 
„philosophische, demonstrative Logik von der an- 
„thropologischen Logik; die erste ist die Wissen¬ 
schaft der analytischen Erkenntniss oder von den 
„Gesetzen der Denkbarkeit eines Dinges', die an- 
„dre ist die W issenschaft von der JSatur und dem 
„TI esen unsres Verstandes. Die pliilosoph. Logik 
„lässt sich aber, wiewohl diess oft übersehen wird, 
„ohne die erste“ [soll heissen: die andre] „weder 
„aufstellen noch verstehen.“ — Wenn wir diese 
verschiednen Erklärungen des Verls, kurz und be¬ 
stimmt zusannnenfassen, so scheinen sie auf fol¬ 
gende hinauszulaufen: Die pliilosoph. Logik soll die 
Gesetze des Denkens überhaupt und ohne Rück¬ 
sicht auf unsern menschlichen Verstand, die an- 
throp. aber mit dieser besondern Rücksicht, mithin 
so aufstellen, wie sie in der Natur oder dem We¬ 
sen des menschlichen Verstandes gegründet sind. 
Ist aber diess die Meinung des Verfs., so erscheint 
der ganze Unterschied zwischen einer philos. und 
einer anthrop. Logik als ein erdichteter, gleichsam 
aus der Luit gegriffener. Hat es vrohl irgend ei¬ 
nem Philosophen öder Logiker einfallen können, 
Gesetze des Denkens aufzustellen, die keine Bezie¬ 
hung auf unsern menschlichen Verstand hätten, 
und nicht im Wesen desselben gegründet wären? 
Dem Rec. wenigstens ist keiner bekannt, der diess 
entweder ausdrücklich gesagt oder wenigstens die 
Logik so behandelt hätte, dass man bey ihm den 
widersinnigen Gedanken und Entschluss vorausse¬ 
tzen müsste, vom menschlichen Verstände unab¬ 
hängige Gesetze des Denkens aufzuslellen. Ja es 
haben sogar ausdrücklich mehrere Logiker den 
menschlichen Verstand in ihren Begriff' von der 
Logik aufgenommen (z. B. selbst der vom Verf. 
als ein bloss pliilosoph. Logiker getadelte TVolff 
in seinen vernünftigen Gedanken von den Kräften 
des mens chliche n Verstandes und ihrem rich¬ 
tigen Gebrauche in Erkenntniss der JVahr heit, 
wüe er seine deutsche Logik genannt hat; eben so 
Crusius u. A.). Ferner ist es bekannt, dass be¬ 
sonders in den neuern Zeiten viele Logiker ihre 
Wissenschaft auf Psychologie, die ja eben ein Theil 
der Anthropologie ist, zu griiuden gesucht haben; 
und wenn Kant diese Einmischung psychologi¬ 
scher Principien in die Logik tadelte, so geschah’ 
es gewüss nicht, weil er Denkgeselze für einen 
nicht-menschlichen oder übermenschlichen Verstand 
in der Logik aufstellen, sondern weil er die im 
menschlichen V erstände gegründeten und in so fern 
durch sich selbst evidenten Denkgesetze nicht mit 
fremdartigen Untersuchungen, die ihrer Evidenz in 
der Darstellung Abbruch thun könnten, vermengt 
wissen wollte. Und hierin halle K. auch vollkom¬ 
men Recht; denn die Gesetze, nach welchen Be¬ 
griffe (die freylich schon gegeben oder im mensch¬ 
lichen Verstände vorhanden, mithin in Ansehung 
ihres Inhalts und Umfangs anderswoher bestimmt 
seyn müssen) durch eben diesen Verstand vergli- 
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dien, eillwickelt, beygeordnet, untergeordnet, ver¬ 
knüpft, getrennt u. s. w., Urtheile daraus gebildet, 
die Urtheile wieder zu Schlüssen vereinigt, und 
überhaupt alle Gedanken verdeutlicht, geordnet vuid 
in Zusammenhang gebracht weiden — diese Ge¬ 
setze lassen sich abgesondert von allen anderweiten 
(psychologischen, anthropologischen, metaphysischen 
ästhetischen, ethischen u. d. gl.) Untersuchungen 
darstellen, ohne dass dadurch die Denkgesetze im 
Mindesten ihre Beziehung auf den menschlichen 
Y erstand oder den menschlichen Geist überhaupt, 
als die eigentliche Basis derselben, verlieren sollten. 
AVenn daher die Logiker bey dieser abgesonderten 
Darstellung iehlten, so fehlten sie bloss dann, wann 
sie diese VY issenschaft als die erste und vornehmste 
aller philosophischen W issenschaften, durch welche 
man wohl gar die übrigen zu Stande bringen könne, 
betrachteten und behandelten. Denn das ist die Lo¬ 
gik keineswegs. Sie setzt vielmehr im Systeme der 
ganzen (eigentlich nur einen und untheilbaren) Phi¬ 
losophie einen höher liegenden Theil voraus, „um 
in diesem“ wie Kr. Fr. (S. 12 des Syst.') ganz 
richtig sagt ,,die Stelle des Denkens und des 
Verstandes aufzufinden “ Auch hat Rec. nichts da¬ 
gegen, wenn Hr. Fr. jene höher liegende Wissen¬ 
schaft Anthropologie nennen will; denn in gewisser 
Hinsicht ist die ganze Philosophie eine anthropolo¬ 
gische Wissenschaft, obgleich das Wort gewöhnlich 
in einem beschranktem Sinne genommen wird und 
Rec. es nie billigen kann, wenn man ohne N0Ü1 
von dem einmal herrschenden Spracligebrauche ab- 
weiclit. Aber das kann Rec. nimmermehr zuge¬ 
ben, dass zwischen einer philos. und einer anthrop. 
Logik irgend ein wesentlicher Unterschied Statt 
linde. Es gibt und kann nur geben Eine Logik, 
und alle Unterschiede, die man etwa sonst noch in 
Ansehung dieser Wissenschaft zu machen pflegt 
(z. B. allgemeine und besondre Logik, reine und 
angewandte, theoretische und praktische, populäre 
und scientifische, natürliche und künstliche u. dgl.), 
haben entweder eben so wenig Grund als jener von 
Hrn. fr. zuerst aufgestellte, oder sie beruhen ledig¬ 
lich darauf, dass man eine und dieselbe Wissen¬ 
schaft aus verschiednen Gesichtspuncten betrachten 
und nach verschiednen Zwecken behandeln kann. 
Uebrigens stimmt Rec. ganz darin mit dem Verf, 
überein, dass wir von den Gesetzen des Denkens 
„nur durch innere Selbstbeobachtung unsere Ver- 
,,Standes“ wissen. Diess begründet aber keines¬ 
wegs jenen Unterschied, Denn die philos. Logik, 
wenn sie anders dieses Namens würdig seyn und 
nicht zu einer unphilos. werden soll, hat ebenfalls 
kein andres Mittel zur Kenntniss der Denkgesetze 
zu gelangen, eben weil es Gesetze unsers Denkens 
sind und seyn sollen. Mithin fällt nach unsrer 
Ansicht der Begriff einer philosopli. und einer so¬ 
genannten anthropolog. Logik völlig zusammen; 
und eben darum sieht Rec. auch nicht ein, war Um 

Jene vorzugsweise die demonstrative heissen soll. 

May. 

Was sich in der Logik demonstriren lässt, hat Hr. 
Fr. so gut als jeder andre Logiker demonstrirt. 

Ligenthiimlich ist dem Verf. ferner der Unter¬ 
schied zwischen assertorischen und problematischen 
Vorstellungen (§. 4.), dergestalt, dass unter jenen 
solche verstanden werden, in welchen eine Behaup¬ 
tung oder Aussage liegt, dass ein Gegenstand da 
sey oder dass Dinge unter einem Gesetze stehen, 
unter diesen aber solche, in denen nichts behauptet 
wird. Jene nennt der Verf. Erkenntnisse, diese 
hingegen blosse Vorsiellungen. In der Sache selbst 
stimmt Rec. mit dem Verf. ein; nur scheint ihm 
der Ausdruck nicht gut gewählt. Denn streng ge¬ 
nommen liegt in der Vorstellung als solcher noch 
keine Assertion oder Behauptung, sondern ein blos¬ 
ser Anspruch auf objeciive Gültigkeit, wenn ein 
wirklicher Gegenstand vorgestellt wird. Dieser An¬ 
spruch wird aber erst durch das Urtheilen geltend 
gemacht, so dass in diesem erst die Assertion oder 
Behauptung enthalten ist. Daher führt auch der 
Verf. selbst als Beyspiele assertorischer Vorstellun¬ 
gen die Sätze an: Dieses Pferd ist gross — dieses 
Pferd läuft — jeder Stein ist schwer. Rec. würde 
daher statt assertorischer und problematischer Vor¬ 
stellungen lieber objective und subjective sagen. — 
Auch das Verhältniss zwischen Sinn, Verstand und 
Vernunft bestimmt Hr. Fr. auf eigne Weise. Er 
versteht nämlich (§. 5.) unter Vernunft die Selbst- 
thäligkeit unsers Gemiiths und unter Sinn die Em¬ 
pfänglichkeit dieser Vernunft zu sinnlichen Thätig¬ 
keiten ; den denkenden Verstand aber lässt er durch 
Reflexion das Selbstbewusstseyn der Vernunft zur 
Vollständigkeit erheben, indem der Verstand die 
Thätigkeiten der reinen Vernunft in uns beobachte. 
Wir wollen hier nicht rügen, dass die Erklärung 
des Sinnes als einer Empfänglichkeit zu sinnlichen 
Thätigkeiten sich doch offenbar im Kreise dreht, 
und dass in der Erklärung über den Verstand auf 
einmal eine reine Vernunft zum Vorschein kommt, 
man weiss nicht woher und warum. Bedeutender 
aber scheint uns der Umstand, dass Hr. Fr. die 
Vernunft als blosse Spontaneität und den Sinn als 
blosse Receptivität charaklerisirt, den Eerstand 
aber bloss das Bewusstseyn der Vernunft vervoll¬ 
ständigen lässt. Rec. gehört nicht zu denen, wel¬ 
che lehren, dass in der Seele mehrere von einan¬ 
der unabhängige Vermögen neben einander seyen, 
was der Verf. mit Recht tadelt. Aber dessen un¬ 
geachtet können wir obige Ansicht von Sinn, Ver¬ 
stand und Vernunft nicht mit dem Verf. theilen. 
Vielmehr halten wir diese sogenannten drey Ver¬ 
mögen des Gemiiths für Potenzen eines und dessel¬ 
ben Vermögens, dergestalt, dass der Sinn die ei¬ 
gentliche Grundlage unsrer Wirksamkeit (die erste 
Potenz), der Verstand aber ein (zum Allgemeinen) 
gesteigerter Sinn, und die Ver/iunft ein (bis zum 
Absoluten) gesteigerter Verstand ist. 

(Der Besclilus-s folgt.) 
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Eben darum glauben wir aber auch, dass der Sinn 
nicht blosse Receptivität und die Vernunft nicht 
blosse Spontaneität sey : sondern Receptiv. und 
Spontan, kommt nach unsrer Ansicht allen jenen 
\ ermogen, obwohl in verschiednem Maasse oder 
Verhältnisse, zu. Wir können diese Ansicht hier 
nicht weiter entwickeln und näher begründen, son¬ 
dern müssen uns mit ihrer blossen Andeutung be¬ 
gnügen und es dem Leser anheimslellen, welche 
von beyden Ansichten ihm die richtigere scheine. — 
In demselben §. rechnet unser Verf. zum Gedacht- 
tiissmässigen Gedankenlauf auch die mathemati¬ 
sche Anschauung (von Raum und Zeit) und zum 
logischen Gedankenlauf auch das willkürliche Lich¬ 
ten. Wir zweifeln aber sehr, ob ihm hierin ir¬ 
gend ein Philosoph beyfallen werde. — Den in¬ 
ner n Sinn beschränkt der Vf. wohl zu sehr, wenn 
er darunter ( §. 9.) blos das Fermögeri der innern 
LVahrne Innung unsrer geistigen Thätigkeiten, oder, 
wie es weiterhin auch heisst, die Empfänglichkeit 
des Vermbgens der Selbsterkenntniss versteht. Der 
innere Sinn vermag auch sowohl äussere Anschau¬ 
ungen zu wiederholen, wenn ihr Gegenstand längst 
verschwunden ist, als auch Anschauungen hervor¬ 
zubringen, die gar keinen äussern Gegenstand ha¬ 
ben. Mithin gehört zum innern Sinne offenbar 
auch das, was man gewöhnlich reproductive und 
productive Einbildungskraft nennt; und so bestätigt 
sich, was wir vorhin behaupteten, dass der Sinn 
nicht etwas lediglich Passives oder blosse Recepti- 
vitat sey. Auch können wir dem Verf. nicht zu¬ 
geben, dass das Wort Bewusstseyn nichts anders 
als den innern Sinn oder (nach der Erklärung des 
Verfs.) das Vermögen der Selbsterkenntniss bedeute. 
Denn man ist sich eben so gut dessen bewusst, was 
um uns her ist und vorgeht, als dessen, was sich 
in uns selbst findet und verändert. Der Ausdruck 
Bewusstseyn bezieht sich also auf das Aeussere so¬ 
wohl als das Innere; sonst wäre ja auch zwischen 
Bewusstseyn überhaupt und .Selbstbewusstsein gar 
kein Unterschied. Spricht doch der Verf. selbst 

von.e^nem Bewusstseyn der Gegenwart oder 
\\ irklichkeit der Gegenstände, wo also Bewusst- 
se\n offenbar kein Vermögen der Selbsterkenntniss 
bedeutet. Aus dieser falschen Ansicht vom innern 

Zweiter Band. 

Sinne und Bewusstseyn ist auch späterhin (g. i4.) 
eine unrichtige Erklärung von der Aufmerksamkeit 
hervorgegangen. „Aufmerken und Achtgeben“ — 

Verf* S* 66 des Syst. — „ bedeutet will¬ 
kürliche innere Wahrnehmung unsrer Thätigkei- 
„ten. Aufmerksamkeit schliesst sich also an den 
„innern Sinn und seine Selbsterkenntniss , bringt 
„diese aber erst in unsre Gewalt, indem sie sie 
„dem Willen unterwirft.“ — Schon das Merkmal 
der Willkür hchkeit ist hier unbefugt in den Begriff 
der Aufmerksamkeit eingemischt. Denn es gibt 
eben so gut eine unwillkürliche als eine willkürli¬ 
che Auunerksamkeit, indem einzelne Erscheinun¬ 
gen zuweilen unsre Aufmerksamkeit mit solcher 
Gewalt an sich reissendass wir uns kaum mit 
Mühe und Anstrengung davon losmachen können. 
Ja selbst die willkürliche Aufmerksamkeit kann zu¬ 
letzt in eine unwillkürliche übergehn, wenn z. B. 
jemand beym absichllichem Nachdenken über einen 
Gegenstand sich am Ende so vertieft, dass nur hef¬ 
tige Erschütterungen von aussen im Stande sind, 
seine Aufmerksamkeit von diesem Gegenstände wie¬ 
der abzulenken. Aber noch unrichtiger ist, dass 
der Vf. die Aufmerksamkeit auf die innere Wahr¬ 
nehmung unsrer Thätigkeiten beschränkt. Man 
kann ja eben so gut bey der äussern Wahrnehmung 
eines vor uns liegenden Gegenstandes die grösste 
Aufmeiksamkeit beweisen. Folglich schliesst sich 
auch die Aufmerksamkeit nicht blos an den innern 
Sinn und seine Selbsterkenntniss an, sondern sie 
gehört dem äussern Sinne und der nach aussen ge- 
kehlten Eiikenntnisskrcilt des Oeinnths in gleichem 
Maasse zu. Hieraus geht ferner hervor, dass auch 
die in demselben §. aufgestellte Erklärung von der 
Reflexion unrichtig sey. Der Verf. versteht näm¬ 
lich darunter den Gebrauch der Aufmerksamkeit 
zur willkürlichen Selbstbeobachtung. Denn wir re- 
flectiren nicht blos, wenn wir auf uns selbst mer¬ 
ken, um uns zu beobachten, sondern auch, wenn 
wir auf etwas von unserm Selbst Verschiednes mer¬ 
ken und bey ihm betrachtend verweilen, es gleich¬ 
sam hin und hei* wenden, vor und zurückbeugen, 
um cs von allen Seiten zu beobachten. Auch 
stimmt damit nicht die gleich folgende Erklärung: 
„Das Vermögen der Reflexion heisse Verstand." 
Denn der Verstand, als 'ein Theil oder (richtiger) 
eine Stufe des Erkenntnisvermögens betrachtet, hat 
es ja eben so wohl mit äussern als innern Sinnes¬ 
vorstellungen zu thun. Indessen will der Vf. (nach 
§. 15.) auch den Verstand nur als ein ,höheres 
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„Vermögen der innern Selbsterkenntniss“ betrach¬ 
tet wissen, ungeachtet eine so grosse Menge von 
Verstandesbegriffen (z. B. die Begriffe von den 
Thier - und Pflanzenarten) eine offenbare, wenn 
auch nur mittelbare, Beziehung auf äussere Gegen¬ 
stände haben. Daher kann jemand bey allem Man¬ 
gel au innerer Selbsterkenntniss dennoch einen in 
jener Beziehung sehr gebildeten Verstand besitzen. 
Ist aber diess der Fall, so ist es auch unrichtig, 
wenn in demselben §. gesagt wird, das Denken, als 
eigenihiimliclie Function des Verstandes betrachtet, 
gehöre eigentlich nur zur Selbsterkenntniss. Denn 
unsre Gedanken können sich auf alles Mögliche u. 
Wirkliche, sowohl ausser als in uns, beziehen. 
Diese falsche Ansicht des Vfs. von dem Verstände 
und der ihm eignen Thätigkeit wird auch nicht 
durch dasjenige berichtigt, was der Vf. am Schlüsse 
seiner anthrop. Propäcleut. der Log. (§. 17—19.) 
unter der besondern Aufschrift: Nähere Betrach¬ 
tung des Denkens, bey bringt, um dadurch den 
Uebergang zur Logik selbst zu machen. Vielmehr 
stellt hier der Verf. eine anderweite Behauptung 
in Beziehung auf das Denken auf, welche nicht 
weniger unrichtig ist. Er sagt nämlich (S. 90 des 
Syst.): ,,Das Denken des Verstandes ist eine ivill- 
„kürliche Vorstellungsart; wir sind dazu nicht ge- 
„zwangen, wie zu Empfindungen, sondern wir 
„Wählen den Gegenstand unsers Nachdenkens nach 
„Belieben/4 — Hier fehlt der Verf. erstlich, dass 
er das Denken überhaupt (cogitcire) mit dem Nach¬ 
denken (meditari) verwechselt, welches eine ab¬ 
sichtliche Richtung und Bestimmung unsres Ge¬ 
dankenlaufs ist, und wo der Gegenstand des Den¬ 
kens freylich meistentheils nach Belieben gewählt 
wird. Aber aus dieser beliebigen Wahl des Ge¬ 
genstandes unsrer Gedanken beym Nachdenken 
folgt ja nicht, dass das Denken selbst und über¬ 
haupt eine willkürliche Vorstellungsart sey. Viel¬ 
mehr ist das Denken als eine natürliche Function 
des Verstandes an allgemeine und nolhwendige Ge¬ 
setze dergestalt ursprünglich gebunden, dass ge¬ 
wöhnlich eben da, wo sich die Willkür ungebühr¬ 
licher Weise in jene Thätigkeit einmischt, das fal¬ 
sche Denken zu beginnen pflegt. Ferner sind wir 
freylich zum Denken nieht in demselben Grade wie 
zum Empfinden gezwungen; ja es kann die Em¬ 
pfindung zuweilen so übermächtig werden, dass sie 
das Denken eine Zeit lang ganz unterdrückt. Al¬ 
lein in vielen Fällen sind wir nicht blos zum Den¬ 
ken überhaupt, sondern selbst zu einer ganz be¬ 
stimmten Art des Denkens eben so wohl als zum 
Empfinden genöthigf. Wer von seinem Gegner 
verwundet wird und nicht etwa die Besinnung ver¬ 
liert, ist nicht blos geuöthigt, die Verletzung seines 
Körpers zu empfinden, sondern auch den Gegner 
als Ursache dieser Verletzung zu denken. Denn 
dass diese Ursache als solche zugleich mit empfun¬ 
den werde, wird wohl Ur. Fr. nicht behaupten 
wollen, indem diess seinen eignen anderweiten Be¬ 
hauptungen entgegen wäre. Eben so wenn wir, 

M a v. 

von einem Redner angezcgen, seiner Rede auf¬ 
merksam zuhören, so sind wir nicht blos genöthigt, 
die Worte, die er ausspricht, als Töne zu empfin¬ 
den, sondern auch alle Gedanken, die der Redner 
durch seine Worte bezeichnet, mit zu denken, 
wenn wir überhaupt den Redner zu verstehen im 
Stande sind, d. h. wenn unser Verstand vermag, 
die Worte des Redners in Gedanken zu übersetzen. 
Die Willkür aber, die hier etwa noch Statt findet, 
bezieht sich nicht blos auf das Denken, sondern 
auch auf das Empfinden. Denn wenn wir unsre 
Ohren verschliessen oder den Redner ganz verlas¬ 
sen wollen, so werden wir auch keine Töne als 
Gedankenzeichen mehr vernehmen. 

Wenn das Bisherige gegründet ist, so erhellet 
daraus, dass die anthropologische Grundlage, wel¬ 
che der Verf. seiner Logik gegeben hat, nicht nur 
nicht unumgänglich nothwendig, sondern auch nicht 
durchaus richtig ist. Indessen haben doch diese 
Unrichtigkeiten keinen bedeutenden Einfluss auf die 
Logik selbst gehabt. Wir müssen vielmehr dem 
Verf. das Zeugnis? geben, dass er die eigentlich 
logischen Lehrsätze grosstentheils mit derjenigen 
Gründlichkeit, Vollständigkeit und Deutlichkeit ab¬ 
gehandelt hat, welche sich von den ausgezeichne¬ 
ten Talenten des Verfs. erwarten liess. Es gehört 
daher dieses neue System der Logik unstreitig zu 
den vorzüglichsten Schriften über diesen Theil der 
Philosophie. Von den Eigenthümlichkeiten des¬ 
selben noch Mehreres auszuzeichnen und einer nä¬ 
heren Prüfung zu unterwerfen, erlaubt der be¬ 
schränkte Raum unsrer Blätter nicht. Nur über 
zwey Puncte müssen wir noch einige Bemerkungen 
hinzulügen. Einmal scheint es der Veif. mit dem 
Ausdrucke nicht eben genau zu nehmen, ungeach¬ 
tet dieser in einem philosophischen Lehrbuche ge¬ 
wiss nicht unbedeutend ist. So redet der Vf. S. 12 
des Grundr. von Gesetzen, welche die Vorstellung 
von Bildern hervorbringen. Nun werden zwar 
Vorstellungen nach Gesetzen hervorgebracht, aber 
die Gesetze selbst bringen keine Vorstellungen her¬ 
vor, sondern diess thun die Kräfte, welche nach 
Gesetzen wirken , oder der menschliche Geist. Auch 
sind die Bilder, von welchen hier die Rede ist, 
selbst schon Vorstellungen. Also kann noch weni¬ 
ger gesagt werden, dass die Gesetze die VorStellung 
von Bildern hervorbringen. S. 24 sagt der Verf, 
die f orm des innern Sinnes komme nur der Re¬ 
flexion zum Bewusstseyn, gleichsam als wenn die 
Reflexion selbst ein Bewusstseyn hätte, da sie doch 
ein blosses Mittel ist, etwas zum Bewusstseyn zu 
bringen. S. 25 heisst es, man müsse sich hüten, 
den Verstand und die reine Vernunft nicht mit 
einander zu verwechseln, da doch der Verf. eben 
vor dieser Verwechselung warnen will. Ferner 
lässt der Verf. S. 65 des Syst, etwas vor der Vor¬ 
stellung festhalten, statt in oder durch die Vorstel¬ 
lung. S. 70 ist die Rede von Sinnesanschauungen 
des innern Sinnes, ein Pleonasmus, der noch oben¬ 
drein das Ohr beleidigt. Ebendaselbst wird das 
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Denken das höhere Vermögen des Bewusstseyns 
genannt, ungeachtet das Denken kein Vermögen, 
sondern eine Thätigkeit des Geistes ist, weshalb 
auch der Verf. selbst anderwärts den Verstand das 
Vermögen zu denken nennt; und weiterhin wird 
die Abstraction von etwas entworfen, ungeachtet 
nur von etwas abstrahirt und dadurch ein abstrac- 
ter Begriff entworfen werden kann. Ja S. 98 wird 
die Abstraction sogar ein Product genannt! — 
Eine andre Ungeuauigkeit lässt sich der Verf. da¬ 
durch zu Schulden kommen, dass er, wo er gegen 
Andre polemisirt, zwar die Worte oder Meynun- 
gen derselben an führt, aber nicht die Bücher und 
Stellen nachweist, woraus das Angeführte entlehnt 
ist, z. B. S. 9. 29» o5 u. a. a. O. Da Anführun¬ 
gen aus dem Gedächtnisse sehr trügiich sind, so 
ist jeder Schriftsteller, der andere bestreitet, ver¬ 
pflichtet, durch genaue Nachweisungen den Leser 
in Stand zu setzen, sich mittels einer sogleich an¬ 
zustellenden Vergleichung zu überzeugen, ob die 
W orte oder Meynungen des bestrittenen Schrift¬ 
stellers auch durchaus richtig angeführt seyen. 
Ausserdem ist es gar nicht möglich zu beurtheilen, 
welcher von beyden Theilen Recht oder Unrecht 
habe. 

Religi o ns philo sophie. 

Ueber die höhere religiöse TJeherzeugung. EinBey- 

trag zur Geschichte der Menschheit von Johann 

Christ. Aug. Cr rohmann, Prof, am Gymrias, zu Ham- 

tmrg. Hamburg, bey B. G. HofFinann, 1811. XX 
u. i48 S. gr. 8. (i5 Gr.) 

Dem Verf. dieser Schrift schien es, laut der 
Vorrede, dass in den bisherigen Untersuchungen 
über die Olfenbarung mehr die speculative als die 
eigentlich religiöse Seite des Gegenstandes berück¬ 
sichtiget worden sey, und dass jene Untersuchun¬ 
gen mehr einzelne Reflexionspuncte der forschenden 
Vernunft darstellen, als eine wahre philosoph. Ge¬ 
schichte der Offenbarung. Unter einer solchen Ge¬ 
schichte aber versteht der Verf. die psychologische 
Entwickelung des Offenbarungsglaubens, so dass 
einmal die Allgemeinheit und Nothwendigkeit des¬ 
selben, zweytens die Vernunftmässigkeit der objec- 
tiven, ausser der Vernunft bestehenden, göttlichen 
Thatsache gezeigt werde. So muss mittels jener Ge¬ 
schichte theils die geoffenbarte Religion als imma¬ 
nente Vernunftangelegenheit, theils die Olfenbarung 
als eine unmittelbar göttliche Thatsache für den ho¬ 
hem religiösen Glauben bewährt werden. 

Diese von dem Verf. bey gegenwärtiger Schrift 
Vorgesetzte Aufgabe sucht er nun dadurch zu lösen, 
dass er zuerst, nach einem allgemeinen Ueberblicke 
der Cultur des Menschengeschlechts und deren all- 
mäliger Entwickelung, verschiedene Meynungen 
ubei c xe Ollenbarung darlegt, welche nämlich ent- 

M a y. 

weder blos historisch, oder metaphysisch, oder mo¬ 
ralisch betrachtet werden kann. Nach jedem die¬ 
ser Gesichtspuncte wird die Ansicht von der Of¬ 
fenbarung entweder Naturalismus oder Supernatu¬ 
ralismus 5 der Naturalismus der moralischen An¬ 
sicht ist der Rationalismus. Parallel mit diesen Be¬ 
trachtungsweisen der Offenbarung laufen die drey 
psychologischen Formen der Religion,» von welchen 
der Verf. in einem Abschnitte „über die Bildung 
des Menschen zur Religion“ handelt; sie sind nach 
dem Vf. Fetischismus, Mythologie und Ideologie. 
Ein folgender Abschnitt setzt nun das gegenseitige 
\ erhältniss der natürlichen und der geoffenbarten 
Religion auseinander, und die Art und Weise, wie 
heyde auf das Sittengesetz gegründet sind. Die ge- 
offenbarte Religion unterscheidet sich dadurch, dass 
sie die Ideen von Versöhnung und freyer Gnade 
aufstellt, während in der natürlichen Religion die 
Gottheit nur als höchster Richter, als gerecht und 
vergeltend erscheinet. Solche geoffenbarte Religion 
nun als wahr anzunehmen, ist Sache des Glaubens, 
im Gegensätze der Anschauung und der Erkennt- 
niss. Dieser Glaube tritt ein, wenn die Vernunft 
eine geschichtliche, die Olfenbarung enthaltende, 
Thatsache mit ihren religiösen Ideen dergestalt 
übereinstimmend findet, dass kein Bedenken weiter 
über die Echtheit und Bedeutung der Thatsache 
entstehet, (siehe S. 81 fg.). Hierin liegt allerdings 
ein gewisser Mj^sticismus, der sich dem Naturalis¬ 
mus entgegenstellt; er muss sich nur hüten trans- 
scendent zu werden. Jener Offenbarungsglaube aber 
äussert seine Wirkungen vorzüglich in der Moral. 
Wenn das Princip der tugendhaften Gesinnung nach 
der reinen Sitten lehre blos Achtung war, das dev 
Moral der natürlichen Religion JVdrcligkeit der 
Glückseligkeit; so ist das Princip der Tugendgesin¬ 
nung nach der geoffenbarten Religion Demuth, 
christlicher Sinn. (Worte des Verfassers.) 

Diese Angabe des Hauptinhalts wird genügen, 
um den Geist und die Tendenz dieser Schrift im 
Allgemeinen zu charakterisiren. Den Rec. hat sie 
im Ganzen, wie im Einzelnen, minder befriediget. 
Es herrscht in ihr eine gewisse Dunkelheit, nicht 
sowohl in dem Vortrage, sondern vielmehr in dem 
innern Zusammenhänge ihrer Theile. Der Verf. 
entschuldigt zwar die „Fehler ungleicher und oft 
unpassender Darstellung“ damit, dass die Schrift 
zu verschiedenen Zeiten und oft unterbrochen aus¬ 
gearbeitet, und zuletzt doch eilfertig abgedruckt 
werden sey; allein wir glauben, nicht, dass so eine 
Entschuldigung hinlänglich sey. Offenbar hängen 
die gemachten acht Abschnitte, von deren einigen 
wir die Ueberschriften mitgetheilt haben, sehr lose 
zusammen; häufige Wiederholungen sind vielleicht 
davon die Folge. Eben so offenbar gehören meh¬ 
rere eingemischte Untersuchungen, z. B. über die 
objective Eintheilung der Pflichten, gar nicht zu 
dem Hauptgegenstande des Buches. Der Grund 
mehrerer hier wesentlichen Unterscheidungen, z. B. 
zwischen historischer, metaphysischer und morali- 
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scher Ansicht der Offenbarung, zwischen morali¬ 
schem, sinnlich religiösem und höherem religiösen 
Glauben, u. a. ist weder deutlich noch erschöpfend 
bestimmt; ja insbesondre der Begriff des Offenba- 
rungsglaubens selbst erscheint schwankend, indem 
nach S. 5 vergl. die Vorrede, von eigentlich objec- 
tiver und als unmittelbar göttliche Thatsache anzu- 
nehmender OlFenbarung die Rede seyn soll, und 
doch nach allen folgenden Betrachtungen die Of¬ 
fenbarung so alt ist als das Menschengeschlecht, 
mithin auch wohl der Fetischismus und die Mytho¬ 
logie nicht als gänzlich ausgeschlossen von ihr ge¬ 
dacht werden darf. — In seiner Ansicht nähert 
sich der Vf. am meisten der des Hrn. D. Nitzsch 
in dessen Programmen de revelatione religionis ex¬ 
terna eademque publica, (zusammen herausgegeben 
bey Göschen, 1808.) allein Rec. zweifelt, ob der 
ehrwürdige Urheber dieser Ansicht von der christ¬ 
lichen Offenbarungslehre sich so wird berichtiget 
und supplirt sehen wollen, wie unser Verf. es thut 
S. 102. Eben so zweifelt der Rec., ob in der, dem 
Abschnitte von den Meynungen über die Offenba¬ 
rung, beygefügten, Tabelle, (welche übrigens ganz 
zweckmässig und bequem eingerichtet ist), mehrere 
der daselbst genannten Männer sich an dem rechten 
Platze finden werden ; namentlich die Herren Fichte 
und Krug, welche der Verf. unter der Rubrik: 
historisch refleehrender Supernaluralismus, zusam- 
mens teilt. 

Ueberdiess ist in dem vorliegenden Buche, un¬ 
geachtet der von dem Verf. selbst erwähnten ,,leb¬ 
haftem Darstellung,*4 der Styl häufig vernachläs¬ 
siget. Z. B. S. n : „die Reformation, .... und 
wie viele andre Perioden nicht,“ etc., wo das Nicht 
sprachwidrig ist. — S. 48 oben steht vor statt für; 
S. 94, Z. 9. von unten: Beschränkung auf dem Ob¬ 
ject, statt, auf das Object. Jedoch dergleichen Feh¬ 
ler können dem Setzer zur Last gelegt werden, und 
das Buch ist überhaupt an Druckfehlern reich. 
Allein weniger dürften Ausdrücke und Gedanken 
wie folgende zu rechtfertigen seyn. S. 11: „das 
reifere Leben ist die concentrirte Grösse der frü¬ 
hem Lebensmomente.“ S. 26: „der Mensch hat 
von Natur Religion.“ S. 29: „die Mythe ist die 
erste Geschichte des sich krystallisirenden (nicht: 
kristallirenden) Völker Vereins.“ S. 4i: „In der Na¬ 
turreligion ist die natürliche Religion mit der ge- 
offenbarten eins.“ Soll Rec. es auch zu den flüch¬ 
tig hingeschriebenen Stellen rechnen, wenn der Vf. 
sagt, S. 119 unten: „Das Gesetz der allgemeinen 
Verpflichtung gegen die Natur über uns heisst: 
leiste die Pflichten, die dir deine Vernunft gegen 
die unsichtbare Welt von übersinnlichen Wesen, 
deren Inbegriff Gott ist, auflegt?“ 

Ein Buch über die höhere religiöse Ueberzeu- 
gung, besonders wenn es zugleich als Beytrag zur 
Geschichte der Menschheit dienen sollte, verdiente 
wenigstens mit derselben Sorgfalt ausgearbeitet zu 
werden, welche an früheren Schriften des Vfs. in 
diesen und andern Blättern anerkannt worden ist. 

May. 

Kleine Schriften. 

Literatur. JS'otitia et recensio codicum Mss. qui 
in bibliotheca episcopatus JSTumburgo — Cizensis 
asservantur. Particula quarta. Ad oratiuncu— 
las — invitat M. Chr. Gottjr. Müller, Rector. 

Lipsiae, ex offic. Breitkopf. Haertelia. MDCCCXI. 
20 S. gr. 8. 

Die Zeitzer Stiftsbibliothek, von deren hand- 
sclniftl. Schätzen der Hr. Reet. Müller in den drey 
ersten in der N. L. L. Z. schon angezeigten Pro¬ 
grammen sehr einladende Nachrichten gegeben hat, 
enthält auch eine vortrefliche Handsehr. der Werke 
des neuplaton. Philosophen Jamblichus, die im vo¬ 
rigen Jahrh. He niste rhuys gebraucht hat, der auch 
seine Vergleichung seinem Schüler und Freunde, 
Valkenär, mittheilte (s. Koen. ad Greg. Cr. p. i65. 
Schäf.). Diese Handschr., welche ehemals dem Rei- 
nesius gehörte, beschreibt Hr. M. genauer, da jene 
Collation doch nun in einer holländ. Bibliothek un¬ 
genutzt liegt, wie es wohl auch mit dem vom Prof. 
Saxe ansehnlich bereicherten Eponymologicum des 
Reinesius der Fall ist, dessen Herausgabe Hr. M. 
mit Recht wünscht. Die Handschr. ist auf starkem 
und geglättetem Papier, schön und meistens auch 
sehr genau, von zwey Abschreibern, wahrschein¬ 
lich Griechen in Italien, im 15. oder auch 16. Jahrh. 
geschrieben, nicht durch ihr Alter, aber durch 
ihre innere Güte, die vortreflichen Lesarten die 
sie enthält, ausgezeichnet. Hin und wieder sind 
auch Verbesserungen und Muthmassungen bey ge¬ 
schrieben. Der Hr. Reet, hat diessmal nur die Va¬ 
rianten aus dem Aoyos TtQottyenTL'uds eis (piAoao- 
cplciv nach des Arcer. Ausgabe mitgetheilt, und da¬ 
mit noch die von Hrn. Teucher aus den handschr. 
Anmerkungen bey einem Exemplar der Arcer. Aus¬ 
gabe auf der Rathsbibi, abgeschriebenen Varianten 
der Pariser Handschr. verglichen, woraus erhellt, 
dass die Zeitzer Handschr. bisweilen noch bessere 
Lesarten darbietet und selbst einige Muthmassungen, 
die, wie man glaubt, von Joseph Scaliger lierriihren, 
bestätigt. In dem neuesten Programm hat der Hr. 
Rector diese Collation nicht fortgesetzt, sondern 
einen andern interessanten Gegenstand behandelt: 

De meritis Julii Pflugii, episcopi, in Scholam Ci- 
zensem. Prolusio orationibus IV. — d. 27. Apr. 
MDCCCXH. liabendis praemissa a M. Chr. Gott fr. 
Müller, Rectore. Lips. ex offic. Vogel. 24 S. 8- 

Nach einigen allgem. Erinnerungen über die 
Verdienste und die gute Regierung des Julius Pflug, 
und über das Schulwesen in Zeitz vor seiner Zeit, 
das von Amsdorf schon verbessert worden war, 
zeigt der Hr. R., dass Pflug erst das Franciscaner- 
kloster der Schule eingeräumt, ihr den Johann Ri- 
vius zum Rector gegeben (ob dieser gleich ein Lu¬ 
theraner war), Vorschriften über die zu erklärenden 
Schriftsteller, den Lehrern hinreichende Besoldungen 
ertheilt, und die Stiftsbibi, vermacht habe. Es sind 
noch manche erhebl. liter. Bemerkungen eingestreut. 



1033 1034 

Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 27. des May. 1812. 

Philologie. 

Je grösser die Verdienste des unvergesslichen Jo¬ 
hann Aug. Ernesti um die Begründung und Ver¬ 
breitung der echten Philologie, nicht nur in un- 
senn Vaterlande, sondern in ganz Deutschland zu 
einer Zeit waren, wo man daselbst das Studium der 
liumanioren entweder für ganz unnütz oder wohl 
gar nachtheilig für die Frömmigkeit, oder für über¬ 
flüssig bey dem Studium der Philosophie und der 
Realien, oder höchstens für brauchbar zu einer dürf¬ 
tigen und der Dogmatik fröhnenden Bibelerklärung 
hielt; je mehr die Ernestische, in mehrere, sich 
immer weiter ausbreitende und mehr veredelnde 
Zweige, getheilte Schule geleistet hat: desto unbilli¬ 
ger sind so manche Vorwürfe, die man entweder 
dieser Schule oder ihrem Stifter, ohne Rücksicht 
auf seine Zeit, Lage, Zwecke, gemacht hat, desto 
ungerechter die Verachtung, mit welcher manche 
aut ihn herabzusehen sich erlauben, doppelt tadelns¬ 
würdig , wenn es von solchen geschieht, die dem 
Verewigten bey seinem Leben ihre grosse Hoch¬ 
achtung schriftlich bezeugten. Mit Würde und 
Strenge ist sein ehrenvolles Andenken vertheidigt 
von dem durch mehrere Verdienste ausgezeichneten 
Herausgeber folgender Sammlung interessanter Briefe 
und Bemerkungen der vorzüglichsten Philologen: 

David. Ruhnkenii, Lud. Casp. E alckenarii et alio- 

rum ad Joh. Aug. Ernesti Epistolae. Accedunt 

Dav. Ruhnkenii Observationes in' Callimachum, 

•L. C. Valckenarii Adnotationes in Thomam Mag. 

et Joh. Aug. Ernesti Acroasis inedita. Ex Au- 

tographis edidit Joh. Aug. Henr. Tittmann, 

Prof. Lips. Lipsiae ap. Gerh. Fleischer jun. 1812, 

XXXII u. 204 S. gr. 8. (1 Thlr. 8 Gr.) 

Der Herausgeber bat nämlich eine Zuschrift an 
den ehrwürdigen Heyne vorausgeschickt, in wel¬ 
cher er auf Veranlassung der erwähnten Briefe und 
der darin enthaltenen sehr ehrenden Urtheile über 
E. verschiedene neuerlich gegen ihn, vornehmlich 
in Wyttenbachii Vita Ruhnkenii gemachte Beschul¬ 
digungen, zurückweiset. „Scilieet, sagt er, intelli- 
gebant omnes, illum non tantum verae eruditionis, 
lmguarum Studio quaerendae, fontes sibi aperuisse, 
sed ei inesse etiam ingenium simplex et liberale, ad 
priscorum hominum sapientum exempla formatum. 

Zweyter Band. 

quo et ipse veterum monumenta recte intelligeret, 
et ad ea intelligenda atque imitanda adolescentuin 
animos unice excoleret et excitaret.“ Denn was sei¬ 
ne Lehrart anlangt, so erinnert Hr. T. „Ernesti 
institutionem non tarn insignis eruditionis, qua mi¬ 
nime carebat, in scholis ambiliosius ostensae copiis 
temere effusis, quam summa magnorum magistro- 
rum arte conspicuam fuisse, qua iuvenum animi, 
ad ingeuii humani praestantissiina monumenta recte 
intelligenda formati, vero litterarum amore incen- 
derentur, adeoque non tantum ad graecos latinos- 
que libros explicandos ede.ndosque, sed etiam ad quod- 
cunque doctrinarum genus recte et liberaliter tra- 
ctandum aptissimi redderentur.“ Eben daher aber 
kam es, dass man in der Folge Ernesti’s Gelehr¬ 
samkeit nicht gehöiig würdigte. Denn in seinen 
Vorlesungen und Schriften, besonders den Ausga¬ 
ben alter Autoi-en war er sparsam mit der Fülle 
seiner Gelehrsamkeit, sein Zweck war nicht, mit 
derselben zu prahlen, oder unkundigen Lesern und 
ungeschickten Lehrern überall zu Hülfe zu kom¬ 
men, sondern denen, die schou die erforderlichen 
Vorkenntnisse und Geschicklichkeit besassen, brauch¬ 
bare und verbesserte Handausgaben und Anleitun¬ 
gen zu liefern. Wohl konnte bey Manchen der ir¬ 
rige Wahn entstehen, Ernesti habe nicht mehr lie¬ 
fern können als er gebe; aber so urtheilten einsichts¬ 
vollere Männer, auch wenn sie wünschten, dass er 
mehr geben möchte, nicht. Noch mehr Grund fin¬ 
det derHerausg., diejenigen zu tadeln, welche den 
angeblichen Mangel genauerer philolog. Kenntnisse 
durch sein theolog. Lehramt und seine Beschäftigung 
mit der Theologie entschuldigen wollen, als wenn 
diese der Philologie entgegen stünde. Eine andere 
Beschuldigung, dass er die Mittheilungen anderer 
Philologen nicht angenommen, nicht benutzt, nicht 
gesucht habe, bezieht sich vornehmlich darauf, dass 
er von Valckenärs ihm mitgetheilten zahlreichen 
Anmerkungen zu Xenoph. Mem. nur sehr wenig 
der fünften Ausgabe beygefiigt habe, weil er oft 
darin getadelt worden sey, und von ebendemselben 
nicht mehrere Anmerkungen zum Kallimachus ver¬ 
langt habe, die er hätte erhalten können. Das 
Letztere wird aus den hier mitgetheilten Briefen 
berichtigt, aus welchen auch erhellet, wie vortheil- 
haft Hemsterhuys und Ruhnken über Ernesti’s No¬ 
ten zum Callim. geurtheilt haben. Es scheint viel¬ 
mehr den verstorb. Valckenär ein Vorwurf zu tref¬ 
fen, zumal wenn man seine eigne Aeusserung in 
einer Anmerk, zu den Fragmentis Callim. vergleicht. 
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In Ansehung des Erstem, worüber sieh freylic-h 
keine Briefe von Ruhnken unter Ernesti’s Nachlass 
vorfinden, ist es höchst wahrscheinlich, dass E. 
nichts ohne Ruhnken's Vorwissen und Valckeuärs 
Beyslimmuns mit dessen Anmerkungen vorgenom- 
inen hat. Ilr.T. klagt überhaupt, dass seit einiger 
Zeit holländ. Gelehrte mehrere Eifersuclit auf den 
Ruhm deutscher Philologen zu erkennen geben, ver¬ 
breitet sich über die Beschaffenheit und den Werth 
des etymologischen Studiums, das sie als Eigenthum 
der Hemsterhuys. Schule zu betrachten geneigt sind, 
und wird dadurch zur Darstellung höherer Ansich¬ 
ten von der Philologie geführt, aber auch zur nach¬ 
drücklichsten Empfehlung sowohl der Humanioren 
selbst als der zweckmässigsten Methode, sie auf den 
Schulen und auf den Universitäten zu betreiben, 
veranlasst, die wir altern und jüngern Philologen 
eben so sehr als den Vorstehern von Schulanstalten 
zur Beherzigung anempfehlen. Unter den Briefen, 
deren Originale in Zukunft die Universitätsbiblio¬ 
thek auf bewahren wird, nehmen vierzehn Briefe 
von Ruhnken in den Jahren 1748 —1760 geschrie¬ 
ben, den ersten Platz ein. Sie betreffen zwar gröss- 
tentheils den Kallimachus, und die Verbesserung 
einzelner Stellen, enthalten aber auch Urtheile über 
andere Schriften E’s, über Bearbeitungen des Xe- 
nophon und Josephus, die er sich vorgenoramen 
hatte, über andere Gegenstände von Bedeutung. 
Ueber E's. Anmerkungen zum Kallim. äussert sich 
R. einmal: in quibus legendis relegendisque plures 
cum Hemsterhusio dies iucundissime consumsi, ubi- 
que admirans acerrimi vim ingenii, doctrinae ex- 
quisitae übertatem, elegantiamque scribendi. P10- 
feclo si null um aliud ingenii Tui monimentum ex- 
taret, hae observationes solae facile nonien Tuum 
immortalitatis memoriae consecrarent. Neque mi- 
nus, quam ego, illis excutiendis delectatus estllem- 
sterhusius, qui saepe mirifice laetabalur, Te quasi 
de compacto in eatlern cum ipso incurrisse cogitandi 
vestigia.“ Zu diesen Briefen gehören die Schedcte 
Ruhnkenii manuscriptae S. 92 ff. Ihr Inhalt ist: 
1. Callimachi hymni ex ed. Graev. collali cum cod. 
Regio (m. s. den 2. Brief R's. — nicht nur der 
Text sondern auch die Scholien sind mit der Hand¬ 
schrift verglichen und letztere aus ihr ergänzt). 2. 
in Callimachi epigrammata (m. s. den 4. Br. 5 zmn 
Theil stehen sie in der Ern. Ausgabe, aber einige 
sind weggelassen, manche ohne R’s Namen dort be¬ 
findlich, und zwar, wie aus Br. 12 erhellt mit sei¬ 
nem Willen). 5. Ad Callim. Epigrr. et Fragmin, 
(m. s. den 5. Br.) — Einige unedirte Fragmente 
— auch noch über einige Stellen der Hymnen — 
das Pevog 'Agars aus einer Bodleyischen Handschr., 
mit einigen Anmerkungen von T. H. und D. R. 
die von den gedruckten in der Ern. Ausgabe etwas 
ab weichen. 4. Einige Varianten aus einer Abschrift 
der ungedruckten Anthologie mit de-, Saumaise und 
GuyetRandanmerkungen (m. s. den 8. Br.) 5. Ord¬ 
nung mehrerer Epigrammen des Kall. aus drey Ab- 
sclrihen der Anthol. anecdota liergestellL 6. Noch 

M a y. 

über einige Fragmente des Kall. Ihnen folgen von 
R. mitgetheilte Varianten (und Scholien) der Leid- 
ner Handschrift zu des Arisloph. Wolken (wovon 
Einiges in der Einest. Ausgabe fehlt), Varianten, 
die der Ausgabe des Angelus Caninius von diesem 
Lustspiel beygesehrieben waren, R's Anmerkungen 
zu den Scholien, und des Dan. Heinsius wenige 
Anmerkungen,. die er der Frohen. Ausgabe beyge- 
scln ieben hat. — Unter den Briefen folgt zunächst 
einer von J. R. Rrnst (von dem auch ein Brief an 
Reiske unter der'Reiskisch en Correspondenz abge¬ 
druckt ist) mit einigen von Valckenär zum Kallim. 
mitgetheiUen Conjecturen; dann zwey Briefe von 
Valckenär von den J. 1702 und 61 mit einigen Be¬ 
merkungen über Kall., im zwey teil bezeugt V. seine 
grosse Zufriedenheit mit dem nun schon gedruck¬ 
ten Ern. Kallim. und Achtung gegen den Heraus¬ 
geber; vier Briefe von Sam. Musgrave, einer von 
Oudendorp y einer von Pet. Burmann, sechs von 
Joh. Jac. Breitmger, Prof, zu Zürich, einer von 
Jos. Barsotti, dem die in der Ausgabe schon an¬ 
geführten Varianten der Vatican-Handschriflen über 
einige Stellen des Kallim. beygefügt waren. Hier 
wird noch mitgetheilt, was über das Alter einiger 
Codd. am Ende angemerkt war. Der letzte (51.) La¬ 
tein. Brief ist von PI rn. Prof. Wyttenbach 1776 ge¬ 
schrieben , und den Schluss macht ein französischer 
vom Abt d’Olivet, dem Herausgeber des Cicero. 
Zum Kallim. gehören noch (S. 107) Excerpta codi- 
cum Ambrosianorum Mediolanensium in Callima- 
cliurn. Es sind daraus nur die Varianten mitge¬ 
theilt, welche Ernesti (meist absichtlich) übergangen 
hatte, und die vollständige Anmerkung von Checcot 
über die Supplemente von Lücken im Kallim. S. 
i4i fangen die ungedruckten Anmerkungen von Val¬ 
ckenär zum Thomas Magister an, die er der Aus¬ 
gabe von Lamb. Bos (1898) beygesehrieben hatte. 
Sie verbessern nicht nur manche Fehler dieser Aus¬ 
gabe, die schon in der neuesten Bernard’schen ge¬ 
ändert sind, sondern erläutern und bestätigen oder 
berichtigen auch verschiedene Bemerkungen des 
Grammatikers durch andere Grammatiker, und den 
Sprachgebrauch der besten Schriftsteller. Die zu¬ 
letzt abgedruckte Vorlesung des sei. Ern esti war 
von ihm am i5. Oet. 1^44 vor den damaligen sächs. 
Prinzen, Friede. Christian und Xaver gehalten 
worden, und gibt, nach einer kurzen Uebersicht 
der alten Form des röm. Freystaats und der Sitten 
und Denkart der altern Römer die politischen Kunst¬ 
griffe, deren sichOclavian zur Erlangung der Ober¬ 
herrschaft bediente, in lehrreicher Kürze vollstän¬ 
dig an. — Der Werth aller dieser wichtigen Be- 
standtheile der Sammlung verpflichtet das geleinte 
Publicum zum Danke an den Herausgeber für die 
Bekanntmachung derselben. 

Acta Seminarii Regii et Societatis philologieae Lip- 

siensis. Adiecta Bibliotheca Critica. Cmavit Chri¬ 

stianus Daniel. Beckius. Volumen primuml 
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Lipsiae, in lihr. Weidmann. MDCCCXI. IV u. 

5i6S. gr. 8. (2 Tlilr.) 

Gleich nach der königl. Begründung des hiesi¬ 
gen Seminarii philoiog. entschloss sich der Heraus¬ 
geber, die ehemaligen Commentarios Societ. philol. 
Lips., deren sieben Hefte so wenig misfallen liat- 
ten, dass inan ihre Fortsetzung nicht für übeiilüs- 
sig hielt, sondern selbst wünschte, in einer andern 
Gestalt und nach etwas erweitertem Plane fortzuse¬ 
tzen , zumal da mit dem Seminarium, eine philoiog. 
Gesellschaft von ehemaligen Mitgliedern desselben 
und andern Philologen verbunden bleibt. Eigne 
Aufsätze, Auszüge aus kleinen Schriften und aus¬ 
ländischen Abhandlungen, mit eignen Anmerkun- 
gen begleitet, Beurtheilungen philoiog, Arbeiten und 
Uebersichten der gesamtuten philoiog. Literatur, 
Nachrichten von Fortschritten der Philologie, neuern 
Unternehmungen, und von dem Seminarium selbst, 
werden den Inhalt ausmachen, und diese Acta we¬ 
nigstens zu einem nicht unnützen Repertorium der 
neuern philol. Literatur erheben. Unsere Verhält¬ 
nisse erlauben uns den Inhalt des ersten Bandes 
nur kurz anzugeben. 1) Vom Herausgeber: de fa- 
cultatibus et virtutibus philologi deque inslitutis ad 
formandos philologos idoneis, nur zum Theil aus 
des Vf. Einladifngsschrift de consiliis et rationibus 
Seminarii philol. zur Einweihung desselben 1809 
gezogen. Auch hier ist der Begriff der Philologie 
nach einer hohem Ansicht gefasst und vom Philo- 
logen mehr, als gewöhnlich, gefordert worden. 2) 
S. 24 Ludov. Baumgarten-Crusii Recitatio de slu- 
diis philologicis (am Tage der Einweihung 6. Dec. 
1809 vorgelesen), ü) S. 42 Gf. Hermanni (umfas¬ 
sende und viele irrige Meinungen berichtigende) 
Diss. de pronomine auros- 4) S. 77. Dialogus de 
oratoribus Tacito vindicatus, auctore A. G. Langio, 
Prof. III. Scholae Port, (schon früher geschiheben). 
5) S. 89 Fr. Passowii (Directors des Gymn. zu Jen- 
kau) Symbola ad Schneideri Lexicon graecum (man 
vergl. S. 487 f.) nebst einem Auszuge aus Ahlwardt 
Symbola ad augendum Schneideri Lexicon und Pas- 
sow’s Anhang zum Musäus, und einer beurtheilen- 
den Anzeige der neuesten gr. und lat. Wörterbü¬ 
cher (mit vorausgeschickten Bemerkungen über das 
was noch in den Wörterbüchern zu thun übrig ist. 
Unter ihnen sind auch die zuerst aus Mspp. bekannt 
gemachten Lexica Zonarae et Pliotii aufgeführt, und 
aus des veistorb. Alters in Wien uuedirtem Briefe 
dessen Meinung über das Lexicon Zonarae, sowie 
noch einiges aus einer Abschrift des Lex. Pliotii 
mitgetheilt. 6) S. 2o4. Rom. de Timkowshy Comm. 
de dithyrambis eorumque usu apud Graecos et Rom. 
(zu Moskwa 1806 gedr. und daher bey uns sehr sel¬ 
ten.) 7) S. 2~2 des verstoib. Villoisou handsclir. 
Anmerkungen und Verbesserungen zum Pindar und 
dessen Scholiast , aus Briefen desselben an denHer- 
ausg. 1791 u. 92. 8) S. 24i. De rara quadam Ho- 
meri edilione (näml. dev lliade) Sclioliisque in Ho- 
merum inedd. et lectionibus Vindobb. codd. ex lit- 

M a y, 

teris F. A. Alteri, 1802. 9) S. 249. Früh Astii 
Observationes in nonnullos Platonis dialogos per 
oecasionem Heindorf, eorum editiouis exortae (schon 
vor 7 Jahren geschrieben, und also über die zuerst 
von lLrn. II. edirten Dialogen, Lysis, Charmides, 
Hippias maior und Phädrus). 10) S. 264. Drey ar¬ 
chäologische Abhli. des Hrn. Holr. Böttiger, (die in 
Journalen oder Almanachs stehen) 5 die Isis-Vesper, 
der Jupiter-tragende Hercules (man vergl. aber S. 
4gi), und die Familie des Tiberius auI einem Onyx- 
cameo in der kais. Bibliothek zu Paris $ übersetzt 
und mit einigen Anmerk. begleitet. 11) S. 5o5. Re¬ 
vision einiger neuern Urtheile über die Echtheit 
oder Unechtheit einiger Schriften (namentlich über 
die dem Orpheus zugeschriebenen Gedichte, den 
Verfasser des B. vom Erhabnen, das man dem Lon- 
gin beylegt, mehrere Dialogen des Plato, und den 
[.Brief an den Timotli.) 12) S. 558. Kurze syste- 
mat. und kritische Anzeige neuer philoiog. Werke, 
Ausgaben, Gegenstände und Anstalten, des Hrn. 
Prof. Hand Anzeige des Apparats, den er zur neuen 
Ausgabe des Statius besitzt (S. 476), Auszug aus 
des Hrn. Reet. Görenz Abh. de soui sede et ratione 
in singulis enuncialionihus, und Nachricht von dem 
über diese angeblich neue Entdeckung entstandnen 
Streit. Den Schluss machen einige Nachrichten von 
dem Seminarium und dessen Arbeiten. Zwey Re¬ 
gister werden das Nachschlagen und Auffinden des 
mannigfaltigen Inhalts erleichtern. Nächstens wer¬ 
den wir das erste Heft des 2len Bandes auzeigen. 
können. Denn künftig soll in jeder Messe ein Heft 
von 16 Bogen erscheinen. 

An dem Gymnasium zu München hatte schon 
der ehemalige Director Hr. Holr. Jacobs mit aus¬ 
erlesenen Zöglingen Uebungeu im Erklären und 
Emendireu alter Schriftsteller veranstaltet, und sie 
in kurzem so weit gebracht, dass sie entweder so¬ 
gleich Schulämter erhalten, oder auf auswärtigen 
Akademien ihre gelehrten Studien fortsetzen konn¬ 
ten. Ihm ist auch hierin sein uneriniidet thätiger 
Nachfolger, Hr. Prof. Thier sch, gefolgt, und hat 
diese Uebungeu nicht nur fortgesetzt, sondern auch 
nacli dem Muster derer, an welchen er ehemals 
selbst, namentlich in Leipzig, mitrühml. Eifer, J heil 
nahm, erweitert, und durch die Theilnahme anderer 
Freunde der Philologie, welche die Akademie be¬ 
reits verlassen haben, oder schon in Aemtern ste¬ 
hen, eine Gesellschaft von Philologen gebildet, de¬ 
ren gelehrte Arbeiten nach Anordnung der ober¬ 
sten Studien-Direction auf König!. Kosten gedruckt 
werden sollen, um auch dadurch das Studium der 
classiscben Literatur noch mehr zu erwecken und 
aufzumuntern. Die Schätze der königl- bayer. Bi¬ 
bliothek zu München, insbesondere die von dem 
berühmten Petr. Victorius sehr vielen Ausgaben 
der Autoren beygesclniebenen Anmerkungen und 
Vergleichungen von Handschriften werden, ausser 
andern Ausarbeitungen und Abhandlungen, einen 
reichen Stoff dazu geben. Das erste Heft ist auch 
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in einem schönen äussern Gewände und mit Titel¬ 
vignetten verziert, unlängst erschienen: 

Acta Philologorum Monacensiam auctoritßte Regia 

ediclit Friclericus Filiersclu Fond I. Fase. I. 

Monachii in libr. Scholarum Regia, Norimbergae 

apud Stein, in commissis. MDCCCXIL XIX u. 

ii8S. in 8. (12 Gr.) 

Es enthält drey Abhandlungen: Frid. Fhier- 
schii Diss. de verborum modis, quibus apud Home¬ 
runi Fempora et Causae rerum indicantur. Pars 
prima. Eine wichtige, weitere Ausführung der 
Grundsätze einer Jiomei'ischen Grammatik, worüber 
der Hr. Verf. zu gleicher Zeit ein eignes, dem¬ 
nächst anzuzeigendes Werk herausgegeben hat, nacli 
Ordnung derselben. Es werden zuvörderst in dieser 
Abtheil, drey Regeln aufgestellt, die in den homer. 
Gedichten bey dem Gebrauch der Modorum in Sä¬ 
tzen, welche die Zeit einer Sache angeben und mit 
ots, otiÖts, svts u. s. f. mit und ohne av oder 
xsv anfangen, befolgt sind. Es konnte dabey nicht 
an Verbesserungen einzelner Stellen, die von den 
festgesetzten Regeln abweichen, fehlen. S. 27 — 70. 
Fudov. Doederleinii Observationes criticae in So- 
phoclis Oedipum Coloneum. Es sind mehrere Brun- 
kische Aenderungen verworfen, dagegen werden 
eigne Verbesserungen theils aus den Lesarten der 
ältesten Ausgaben, theils aus den metrischen Ge¬ 
setzen , theils aus dem Sinn und Sprachgebrauch 
Jiergeleilet, denen man meistens Beyfall geben muss. 
S. 78—118. Franc. Xav. TFerferi Observationes 
criticae et grammaticae in Herodoti Historiarum 
Fibrös. Pars prior. Sie gehen über die ersten 
vier Bücher und enthalten manche gute Verbesse- 
ruiigsvorschläge. Aber beystimmen können wir 
nicht, wenn nach gewissen einmal festgesetzten all¬ 
gemeinen grammat. Regeln alle Stellen ohne Unter¬ 
schied. die ihnen nicht ganz angemessen scheinen, 
und ohne Rücksicht auf Handschriften und Eigen¬ 
heiten eines Schrittst* geändert werden, wie beym 
Gebrauche des ?jv S. 100 ff. — In wenigen Wochen 
werden wir einen zweyten Heft erhalten, in wel¬ 
chem wir auch das neue Organisationsdecret für das 
Gymnasium zu lesen hollen. 

Epistola Critica de C. Falerii Flacci Argonauti- 

cis. Ad virum illustriss. et doctiss. Henr. Car. 

Abr. Eichstädt, Theol. et Philos. Doct. etc., scripsit 

Jonathan Augustus JYeichert, Philos. Doctor, Ly- 

cei Viteherg. Rector etc. Lipsiae apud F. C. Gu. 

Vogel, clalocccxn. 96 S. gr. 8. (10 Gr.) 

W ir haben nicht viele neuere epistolas criti- 
cas gelesen, die mit so vieler Umsicht und richti¬ 
gen, durch Sprachkenntniss geleiteten, kritischen 
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Gefühle geschrieben wären. Von dem Dichter 
überhaupt und seinen allerdings durch verwickelte 
Constructionen und zusammengesetzte Dichterbilder 
schweren Gedichte wird nur in dei Einleitung ei¬ 
niges gesagt. Der Hr. Vf. verbleitet sich eigent¬ 
lich über einzelne Stellen, in denen bald die ge¬ 
wöhnliche Lesart durch bessere Interpunction und 
Erklärung gerettet wird , bald VerbesserungsVor¬ 
schläge gethan und beyfallswürdig unterstützt wer¬ 
den. Gebraucht hat Hr. W. dazu die erste zu Bo¬ 
logna 1474 gedruckte Ausgabe, in welcher manche 
noch unbenutzte Lesarten gefunden werden, theils 
die neueste Ausgabe von Düreau de la Malle, der 
einige Handschriften und alte Ausgaben, auch die 
erste, aber nach des Hrn. Vfs. Bemerkung, der 
hier selbst nachsehen konnte, nachlässig verglichen 
hat. Gleich im 19. Vers des 1. B. wird von Hrn. 
W. vorgeschlagen: Si tu signa dabis (mit dem vor¬ 
hergehenden zu verbinden); d. i. wenn du (Vespa- 
sian) wirst unter die Sterne aufgenommen seyn 
und den Schiffahrenden leuchten; und dann wird 
im folgenden V. Seit Sidon (st. Et S.) gelesen, 
wenn man nicht Et für sive, wie es bisweilen nach 
Seu steht, annehmen will. Aus alten Handschriften 
und Ausgaben wird I, i5o. hergestellt. Hic spe- 
ctata vetgo Tyrrheni Corripit; at silet haec de- 
iecta etc. Im 755. Vers 1. Bd. wird nemus erklärt 
von den vittis sacrificalibus, welche Alkimede, als 
sie opferte, getragen habe. Wenn auch sylva bis¬ 
weilen und bey einigen Dichtern, von Zweigen und 
Kränzen gebraucht wird, so scheint uns doch hier1 
der Tropus zu ungeheuer. Eher können die Zweige 
womit sie den Altar bedeckt hatte, verstanden wer- 
standen werden, wenn nicht überhaupt das Wort 
verschrieben ist. Aber subitisque möchte wir in 
folgendem V. nicht in subitusque verwandeln. Eben, 
über die subita ersclirack Aeson. Im 826 V. wird 
sub nnbibus wahrscheinlicher in sub manibus (d. i. 
ad manes) verwandelt, und das Wort nubes auch 
aus einer Stelle des Statius Achill. II, 807, wo der 
Name einer Insel erfordert wird, verdrängt undiVü- 
xos dafür vorgeschlagen. Ueber eine sehr schwie¬ 
rige und daher mit Muthmassungen überhäufte Stelle 
II, 459 f. trägt Hr. W. auch die seinige bey: Hacte- 
nus in populos, vates, sacra Fhracia clivum Missa 
mone: sacrisque metum etc. deren Sinn wenigstens 
gut entwickelt wird. Leichter ist die Veränderung 
einer andern ebenfalls durch Conjecturen mehr ver¬ 
dunkelten Stelle III, 121: inquo/zo/z (st. omen)mansere 
ministri (d. i. fugerunt) nur etwas matt der Aus¬ 
druck. Hr. W. schlägt daher auch noch vor: eque 
domo evasere ministri. Der Raum verstattet uns 
nicht mehrere trefliche Verbesserungen nicht nur 
des Valerius, sondern auch anderer Dichter, die eiii- 
gestreuet sind, auszuzeichnen. Sie zeugen eben so 
sehr von Scharfsinn als von Bedachtsamkeit und Be¬ 
lesenheit. Nur Eine sehr wahrscheinliche Verbes¬ 
serung im Silius Ital. I, 4a5. führen wir noch an: 
Jamque genus gerninans (st. gemens geminum) etc. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 28* des May. 1812. 

Chemie. 

Lehrbuch der Pharmacie zum Gebrauche öffent¬ 

licher Vorlesungen und zur Selbstbelehrung ent¬ 

worfen von jVerd. Giese, Dr. u. Prof, an der Univ. 

zu Charkow etc. Erster Band , welcher die ge- 

sammten Vorkenntnisse enthält. 5. rIheil 5. Ab¬ 

theilung. Leipzig u. Riga, bey Hartmann. i8u. 

8. XVI u. 8y8 S, (5 Tlilr.) 

Auch unter dem Titel: 

Chemie der Pflanzen- und Thierhbrper in phar- 

maceutischer Rücksicht, melirentheils nach eig¬ 

nen Erfahrungen bearbeitet und in einer neuen 

naturgemäßen Ordnung abgehandelt von berd. 

Giese etc. Erste und zweyte Abtheilung. 

Diese Abtheilung des ersten Bandes kann als ein 
für sich bestehendes Ganze angesehen werden, wor¬ 
auf der Verf. durch den zweyten Titel selbst hin¬ 
zeigt. Sie enthält das i4te Capitel seines Lehrbuchs 
und umfasst die Chemie der Thier- und Pflanzen¬ 
körper. Diese sind, nach des Verf. Worten, bis¬ 
her in den sogenannten systematisch chemischen 
Werken noch stets auf eine Weise behandelt wor¬ 
den, welche gänzlich ihren innern Zusammenhang 
und ihre nahe Verwandtschaft verschwieg. Er fin¬ 
det die Producle der Organismen noch nicht in 
wissenschaftlicher Ordnung betrachtet, welche bey 
den unorganischen schon längst eingeleitet war, er 
sieht die Erfahrungen darüber in den chemischen 
w erken zerstreut, obgleich es längst Möglichkeit, 
so wie Bedürfnis« war, „den wahren innern bilden¬ 
den Charakter vom Bildenden der Organismen nä¬ 
her kennen zu lernen, um erst eigentlich zu wis¬ 
sen, was man mit diesen im System anzufangen 
habe.“ Er suchte solchen Mangel durch eine ge¬ 
nauere Erforschung der Naturen jener Produkte 
(nähern Bestandtheile) abzuhelfeu und baute darauf 
seine Classification. Wahr ists, die ältere Anord¬ 
nung derselben, welche mit einer Trennung in 
animalische und vegetabilische anfing, findet zwar 
ihre Anwendung in Betrachtung der Körper als 
lebende, jedoch nicht in der chemischen ihrer ab¬ 
gesonderten, näheren Bestandteile, deren Aelin- 
lichkeit und Gleichheit in Körpern beyder Reiche 
wohl bekannt ist. Deshalb lagen auch wirklich, 

Ziveyter Band. 

die bisher darüber gelieferten Bemerkungen in den 
Lehrbüchern als Aggregat verworren, was sich nur 
der schon Eingeweihte nach eignen Ansichten ord¬ 
nen konnte. Dem Lernenden erschwerte diess gar 
sehr das Studium, und Hr. G. hat das Verdienst, 
hier wenigstens eine Ordnung hineinzubringen ver¬ 
sucht zu haben. Der Versuch hat fruchtbare Aus¬ 
beute gegeben und ist werth zum Grundstein oder 
Fingerzeig einer künftigen Anordnung zu dienen. 
Der Verf. legt auf seine Ansicht grossen Werth 
und seine Sprache klingt anmassend, wenn er „von 
der Aufmerksamkeit spricht, die seine Arbeit von 
mehrern Seiten verdient.“ 

Erster Abschn. Es sind nach Hrn. G. Tliier- 
und Pflanzenkörper in ihrer chemischen Betrach¬ 
tung nicht zu trennen, um so weniger, da die Exi¬ 
stenz der Thiere auf der der Pflanzen beruhet. 
Durch Beobachtung der Pflanzenbildung gelangt 
man deshalb zu dem Resultat, nach welchem „die 
Gesammtheit des Organischen seine Entstehung dem 
Ineinanderwirken von Kohlen-, Wasser-, Stick- 
Sauerstoff, Licht und Wärme zu verdanken hat, 
und diese Körper die Grundbestandteile aller Pro- 
ductionen der belebten Welt seyen.“ Seine Be¬ 
weise sind die Erfahrungen, nach welchen Kalk, 
Kali, Talkerde und Metalle in Pflanzen und Thieren 
vermehrt und erzeugt werden. Gleich darauf schal¬ 
tet er die Darslellungsarten von Potassium und So- 
dium etc. ein, ohne dass man einsieht, warum diese 
Gegenstände hier ihren Platz fanden. Der Verf. 
bleibt uns aber überdies« das Mittelglied schuldig, 
was jenes angeführte physiologische Resultat mit 
der Chemie verbindet. Er erklärt sich nicht wei¬ 
ter über die aufgestellte Erzeugung des Phosphors, 
Schwefels, der Metalle aus jenen Grundstoffen, son¬ 
dern geht sogleich zu einer Aufzählung der nähern 
thierischen und vegetabilischen Bestand theile über. 

Der zweyte Abschn. enthält die Classification 
derselben. Jede systematische Eintheilung natürli¬ 
cher Gegenstände ist mangelhaft, weil sie die Mit¬ 
telglieder, welche die Natur als Uebergänge auf¬ 
stellt, überspringt. So auch die vorliegende. Es 
bleibt nichts übrig als die Lücken durch Ausnah¬ 
men zu decken. Aber selbst der Anspruch, wel¬ 
chen man an jedes System zu machen berechtigt 
ist, die Einfachheit des Eintheilungsprincips, ist 
hier nicht erfüllt. Rec. erkennt diese Aufgabe als 
sehr schwer, doch glaubt er sie durch andere An¬ 
ordnung leichter gelöst. Wir finden die Classen, 
welche folgende sind, theils auf Veränderlichkeit 



1043 1812. 

durch.Sauren, Gahrungsfähigkeit, Flüchtigkeit etc. 
gebaut. 1. Kommoxygen, Scflleimiäure zeugendes, 
alle Körper, die mit Hülle der Salpetersäure, Milch¬ 
zuckersäure geben. Schleim, Gummi, Milchzucker, 
Manna. 2. Saccharaceum, Zuckerartiges. Diess 
ausführliche Cap. begreift den harten und weichen 
kiystallisirbaren und den unkrystallisirbaren Zu¬ 
cker. Wir finden dabey die Bestimmung der Ta- 
feleonsistenz und der Flockenerscheinung beym Ein¬ 
kochen unrichtig angegeben. Vom Zucker unter¬ 
scheidet der Vf. 5. Glycion, Siissliches, worunter 
er den süssen Bestandteil des Siissholzes und der 
Sarkokolle begreift. Es vereinigt sich mit Leim, 
vielen Metallsalzen, und geht nicht in Weingährung. 
4. Crocinon, Safranartiges. Durch Bestimmung 
dieses Körpers wird die Verwirrung im Begriffe 
ExtractivstofT etwas beseitigt. Seine Nichtoxyda¬ 
tion an der Luft ist Hauptkennzeichen. Safran lie¬ 
fert es vorzüglich. 5. Siderochlorainon, Eisengrü¬ 
nendes. Gibt mit allen Metallsalzen NiederschJäge, 
mit Eisen aber grasgrüne. Arten sind Cinchonin 
oder Chinasubstanz, Katechusubstanz, bittere Extract- 
substanz, welche letztere die Eisengrünende Eigen¬ 
schaft erst an der Luft erhält. 6. Scytogenicon, Le¬ 
derbildendes , begreift Kino - und Eichensubstanz. 
Man findet hier zugleich das Nöthige über Gall¬ 
äpfel, Tinte, Katechu, Kino und künstlichen Ger- 
bestolf. 7. Amylon. Das gewöhnliche, das faden¬ 
artige — Einhofs stärkmehlartige Faser — und die 
amylonartige Substanz sind Arten davon. 8. Mu- 
cus. 9. Fettbildendes. Organische Th eile, die sich 
in Fett verwandeln lassen wie Gallerte — welcher 
die Pflanzengallerte als gleich beygegeben wird —, 
t hierischer und vegetabilischer Eyweisstoff, Faser¬ 
stoff der Thiere und Kleber. 10. Indigo. Sein 
Verhalten und seine Gewinnungsart. Der Indigo 
ist bey weitem in mehrern Pflanzen gebildet, als 
der Verf. sagt 5 solche zeigen beym Auftrocknen 
eine Veränderung ihrer grünen Farbe in blaue. 
11. Suber. 12. Caoutchouc. i3. Fett. Der Verf. 
umfasst mit Recht vegetabilische Oele, Butter, Talg 
und thierische Fette in diesem Abschnitte, da sie 
sich gleicher Bestandtheile halber nicht trennen las¬ 
sen. Als Phannaceut sollte er aber Hasenfeti:, Vi¬ 
pernfett und das gewöhnliche weisse, weiche Fett 
besser unterscheiden. Er weicht in so fern von 
Andern ab, als er Wallrath mit hieher rechnet. 
Auch bedarf das angebliche Verhalten des W^ein- 
geists zu den Oelen einer genauem Bestimmung, 
denn absoluter Alkohol löst alle fette Oele, wenig¬ 
stens Mandel-, Mohn-, Riib-, Leinöl. Auffallend 
ist die Erklärung gegen Vogel, dessen Ansicht, als 
sey das Quecksilber in den durch Reiben bereite¬ 
ten Präparaten noch regulinisch, Hr. G. widerlegt. 
Gleichwohl sind Vogels Versuche richtig. Hr. G. 
sagt nicht, ob er sich auf fremde oder eigne Er¬ 
lahrungen oder blosse speculative Gründe stützt. 
Quecksilber, mit Fett zusammengerieben, oxydu- 
lirt sich nicht im Reiben, darin hat Vogel Recht. 
Aus einer Salbe hingegen, die einige Wochen ge- I 
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standen hatte, sonderte Wasser, beym Ausschluss 
der Luit, das Metall oxydulirt ab. Das Dunkler¬ 
werden der Salbe durch Stellen deutet eine Verän¬ 
derung der Art schon an, welche keiner von boy- 
den berücksichtigte. i4. Feltartiges; hielier Wachs, 
Amber, Zibeth. 15. Aetlierisch-Oel iges. Merk¬ 
würdig seine Zerlegbarkeit in zweyerley Oel durch 
Destillation mit Wasser. Wahres Rosenöl kommt 
von der Rosa moscbata, nicht centifolia. Die Ver¬ 
fälschung des Pfeffermüuzöles mit dem Oele wilder 
Münzen wird schwerlich Statt finden, indem letz¬ 
tere nur wenig fast stinkendes Oel, von dicker 
Konsistenz geben. Wenigstens war diess der Fall 
bey der Destillation der Mentha viridis, die übri¬ 
gens der Pleffermünze noch am nächsten kommt. 
Hr. G. tlieilt das Aetlierisch - Oelige ein in säure¬ 
bildendes ätherisches Oel — enthält Benzoessäure — 
kampherbildendes ätherisches Oel — lässt sich inKam- 
pher um wandeln — kampherartiges ätherisches Oel 

enthält Kampher — hydrolhionirtes ätherisches Oel 
— zeigt Spuren von Schwefelwasserstoff — empyrev- 
matisches ätherisches Oel u. Petroleum, unterschie¬ 
den durch seine Unlöslichkeit in Weingeist. 16. 
Aetlierisch-Oelartiges. Der scharfe, flüchtige Be¬ 
stand tlieil der Nieswurz und der Anemonen (viel¬ 
leicht besser Polyandristen). Eine bemerkenswerfhe 
Abhandlung über den scharfen Stoff beschliesst diese 
Classe. 17. Kampheriges, Kampher. Des Verfs. 
Versuche über Kamphersäure sind nicht guiigend, 
wir zweifeln, dass seine Säure ächte Kamphersäure 
war, indem er gerade eine solche Procedur ein— 
schlug, die nach Bucholz vermieden werden muss. 
Er setzte die Destillation zu lange fort und zersetzte 
die Säure in ihrer Entstehung wieder. Auch sagt 
er nichts vom \ erhalten seiner Säure gegen die 
Basen, dem einzig richtigen Unterscheidungszeichen. 
18. Balsame, 1) harzartige, 2) (Benzoes) gesäuerte. 
19« Harziges, 1) in Aetiier lösliches balsamartiges 
und festes; 2) in Aetiier nicht lösliches; 3) Schleim¬ 
harze. 20. Harzartiges, ein Bestandtheil des San- 
darac. Asphalt und Bernstein stehen als Anhang 
hier. 21. Papavericum, nach Derosne und Sertür¬ 
ner. Ein Zusatz verbreitet sicli über den narkoti¬ 
schen Stoff und erweist seine hypothetische An¬ 
nahme. So hat Blausäure narkotische Eigenschaf¬ 
ten und Kirschlorbeerwasser und andere ähnliche 
Wasser sollen ihr die narkotische Eigenschaft ver¬ 
danken. Der Gegenstand verdiente weitere Auf¬ 
klärung. Frisch destillirtes, starkes Wasser reagirfc 
als Blausäure, obgleich diese dem Oele fest anhängt 
und olt nicht eher auf das Eisen wirkt bis ein Al¬ 
kali sie vom Oele trennt und doppelte Verwandt¬ 
schaft herbeyführt. Nach einigen Tagen ist die 
Blausäure verschwunden, das Oel aber bleibt; ist 
das Wasser dann noch eben so wirksam, so liegt 
die narkotische Eigenschaft doch im wesentlichen 
Oele. 22. Holziges. 20. AJcohol. Nach Schön- 
Wald als näherer Pflahzenbestandtheil behandelt. 
Der Verf. gedenkt der Bereitung verschiedener Sor¬ 
ten von Branntwein, Saussürens Zerlegung, seines 
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Verhaltens gegen die Sauren, des Schwefeläthers und 
zugleich einer Theorie seiner Entstehung. 

Der dritte Abschnitt enthält die Betrachtung 
der verschiedenen zusammengesetzten näheren Be¬ 
standteile vegetabilischer und animalischer Sub¬ 
stanzen. Mehl, Satzmehl, in so fern es nicht rei¬ 
nes Arnylon ist, Pflanzensäfte — unterschieden in 
wässrigeu Baumsaft, weinbildenden, essigbildenden, 
säuern, säuerlich zusammenziehenden, bittern Pllan- 
zensaft. — Aloe. Milchartiger Saft wird unter¬ 
schieden in Gummiharzigen, harzigen, kaoutcliouc- 
haltigeu und narkotischen (Mohnsaft). Opium. 
T hierische Milch. Blut und seine chemische Be- 
schaIIenheit, Blutlauge, Berlinerblau, blausaures Ei¬ 
senkali und seine Bereitung, welche kürzer und 
besser nach Ittner geschieht durch Reinigung des 
Berlinerblau’s mit Salzsäure, Abscheidung der Blau¬ 
säure durch ätzenden Kalk und Zersetzung dessel¬ 
ben mit kohlenstolfsauerm Kali. Galle nach The- 
nard. Harn. Die reine Abscheidung des Harn¬ 
stoffs nach Fourcroy’s späterer Bekanntmachung ist 
unberührt geblieben. Harnsäure, Magensaft, Ey- 
dotter, Biebergeil, Moschus, beyde nach Thiemann. 
Knochen und knochenartige Substanzen, Elfenbein, 
Hirschhorn, kalkartige thierische Productionen. 

Ein 4. Abschn. umfasst die Veränderungen, wel¬ 
chen verschiedene Körper organ. Herkunft, beym Ein¬ 
flüsse von Wasser, Luft u. Wärme unterworfen seyn 
können. Nach einer Einleit, über die gesammten Ent¬ 
mischungen, worin Weinessiggährung und Fäulniss 
nicht als Stufen, sondern wie jeder sich überzeugen 
wird, als abgesonderte Processe aufgestellt sind, ge¬ 
denkt der Vf. noch anderer, wie Harzbildung, Fett- 
Säuerung, Schimmelbildung etc. Letztere als Pro¬ 
duction lebender Pflänzchen, die nach Gleditsch je¬ 
derzeit aus Saamen entstehen, und zu deren Ge¬ 
deihen der entmischte Körper nur Gelegenheit durch 
Anhäufung von Feuchtigkeit etc. gibt — gerade wie 
die Dammerde das üppige Gedeihen andrer Ge¬ 
wächse befördert, — können wir als keine beson¬ 
dere Art der Entmischung ansehen, und müssen 
dem VT. ihre Unzulänglichkeit durch seine eignen 
Gründe beweisen, da er die Zuckerbildung im Malze 
als eine auf organischen Kräften beruhende Entwi¬ 
ckelung nicht zu den chemischen Gegenständen rech¬ 
nen will. 

Eine Unwahrheit aber isl’s, dass Weingährung 
ohne (Sauerstoff) Luftzutritt anfangen könne. Kein 
Fruchtsafl gährt im Verschlossnen. Wenn Hefe 
mit Zucker es thut, so berücksichtige man ihr eig¬ 
nes Gemisch und die mechanisch anhängende Luft. 
Ebenfalls möchte das Schwefeln der Weine darin 
seinen Nutzen haben, von dem noch vorhandnen 
Ferment, aber nicht den zufällig zutretenden, Sau¬ 
erstoll aufzunehmen und es zu entmischen. Nach 
der YVein- und Essiggährung betrachtet der Verf. 
Fäulniss, Schimmelbildung, Humusbildung, Salpe¬ 
terbildung und Carbonisation, worunter er ein frey- 
williges Schwarz werden der Vegetabilien versteht. 

May. 

Desselben Bandes , oten Tlieiles 6te und letzte 

Abtheilung mit dem Register über alle 6 Ab¬ 

theilungen. X u. 297 S. (1 Thlr. 8 Gr.) 

Diese Abtheilung enthält das i5te Cap. über 
die, von den organischen Körpern gebräuchlichen 
chemischen Zubereitungen oder von den gebräuch¬ 
lichen Verbindungen dieser Körper unter sich und 
mit andern. Warum diese schon ganz praktische 
Abtheilung von der eigentlich praktischen getrennt 
wird, ist nicht einzusehen. Der Verf. handelt ab 
die Beschaffenheit und Bereitung der Zucker- und 
Honigsäfte, destillirter Wasser und Geister, der 
Aufgüsse, Tincturen, Essenzen, Decocte, Extracte 
der Seifen, solcher mit Alkalien, Erden und me¬ 
tallhaltiger, der Spiessglanzseife, Spiessglauztinctu- 
ren, der Quecksilberseife, der säuern Seife, der 
gekochten Gele, Linimente, Gerate, Salben und 
Pflaster. Ferner die Aether ausser dem Schwefel¬ 
äther. Ueber Salpeter - und Salzäther verbreitet sich 
Hr. G. sehr weitläufig. Der grossen Umständlich¬ 
keit ungeachtet bleibt folgendes zu bemerken: Dass 
Brugnatellis Dai’slellung jederzeit verunglückt, denn 
sie zersprengt die Gefässe. Bcy der Bereitung des 
Salpeteräthers durch Uebereinanderschichtung findet 
offenbar eine galvanische Action dreyer flüssiger 
Leiter Statt. Der Aether durch gerade Mischung 
von Säure und Weingeist, der durch Magnesium 
bei'eitete, und der aus Salpeter und Schwefelsäure 
sind sich nicht gleich. Im gleichen Verhältnis muss 
der Essigäther aus Essigkali durch Schwefelsäure 
von dem durch blosse Mischung bereiteten verschie¬ 
den seyn. Die Schwefelsäure wirkt allezeit gleichzeitig 
auf Weingeist und Essigsalz. Ferner werden ab¬ 
gehandelt Tinkturen von Kali, von Spiessglanz, der 
Spiessglanzwein, die Eisentinkturen. Die Bedenk¬ 
lichkeiten wegen Bereitung eines salzsauern Eisens 
ohne Sublimation zur ätherischen Tinktur scheinen 
Rec. ungegründet. Zu wenig Salpetersäure soll der 
Apotheker nicht zusetzen und zu viel schadet nichts, 
indem sich die Säure zerlegt. Das sublimirte salz¬ 
saure Eisen ist sich in seiner Mischung ebenfalls 
nicht gleich, das zuerst aufgestiegene hält Ueber- 
schuss an Säure, das letzte Ueberschuss an Base. 

Dramatische Literatur. 

Franz von Holheins Theater. Erster Band. 4i8 
Seit. Rudolstadt im Verlage der Hof- Buch- u. 

Kunsthandlung. 181J. (2 Thlr.) 

In der Vorrede an Theaterfreunde und Direc- 
tionen heisst es am Schlüsse: „Theaterfreunde wer¬ 
den sich manche Stunde mit diesen dramatischen 
Arbeiten unterhalten und die Directionen ihre Rech¬ 
nung dabty finden. Ich glaube, dass dieseAeusse- 
rung wohl Niemand für Selbstlob halten wird, da 
ich nichts für leichter halte, als sogenannte Cassen- 
stücke zu schreiben5 allein sie müssen doch geschrie- 
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ben werden,' damit die Directionen dadurch Mittel 
erhalten, Meisterwerke, die gewöhnlich nichts we¬ 
niger als Cassenstücke sind, mit gehörigem Auf- 
wande zu geben. Möchten aber doch die Directio- 
nen nicht blos Cassenstücke aus dieser Sammlung 
zur Auflührung befördern ; sondern auch jene mei¬ 
ner Arbeiten auf die ßiilme bringen, welche bewei¬ 
sen, dass mir auch zuweilen etwas besseres, als ein 
Cassenstiick gelingt.“. 

Es würde uns ein angenehmes Geschäft seyn, 
auf diese Stücke, welche nicht zunächst fürdieThea- 
tercassen geschrieben sind, besonders aufmerksam 
zu machen; wir sehen uns aber in der Verlegen¬ 
heit, keiris von dieser Art namhaft machen zu kön¬ 
nen. Denn der Fridolin ist schon zu bekannt, als 
dass er noch der Empfehlung bedürfte — und das 
gehört doch wohl zu denen, die der Vf. Cassen¬ 
stücke nennt. Hat vielleicht der Dichter die Fort¬ 
setzung desselben, das Original - Schauspiel: der 
ßrautschmuck im Sinne, so müssen wir bekennen, 
dass uns dieses noch mehr als jenes zu den Spec- 
takelstücken zu gehören scheint. Das romantische 
Gemälde in drey Acten: der Verstorbene, nach d. 
Französischen, ist eins von den Dramen, die allenfalls 
Einmal unterhalten, — und das kleine Lustspiel in 
i Act: der Verräther ist gleichfalls schon oft auf 
den Bühnen erschienen, und zwar mit Beyfall, den 
es in der Tliat verdient. Wir sehen uns demnach 
zu der Vermuthung genöthigt, dass erst in den fol¬ 
genden Theilen die neuen Dramen folgen sollen, 
welche auf etwas Besseres als auf die Füllung der 
Cassen berechnet sind, und es wird das Rathsamste 
seyn, die Erscheinung derselben abzuwarten. Der 
Dichter, der so bescheiden von dem Werthe der 
gewöhnlichen Theaterstücke spricht, wird es uns 
gewiss nicht verargen, wenn wir uns begnügen, 
über die in diesem ersten Bande enthaltenen nur 
einige Bemerkungen zu machen. 

Es ist nicht zu läugnen, dass sich der drama¬ 
tische Bearbeiter von Schillers Gedicht: der Gang 
nach dem Eisenhammer, auf den sogenannten Thea¬ 
tereffect sehr gut versteht, und dass er die Scenen 
sehr zweckmässig anzuordnen weiss, sobald nur von 
dem die Rede ist, was stark wirkt und sich fühl¬ 
bar macht. Die Fertigkeit in dieser Kunst verlei¬ 
tet ihn aber, fast ausschliesslich blos auf den Effect 
hinzuarbeiten; darüber verliert das Ganze seiner 
Dichtungen alle poetische Wahrheit, es kommt in 
dieselbe nothwendig ein Zwang, etwas Fo'rcirtes, 
eine Heftigkeit und ein Tumult, der alle tiefe "Wir¬ 
kung unmöglich macht. Sein Streben geht bestän¬ 
dig auf Spannung, Ueberraschung, gewaltsame Auf¬ 
regung; je greller die Contraste, desto willkomme¬ 
ner, das Hinauftreiben aufs äusserste bleibt immer 
das höchste Ziel. Schiller gibt in seinem Gedichte 
der Scene in der Kapelle absichtlich viel Raum: 
das Grässliche der Hauptbegebenheit wird dadurch 
sehr gemildert. An solche Milderung denkt aber 
der Bearbeiter keinesweges, da sie auf der Bühne, 
wo alles sichtbar wird, noch unerlässlicher ist; viel¬ 

mehr bietet er alles auf, um das Schauderhafte sei¬ 
nes Themas, das überhaupt für scenisclie Darstel¬ 
lung nicht sehr geeignet ist, bis zum Entsetzlichen, 
Graunvollen zu steigern. Er lässt Luitgarde, im 
Wahne, Fridolin sey verbrannt, sich ins Wasser 
stürzen, und obendrein den todtgeglaubten Vater 
Fridolins gerade in dem fürchterlichen Momente er¬ 
scheinen, wo der Graf u. s. w. ein Raub der Ver¬ 
zweiflung sind. Das heisst den Zuschauer aus allen 
Sinnen heraustreiben. Oder will man solche Gräss¬ 
lichkeiten damit entschuldigen oder gar rechtferti¬ 
gen, dass der Zuschauer ja recht gut weiss, wie das 
Unglück nur leere Einbildung ist? Gerade dieser 
Umstand leitet auf die rechte Behandlungsart sol¬ 
cher scheinbar tragischen Situationen hin: sie müs¬ 
sen im Sinne des Ganzen genommen und so gemil¬ 
dert dargestellt werden, dass sie nicht als wahrhaft 
tragisch sich darstellen. Dann nur kann Einheit in 
das Ganze kommen, das sonst ein abenteuerliches 
Unding wird, woran nur die gedankenlose Menge 
einigen Gefallen finden, sich aber doch immer nicht 
wahrhaft ergötzen mag. 

Das Gesagte gilt auch von der Fortsetzung des 
Fridolin; ja hier wird das Berechnen der Scenen 
auf bloss materielle Wirkung noch aulfallender 
durch die Willkürlichkeit, womit der Verf. seine 
Erfindungen hin und her zerrt, und in das grellste 
Licht zu setzen sich anstrengt. Daher ist auch sehr 
zu zweifeln, dass dieses Originalschauspiel so viel 
Glück machen wird oder gemacht hat, als der Fri¬ 
dolin, dem überdies das ziemlich allgemein be¬ 
kannte Gedicht von Schiller eine günstigere Auf¬ 
nahme bereitet haben mag, als man der Wahr¬ 
scheinlichkeit nach sonst hätte erwarten können. 

Auch verräth sich durch die Sprache in bei¬ 
den Stücken nur zu deutlich, dass der Verf. ver¬ 
geblich bestrebt ist, zum Tragischen sich aufzu¬ 
schwingen. Sie ist gezwungen, erkünstelt, gewun¬ 
den und geschraubt; dabey fällt es auf, wie sie sich 
gern in dem jambischen Rhythmus bewegen möchte. 
Doch kommt es nicht zu wirklichen Jamben, wahr¬ 
scheinlich blos deshalb, weil das grosse Publicum 
gegen alle versificirten Dramen ein Vorurtheil hat, 
eine Scheu, die an Gespensterfurcht gränzt. 

In dem romantischen Gemälde: der Verstor¬ 
bene ist die Sprache um vieles besser, und man 
sieht, dass ein rührender Stoff dem Dichter weit 
mehr zusagt. Romantisch heisst es wohl nur we¬ 
gen der Disparität der Scenen im letzten Acte, wo 
die beyden Gaudiebe auftreten. Diese passen aber 
zu dem Tone des Ganzen nicht, und hätten daher 
wegbleiben müssen. . 

Dass aber Hr. von Holbein wirklich etwas Gu¬ 
tes und Erfreuliches hervorzubringen im Stande ist, 
beweist das kleine Lustspiel: der Verräther. Die¬ 
ses Drama verdient in der That alles Lob- Mau 
könnte es füglich eine dramatische Idylle nennen; 
zu dieser Gattung scheint der Dichter wahren Be¬ 
ruf zu haben, so dass man wünschen muss, er 
möchte sich derselben ganz besonders widmen. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 29- des May. 132. 1812. 

Intelligenz - Blatt. 

Cliroxiik der Universitäten. 

Leipziger Universität. 

Am ii. Marz hielt Herr D. Wilhelm Andreas Haass 

seine Antrittsrede, als Prof. Medio, extraord., wozu er 

mit einem Programm einlud: de digitale purpurea 

in Universum ejusque usu in, morhis potissimum acu- 

tis Cominenlatio (32S. in 4. bey Bruder gedr.) Nach 

einer allgemeinen Einleitung, in welcher auch die bis¬ 

her über den rothen Fingerhut erschienenen Schriften 

angeführt werden, wml im 1. Cap. eine neue genaue 

und von der bisherigen verschiedene chemische Ana¬ 

lyse dieser Pflanze aufgestellt, im 2ten die Wirkung 

derselben auf den menschlichen Körper überhaupt, mit 

Rücksicht auf ihre chemische Analyse und die sie con- 

stituirenden Tlieile, beschrieben, im 3ten ihre Wirk¬ 

samkeit in acuten Krankheiten nach eignen Erfahrun¬ 

gen beschrieben. 

Am 24. März vertheidigte unter Hrn. Hofr. D. 

Platners Vorsitz auf dem medicin. Katheder Hr. Georg 

.Ludwig Wilhelm Reutter aus Dresden seine Inaugu¬ 

raldissertation: de Colica Salurnina, 28 S. in 4. bey 

Hölim gedr. Ihr Name wird erklärt, Definition und 

Beschreibung derselben, die Wirkungen, Ursachen, 

Prognose und Heilung der Bleykolik kürzlich ange¬ 

geben. 

Herr Hofrath D. Platner hat als Procancellarius 

das Programm zur Promotion des Caudidaten geschrie¬ 

ben, enthaltendQuaestiones medieinae forensis XXXIX. 

Deprecalio pro crimine infaniieidii IV. XIV S. in 4. 

b. Klaubarth. Es wird gezeigt, dass die Ermordung 

des ausser der Ehe gebornen Kindes während oder 

gleich nach der Geburt durch die Mutter den Namen 

und die Strafe eines Menschenmordes nicht verdienen 

könne. 

Hr. D. Reutter, ein Sohn des Hrn. Oberthierarzts 

und Lehrers an der Veterinärschule zu Dresden, da¬ 

selbst 1780 geboren, hat, nach erhaltenem Privatun¬ 

terricht, erst in der Veterinärschule, dann seit i8o4 
und nach einem kurzen Aufenthalte bey der Armee 

seit 1808 wieder, in Leipzig Medicin studirt. 

Am ersten Osterfeyertage d. 29. März wurde vom 

I£rn. M. Hesse, Vesperprediger an der Universitäts- 

Zweyter Band. 

kirclie und Lehrer an der hiesigen Freyschule, die 

Latein. Festrede in der Univ. Kirche gehalten, worin 

die Ursachen entwickelt wurden, warum die Aufer¬ 

stehung Jesu für die Apostel so sehr wichtig gewesen 

sey. Das im Namen des Rectors von dem Dechant 

der tlieol. Fac. Ilrn. Domh. D. Rosenmiiller geschrie¬ 

bene Programm ist: Be fatis iiiterprelatioms literd- 

rum sacrarum in ecclesia Christ. Pars XL. XVIII S. 

in 4. Nachdem noch einige Beyspiele der Erklärun¬ 

gen von Weissagungen des Jesaias über auswärtige 

Völker vom Prokopius aus Gaza angeführt sind, gellt 

der Hr. V. zum Oehumenius aus Trikka in Thessalien, 

der zu Ende des loten Jalirh. blühte, über, dem eine 

Catena über das Neue Test, zugeschrieben wird, die, wenn 

sie auch nicht von ihm herrühren sollte, doch wenig¬ 

stens eine sehr schätzbare Schrift ist, welche viele 

Beweise von Einsicht und Fleisse enthält, wovon Pro¬ 

ben gegeben sind. 

Zu den am 17. Apr. gehaltenen drey Sylverstein. 

Gedäclitnissreden lud gleichfalls Herr Domh. D. Ro¬ 

senmiiller mit seinem Programm ein: de fatis inter- 

pretationis literarum sacrarum in ecclesia ehr. Pars 

XLI. XV S. in 4. Es handelt vom Theophylaktus, 

Bisch, von Aclirida in der Bulgarey, welcher bekannt¬ 

lich gleichfalls zu den bessern Bibelauslegern zu rech¬ 

nen ist, und aus dessen Cominentarien über das N. T. 

besonders die Paulin. Briefe, einige Beyspiele mit eig¬ 

nen exeget. Bemerkungen begleitet, aufgestellt werden. 

Am 18. Apr. war bey der pliilosoph. Facultät 

DecanatsWechsel, und es übernahm Hr. Prof. Arndt 

das Decanat im Sommerhalbjahr. Das Procancellariat 

verwaltet bey derselben Facultät Herr Prof. Hermann. 

Am 23. Apr. legte Hr. D. Tzscliirner das im 

Winterhalbjahre geführte Rcctorat, in welchem er g5 
Studirende inscribirt hatte, nieder, und cs wurde aus 

der fränkischen Nation der Senior derselben Herr Ca¬ 

non. D. ‘Vittmann zum Rector für das Sommerhalb¬ 

jahr gewählt. In der jurist. Facultät übernahm Herr 

OIIGRath D. Iiauhold, und in der medicinisclien Hr. 

D. Ludwig das Decanat. 

Am 28. Apr. promovirte Hr. Franz Anton Cas- 

pari (geb. zu Waldenburg 1786, Sohn des dasigen 

Hrn. Superintendenten, der nach erhaltenem Privatun¬ 

terricht in der medicin. chirurgischen Schule zu Dres¬ 

den, und seit 1808 in Leipzig studirt hat) in doctorcm 
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medicinae. Seine Diss., die er ohne praeses verthei- 

digte, handelt de psychrolusiae in niorbis acutis usu, 

32 S. ln 4. Im i. Abschnitt wird im Allgemeinen von 

der Wärme und ihrer Wirkungsart auf den Organis¬ 

mus, im 2. vom Gebrauch des kalten Bades bey Ent- 

ziindungskrankheiten einzelner Theile, im 3. vom Ge¬ 

brauche desselben bey Fiebern, gehandelt. 

Die Einladung des Procancell. Hm. D. Kühn ist 

uberschrieben: Jns mit tves de eclampsia pariurie.yi- 

tium obserpationes (12 S. in 4.) Zwey Beyspiele sind 

ganz neu, das dritte aus einem englischen Tagbuche 

genommen. Zwey waren mit einem glücklichen Aus- 

gange, das dritte mit einem unglücklichen verbunden. 

Am 8. May erhielt Hr. Johann ^August Ernst 

Oehler (gcb. zu Gössitz im Neustädter Kreise d. 3o. 

Jun. 1779., erlernte erst bey seinem Vater die Chi¬ 

rurgie, studirte sie dann in Dresden, wurde Compagnie - 

Chiiurgus, und studirte seit 1807 auf hiesiger Univ. 

Medicin), die medicinische Doctorwiirde, nach Ver- 

theidigung seiner Biss. palhologica de Typ ho eiusque 

praecipuis formis, unter Ilrn. D. Eschenbachs Vor¬ 

sitze. Der 1. Abschn. gibt die verschiedenen Defini¬ 

tionen des Typhus aus altern und neuern Zeiten an j 

dei 2te enthält die Beschreibung der Krankheit, der 

3te beschäftigt sich mit der Natur und Einteilung 
derselben. 

Des Ilrn. Procanc. D. Kühn Einladungsschrift 

handelt: de eclampsiae caussis (12 S. in 4.) und setzt 

die vorher an gefangene Materie fort. Nach Verwer¬ 

fung einigei unhaltbaren Hypothesen werden die ei¬ 

gentümlichen und besondern Ursachen aus einander 
gesetzt. 

Am i4. May verteidigte Hr. Carl August Wil¬ 

helm Schröter (geb. zu Cöthen 5. May 1789, hat auf 

den Schulen zu Cöthen und Zerbst, und seit 1806 auf 

hiesiger Univ. studirt) seine Inauguralschrift auf dem 

^uiist. Katheder, de concursn dehetorum dissertatio 

68 S. in 4. b. Tauchnitz gedr. Der 1. Absehn, han¬ 

delt de notione et speciebus concursus delicLorum, 

der 2te de poena concurrentium delictorum, und zwar 

c. 1. an und für sich betrachtet, nach dem heutigen, 

römischen, canonischen und deutschen Rechte, O 2. 

von der bisweilen einzuschränkenden Art der Strafen. 

Hr. Domherr und OHGRath D. Rau hat die Ein¬ 

ladungsschrift als Pd’ocancell. geschrieben : Obserpaiio 

iuris cipilis. Actione negotiorum gestorum mandata- 

rium, 9ui fines mandati egressus est, adversus man- 

dantem experiri non posse, ostenditur. 22 S. in 4. 

Er erteilte auch dem Gandidaten die jurist, Doctor- 
wiirde. 

Am folgenden Tage promovirte in doctorcm Medic. 

Hr. Christian August Jost (geb. zu Weissenfels, 4. 

Febr. 1790, studirte, nach erhaltenem Privatunterricht 

in Schulpforta und seit 1808 auf hiesiger Univ.), nach¬ 

dem er seine Biss, inavg. mediea sistens obserpatio- 

nem et meletemata quaedam de haemorrhoidibus sie 

diciis oris (3o S. in 4. bey Klaubarth gedr.) unter 

Hrn. D. Ludwigs Vorsitze verteidigt hatte, worin 

besonders eine eigne Beobachtung einer Krankenge¬ 
schichte vergetragen wird. 

Herr D. Rud^ig schrieb als Procanc. das Pro¬ 

gramm: Senes Episi.olarum virorum cclcberrimorum 
praetenti secuh ad C. G. Ludwig, IW. Med. Lips. 

scrjptarum. IV. X II S. in 4. Es ist ein Brief von 

Lin ne aus Amsterdam, d. 10. May 1737 geschrieben, 

den der Herausg. durch schätzbare literar. Anmerkun- 
gen erläutert. 

Zur feyerlichen Rede am Pfingsttage, die Hr M 

Christian Friedr. Spiegel, Vesperprediger an der Univ. 

Kirclie hielt, lud Herr Domh. D. Rosenmüller ein mit 

dem hasten Theil se iner Abhh. De fatis interpreta- 

tionis literarum sacrarum in eecl. Christ. XIX S. in 

4., worin von dem Euthyrnius Zigabenus oder Zv«a- 

denus gehandelt wird, dem der Herausgeber seines 

Commentars über die Evangelien, der verstorb. Coli. 

Rath Matthäi, einen zu hohen Werth beygelegt hat. 

C o rr e sp Oll denz-Nachri eilten. 

St. Petersburg, i2ten April, (a. St.) 1812. 

Die herrliche Isaakskirche steht nun in ihrer 

ganzen Pracht und Glorie da. Sie ward 1766 zu bauen 

angefangen, und zwar auf Befehl und. nach dem Ent¬ 

würfe der grossen, unvergesslichen Kaiserin Katharina 

II. Der Bau hat folglich 45 Jahre gedauert, und ist 

noch immer nicht ganz bis zur letzten Vollendung ge- 

endiget, wenigstens was die innere und äussere Ver¬ 

schönerung, den Schmuck, Zierrathen, Gemälde u. s. w. 

betrifft. Seit dem Tode Katharinens ging unter Paul 

I, der mit dem Bau des Michailowschen Schlosses ge- 

nug zu thun hatte, ihr Bau nur sehr langsam von 

Statten j aber unter Alexander I fing man ihn wieder 

mit mehr Eifer zu betreiben an. Die Kosten dessel¬ 

ben werden von seinem Anfänge an auf 265 Millionen 

Rubel angeschlagen. Wenn auch diese Summe etwas 

übertrieben seyn sollte, so ist doch so viel wahr, dass 

die Kosten sich erstaunlich hoch belaufen, und die des 

Marmorpallastes und des Michailowschen Schlosses, das 

über zehen Millionen gekostet hat, weit übersteigen. 

Die Kuppeln sind ganz vollendet und gewähren, so 

wie das ganze Gebäude, einen grossen, imposanten 

Anblick. Diese Kirche ist unstreitig der prächtigste, 

grösste, im edelsten, erhabensten und geschmackvoll¬ 

sten Style erbaute Tempel unter allen Griechischen 

Kirchen der beyden Hauptstädte, ja des ganzen Rus¬ 

sischen Reichs, und iibertrilft an Grösse, Pracht und 

Herrlichkeit die Sophienkirche in Constantinopel und 

die Paniskirche in London, ja man kann sagen, dass 

sie dem prachtvollsten Tempel der Welt, der Peters¬ 

kirche in Rom beykommt. Sie hat wie der Marmor¬ 

pallast und das Michailowsche Schloss einen von lau¬ 

ter Granitquadern ganz pilotirten Grund und ist von 

innen und aussen mit polirtem Finnischen und Sibiri¬ 

schen Marmor, Jaspis und Porphyr von den schönsten 

und verschiedensten Farben stark bekleidet. Auch alle 

Stufen, Thürme, Pfeiler und Säulen sind mit dem 

kostbarsten buntfarbigen Marmor überlegt. Der Kup- 
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peln sind, wie bey allen Griechischen Kirchen, fünf, 
eine grosse Hanptkuppel als der Dom in der ISIitte^ 
und vier kleinere an den vier Seiten herum. Der 
obere llieil des schönen und hohen Thurms ist nun¬ 
mehr auch ganz vollendet und die Spitze mit achtem 
Dncatengolde stark überzogen, welche Vergoldung al¬ 
lein weit über 100,000 Rubel gekostet hat. — Die 
Lage der Kirche ist vortrefflich und imponirend. An 
der Nordseite begranzt sie der grosse, weite St. Pe¬ 
tersplatz, und an der Südseite der schön bebaute Isaaks¬ 
platz, von welchem die Kirche den Namen hat. In 
ihren Umgebungen steht auch der Pallast des dirigi- 
renden Senats und das metallene hohe Standbild Pe¬ 

ters des Grössen auf einem Granitfelsen zu Pferde, 
welches jeder Reisende so sehr bewundert. ' 

Odessa. 

liier ist nun auch eine Navigations-Schule ange¬ 
legt, und die Civilisirung und Cultur geht unter der 
schützenden Aegidc des thätigen Herzogs von Riche¬ 

lieu in gleichen raschen Schritten vorwärts, wie unser 
Handelsilor. Es ist ein glückliches und zugleich erfreu¬ 
liches Zeichen der Zeit, dass da, wo noch vor einem 
Jahrzehend wilde Tatarenhorden herumschwärmten, jetzt 
von mehreren civilisirtcn Völkern Flaggen wehen, und 
wo sonst Sumpfe und Moräste faulten, nunmehr die 
schönsten Häuser und Felder stehen und durch Lehr¬ 
anstalten die Finsterniss und Barbarey immer mehr 
verscheucht wird. Um die Stadt noch mehr in Auf¬ 
nahme, zum Wohlstände und der Kultur näher zu 
bringen, hat der Herzog von Richelieu alle Vollmacht 
vom Kaiser erhalten, sie nach seinen Einsichten zu 
organisiren und die Einwohner aufzuklären. Gewiss 
ist auch Alexander in der Wahl dieses Mannes zu 
einem solchen schwierigen Geschäfte glücklich gewe¬ 
sen. Er vereiniget in sich alle die Eigenschaften und 
Kenntnisse, welche erfordert werden, grosse Anlagen 
zu machen und Plane auszuführen, tmd der glückliche 
Erfolg bey seinen Entwürfen hat bewiesen, zu wel¬ 
chen Erwartungen noch künftig seine Veranstaltungen 
berechtigen. So hat er, zum Beyspiel, ein Commerz- 
Collegium errichtet, ein besondres Handelstribunal zur 
Beylegung mereantilischer Streitigkeiten angeordnet, 
dem Post-Comtoir eilte neue und bessere Einrichtung 
gegeben u. s. w., so dass zu hoffen ist, es werde hier 
in Kurzen ein neuer regsamer Geist, thatiger Eifer 
und allgemeine Energie, und Betriebsamkeit für alles 
Gute auf leben. In der mit dem Commerz - Collegium 
verbundenen Plandelsschule, werden ausser den allge¬ 
meinen Gegenständen des Unterrichts, sio wie in der 
Navigationsschule, vorziigl. Mathematik, Zeichenkunst, 
Technologie, Waarenkunde und alle auf den Handel 
t,n^ die Schiffahrt Beziehung habende Kenntnisse und 
Wissenschaften gelehrt und recht con amore getrie¬ 
ben. Zu einem Italiänischen Theater, das hier wegen 
der Nothwendigkeit der Italiänischen Sprache im Le- 
y an tischen Handel eingerichtet wird, und künftig für. 
immer hier bestehen soll, sind 20,000 Rubel verwil- 

M a y. 

liget und dazu ein eigenes nettes Gebäude aufgeführt 
worden. Durch solche Anstalten kann es nicht feh¬ 
len, dass Odessa in Kurzem einen bedeutenden Pfalz 
unter den ersten Russischen Handelsstädten entnehmen 
wird, und jeder Patriot freuet sich, auch in diesen 
grossen Theiis noch immer öden Gegenden Cultur und 
Aufklärung empor steigen zu sehen, — 

Misce 11 e 11 aus Dänemark 

Am Ende des vorigen Jahres unterwarf sich ein 
Seminarist vom Schullclirerseminar zu Brahetrollaburg 
und einer von dem zu Bocris dem Examen in der 

Gymnastik im Kopenliagner gymnastischen Institute in 
Gegenwart einei' dazu von der Canzley ernannten Com¬ 
mission. Sie bestanden vorzüglich gut. Möchte doch 
allenthalben mit den Schullehrerseminarien zugleich 
eine Gelegenheit zur Uebung in der Gymnastik für 
die Seminaristen verbunden werden, damit auch die 
körperliche Bildung neben der geistigen wieder allge¬ 
mein bey unsern Schulen herrschend werde! 

Der Doctor Phil. F. C. Dahlmann, Doccnt bey 
der Kopenliagner Universität, bat die dänische Litera¬ 
tur mit interessanten Betrachtungen iiler Oehlen- 

schlägers dramatische TPerke bereichert, die auch in 
Deutschland bekannter zu werden verdienen, da Oeh- 
lensclilägers dramatische Werke auch dort Aufmerk¬ 
samkeit gewinnen. 

Unter den bedeutendsten Prämien, die die Ge¬ 

sellschaft für Norwegens Wohl auf die Jahre 1812 
und i8i3 ausgeselzt hat, findet sich eine von 5t)0 
bis 800 Rthlr. für den vollendetsten Versuch einer 
Norwegischen Naturgeschichte (der Concurrenztermin 
währt bis Sept. i8i4); und eine andere von 1000 
Rthlr. fiir die beste naturhistorisch - ökonomische Be¬ 
schreibung über die Fischarten, die sich um Norwe¬ 
gen befinden. Die Concurrenzzeit ist bis Sept. 1812. 
Unter diesen Prämien ist ferner eine von 5 bis 800 
Rthlr. für eine vollständige Beschreibung des Kupfer¬ 
werks Rösea; eine von 3 bis 600 Rthlr. für eine 
zweckmässige und vollständige Topographie über die 4 
norwegischen Stiftsstädte Christiania, Christianssand, 
Bergen und Drontheim ; eine von 3 bis Soo Rthlr. für 
eine vollständige mineralogisch-geographische Beschrei¬ 
bung über einen grossem oder kleinern Theil Norwe¬ 
gens; eine von 200 Rthlr. für die Beantwortung der 
Frage: Warum müssen die Kinder des gemeinen Man¬ 
nes sowohl in den Städten als auf dem Laude in dni 
Schulen unterrichtet werden? eine von 80 bis 5oo 
Rthlr. für das beste lyrische oder dramatische Gedicht 
über eine norwegische Nationalbegebenheit; eine A7on 
400 Rthlr. für die beste Schrift, die zum ersten Le¬ 
sebuch in den norwegischen Schulen dienen kann. 

Nachrichten von entdeckten Alterthiimern. 

Seit einiger Zeit sind bey Neuwied am Rheine 
neue Nachgrabungen angestellt, und viele römische 
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Altertliümer aufgefimdon worden. Das Unternehmen 
leitet mit vieler Geschicklichkeit der In gen i e u r-Ha u p t- 
inann, Hr. C. F. Hoff mann } der schon der kön. Soc. 
d. Wiss. zu Göttingen eine trelliche Schrift über die 
Stelle, wo Julius Caesar über den Rhein gegangen ist, 
vor^elegt hat, s. Gott. Gel. Anz. 1811. St. 114. Der 
Prinz von Neuwied hat derselben Societät eine aus¬ 
führliche Nachricht von den gemachten Entdeckungen 
mit Beschreibungen und Zeichnungen mitgetheilt, de¬ 
ren Inhalt man in den Gott. Gel. Anz. 1812. St. 5o. 
S. 553. und 57. S. 561 lf. findet. Dass in der Gegend 
Von Neuwied ein stehendes röm. Gränzlager gegen die 
Deutschen gestanden, ist bekannt; nicht weit davon 
war die von Cäsar erwähnte Rheinbrücke. Die Stelle, 
wro man Spuren des Lagers findet, ist bey Bonn fehl, 
dritthalb Stunden von Neuwied. Man hat tlieils Mün¬ 
zen, silberne und bronzene, auch Billons, von August 
an bis mit Gallienus, verschiednen Schmuck und Ge- 
räthe aus Gräbern zwischen Neuwied und Haddersdorf, 
Haarnadeln, Ringe, Fibulae, viel Eisenwerk, Pfeile, 
Messer u. s. f., bronzene Sachen, auch andere von 
Knochen gemachte Gefässe und Scherben aus Thon, 
einige auch mit Verzierungen, Figuren und Inschrif¬ 
ten, einen schönen Fussboden eines Bades u. s. f. ge¬ 

funden. 

Ankündigung. 

In allen Buchhandlungen ist zu bekommen: 

f). ■/. H. C. F oloffs Anleitung zur Prüfung der Arz- 
neykörper bey Apothehenvisitaiionen; Preis i4 Gr. 

Magdeburg, Creutz'sche Buchhandl. 

Neuigkeiten 

von 

Johann Friedrich H a mm e r ich 

in Altona, 

zur Oster-Messe 1812. 

Eredow, G. G., merkwürdige Begebenheiten aus der 
allgemeinen Weltgeschichte für den ersten Unter¬ 
richt. 6te aufs neue durchgesehene Aull. 8. 4 Gr. 

Dessen Hauptbegebenheiten aus der allgemeinen Welt¬ 
geschichte in 5 Tabellen für den ersten Unterricht 
in der Geschichte. 3te Ausgabe, gr. Folio. 6 Gr. 

Dessen ausführlichere Erzählung der merkwürdigsten 
Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte. 
Vierte vermehrte und verbesserte Ausgabe, gr. 8. 

1 Thlr. 12 Gr. 

Kroymann, J., gemeinnützliches Rechnen. Fünfte, von 
neuem vermehrte und verbesserte Ausg. 8. i2Gr. 

Dessen Berechnungen aller nicht leicht zu entwickeln¬ 
den Aufgaben in der fünften Ausgabe des gemein- 
nützlichen Rechnens, 2te verm. Ausg. 4. 18Gr. 

May. 

Flinkes, N., Predigten zur Belebung des Glaubens an 
die göttliche Weltregierung. 3tes lieft, gr. 8. 12 Gr. 

Masius, D. G. H., Lehrbuch der gerichtlichen Arz¬ 
neykunde für Rechtsgelehrte. ir Theil. Propädeu¬ 
tik zur gerichtlichen Arzneykunde. 2r Theil. Sy¬ 
stem der gerichtlichen Arzneykunde. Zweyte sehr 
verm. und verbesserte Ausg. gr. 8. 1 Thlr. 16Gr. 

Dessen Grundriss zu anthropologischen Vorlesungen, 

gr. 8. 16 Gr. 
(aus dem vorigen besonders abgedruckt.) 

Der Olficier, eine Anleitung für junge Leute, welche 
diese Benennung verdienen und im Militärstande 
Glück machen wollen. Herausgegeben von Senges¬ 
peick. und Schneider. 8. in Commission. 1 Thlr. 

kann nicht a Condition gegeben werden. 

Ventil rin i, D. K., Geschichte der Spanischen Thron- 
umwerfung und des daraus entstandenen Krieges, 
ister Band, mit vielen authentischen Aktenstücken. 
gr. 8. 2 Thlr. 4 Gr. 

Neue Schleswig-Holsteinische Provinzialberichte. 1812. 
Zweyter Jahrgang. 8. Kiel, in Commission. 

werden nur auf bestimmte Ordre von Hause gesandt. 

Steltzers Kritik über des Herrn von Eggers Entwurf 
eines peinlichen Gesetzbuchs für die Herzogthümer' 
Schleswig und Holstein u. s. w. gr. 8. 1 Thlr. 16 Gr. 

Schroedters Ansprache der Religion zur Beruhigung 
und Erheiterung in einigen Religionsvorträgen, gr. 8. 

1 Thlr. 6 Gr. 

Sammlung religiöser Lieder. Ein Andachts - und Er- 
bauungsbucli zunächst für Bürgerschulen. 8. 12 Gr. 

Timotheus. Dem gebildetem Landmann vorzüglich 

gewidmet. 8. 6 Gr. 

Olshausens, Leitfaden zum ersten Unterricht in der 
Geographie, mit einem Anhang, welcher eine kurze 
Beschreibung des dänischen Staats enthält. 8. 5 Gr. 

—— der Anhang besonders. 2 Gr. 

Hegewisch, D. IL, oh bey den Alten öffentliche Er¬ 
ziehung war? Historische Untersuchung. 8. 4 Gr. 

Unter der Presse sind und werden bald versandt. 

Möslcrs, gemeinnütziges Handbuch der Gewächskunde, 
welches mit Ausnahme der 24stcn Klasse des Lin- 
ncisclien Systems die wilden Gewächse Deutschlands 
enthält, und von den ausländischen diejenigen, wel¬ 
che dem Arzt und Apotheker, dem Landwirth, Fär¬ 
ber und Gärtner Vortheil bringen, in 2 Abtheilun¬ 

gen- gr. 8. 

Schumachers, H. C., mathematische Geographie, mit 

1 Kupf. gr. 8. 

Berichtigungen. 

In dieser Lit. Zeit. No. 117. S. fj33. Z. 16 lese man 

C. de Coram. statt C. du Co mm. 
Not. 3 muss nach „ Acceptanten“ ein Komma stehn. 



1057 105Ö 

Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 30. des May. 133. 1812. 

Uebersiclit der neuesten Literatur. 

Topographie. 

Helvetischer Almctnach für das Jahr 1812. Zürich, 
Orell, Füssli und Comp. 243 S. mit Tabellen, 
Kupf. und einer Charte. (iThlr. 8 Gr.) 

Jedei* Jahrgang dieses nicht ephemerischen Almanachs 

enthielt bisher von 1799 an hl i3 Jahrgängen (die 

man für 20 fl. erhalten kann) eine genaue Beschrei¬ 

bung eines Cantons. Diessmal lieset man zuerst S. 1 

-—192 eine topograph. statistische Beschreibung des 

Cantons Tessin (aus den ital. Vogteycn gebildet, er¬ 

streckt er sich von 45° 46' 45" bis 46° 3i i5 N. 

Br., 26° 39' 38" bis 25° 4T 21" L., also 22$ Stunden 

lang, fast 18 St. breit. Sein Flächenraum .aber ist 

nur 53t geogr. Quadratm., und er ist an Arealgrösse 

der vierte der Eidgenossenschaft, zwischen Italien, 

Graubiindten und Uri, ganz mit Vorgebirgen besetzt, 

nach der Volkszählung 1808 von 88793 Menschen be¬ 

wohnet, so dass also die Bevölkerung sehr abgenom¬ 

men hat. Der Canton, von dessen Zustande die voll¬ 

ständigste Beschreibung geliefert wird, hat SDistricte:. 

Levcntina, Blegno, della Riviera, Bellinzona (mit 

drey Zirkeln), Locarno, Vallemaggia, Lugano und 

Mendrisio, die mit gleicher Genauigkeit durchgegan¬ 

gen werden); Tabellen der Ein- und Ausfuhr 1808 

—1810, Bevölkerungstabellen vom Frühjahr 1808, 

Charten des Cantons von II. Keller nach Pater Glii- 

ringelli gezeichnet. 

Die Ritterburgen und Bergschlosser Deutschlands, 
von Fried r. Gottschalk, Herz. Anh alt - Bern- 

burg. Rathe. Zweyter Band. Halle, Hemmerde 
und Schwetschke, 1811. 002 S. 8. m. 1 Kupf. 
1 Tlilr. 12 Gr. 

Beschrieben werden in diesem Bande (von No. 

20 — 4i): Hohenstaufen bey Göppingen im Wirtem- 

bergischen (das Stammhaus grosser deutscher Kaiser), 

Frauenberg bey Marburg im Kön. Westphalen, Que~ 

stenberg bey Rossla am Harz in der Grafsch. Stoll- 

berg, >Scharfenberg au der Elbe bey Meissen im Kön. 

Sachsen (die Data waren dem Vf. von unbekannter 

Hand zugeschickt worden), Starkenburg über Heppen¬ 

heim an der Bergstrasse im Hessen - Darms tädt. (vom 

Pred. Dahl in Gernsheim), Erichsburg bey Gunters¬ 

berg im Herz. Anhalt-Bernburg, Dohna bey Dresden, 

Atrey ter Band. 

t 

Greifenstein an der Donau bey Wien, vom Major v. 

Boyneburg in Weiler, Haustein bey Witzenhausen 

auf dem Eichsfelde im Kön. Westphalen, Kriebenstein 

bey Waldheim im Kön. Sachsen, Tenneberg bey Wal¬ 

tershausen im Herz. Gotha, Falk'enstein an der Donau 

bey Linz (vom Maj. Boyneburg), Hardegsen bey Göt¬ 

tingen im Kön. Westphalen, Altenburg bey Bamberg, 

Falkenstein am Harz im Kön. Westphalen (von einem 

Ungen.), Kyffhausen in der goldnen Aue im Fürst. 

Schwarzburg - Rudolstadt, Rothenburg ebendaselbst, 

Rauhenstein, Rauheneck und Scharfeneck bey Baa- 

den in Oesterreich, Mansfeld bey der Stadt Mansfeld 

im Kön. Westphalen. Die Beschreibung ist bald aus¬ 

führlicher, bald kürzer, nach Beschaffenheit der vor¬ 

handenen Materialien, deren Quellen meist angegeben 

werden; und oft sind zur Geschichte überhaupt tref- 

liche Beyträge gegeben. 

Oeffentliche Institute. 

Die Sternwarte zu Mannheim. Beschrieben von 
ihrem Curator, dem Staats - und Cabinetsrath 
Kl über. Mit einer Abbildung der Sternwarte 
in Steindruck. Heidelberg, in Commission bey 
Braun. 1811. 67 S. gr. 4. (18 Gr.) 

Während einer 35jähr. Dauer hat die Manheitner 

Sternwarte sich einen solchen Ruhm erworben, dass 

sie eine Geschichte und eine so geschriebene Geschichte 

und Beschreibung verdiente. Sie steht auf der west¬ 

lichen Seite der Stadt am Ende des Schlossgartens, ein 

111 Fass hohes, durchaus massives, achteckiges, thurm¬ 

artiges Gebäude, inwendig in 5 Stockwexko gctheilt. 

Der Kurfürst Karl Theodor, unter dem die Akademie 

der Wissenscb., die kurpfälz. meteorolog. Gesellschaft 

(die mit der Sternwarte nicht in Verbindung steht) 

die deutsche gelehrte Gesellschaft, (alle drey zu Man¬ 

heim ) die Cameralschule zu Lautern, nachher zu Hei¬ 

delberg, entstanden, hatte auch 1762 auf seinem Schlosse 

zu Schwetzingen eine kleine Sternwarte erbauet, und 

dem P. Christian Mayer, einen Jesuiten, Prof, der Math, 

und Phys. zu Heidelberg übergeben, auf dessen Anrathen 

er denn auch die grössere Sternwarte stiftete, wozu 

1. Oct. 1772 der Grundstein gelegt, und deren Bau 

in einigen Jahren vollendet wurde. Sie kostete mit 

einem spätem Zusatze über 70000 Gulden. Die dabey 

gemachten Fehler, besonders in Ansehung der zu gros¬ 

sen Höhe des Gebäudes, blieben nicht unbemerkt. Der 
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Krieg hatte seit 179a einen sehr liachthciligen Ein¬ 

fluss. Die Instrumente mussten in Kisten gepackt wer¬ 

den, blieben aber im Erdgeschoss stehen. Erst 1802 

wurden sie reparirt, und 1807 erhielt der Verfasser 

den Auftrag, den Zustand der Sternwarte zu untersu¬ 

chen, und durch ein Rescript vom 2j. August 1808 

wurde sie seiner nähern Fürsorge übergeben. Seitdem 

ist von der Regierung schon viel gethan worden. Die 

astrouom. Ortsbestimmung der Sternwarte (S. 27) <übt 

im Mittel 490, 29', 13" Br., 24°, 3i', 8" Länge. Die 

Instrumente sind S. 28 ff. genau beschrieben; von den 

Astronomen der Sternwarte (gcistl. Rath und Prof. 

Christian Mayer, gcb. 20. Aug. 1719 zu Medcritz in 

Mali 1 en *J* 10. Apr. 1783, seinem Geliülfen Johann 

Metzger -{- 8. Jun. 1780, Mayers Nachfolger, Karl 

König, D. der Philos., 1784—86 und dem ihm zu¬ 

gegebenen geistl. Rath und Prof. Matthäus Kübel, geb. 

l4. Nov. i742 + 3. Jan. 1809 zu Heidelberg, dem 

geistl. Rath Job. Nepom. Fischer, geb. zu Niesbach 6. 

März 1749, seit 1786 Hofastronom, vcrliess Manheim 

1788 -J- 21. Jan. l8o5 zu Wirzburg, Peter Ungeschick, 

Piiestei dei Piediger — Mission, deren Congregatiou der 

Kurfürst nach Aufhebung des Jesuitcrordens die Stern¬ 

warte übergeben hatte, geb. 3. Jul. 1760 zu Hcsperin- 

gen im Luxemburg., der aber noch vor Antritt seiner 

Stelle 1790 starb, und dem jetzigen Hofastronom Ro¬ 

ger Barry, geb. 3o. Sept. 1762 zu Spincurt in Loth¬ 

ringen) werden (besonders vom ersten und letzten) 

sehr genaue biogr. Nachrichten gegeben, und S. 85 fl', 
ihre Schriften verzeichnet. 

Reisebeschreibungen und Länderkunde. 

Allgemeines Reiseareh.lv in Auszügen aus unge¬ 
druckten und den grösseren bisher erschienenen 
Reisewerken zur unterhaltenden Belehrung in 
der Länder-, Völker- und Naturkunde. Mit 
Kupfern und Karten. Erster bis sechster Band 
Leipzig, b. C. Salfeld, 1810. 1811. in 8. (i3Thlr„) 

Der Titel zeigt schon den Zweck, die Bestim¬ 

mung, die Quellen uhd den Charakter dieser Samm¬ 

lung an, und wir dürfen nur noch den Inhalt der ein¬ 

zelnen Bände mit wenigen Bemerkungen angeben, um 

die Mannigfaltigkeit der Sammlung bemerkbar zu ma¬ 

chen. Wir können es nicht billigen, dass die einzel¬ 

nen Aulsätze zu sehr zerstuckt und von einander ge¬ 

trennt sind, noch weniger, dass die Auswahl nicht 

mit mehrerer Strenge gemacht wird. — I. Band: S. 

1 lf. und 207 ff. C arl) B(ernhard) TVadströms Reise 

von Stockholm durch Dänemark, Deutschland und 

Frankreich nach den Senegal-Ländern in Afrika, in 

den Jahren 1787 und 1788. (Aus einer Handschrift). 

Der Herausg. hat einige biograph. Nachrichten von 

diesem zu Paris im Apr. 179g verstorbenen berühmten 

Schweden, der Sparrmannen auf seiner zwcytvii Reise 

begleitete, vorausgeschickt). S. 45 JJan. Mac-Kin¬ 

nen, F.sq Reise nach den brittischen Inseln in West¬ 

indien, und besonders nach den fiahama-Inseln in 

1060 

den Jahren ,1802 und 3. A. d. Engl. Lond. i8o4). 

S. nö ff. u. 265 fl. Des Grafen J. C. von Hofjmanns- 

e§§ Reise durch Schlesien, Böhmen, Mähren und Un¬ 

garn bis an die türk. Glänze in den J. 1793 u. 94. 

(Görl. 1800 gedr.) S. 162 ff. und 5og ff. Le GentiL’s 

Reise nach Ostindien, den philippinischen Inseln, Ma- 

dagascar, Isle de France und Bourbon, in den Jahren 

1760 — 69. A. d. Franz. (1780 gedr. IV. 8. in 

der 1 hat für eine solche Sammlung zu alt). S. 3y5. 

Jakob Dallaway’s Gemälde von Konstantinopel, und 

Reise in die Levante, a. d. Engl. (Lond. 1797/nebst 

einem Plan von Konstantinopel und dessen Umgebun¬ 
gen). 

II. Band. JVadströms Reise ist S. 1 ff., Le Gen- 

tils Reise S. 28 fl'., Dallaway’s Gemälde S. 74 ff. und 

5. 22,3 tortgesetzt worden. Hinzugekommen sind nur: 

Gawrita Sarytschew’s Reise ini nordöstlichen Sibi¬ 

rien. auf dem Eismeer und dem nordöstlichen Ozean, 

in den Jahren i785 —92. (Der Vf., jetzt General- 

Major bey der Marine, machte die Reise als Seeoffi- 

cicr unter Capt. Billings mit. Das Original seines 

lagebuchs ist ein theures Prachtwerk geworden, aber 

auch die Uebersetzung vom Consist.Rath Busse, L. i8ö5 

6. II. 8. ist kostbar, dieser gedrängte Auszug also 

mit einigen der vorzüglichsten Kupfer nicht überflüs¬ 

sig)- x70 Reise durch Deutschland, die- Schweiz 
und das nördliche Italien, von J. H. A. Torlitz im 

J. i8o3. A. d. Dänischen (Kopenh. i8o5 gedr.) 

III. Baud enthält S. 1 fl. den Beschluss der Reise 

von 1 orliiz, und S. 44 der von Sarytschew. Dann 

folgen. S. T02 u. 193 fl. Georg Försters Reise aus 

Bengalen durch Kaschemir, Afganistan, Persien und 

Russland in den Jahren 1782 — 84. A. d. Engl. (Lond. 

1798. II. 4. Der Vf. stand in Diensten der ostind. 

engl. Compagnie und starb am Hofe des Nizam 1787, 

oder 88. Seine Reise gibt von den unbekannten Län¬ 

dern des innern Asiens interessante Nachrichten. Alle 

weitschweifige Darstellungen und histor. Untersuchun¬ 

gen sind in dem Auszuge weggeblieben.) S. 180. Des 

Ritter von Bourgoing Reise nach Cadix, ein (unnöthig 

hier wiederholtes) Fragment aus seinem Werke über 

Spanien (mit Bemerkungen aus den Werken von Fi¬ 

scher und La Borde) nebst einem Grundriss von Ca¬ 

dix und seinen Umgebungen. S- 269. Bemerkungen 

auf einer Reise durch Siebenbürgen in dem J. 1791. 

(zu 1 resburg 179.3 gedr. von einem unbekannten Verf. 

Die merkwürdigen Veränderungen, welche dort unter 

Joseph II vorgingen, sind vornemlich erzählt). S. 297. 

Heinr. von Reimers Reise durch die Moldau und Wa¬ 

lachei nach Konstantinopel, mit der russ. kaiserl. ans- 

serordentl. Gesandtschaft im J. 1793. (Das zu St. Pe¬ 

tersburg i8o3. III. 4. gedruckte Original ist der Ku¬ 

pfer wegen zu kostbar, als dass es viele sieh anscliaf- 

fen oder auch nur benutzen könnten.) 

IV. Band. Der Auszug aus Reimers Reise wird 

S. 3o5 fortgesetzt. Eine Kirgisengruppe ist auf einem 

co'or. BJalte dargestellt, und eine Ansicht von Kon¬ 

stantinopel von der Seite von Pera, nachgestochen. — 

S. 1 lf. i43 ff. und 556 fl’. Vivant Fenon’s Reise 

durch über- und Nieder-Aegypten mit der französ 
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Armee im J. 1798 u. d. f. Aus dem Franzos. (Paris 
an X, 1802. — Wovon wir schon eine gute und 
wohlfeile Uebersetzung durch Tiedemann besitzen). S. 
36 ff. 177 ff 193 ff loh. p. Meermann’ s Reise durch 
Dänemark, Schweden, Russland u. s. w. in den Jah¬ 

ren 1797 — 1800. A. d. Holland. Haag, i8o4. 5. IV. 8. 
(auch davon besitzen wir schon in Ehrmanns Bibi. d. 
Reiseb. eine gute Verdeutschung). S. 79. 98. 296. u. 
389 ff. Wanderung durch die ehemalige Pfalz am 
Rhein, durch Franken, Thüringen und Sachsen, vor 
dem Kriege. Aus einer Handschrift. S. 109 u.' 243 ff. 
Siepers Briefe auf seinen Reisen in Sibirien. Erste 
Reise in den Jahren 1790—g4. (aus dem 3ten Bande 
der Neuesten nord. Beytrage; sie beschreiben vornem- 
licli das südliche, an China gränzende, asiat. Russland 
und dessen Bewohner). 

V. Band. Der Auszug aus Denons Reise wird S. 

l ff., der aus von Reimers Reise S. 58. i35. ig3 ff. 
beendigt, der aus Meermanns Reise S. 166. 24o. 290 
ff. fortgesetzt. Dazu kömmt S. 65 — i34 Thiery’s Reise 
über Havanna nach Neu-Spanien oder Alt-Mexico im 
J. 1777. A. dem Franzüs. (Sie steht in dem Traite 
de la culture du Nopal et de l’educaiion de la Coche¬ 
nille etc. par Mr. Thiery de Menonville. Cap Fran¬ 
cois 1787. II. 8. Die Reise wurde unternommen, um 
aus Mexico die echten Cochenilleninsccten nach den 
französ. Kolonien zu verpflanzen, und so ist diese der 
im 4ten Bande der Reise - Encyklopädie gelieferten 
Reise zur Auffindung der echten Rhabarber ähnlich). 
S. 218 und 32i ff. Euphrasens (Bengt And. Euphra- 

sen) Reise nach den westindischen Inseln, St. Bartlie- 
lemi, St. Eustache, und St. Christoph im J. 1788. A. 
d. Schwed. (Stockh. 1796. 8. — Der Vf. machte die 
Reise auf Veranlassung der kön. schwed. Akademie d. 
Wissensch., und hat über die Naturbeschaffenheit die¬ 
ser Inseln und ihrer Bewohner viel Interessantes bey- 
gebraclit. S. 336. Frezier’s Reise nach den Küsten 
von Chili, Peru und Brasilien in den Jahren 1712 — 
l4. (Paris 17.74 in 4. gedr., nebst einer Antwort auf 
die dem Verfasser von Feuillce gemachten Vorwürfe; 
noch immer eine der besten Reisebeschreihungen ins 
südliche America. 

VI. Band. Meermanns Reise ist S. 1 u. 177 ff. 
und Frezier’s Reise S. 126 u. 209 ff fortgesetzt und 
beendigt. Neue Aufsätze sind: Joh. Willi. Meller’s 

(kön. pojn. Hofraths und Leibarzts) Reisen in dem 
südlichen Polen und Russland, in den Jahren 1780. 
81 und 1787, und zwar A. S. 91. Reise von War¬ 
schau nach der Ukraine, B. S. 23i. Reise von Volhy- 
nien nach Cherson. (Beyde waren auf Kosten des Vf. 
im Druck erschienen und daher wenig bekannt ge¬ 
worden). S. 270. A. de Grandpri Reise nach Kongo 
auf den Küsten von Niederguinea in den Jahren 1786 
u. 87. A. d. Französ. (1801. Paris II. 8. In das 
Innere von Kongo, Angola und Loango ist der Vf. 
doch nicht tief eingedrungen, sondern hat sich meist 
an der Küste aufgehalten). S. 318. Wilh. Rartram’s 

Fahrten und Nachtlager auf und an dem St. Johnsllusse 
in Nordamerika, im J. 1774. A. d. Engl. (London 
1792. II. 8. Der Vf, ist vorzüglich weit in die Län- 
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der der freyen Indianer vorgedrungen, und hat daher 
die Länder- und Völkerkunde sehr bereichert). 

Kinder - und Erziehungsschriften. 

Albert und Henrielle, oder die tugendhaften, wiss¬ 
begierigen und fleissigen Kinder. Pendant zu dem 
beliebten Büchlein Allwill und Theodor. Leipzig 
bey A. Bauer, 1811. 208 S. 8. (16 Gr.) 

Vorausgeschickt sind ein paar; Worte an Väter. 
Mütter und Erzieher, und eine kurze Anrede an Zög¬ 
linge. Beyde Aufsätze haben nichts Hervorstechendes. 
Darauf folgen eilf verschiedene Erzählungen, die mit 
Nutzen gelesen werden kennen. 

Taschenbuch für gute Eltern, welche in und mit 
ihren Kindern sich wahrhaft glücklich sehen 
möchten. Mit einer Vorrede und Einleitung von 
Herrn D. Johann GolHieb Münch, Stadtpfarrer 

zu Stuttgart. Mit einem Titelkupfer. Stuttgart, b. 
Steinkopf, 1811. XVI u. 5i2 S. in 8- (1 Thlr.) 

Eine wohlgeordnete Sammlung von Aufsätzen über 
die Erziehung überhaupt und einzelne Theile und Ge¬ 
genstände derselben aus den vorzüglichsten Schriftstel¬ 
lern unsrer Nation, aber auch den verschiedenartig¬ 
sten, wie Lavater, Sailer, Pestalozzi, Schwarz, Nic- 
meyer u. a. mit einer einleitenden Erzählung des Her¬ 
ausgebers : die Nachlese, überschrieben, zur Empfeh¬ 
lung einer solchen pädagog. Blumenlese, und einem 
Anhänge, der noch einige nur für Eltern und Erzie¬ 
her bestimmte allgemeine Belehrungen und Warnun¬ 
gen enthält. 

TVohlfeile und zweckmässige Fabeln und Erzäh¬ 
lungen für die Jugend zur Declamationsiibung 
in öffentlichen und Privat-Lehranstalten. Ge¬ 
sammelt von Johann Friedr» Seidel. Prorector 

am Berlin. Gymnasium. Zweyte verbesserte Ausgabe. 

Berlin 1811, Mylius’sche Buchhandlung. 248 S. 
gr. 8. Pr. 10 Gr. 

In dieser 2ten Ausgabe sind einige Fabeln und 
Erzählungen mit andern vertauscht worden, ein klei¬ 
nes Wortregister ist zur Erklärung, besonders beym 
Privatgehraucli, beygefügt, und bey dem alphabet. Re¬ 
gister über die 256 metrischen Fabeln und Erzählun¬ 
gen sind die Verfassei- vollständiger angezeigt. Die 
Sammlung ist in den Schulelassen des Berlin. Gymna¬ 
siums bereits zu Declamationsübungen aufgenommen, 
und wir glauben, dass sie auch in andern Anstalten 
dazu verdient benutzt zu,werden, da die Auswahl eben 
so zweckmässig, als der Preis des Buchs billig ist. 

Der Biograph für die Jugend, oder Sammlung 
interessanter und durchgängig zweckmässig abge¬ 
fasster Lebensbeschreibungen. Herausgegeben von 
einer Gesellschaft von Jugendfreunden. Zweylcr 
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Band. Stendal, bey Franzen und Grosse, 1811. 
55o S. in 8. (i8Gr.) 

Dieser Band enthält; S. 3. Hrn. Jänzsch (geh. zu 

Leipzig 1760) merkwürdige Lebensgescliiclite (Auszug 

aus seiner 1790 gedr. Selbstbiographie — wir können 

nicht einselien, wie dieser weitläufige, an Verirrungen 

nur zu reiche und nicht mit hinreichenden Warnun¬ 

gen versehene, Auszug der Jugend nützlich seyn möchte, 

wir fürchten eher Schaden davon). S. 263. Leben des 

Regierungs -Directors Joh. Michael Georg’s, zu Bai¬ 

reuth (^aus der von seinem Sohn herausgegebenen Bio¬ 

graphie desselben, 1798- Scheint uns für die Jugend 

auch nicht vorzüglich zweckmässig zu seyn). 

Orthographische Ziehungen. Ein Geschenk für 

wissbegierige Kinder, von Ludwig Schlosser, j 

Rudolstadt, Hof-, Buch - und Kunsthandlung, ! 

1812. IV u. 86 S-. in 12. (6 Gr.) 

In alphabet Ordnung liefert der nur mit dem 

Buchstaben S. unter der Vorr. Unterzeichnete Vf. kurze 

Aufsätze und Erzählungen, in welchen gleichlautende 

oder ähnliche Wörter so aufgestellt sind, dass ihre 

Verschiedenheit recht ins Auge fällt. Unstreitig die 

unterhaltendste und für den ersten Ju send unterricht 

bequemste Art, die richtige Schreibart vieler Worte 

zu lehren. Wird sie noch durch eine richtige Aus>- 

spraclie der Worte unterstützt, so wird sie noch wirk¬ 

samer seyn. 

Orthographische Vorlegehlätter und Uehungsstiiche, 

ein Hülfsmittel zur Erleichterung und Beförde¬ 

rung des Unterrichts in der Rechtschreibung und 

des Gebrauchs des Daliv’s und Accusativ’s, nicht 

bloss für Volksschulen in Städten und Dörfern, 

sondern auch für die untern Classen höherer 

Schulen brauchbar, von J. C. F. B au mg arten, 
\ icarius und Lehrer der Erwefbscliule zu Magdeburg. 

Zweyte vermehrte und verbesserte Ausgabe. 
Leipzig, bey Barth, 1810. 17. B. kl. 4. nebst 

einer orthogr. Schultabelle. (16 Gr.) 

In dieser 2ten Ausgabe der mit Beyfall aufge- 

nomraenen und schon in mehrern Schulen eingefülir- 

ten Vorlegeblätter sind folgende Veränderungen ge¬ 

macht: 1. bey jeder orthograpli. Regel ist noch ein 

einfaches Beyspiel zur Norm für den Schüler lxinzu- 

gesetzt, und dann folgt erst das längere Stück mit 

mehrern Fehlern gegen die Orthographie. 2. Auf dem 

Vorlegeblatte jeder Hauptregel sind die fehlerhaften 

und also zu verbessernden Wörter durch den Druck 

ausgezeichnet, bey den übrigen Blättern ist es nicht 

geschehen, damit auch der Schüler selbst die Fehler 

finden kann. 3. Es sind sieben neue Vorlegeblätter an 

gehörigen Orten eingeschaltet. 4. Manche zu sehr ge¬ 

häufte und doch selten vorkommende orthograpli, Feh¬ 

ler sind weggestrichen worden. 

Trorübungen zu schriftlichen Aufsätzen uficl Auf¬ 
gaben zu Stylübungen in fortschreitender Stil— 
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feiifolge vom Leichtern zum Schwerem auf Vor- 
legebiätlern zum Schul - und Privatgeb rau che, 
nebst einem Hand- und Hülfsbuche für Lehrer 
und Eltern, welches die Auflösung der auf den 
Vorübungs-Vorlegeblättern befindlichen Aufga¬ 
ben und Materialien zur Bearbeitung derselben 
enthält. Von J. C. F. B aumgarten3 Vicarius 

und Lehrer der ErvTerbscliule in Magdeburg. Zweyte 
vermehrte und verbesserte Ausgabe. Leipzig, 
1811. bey J. A. Barth. 24. B. kl. 4. (1 Thlr.) 

In der ersten Abtheilung (Vorübungen) sind bey 

dieser Ausgabe nicht nur manche Abänderungen ge¬ 

macht worden und Zusätze hinzugekommen, sondern 

ganz neu ist das Handbuch, welches von sämtlichen 

Aufgaben die Auflösungen und zu vielen einen Vor- 

rath von Materialien enthält, und Lehrern und Eltern 

ihre Arbeit sehr erleichtern wird. Die zweyte Abth. 

(Stylübungen) aber hat keine Veränderungen oder Zu¬ 

sätze erhalten, auch ist kein Handbuch beygefiigt, wel¬ 

ches der Vf. aber für eine dritte Ausgabe dieser Schrift 

verspricht. 

Fibel für Bürger- und Landschulkinder, welche 
bald lesen und etwas Nützliches lernen wollen. 
Nach einer sehr leichten und auf vieljährige Er¬ 
fahrung gegründeten Methode. Rudolstadt, Klii- 
ger’sche Buchh. 1811* VIII u. 100 S. in 8. (4 Gr.) 

Was der Titel nicht, sagt, ergibt sich aus der 

Vorrede, es ist diess die zweyte Ausgabe eines im J. 

1799 gedruckten Buclis, unter welcher sich als Ver¬ 

fasser Joh. Philipp Schellenberg unterschrieben hat. 

Grosse Veränderungen hat die neue Ausgabe nicht er¬ 

halten, nur da, wo es vornemlicli nötliig schien. Es 

sind übrigens ausser der Anweisung zum Lesenlerncn 

viele nützliche Belehrungen zusammengedrängt. 

Neues A, B, C, Buch für Kinder, welche auf 
eine leichte und angenehme Art buchslabiren und 
lesen lernen wollen. Vierte sehr veränderte und 
verbesserte Auflage. Quedlinburg 1811, b. Ernst. 
96 S. in 8. (4 Gr.) 

Da uns die frühem Ausgaben nicht zur Hand sind, 

so können wir nicht bestimmen, Avorin die Verände¬ 

rungen und Verbesserungen der gegenwärtigen beste¬ 

hen, wohl aber scheint uns bey der Anweisung zum 

Buchs tabiren sowohl als in den Aufsätzen zu viel ge¬ 

geben zu seyn. 

D. Martin Luthers kleiner Katechismus, nebst den 
zur Erklärung dienlicheil Schriftstellen, auch ei¬ 
nigen kurzen Sitten Sprüchen und Gebeten, her¬ 
ausgegeben von Johann August Hermes, Cou- 

sistorialrath, Oberhofpred. und erster (erstem) Schulinsp. 

ZU Quedl. Neue Auflage. Quedlinburg, b. Ernst 
1811. 96 S. 8. (4 Gr.) 

Unveränderter Abdruck der Ausgabe von 1801. 
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Praktische Philosophie. 

Vorlesungen über das höchste Gut. Ein morali¬ 

sches Handbuch für gebildete Leser. Von Jofi. 

Rudolph fh ISS, Professor der Philos. in Bern. Erster 

Theil. Tübingen, bey J. G. Cotta, 1811. XII u. 

5o5 S. Zweyter Theil, 3o3 S. kl. 8. (i 1hl. 8 Gr.) 

13ie Idee des höchsten Gutes, in ihrer grössten 

Allgemeinheit gedacht, hat möglicher Weise eine 
doppelte, sich entgegengesetzte Relation. Einerseits 
lässt sie auf ein, ausserhalb des Menschen und ohne 
sein Zuthun bereits vorhandenes Object sich bezie¬ 
hen, das er entweder zu ergreifen und innig sich 
anzueignen hat, oder welchem er wenigstens, wenn, 
jene Aufgabe vollständig zu lösen, seiner beschränk¬ 

ten Kraft nicht gestattet seyn sollte, durch Gesin¬ 
nung und Tliat, in ewigem Fortschreiten sich an¬ 
nähern kann. Von der anderen Seite betrachtet 
findet dieselbe in einem, durch stetiges Fortrücken 
auf der Linie des Lebens erst hervorzubringenden, 
und durch die Gesammtheit des sittlichen Strebens 
zu realisirenden Objecte ihre Haltung und Gültig¬ 
keit; und dann ist der moralische Mensch die das 
•höchste Gut gleichsam schaffende Potenz. Eben so 
gibt es für die Entwickelung und Darstellung jenei 
Idee eine zweyfache Weise, je nachdem man ent¬ 
weder einen reinwissenschaftlichen Gesichlspunct 
auffasst und festhält, oder die Erreichung eines 
praktischen Zweckes, wenn nicht ausschliessend, 
doch zunächst und vorzüglich, beabsichtigt. Der 
Vf. des vorliegenden Werkes hat, in bey derley Hin¬ 

sicht, den zweyten Standpunct gewählt. Seine Vor¬ 
lesungen, 18 au der Zahl, deren Grundzüge, Plan 
und leitende Idee er, der Vorr. zufolge, den ethi¬ 
schen Vorträgen des Ilrn. Dr. Schleiermacher ver¬ 
danket, haben ihre äussere Veranlassung in einem, 
auf der Akademie zu Bern bestehenden, Gesetze 
gefunden, welches, in jedem Wintersemester Leh¬ 
ren der Sittenlehre praktisch und fasslich für sämmt- 
lielie Studirende vorzutragen, gebietet. Nächst die¬ 
ser ihrer ursprünglichen, engeren Beziehung haben 
sie jedoch, bey ihrem öffentlichen Hervortreten, 
eine weitere Bestimmung für gebildete Leser über¬ 
haupt, denen sie, wie schon der Titel aussaget, zu 
einem moralischen Handbuche dieuen sollen.— Wir 
wollen unsern Lesern vor allen Dingen den Inhalt 

des Ganzen eröffnen. 
Zicejter Band. 

In der i. Vor/. (Th.I. S. 1—28) wird die Idee 
des höchsten Gutes vorläufig in allgemeinen Umris¬ 
sen dargestellt, und dasselbe als der Inbegriff des 
gesamrnten sittlichen Strebens des Menschen, oder 
bestimmter ausgedrückt, als die Summe dessen be¬ 
zeichnet, was die menschliche Vernunft nach ihrer 
göttlichen Natur als begelirenswerlh zu denken sich 
gedrungen fühlet. Hierauf werden, um jener Idee 
ihre Stelle in dem Gebiete der Ethik anzuweisen, 
vier Theile dieser Wissenschaft unterschieden, von 
denen der erste, auf Ergründung der menschlichen 
Natur im Allgemeinen und der sittlichen Anlage 
ins Besondere gerichtet, die Freyheit des Willens 
und mit ihr die Möglichkeit des moralischen Han¬ 
delns erweisen, der zweyte nach dem unbedingten 
Zwecke und letzten Ziele des Handelns, d. h. dem 
Gute der Güter, forschen, der dritte über den Cha¬ 
rakter der Tugend sich verbreiten, der vierte end¬ 
lich das Wesen der Pflicht erschöpfend darstellen 
soll. (Uns dünket die Unterscheidung und Stellung 
dieser vier Tlieile, der beyden letzten besonders, 
mehr auf der Willkür des \ f., als- auf befriedigen¬ 
den Gründen, zu beruhen; auch stimmt sie nicht 
völlig mit demjenigen überein, was Schleiermaeher 
in den Grundlinien einer Kritik etc. über denselben 
Gegenstand bemerkt hat,). In der 2. Voll. (Th. I. 
S. 29 — 5q) betrachtet der Vf. zuvörderst das We¬ 
sen der Ideen im Grossen und Ganzen, um das Ge¬ 
schlecht kennbar zu machen, welchem der Gegen¬ 
stand seiner Rede angehöret, und hebt sodann im 
Einzelnen die Idee der Wahrheit, der Güte, der 
Schönheit und der Gottheit als diejenigen hervor, 
welche für die Ethik als Wissenschaft, wie für die 
moralische Handlungsweise des Menschen, von ent¬ 
scheidendem Gewichte sind. (Eine streng wissen¬ 
schaftliche Darstellung würde mit der Lehre von 
den Ideen beginnen müssen. Audi scheinet uns PIr. 
W. die Idee einer ewigen Fortdauer unserer Per¬ 
sönlichkeit in einem Zustande, in welchem der ed¬ 
lere Mensch das auf der Erde nicht erreichbare 
Ideal des höchsten Gutes vollständiger zu realisiren 
hoffet, mit Unrecht übergangen zu haben). Die 5. 
Vorl. (Th. I. S. 61 — 91) beschäftiget sich mit der 
Natur und Würde des Menschen im Allgemeinen, 
um sowohl den Zusammenhang seines Wesens mit 
den Ideen und einer höheren Weltordnung, als 
auch die Verhältnisse desselben zu dem wirklichen 
Leben und der irdischen Welt, znbestimmen. Eine 
doppelte Ansicht bietet hier der Prüfung sich dar; 
die erste, uralte, welcliQ den Werth des Menschen, 
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oder doch des zeitlichen Lebens, unendlich herab¬ 
würdiget, und seinen sittlichen Gehalt in befrem¬ 
dendem Grade gering schätzet; die andere, welche 
den Menschen zu einem Lieblinge der Gottheit er¬ 
hebend , das Leben desselben als einen Theil der 
Offenbarung des ewigen, göttlichen Lebens ins Auge 
fassen leinet. Mit liecht gibt Hr. W. dieser zwey- 
ten, nicht minder alten und wahrhaft religiösen, 
Ansicht vor jener ersten den Vorzug. Treffend ist, 
was bey dieser Gelegenheit über die Anlagen und 
Kräfte des Menschen, die geistigen besonders (deren 
gewöhnliche Eintheilung in höhere und niedere der 
Vf. als schwankend und unzureichend verwirft), in 
der Absicht gesagt wird, um zu zeigen, dass der 
Mensch, ausgerüstet von der göttlichen Weisheit 
mit der Fülle der Ideen, alle Mittel, und jedes in 
gehörigemMaasse, empfangen habe, um dieses Le¬ 
ben zu erfassen und auszubilden zu den erfreulich¬ 
sten Gestalten und Verhältnissen, die er zu ahnen 
und sich zu wünschen vermag. Nach diesen, gleich¬ 
sam propädeutischen, Erörterungen kehret der Vf. 
in der 4. Vorl. (Th. I. S. g3 —126) zu der Idee des 
höchsten Gutes selbst zurück, welche überall sich 
verschieden gestaltet, je nachdem man entweder 
blos sinnliches Wohlseyn, oder Eudämonie über¬ 
haupt, oder Genügsamkeit und Enthaltung von al¬ 
len Bedürfnissen einer weichlichen, der einfachen 
Natur widerstrebenden Lebensweise, oder Vollkom¬ 
menheit (entwickelte Kraft des Geistes und Kör¬ 
pers), oder Wahrheit und Wissenschaft, oder Tu¬ 
gend , oder die Schätze der Welt und des äusseren 
Lebens, oder endlich die selige Gottheit selbst, als 
das höchste und beste der Güter sich denket. Gleich¬ 
wohl wird in der 5. Vorl. (Th. I. S. 127—161) 
bemerkt, dass keine von allen diesen Ansichten ge¬ 
nüge. Die meisten der so eben aufgezählten Güter, 
wie unläugbar sie auch Gegenstände unserer Triebe 
und selbst eines bewussten, vernünftigen Strebens 
seyn mögen, sind doch, nach der Meynung unsers 
Verf., viel zu beschränkt, und zu sehr auf einzelne 
Bedürfnisse und Neigungen berechnet, als dass sie 
der Vielseitigkeit unseres Wesens durchaus und auf 
immer entsprechen könnten; dahingegen, das un¬ 
endliche Wesen selbst und die namenlosen Schätze 
seiner Vollkommenheit und Seligkeit in das endli¬ 
che Gemiith aufzunehmen, dem Menschen niemals 
vergönnt ist. Nun aber wird von der Vernunft, 
in dem Betreffe des höchsten Gutes, unwiderruflich 
gefordert, dass es, entsprungen aus dem Innersten 
der menschl. Natur, allgemein und ohne Ausnahme 
des Begehrens und der Thätigkeit des Menschen 
würdig erscheine, dass es, harmonisch mit sich 
selbst, durch keinen seiner Theile die Aufnahme 
und Erreichung der übrigen unmöglich mache, dass 
es einzig durch sittliche Handlungsweise erreichbar 
sey, zuletzt, dass es in der Wirklichkeit und dem 
Leben einer unendlich wachsenden Erhöhung und 
Annäherung fällig, in der Idee aber das oberste, 
unbedingte, allumfassende Gut sey, über welches 
hinaus es kein höheres Ziel für die moralische Be- 
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Strebung eines lendliclien Wesens mehr geben könne. 
Daher versucht Hr. W., diesen Erfordernissen ein 
vollkommen entsprechendes Bild gegenüber zu stel¬ 
len, indem er einmal die Aufnahme der Welt in 
unser Inneres durch Anschauung und Gefühl, darin 
aber die vollendete Darstellung der aujwachenden 
Gedanken und Ideen unseres Inneren an dem Stoff e 
der Körpei'ivelt f für den Gesammtinhalt der Idee 
des höchsten und letzten Gutes erkläret. Als ein¬ 
zelne integrirende Bestandlheile desselben werden 
aufgeführt: Erkenntniss der Wahrheit, und immer 
wachsende Wissenschaft, und der Besitz einer ge¬ 
wandten, reichgebildeten Sprache, als eines unent¬ 
behrlichen Mittels der Aufbewahrung, Vermehrung 
und Miltheilung unseres Wissens; alsdann: die schöne 
Kunst; endlich: die Lebenskunst, d. h. die leben¬ 
dige Anschauung und rastlose Nachahmung der gött¬ 
lichen Wirksamkeit zur Erhaltung und Beglückung 
der Welt, durch Ausbildung unserer selbst, durch 
Freundschaft, Geselligkeit, Ehe und kindliche Lie¬ 
be, so wie durch Theilnahme an der Gesellschaft 
der Kirche, des wissenschaftlichen Vereines und des 
Staates. — Diese bis hierher blos angedeuteten Ele¬ 
mente des höchsten Gutes findet man in den dar¬ 
auf folgenden übrigen Vorlesungen genauer entwi¬ 
ckelt und vollständiger aus einander gesetzt; und 
zwar handelt die 6le und 7. Vorl. (Th. I. S. i63 — 
254) von dem Wesen und dem Umfange der Wahr¬ 
heit und Wissenschaft überhaupt, welche den Men¬ 
schen, die Natur und Gott zu ihren allgemeinsten 
Objecten hat, und die Beförderung der Bestimmung 
des Weltalls, der Sittlichkeit, der Ehre Gottes und 
des gemeinen Besten als den erhabensten Zweck ih¬ 
res Studiums betrachtet wissen will. Die 8te und 
9. Vorl. (Th. I. S. 255 — 5o5) verbreitet sich über 
die Natur des Schönen und der bildenden Kunst,' 
über ihr Verhältnis zu dem Wahren, dem Guten, 
dem Angenehmen und Ergötzlichen, über ihr noth- 
wendiges Hervorgehen aus der Tiefe des Gemüthes, 
über ihre Würde, die in kräftigem Aufschwünge 
über die dürftige Wirklichkeit in das Land des 
Idealen und Vollendeten bestehet, über ihren allge¬ 
meinen Zweck, gleichsam die sinnliche Darstellung 
des Guten, die anschauliche Offenbarung der ewi¬ 
gen Idee zu seyn, soweit diese der menschlichen 
Freyheit von dem Schöpfer anvertraut ist; endlich 
über den Werth der einzelnen Künste und ihre An¬ 
wendung auf Wissenschaft und Leben. Die 10. 
Vorl. (Th. II. S. 1 — 55) hat den Körper des Men¬ 
schen zu ihrem Gegenstände, welcher, in der Fülle 
seiner Kraft, das schöne, sprechende Symbol eines 
edlen Gemüthes, ein gehorsames Organ des Gei¬ 
stes, und das brauchbare Mittel der mannichfaltig¬ 
sten Thätigkeit zu seyn oder zu werden bestimmt 
ist. Die 11. Vorl. (Th. II. S. 55—68) umfasset die 
Ausbildung des Geistes und seiner einzelnen Kräfte, 
sowohl nach den allgemeinen Erfordernissen der 
Menschheit, als auch nach den besonderen Zügen 
jeder individualen Natur. Die 12. Vorl. (Th. II. 
S. 69 —102) betrachtet den Menschen im Kreise 

\ 
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der Familie, wo er, zu kräftiger Förderung sittli¬ 
cher Zwecke durch die einflussreiche Nähe lieben¬ 
der Herzen gestärkt, in gleichem Maase Segen zu 
erndten und zu verbreiten vermag. In der iS. VorL 
(Th. II. S. io3—155) wird das Glück und die Würde 
der Freundschaft gepriesen; alsdann in der i4. VorL 
(Th. II. S. 137—171) von der geselligen Verbindung 
und dem freyen Umgänge mit Personen gesprochen, 
an welche nicht eben Verwandtschaft, oder Amt u. 
Beruf, oder engere Freundschaft uns kettet. Die 
i5. Vorl. (Th. II. S. 173 — 2o4) beschäftiget sich 
mit dem wissenschaftlichen Vereine, d. h. der Ge¬ 
sellschaft der Gelehrten und Künstler, welche, ur¬ 
sprünglich aus dem natürlichen, regsamen Triebe 
nach Erkenntniss hervorgegangen, späterhin mit 
Vorbedacht und Ueberlegung geschlossen, und ver¬ 
schieden gestaltet als Schule, als Universität, als 
Akademie, die doppelte Absicht hat, einmal Schü¬ 
ler der Kunst oder der Wissenschaft zu vollende¬ 
ten Meistern zu bilden, dann aber mit Kraft und 
gemeinsamer Anstrengung die Kunst und die Wis¬ 
senschaft selbst zu erweitern, zu befestigen, zu ver¬ 
edeln, und so für die Zukunft den Menschen im 
Besitze derselben glücklicher, besser und nützlicher, 
das Leben selbst aber gedeihlicher, kräftiger und 
anmuthiger zu machen, und die grosse Herrschaft 
des Geistes über den Stoff der Welt zu befördern. 
Die 16. Vorl. (Th. II. S. 205—237) beziehet sich 
auf die Gemeinschaft der Gläubigen, oder die Kir¬ 
che, welche, nach einer alten, wohlbegründeten 
Theilung, in die sichtbare und unsichtbare geschie¬ 
den wird. Die 17. Vorl. (Th. II. S. 239 — 270) um- 
schliesset den Staat oder Bürgerverein, der, bey sei¬ 
nem ersten Entstehen, blos zur Sicherung und Selbst¬ 
erhaltung bestimmt, in seiner Fortdauer den Voll¬ 
genuss des leiblichen und geistigen Lebens sich aus 
allen Kräften erwerben und sichern will, und des¬ 
sen einzelne Glieder, jedes nach eigener Regel sich 
mit vereinter hülfreicher Bestrebung für das Heil 
der Gesammtheit verwenden müssen. Die 18. VorL 
(Th. n. S. 271 bis zu Ende) bringet die einzelnen 
zerstreueten Züge des dargestellten Bildes noch ein¬ 
mal, gleichsam in verjüngter Gestalt, vor das Au¬ 
ge, und beschliesset das Ganze. 

Forschen wir nun, welcher Geist in diesem 
Ganzen sich ankündigt, so möchten wir bey genauer 
Prüfung wohl finden, dass der Vf. mehr Reichthum 
und Fülle der Gedanken, als Gründlichkeit und 
Tiefe, mehr Leichtigkeit im AufFassen des Ver¬ 
schiedenartigen und Getrennten, als Sicherheit im 
Ergreifen und Festhalten des Einen verrathen habe, 
aus welchem, wie aus seinem Mittelpuncte und 
Kerne, alles Andere hervorgehet. Besonders dürfte 
diese Bemerkung bey der fünften Vorlesung, der 
wichtigsten von allen, sich darbieten. Offenbar 
nämlich ermangelt die Idee des höchsten Gutes, wie 
dieselbe dort aufgefasst und bestimmt worden ist, 
der nöthigen Einheit ihres Wesens sowohl, als der 
Darstellung, inwiefern die beyden Hauptstücke, wel¬ 
che ihren Grundcharakter erschöpfen sollen, an sich 

J uny. 

betrachtet, ganz verschiedner Art sind, und weder, 
nach vorhergegangener Aufsuchung eines tiefer lie¬ 
genden, inneren Princips, als aus gemeinsamer 
Quelle hervorgehend erscheinen, noch auch durch 
irgend ein äuss erlich umschlingendes Band mit ein¬ 
ander verknüpft worden sind. Naclistdem ist in 
denselben Begriff des höchsten Gutes wohl Manches 
als wirklicher Bestandteil aufgenommen, was höch¬ 
stens nur als erforderliche Bedingung der Realisi- 
rung desselben gedacht werden kann, z. B. das Le¬ 
ben in der Familie, der zwanglose Umgang mit 
Andern, die Theilnähme an der Gesellschaft der 
Kirche, des Staates u. s. w. Darum gelangen wir 
auch nirgends zu lebendiger Anschauung des höch¬ 
sten Gutes selbst in seiner Einheit und Vollendung, 
sondern überall nur zu dem erfreulichen Anblicke 
einer bunten, reichhaltigen Masse von einzelnen Gü¬ 
tern des Lebens. Uebrigens hat der Verf., dessen 
seltene Bescheidenheit (in derVorr.) auch die streng¬ 
ste Kritik zu entwaffnen vermag, das eigentliümli- 
che und grosse Verdienst sich erworben, die tief¬ 
eingreifende Beziehung der Idee des höchsten Gu¬ 
tes auf alle Verhältnisse und Formen des mensch¬ 
lichen Daseyns und Wirkens genauer und vielsei¬ 
tiger erörtert zu haben, als dieses in neuerer Zeit 
von den meisten Moralisten, zum grossen Nachtheile 
der Ethik, geschehen ist. So kann sein Werk al¬ 
lerdings, auch ohne strengwissenschaftliche Ten¬ 
denz, zu tieferer Begründung und besserm Gedei¬ 
hen der Wissenschaft beytragen. — Was die äus¬ 
sere Darstellung betrifft; so fühlen wir uns zu 
einem nicht minder günstigen Urtheile gedrungen. 
Der Styl ist grösstentheils richtig, die Rede gefällig 
und lebhaft; die Perioden runden sich ab; alle 
Tlieile symmetrisch geordnet, durch hellgläuzende, 
doch nicht grelle, Farben gehoben, gestalten sich 
zu einem lieblichen Ganzen. Kurz, zwischen Stoff 
und Form findet schöne Harmonie und vollkom¬ 
mene Wechselwirkung Statt; daher wir das Lesen 
dieser Schrift studirenden Jünglingen und allen, für 
das Höhere und Bessere empfänglichen, Geniütliern 
empfehlen. 

Philosophie. 

Als wir vor einiger Zeit TVagner's mathema¬ 
tische Philosophie (Nr. 47) und Sinclair’s Wahr¬ 
heit und Gewissheit (No. 92) anzeigten, glaubten 
wir nicht, dass die Philosophie sobald wieder mit 
einem Werke ähnlichen Schlages heimgesucht wer¬ 
den würde. Da indessen zu ausführlichen Anzei¬ 
gen und Beurtheilungen solcher revolutionären, al¬ 
lem gesunden Menschenverstand wie allem Sprach¬ 
gebrauch hohnsprechenden Werke wir selbst, weder 
Zeit, noch diese Blätter Raum, noch unsre Leser, 
wie wir glauben, Geduld genug haben: so begnügen 
wir uns mit einer ganz kurzen Anzeige der Exi¬ 
stenz folgender sine loco et anno (wie die Schriften 
gedruckt in diesem Jahr) erschienenen Schrift: 
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Di •itte, oder katharonoologi sehe, archeologischey I 

apriorilogiscJie Beantwortung der ersten reinver¬ 

nunftkritischen Frage: Wie ist Reinmathematih 

möglich? oder die Reinanschauungen. — Ent 

zoig nokkoig* 

Audi unter folgendem zweyten Titel: 

Buch 2. — Atropos. — Die reine Vernunft in den 

Körperformenverhältnissen, oder Melamathema- 

tik. Fmgrpop 570 S. 4. (4 Thlr.) 

Auf den ersten Titel folgen vier Mottos aus 
Aristoteles, Simplicius und Monboddo, auf den 
zweyten ein Sonett., worin Eins in Drey und Drey 
in Eins, und Ein-Viel-Allheit gar lieblich erklin¬ 
gen, hierauf eine Dedication an Descartes, den Stif¬ 
ter der zweyten Welt-Epoche der Philosophie, dann 
noch eine Art von selbsterfundnern Motto, und nun 
endlich das Werk selbst, welches, ohne alle Vor¬ 
rede und Einleitung, gleich mit der ersten Abtli. 
und in dieser mit dem ersten Dogma anhebt. Man 
sieht also, dass das Buch das Gepräge einer hohen 
Originalität recht leserlich an der Stirn trägt. Nä¬ 
hern Aufschluss über dieses höchst originale und 
dabey so räthselhafte Werk gibt eine demselben 
beiliegende Anzeige auf 1 Bogen in 8., woraus man 
ersieht, dass dasselbe im Anfang des laufenden Jah¬ 
res zu Göttingen in Commission bey J. Fr. Danck- 
werts erschienen und von einem gewissen JV. Kern, 
der sich einen Doctor Philosophiae nennt, verfasst 
sey. Ferner ersieht man daraus, dass, nachdem 
Kant die erste und Ilr. Fries in Heidelberg eine 
neue oder zweyte Vernunftkritik geschrieben, Hr. 
D- Kern in Göttingen sein Werk, welches er auch 
schlechtweg Katharonoologie nennt, als eine dritte 
aufstellt, welche vollenden soll, was jene angefan¬ 
gen haben. Darum heisst diese zweyte Ilias post 
Homerum auf dem ersten Titel eine dritte Beant¬ 
wortung u. s. w. Weil, es aber eben so drey Par- 
cen, wie drey Erkenntnissarten (die historische, ma¬ 
thematische und philosophische) gibt, und weil Hr. 
Dr. K. sich in diesem Werke hauptsächlich mit der 
zweyten Erkenntnissart beschäftigt, so nennt er es 
auf dem zweyten Titel auch Buch 2, Atropos und 
Metamathematik. Die Klotho und Lachesis haben 
wir also noch zu erwarten, wenn anders die grau¬ 
same Atropos dem Verb seinen Lebensfaden nicht 
vor der Zeit abschneidet, was sie, nachdem ihr 
solche Ehre wiederfahren, wohl nicht thun wird. 
Dann soll auch das Ganze den sublimen Namen ei¬ 
ner Metagnostik erhalten. So viel über die sinn¬ 

vollen Namen des Kindleins. 
Nun auch noch ein paar Worte über den In¬ 

halt des Buches, die wir grösstentlieils aus der 
Selbstanzeige des Vfs. entlehnen. Das Buch besteht 
aus 4 Abtheilungen und 56 Dogmen als linder aus¬ 
gesprochen Theoremen, welche zuerst eine Um¬ 
sicht für die Mathematik, dann das Objective und 
Subjective, und endlich die Grundeintheilungen der¬ 

selben geben. . Man findet hier unter andern «) eine 
Kritik der Aftervernunft (Verkunft), der Ileinbe- 
stimmung und Reinwortung, der Reinphantasirung 
und Reinanschauung, bey welcher Gelegenheit die 
Cudworthische parrsta, die Jacobische Ahnung, als 
Aeusserstes der Vernunft, in Reinanzeigung der 
Transcendentalmomente, als ovra pvg'ixcc, aufgelöst 
wird; ß) eine Pathologie der Abstraction, z. B. 
Abscission, Hudelabstraction, Frechabstraction, Toll- 
abstraction, Purputabstraction, Kelnabstraction, Ver- 
springung aus deu verschiednen Abstractionssphären, 
Hyperabstracta, Hypermissabstracta, Frevelverach¬ 
tung der Abstraction, Missabstractum und Missqua- 
siabstractum; y) eine Pathologie der Verselbstung, 
Leerselbstung, Verarung u. s. w. d) die Zunft der 
Hysteraprotera, z. B. das metalogische, das meta¬ 
physische, das metagnostisc-he, das metanoophysi- 
sche u. s. w. e) die verschiednen Arten der gnosti- 
schen Manien u. s. w. u. s. w. Denn es wird Zeit, 
dass wir abbrechen. Wer nun Lust hat, jene Ma¬ 
nien näher kennen zu lernen, den verweisen wir 
auf das Buch selbst. Er wird sie hier tamquam in 
nuce alle beysammen finden. Wir versichern nur 
noch, dass alles, was Hr. Dr. K. sagt,, nicht etwa 
eine Persifllage der neuesten Philosophie, sondern 
baarer bittrer Ernst ist, weshalb er auch am Ende 
seiner Selbstanzeige in höchster Entzückung über 
das grosse vollbrachte Werk ausrufl: 

Tantae molis erat, Sophiae instaurare salutem! 

Kurze Anzeige. 

Patristik. Grundlinien der Geschichte der kirchlichen 

Literatur der ersten sechs Jahrhunderte zum Gebrauch 

bey Vorlesungen gezogen von Hans Jacob Pestaloz¬ 

zi, Repetenten der tlieol. Facult. auf, der Kön. Westph. 

hoben Scbule zu Göttingen. Göttingen, bey Dankwerts, 

1811. XXXVIII u. 5 6 S. gr. 8. 

Auf den ersten XXXVIII Seiten sind einleitende Bemer¬ 

kungen vorausgeschickt, welche sich über die verschiedenen 

Haupttheile der Kirchengeschichte und ihren innern Zusammen¬ 

hang, und über die cliristl. kirchliche Literatur (worunter der 

Vf. den Inbegrif der die cliristl. kirchlichen Lehrgegenstände be¬ 

handelnden Schriften und Schriftsteller versteht) und deren Ge¬ 

schichte oder die histor. Darstellung der kirchl. Literatur verbrei¬ 

ten, und einem selbstdenkeuden Historiker ankündigen. Er tbeilt 

die histor. Darstellung der kirchl. Literatur jeder Periode in ja 

Abschnitte , einen allgemeinen und einen besondern. Jener ent¬ 

wickelt aus dem eigenthümlichen allgem. Geist jeder Periode die 

Ursachen, welche den Charakter der Schriften und Schriftsteller 

in derselben bestimmt und geleitet haben, und bringt die Schrift¬ 

steller unter Hauptclassen, Ilauptnebenclassen und übrige Neben- 

classen. Der specielle Theil beschäftigt sich mit der spec. Schil¬ 

derung der Schriftsteller und Schriften, chronologisch und geo¬ 

graphisch aber mit Andeutung derClasse zu welcher jeder gehört. 

Auf diese ^Veise ist der gegenwärtige, in Ansehung dei angef, Kii — 

chenväter sehr vollständige Grundriss sehr brauchbar entworfen. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 2. des Juny. 135. 1812. 

Deutsche Uebersetzungen des Neuen 

Testaments. 

j.) Die heiligen Schriften des Neuen 'Testaments 

übersetzt von Carl van Ess, Pfarrer zu Huysburg bey 

Halberstadt, und VOll Leander van Ess, Pfarrer zu 

Schwalenberg im Füi'stenthum Lippe. Ziveyte recht— 

massige und verbesserte Ausgabe mit stehender 

Schrift. Mit allergnädigsten Privilegien der Kö¬ 

nigreiche Baiern, Westphalen und Sachsen, so 

wie des Grossherzogthums Wurzburg und der 

Republik Schweiz. Sulzbach , im Naabkreise 

Baierns, in des Commerzienraths J. E. Seidel 

Kunst- und Buchhandlung, 1811. 268 S. gr. 8. 

(6 Gr. oder 27 Kr.) 

2) Die heiligen Schriften des Neuen Testaments 

übersetzt von C. van Ess und L. van Ess u. s. 

w. Erste rechtmässige und verb. Ausgabe mit 

grosser Schrift. Sulzbach, in des Commerz. R. 

Seidels Kunst- und Buchhandl. 1812. 479 S. gr. 

8. (1 Fl. 12 Kr. oder 16 Gr.) 

5) Die Neutestamenlliche Bibel oder die heiligen 

Urkunden der Christusreligion. Für alle christl. 

Glaubensgenossen genau und unparteyisch übers, 

nebst Inhaltsanzeigen, Anmerk, und einer Abh.: 

Ueber die Vereinigung der christl. Confessionen 

von dem Prof Chr. Fr. Preiss. Erster Band. 

Die vier Evangelien und die Apostelgeschichte. 

Im Verlage des Herausgeb. Stettin und Leipzig, 

1811. gedr. bey J. B. Hirschfeld und in Comm. 

bey J. A. Barth in Leipzig. 54o S. gr. 8> Zwey- 

ter Band. Die Briefe der Apostel und die Of¬ 

fenbarung Johannis, ebendaselbst. 448 S. (Auf 

ord. Druckp. 2 Thlr. auf weiss Druckp. SThlr.) 

Bey den bedeutenden Vorzügen der van Essischen 

Uebersetzung des Neuen Testaments, über deren 
Werth das Publicum längst entschieden hat, war es 
vorauszuseheu, dass es den Verff. nicht an Veran¬ 
lassung und Aufforderung zu einer baldigen neuen 
Ausgabe fehlen werde. Allein, mit einem blossen 

Zweyter Band, 

neuen Abdrucke ihres Werkes nicht zufrieden, ha¬ 
ben die thätigen und verdienten Urheber dieser neue«. 
Uebersetzung, mit steter Berücksichtigung dessen, 
was über ihre Arbeit in öffentlichen Blättern erin¬ 
nert worden war, und eigener fortschreitender Prü¬ 
fung auch eine in mehr als einer Hinsicht wirklich 
verbesserte Ausgabe geliefert. Diese Verbesserung 
besteht vorzüglich in einem noch festem und in¬ 
nigem Anschlüssen an das Original. Sie haben 
in dieser neuen Bearbeitung ganz unverkennbar noch 
genauer, sorgsamer und öfterer, als es in der er¬ 
sten Ausgabe geschehen war, die Form des Gedan¬ 
kens eben so wie die Materie beachtet, sich an die 
einmal gewählte Art der Bezeichnung derselben 
Wörter und Redensarten, wo sie dieselben Bedeu¬ 
tungen haben, mit noch grösserer Consequenz ge¬ 
halten, und selbst die Ordnung und Stellung der 
Worte des griech. Textes (auf welche oft so viel 
ankommt, wenn tlieils der Nachdruck und dieKraft 
gewisser Vorstellungen gehörig einleuchten, theils 
die eigenthümliche Art zu denken und zu l'eden, 
welche die neutestamentl. Schriftsteller charakteri- 
sirt, ausgedrückt werden soll) noch öfterer und 
treuer wiedergegeben. Bey dieser grossem Treue 
hat die Kürze, Deutlichkeit und Sprachrichtigkeit 
des Ausdrucks in dieser neuen Bearbeitung nicht 
nur nicht verloren, sondern an mehrern Stellen 
unfehlbar gewonnen. Die unter dem Texte der 
Uebersetzung hie und da stehenden Bemerkungen, 
welche grösstentheils die alttestamentl. im N. Testa¬ 
mente angeführten Stellen genauer citiren, seltner 
kurze Erläuterungen, als nothwendige Ergänzungen 
der Uebersetzung geben, sind zum Theil verringert, 
zum Theil aber auch auf eine zweckmässige Art 
vermehrt worden 5 im Ganzen ist das letztere öfte¬ 
rer geschehen, als das erste. Eine und dieselbe Aus¬ 
gabe ist diesmal für alle christl. Confessionen zu¬ 
gleich bestimmt worden, daher die Vff. am Schlüsse 
des ganzen Werks eine doppelte Anweisung der ge¬ 
wöhnlichen Sonn- und Festtags-Evangelien und 
.Episteln, die eine für Protestanten, die andere für 
Katholiken, bey gefugt haben. In Hinsicht des Aeus- 
sern unterscheidet sich die neue Ausgabe von der 
altern vorzüglich dadurch, dass sie nicht, wie je¬ 
ne, in gespaltenen Columnen, sondern in fortlau¬ 
fenden Zeilen gedruckt ist. Auch hat der Verleger 
der neuen Ausgabe schon bey No. I. etwas grössere 
und deutlichere Lettern und besseres Papier gewählt. 

I Uebrigens müssen wir noch bemerken, dass der 
1 No. I. genannte Abdruck auch schon im Jahre 18m 
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erschien, unter demselben Titel, nur mit dem Un¬ 
terschiede, dass jener frühere Abdruck blos mit 
kön. baier. Privilegio, dieser spätere von 1811 mit 
Privilegien der Königreiche Baiern, Westphalen, 
Sachsen, des Grossherz. Würzburg und der Repu¬ 
blik Schweiz veranstaltet worden ist. Eben so un¬ 
verändert ist die zweyle Ausgabe in dem No. 2 be¬ 
merkten Abdrucke, der sich blos durch die grosse 
Schrift vor jenem auszeichnet. 

Eine unerwartete Erscheinung war es allerdings, 
dass so bald nach dieser wohlgelungenen van Essi- 
schen Uebersetzung wiederum eine neue (No. 5 be¬ 
merkte) erschien. Indessen sucht der Hr. Vf. dem 
Vorwurfe, der von dieser Seite leicht gegen den 
ganzen Plan, nach Stolz und Ess abermals mit ei¬ 
ner neuen Uebersetzung der christl. Religionsurkun¬ 
den hervorzutreten, erhoben werden könnte, in der 
Vorrede bereits vorzubeugen, indem er theils seine 
Uebersetzung als eine Arbeit ankündigt, welche ihn 
ein ganzes Menschenalter hindurch, nicht ohne 
Kampf mit unzähligen Schwierigkeiten, beschäftigt 
habe, theils über die Eigentümlichkeiten des End¬ 
zwecks, den er dabey im Auge hatte, und des gan¬ 
zen Plans seiner Uebersetzung sich erklärt. Die 
Ueberzeugung (deren Gründe in einer besondern 
dieser Uebersetzung beygefiigten Abhandlung weiter 
entwickelt worden sind), dass ein soi'gfältiges Stu¬ 
dium der christl. Religionsurkunden das schicklich- 
steMittel sey, um jene Vereinigung der Katholiken 
und Protestanten zu bewirken, welche in unsern 
Tagen schon oft zur Sprache gekommen ist, diese 
Ueberzeugung war es vorzüglich, welche in dem 
Verf. den Entschluss befestigte, zur Erreichung je¬ 
nes Endzwecks durch eine möglichst treue, von 
vorgefassten Meinungen unabhängige Darstellung der 
christl. Urkunden mitzuwirken. Er glaubte sich um 
so mehr berechtigt, sein Unternehmen nicht für 
überflüssig zu halten, da selbst der neueste Versuch 
(unstreitig meint der Hr. Vf. die neue Ausgabe der 
Hezelschen Uebersetzung, Dorpat und Leipzig 1809, 
denn die zweyte Ausgabe der Essischen ist mit der 
von Hrn. Preiss veranstalteten gleichzeitig erschie¬ 
nen, und konnte nicht von ihm benutzt und berück¬ 
sichtigt werden) in Ansehung einer getreuen Ueber- 
lieferung der Gedanken des Originals noch viel zu 
wünschen übrig lasse. Er macht zugleich darauf 
aufmerksam, dass er nicht, wie sein unmittelbarer 
Vorgänger (Hr. Hezel), an mehr als hundert Stellen 
die directe Rede des Originals in eine indirecte 
verwandelt habe. Offenbar ging der Hr. Vf. bey 
seiner Arbeit von dem richtigen Grundsätze aus (der 
von Hrn. Hezel gar zu wenig beachtet worden ist), 
dass ein Uebersetzer verpflichtet sey, sowohl den 
Ideengang als die eigenthiimliche Darstellungsweise 
seines Schriftstellers so zu geben, wie sie sind, ohne 
denselben nach seinem (des Uebersetzers) theologi¬ 
schem oder philosophischem Systeme und nach der 
Sprache des Zeitalters zu modeln. Unverkennbar 
ist der wohlthätige Einfluss, den die Pesthaltung 
dieses Grundsatzes auf den ganzen Geist und Ton 

J uny, 

dieser Uebersetzung geäussert hat.’ Rec. bekennt 
aufrichtig, bey aller Achtung, welche ihm die van 
Essische Uebersetzung besonders in ihrer rieuen Ge¬ 
stalt vor ihren würdigen Verfassern einflösst, doch 
auch diese Preissisclie mit wahrem Interesse ver¬ 
glichen zu haben. Sie kann unfehlbar neben und 
mit der Essischen wohl bestellen, und gehört nebst 
dieser zu den gelungensten Uebersetznngen der neu- 
testamentlichen Urkunden. Nur darf man, um ge¬ 
recht zu urtheilen, nicht vergessen, wie sehr Hrn. 
Preiss die Ausführung seines nützlichen Unterneh¬ 
mens durch Vorgänger ; und Vorarbeiter erleichtert 
worden ist. An mehrern Stellen stimmt die Preis¬ 
sisclie Uebers. mit der van Ess. wörtlich überein. 
Auch aus der in ihrer Art sehr schätzbaren Stol- 
zischen Uebers. sind ganze Steilen (wie der gelehrte 
Recensent der Preiss. Uebers. in der Hall. Lit. Zei¬ 
tung schon bewiesen hat) aufgenommen worden. Weit 
entfernt, diese Benutzung an sich tadelnswerth zu 
nennen (sobald man sicli bey genauer Prüfung über¬ 
zeugt fühlt, dass eine Stelle auf keine andere Art 
befriedigender übertragen werden könne), könnte 
doch Rec. die Frage nicht unterdrücken: warumHr. 
Preiss in der Vorrede die Verdienste der Männer, 
denen seine Uebersetzung so manches zu danken 
hat, nicht mit einem Wort erwähnt, und der Hrrn. 
van Ess nur bisweilen in polemischer Hinsicht in 
den kurzen unter dem Texte der Uebersetzung hie 
und da erscheinenden Anmerkungen gedenkt, in 
welchen Fehler der Hezeiischen und Essischen Be¬ 
arbeitung gerügt werden? 

* Rec. fand bey genauerer Vergleichung beyder 
Arbeiten allerdings den Ausdruck der Preissischen 
Uebertragung in manchen einzelnen Stellen erschö¬ 
pfender, bestimmter und den Forderungen der for¬ 
mellen Treue noch angemessener, als es die van 
Essische selbst in der zweyten Ausgabe ist. Vergl. 
Matth. 5, 17. Ich bin nicht gekommen, sie (das Ge¬ 
setz oder die Lehre der Propheten) abzuschaffen, 
sondern ihre Vollgültigkeit zu bewähren - (wo das 
nAqpfooai allerdings erschöpfender ausgedrückt wird, 
als in der Essischen Uebersetzung durch: erfüllet!). 
Matth. 5, 22 ist es sehr zu billigen, dass Hr. Preiss 
die griechischen Worte gaxct und /ucope nicht, wie 
es in der Essischen Uebers. geschieht, mit den all¬ 
gemeinen Gattungsbezeichnungen: Schmähwort, Lä¬ 
sterung, sondern mit eben so individuellen deutschen 
Ausdrücken: ein Dumrnkopf, ein Wahnsinniger 
vertauscht. (Ob nicht eine andere Erklärung des 
ficoQS den Vorzug verdienen möchte? ist freylich 
eine andere Frage). Lue. 12, i5 wird /t/sove^i« 
von Hr. Preiss bestimmter: Habsucht übersetzt, als 
von den HH. Ess Geiz. Joh. 5, 55. Er (Johan¬ 
nes) war eine brennende und leuchtende Lampe; 
ihr aber wolltet euch nur eine Zeitlang an seinem 
Lüdit ergötzen. Da Av/vos (das Behältniss des Lich¬ 
tes) offenbar von dem cpcon (dem Lichte selbst) un¬ 
terschieden werden muss5 so verdient diese Ueber¬ 
setzung der Stelle allerdings den Vorzug vor der 
Essischen, wo Av%vo$ und (pco§ auf gleiche Art durch 
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Licht ausgedrückt werden, l Corinlh. 15, 6. ent¬ 
spricht diePreiss.Uebers.: und nur wenige entschlafen 
sind, dem schönem Euphemismus des neutestament- 
lichen: cxoippOrjcsav, offenbar genauer und besser 
als die Essische: einige aber gestorben sind. Ga¬ 
lat. x, 15. wird die hebräisch-griechische Redens¬ 
art ex xoiAiag /u^rpoq von Hrn. Preiss treuer über¬ 
tragen : vom Mutterleibe an, als von den HH. van 
Ess: von Geburt. Genauer schliesst sich Hr. Preiss 
an mehrern Stellen an die Wortfolge und Verbin¬ 
dung des griech. Textes an, als die HH. van Ess, 
wenn er z. B. Matth. 5, l. übersetzt: Beym An¬ 
blick dieser Volkshaufen bestieg Jesus den Berg 
und, nachdem er sich niedergesetzt hatte, traten 
seine Lehranhänger näher zu ihm (wo es in der 
Essischen Uebers. heisst: als Jesus nun die Menge 
Leute scthe, stieg er auf den Berg, setzte sich und 
seine Jünger traten zu ihm) oder Luc. 12, 1: als 
sich unterdessen wieder Tausende von Menschen bey 
ihm versammelten, so dass sie einander traten, gab 
Jesus seinen Lehrjüngern folgende Lehren u. s. w. 
(Van Ess freyer: unterdessen waren viele tausend 
Menschen bey Jesu zusammen gekommen, so dass 
sie sich einander drückten. Da sprach Jesus zu sei¬ 
nen Schülern u. s. w.) Auch ist es Hrn. Preiss öf¬ 
ters gelungen, die Kürze gewisser Ausdrücke und 
Wendungen der neutestamentl. Urkunden durch 
ähnliche Präcision der Uebersetzung getreuer nach¬ 
zubilden. Vergl. Matth. 5, 8. Glückselig die Her¬ 
zensreinen. Van Ess: Selig sind, die reines Her¬ 
zens sind. (Wir billigen es, dass Hr. Preiss bey 
der Uebersetzung dieser Seligpreisungen Jesu vom 
4ten bis 10. Vers das sind weggelassen hat, da es 
auch im griech. Texte nicht steht, und nur v. 3. 
und v. 11 zum Behuf der Deutlichkeit hinzugefügt 
werden musste). Matth. 5, 10. Glückselig die der 
Tugend wegen verfolgten. Van Ess: Selig sind, 
die um der Rechtschaffenheit willen Verfolgung 
leiden. Matth. 5, 16. So leuchte euer Licht vor den 
Menschen. Van Ess: eben so soll auch euer Licht 
vor den Menschen leuchten. Jöh. 5, 2. Nun ist in 
Jerusalem bey dem Schafthor ein Badeteich, he¬ 
bräisch Bethesda genannt, mit fünf Hallen. Van 
Ess: bey dem Schafthore zu Jerusalem gibt es einen 
Badeteich, den man auf hebr. Bethesda nennt, mit 
fünf bedeckten Gängen. 1 Corinth. i5, 5. Ich trug 
euch nämlich als eine Hauptlehre vor, die auch ich 
empfangen habe, dass Christus, der Schrift gemäss, 
für unsere Sünden gestorben u. s. w. Van Ess: ich 
trug es euch nämlich unter den Lehren, die auch 
ich empfangen habe, als eine Hauptlehre vor , dass 
Christus u. s. w. Allein, so gern wir auch die 
Preissische Uebers. an diesen und mehreren Stellen 
dev Essischen vorziehen, so fanden wir uns doch 
noch öfterer veranlasst, der Essischen, besonders in 
ihrer neuen Gestalt, in Hinsicht auf erschöpfende 
Bestimmtheit des Ausdrucks, und formelle Treue 
den Vorzug einzuräumen. Selbst in der älteren, 
von Hrn. Preiss oft benutzten, Ausgabe der Essi¬ 
schen Uebers. tritt das, was zunächst in denWor- 
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ten des Textes liegt, die Einfachheit der neutesta¬ 
mentl. Sprache, das Pleonastische vieler ihrer Aus¬ 
drücke und Wendungen, mit einem Worte, was 
zur Form gehört, an vielen Stellen sichtbarer und 
deutlicher hervor, als in der nicht selten paraphra— 
sirenden Preissischen. Richtiger wählten z. B. die 
HH. van Ess, Matth. 5, 3. zur Bezeichnung des 
fiToyyoi rep TtvsvpaTL in bey den Ausgaben dieVVen- 
dung: die Armen im Geiste. Denn die Preissische 
Uebersetzung: die Geistesarmen ist zu unbestimmt, 
und könnte leicht die irrige Idee veranlassen, Jesus 
spreche von Menschen, denen es überhaupt an Geist, 
d. li. an innerer Kraft, das Wahre und Gute ein— 
Zusehen und zu lieben, fehle; da doch vielmehr von 
Menschen die Rede ist, welche keine gelehrten 
Kenntnisse der jüdischen Theologie in ihrem Gei¬ 
ste besitzen. Bestimmter wird Joh. 5, 20. cpytx in 
der Essischen Uebers. durch Werke ausgedrückt, 
als von Preiss: Dinge. Vergl. Joh. 5-, 26. Van Ess 
in der neuen Ausgabe: denn so wie der Vatei das 
Leben in sich selbst hat; so hat er es auch dem Sohne 
gegeben, das Leben in sich selbst zu haben (wo bey 
den Worten: das Leben in sich selbst sehr richtig 
in einer Note unter dem Texte hinzugefügt wird: 
so dass er es auch andern geben kann). Preiss: 
denn wie der Vater Lebenskraft besitzet, so hat er 
auch dem Sohne Lebenskraft mitgetheilt (hier wird 
Z,cor) zu einseitig geiasst.) 1 Corinth. iS, 19. Van 
Ess: ist unsere Hoffnung auf Christus allein auf 
dieses Leben beschränkt, so sind wir unglücklichen 
als alle Menschen. Preiss: Und wenn wir blos in 
diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die 
unglücklichsten unter allen Menschen (ev ri/ 
ravTi) eA/u&er heisst aber in diesem Zusammenhänge 
nicht: in diesem Leben auf Chr. hoffen, sondern: 
in Hinsicht auf dieses Leben auf Christum hoffen, 
eine Holfnung auf Christum setzen, welche sich auf 
dieses Leben beschränkt). Mit grösserer b reue schliesst 
sich die Ess. Uebers. an den einfachen und natür¬ 
lichen Ausdruck der Vorstellungen, welche durch 
die Worte des Textes zunächst veranlasst werden 
Matth. 3, 2. da öffnete er seinen Mund, oelehrte sie, 
und sprach. Nur in der ersten Ausgabe der Ess. 

Uebers. sind die Worte avoi^aq ro fopcc avri/ ganz 
übergangen worden, wie Hr. Preiss in einer Anm. 
richtig erinnert, der übrigens jene Worte doch we¬ 
niger treu als es in der neuern Ess. Uebers. ge¬ 
schehen ist, so ausdrückt: jetzt begann er zu spre¬ 
chen, und trug ilmen folgende Lehren vor. Matth. 

5, 6. (/oaTashyGovTcec) Van Ess (in beydeu Ausg.): 
sie sollen gesättigt werden, Preiss: ihre Begierde 
wird gestillt werden. Matth. 5, 22. 23. wird adeAcpos 
von den HH. van Ess besser ganz wörtlich: Bru¬ 
der als von Hrn. Preiss: Nebemnensch übersetzt. 
Jener Ausdruck ist für den eigentümlichen Geist 
der Urkunden des Christenthums in der Leberse¬ 

tzung weit bezeichnender, und bedarf da, wo er 
nicht blos im engsten Sinne gefasst werden muss, 
nur eines kurzen bestimmenden Glossems. Ga¬ 

lat. 1, 16. Van Ess: ging ich nicht einen Au- 
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genblich mit Fleisch und Blut zu Rcithe (eine 
kurze erklärende Umschreibung dieses Ausdrucks 
unter dem Texte wäre hier allerdings zweckmässig 
gewesen). Preiss: so berathschlagte ich nicht erst 
vorher mit Menschen. Auch von der Verbindung 
und Ordnung der Worte des griechischen Textes 
(deren möglichst-genaue Nachbildung, in so weit 
sie mit den grammatischen Regeln und Formen der 
Sprache, in welche man einen Schriftsteller über¬ 
trägt, vereinigt werden kann, zu der formellen 
Treue der Uebersetzung gehört) entfernt sich die 
Preissische oft mehr, als die Essische. Vgl. Matth. 

5, i5. eis ovöev Layvet in, ei fi?} ßXiförjvai i'£co 
u. s. w. Van Ess: es taugt zu weiter nichts, als 
dass es weggeworfen und von den Leuten zertre¬ 
ten werde. Preiss: es taugt zu weiter nichts; man 
muss es wegwerfen, und dann wird es von den 
Leuten zertreten, l. Cor. io, n. Van Ess: ob 
es indessen ich, oder einer von ihnen war (der 
euch die göttliche Lehre verkündigte), wir lehren 
einmal so, und ihr habt es so angenommen. Preiss: 
ich indess sowohl als jene verkünden dieselbe Lehre, 
die auch ihr angenommen habt. Eben so wrenig 
lässt sich bey unparteiischer Prüfung verkeimen, 
dass es nicht an Stellen fehlt, wo die Preissische 
Uebersetzung von der Essischen (nicht blos in ihrer 
neuen Gestalt, sondern auch in ihrer ersten Bear¬ 
beitung) an einer mit Genauigkeit und Treue wohl 
vereinigten Präcision des Ausdrucks übertroffen 
wird, z. B. l. Cor. i5, 2. Van Ess (in der neuen 
Ausgabe): falls ihr nicht vergebens Christen ge¬ 
worden seyd. Preiss: es müsste denn seyn, dass 
ihr umsonst Christen geworden wäret. i. Cor. i5, 
21. Van Ess (in beydeu Ausgaben): denn wie durch 
einen Menschen der Tod kam, so auch duch einen 
Menschen die Auferstehung der Todteu. Preiss: 
so wie durch einen Menschen der Tod, so ist auch 
durch einen Menschen die Auferstehung in die 
TVelt gebracht. Matth. 5, 18. ecog ocv rtavxa ye- 

vrjrai. Van Ess: bis dass alles geschieht. Preiss: 
es müssen vielmehr alle Forderungen desselben be¬ 
obachtet werden. Matth. 5, 19. Van Ess: Tf er 
nur eins dieser kleinsten Gebote entkräftete, und 
die Leute so lehrte, der würde der kleinste im 
Himmelreiche seyn; wer aber darnach handelt und 
lehrt, der wird gross im Himmelreiche seyn. Preiss: 
fFer also auch nur eins von diesen auch den klein¬ 
sten Geboten abschajfen und so die Menschen un¬ 
terrichten wollte, der würde im Himmelreich nichts 
gelten. 11er aber alle beobachtet und für gültig 
erklärt, der wird im Himmelreich viel gelten. 
Was wir in beyden Uebersetzungen in demselben 
Grade oft vermissen, ist jene Gleichförmigkeit in 
der Art und Weise, dieselben Worte und Aus¬ 
drücke da, wo sie in demselben Sinne Vorkommen, 
zu übersetzen, deren Beobachtung zur Vollendung 
der formellen Treue einer Uebersetzung darum un- 
nachlässlich ist, weil ohne diese Gleichförmigkeit 
die Sprache des Originals in der Uebersetzung leicht 

gekünstelter, und mannichfaltiger erscheint, als sie 
wirklich ist, und ihre ursprüngliche Einfachheit zu 
sehr in den Schatten gestellt wird. So wird Matth. 
5, 18. das zweymal vorkommende von 
den II. H. Van Ess sehr gut: vergehen übersetzt. 
Hr. Preiss braucht diesen Ausdruck nur an der 
ersten Stelle, und wechselt dann mit: abgeschafft 

werden, ab. Dagegen wählte Hr. Preiss Luc. 12, 9. 
für das aQvsi6Öat und otxaprEic&cu sehr richtig 
das einfache: abläugnen, wo sich die Essische 
Uebersetzung verschiedener Ausdrücke bedient: ver¬ 
leugnen, und: nicht anerkennen. Gal. 1, 10. wird 
ageaxav von Hrn. Preiss sehr gut beydemal durch: 
gefällig zu werden suchen, übersetzt, wo es in der 
Essischen Uebersetzung heisst: suche ich bey Men¬ 
schen mich einzuschmeicheln? Wenn ich den Men¬ 
schen noch gefällig seyn wollte, so wäre ich Christi 
Diener nicht. Hingegen wird 1. Corinth. i5, i4. in. 

niZiS von Hrn. Preiss erst: Glaube, dann: Reli¬ 
gion übersetzt, wo die H. H. van Ess besser das 
erstere beybehiellen. Das so häufige evayyehov 
wild in der Preissischen Uebersetzung an mehreren 
Stellen sehr gut: Heilslehre ausgedrückt, z. B. 
1. Corinth. i5, 1. Gal. 1,6. 2,2.5. An diese 
Uebersetzung konnte sich der Verf. sehr füglich 
durchgängig halten, ohne sie (wie es z. B. Galat. 
1, 7. geschehen ist) mit: Christusreligion zu ver¬ 
tauschen. Die H. H. van Ess haben bald das grie¬ 
chische: Evangelium, beybehalten, wie Gal. 1, 6. 7. 
2,2.5. bald mit den Wendungen: die beseligende 
Lehre, und: die göttliche Lehre (z. B. Gal. 1, 11. 
1. Corinth. 15, 1.) abgewechselt. Succaocvvr) wird 
da, wo es die bekannte weitere Bedeutuug hat, von 
den H. H. van Ess grösstentheils sehr gut: Recht¬ 
schaffenheit gegeben; denn unser: Rechtschaffen¬ 
heit, schliesst sich am genauesten an die erste und 
ursprüngliche Bedeutung des dixcuos (recht, rich¬ 
tig, gerecht). Vergl. z. B. Matth. 5, 10. 20. 6, 55. 
Römer i4, 17. Warum wählten aber die VerfF. an 
einigen Stellen (wie Römer 6, 18. 19. 20.) den 
Ausdruck: Tugend, und Matth. 5, 6. Gerechtig¬ 
keit? Hr. Preiss übersetzt dagegen das Sixcuoavvrf 
in jenem weiteren Sinne grösstentheils : Tugend 
(vergl. Matth. 5, 10. 20. 6, 53. Römer 6, 18. 19. 
20.) hat aber auch hie und da (wie Römer i4, 17.) 
mit Rechtschaffenheit abgewechselt. Einige kleine 
Härten und Unrichtigkeiten des deutschen Styls, 
welche sich bisweilen in der Essischen Uebersetzung 
finden (z. B. seine Gnade an mir 1. Cor. i5, 10., 
damit niemand höher von mir denke, als er von 
mir sieht oder hört 2. Corinth. 12, 6. Was ich 
euch da schreibe, vor Gott sey es bezeugt, dass es 
die reine Wahrheit ist Galat. 1, 20. Was er all* 
für böses zugefügt hat Actt. 9, 10.) hat Hr. Preiss 
in seinem Ausdrucke glücklich vermieden. Im Gan¬ 
zen gebührt beyden Uebersetzungen das Lob einer 
reinen und lliessenden Sprache. 

i (Der Beschluss folgt.) 
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Beschluss 

der Recension über die Meute st amentliche Bibel elc. 

von dem Prof. Chr. Fr- Preiss. 

ebrigens sind die einzelnen Bücher des N. T. in 

der Preissischen Uebers. nach neuen, von deniHrn. 
Vf. selbst nicht ohne log. Gründe gewählten, Abschnit¬ 
ten eingetheilt worden; doch werden auch die ge¬ 
wöhnlichen Gapitel und Verse (was sehr zu billi¬ 
gen ist) angezeigt. Die Inhaltsangaben, welche über 
jedem Abschnitte stehen, sind in der Preissischen 
Liebersetzung ausführlicher als in der Essischen 
(welche letztere freylich durch ihre ganze Einrich¬ 
tung dem Endzweck, eine möglichst wohlfeile Ue- 
berselzung des N. T. zu liefern, mehr entspricht). 
Ausserdem hat Hr. Preiss noch jedem einzelnen 
Buche des N. T. eine besondere Uebersicht des In¬ 
halts vorausgehen lassen, welche nach den von ihm 
festgesetzten Abschnitten eingerichtet ist, mit Bey- 
fügung der gewöhnlichen Capitel- und Vers-Ab- 
tlieilung. 

In der genauesten Verbindung mit der Preissi¬ 
schen Ueberselzung der Bücher des N. Test, steht 
eine besondere Abhandlung eben dieses Verfs. 

Die Vereinigung oder vielmehr das beste Re- 

li gions - Annäh er ungs - Mittel für alle 

christliche Confessionen empfohlen von dein Dol¬ 

metscher der neut e st ame nt liehen Bibel, Christ. 

Friedr. Preiss , im Verlage des Verfassers. 

Stettin und Leipzig 1811. gedr. bey J. B. Hirsch¬ 

feld und in Commission bey J. A. Barth in Leip¬ 

zig. 68 S. gr. 8. (6 Gr.) 

Ursprünglich hatte Hr. Preiss diese Abhand¬ 
lung zur Einleitung in seine Ueberselzung des N. 
Test, bestimmt. Da aber letztere ohnedem stärker 
geworden war, als der Verf. erwartet hatte, so 
hielt er es nun für rathsamer, jene Abhandlung 
besonders abdrucken zu lassen. Das Ganze eröff¬ 
net sich mit einer Uebersicht der verschiedenen 
Parteyen und Secten, die es vom ersten Säe. an 
bis auf unsere Zeit herab in der christlichen Kir¬ 
che gegeben hat (S. l—16). Nach unserer Ueber- 
zeugung ist diese Uebersicht nicht an ihrem Orte, 
da sie bloss Thatsachen enthält, deren genauere 
Kenniniss bey dem gelehrten Theologen vorausge- 

Zweyter Bund. 

setzt werden kann und muss, für den Layen aber 
schon zu speciell und ausführlich ist. Für den 
Endzweck des Verfs. war es dienlicher, von einer 
kurzen Angabe der wesentlichen Puncte der Ver¬ 
schiedenheit auszugehen, welche zwischen den drey 
christlichen Hauptparleyen, der katholischen., re- 
formitten, lutherischen Statt findet (da die in uu- 
serm Zeitalter oft projcctirte Vereinigung der Par¬ 
teyen auf diese berechnet ist). Interessanter und 
mit dem Hauptgegenstande dieser Abhandlung ge¬ 
nauer verbunden ist die darauf folgende chronolo¬ 
gisch geordnete Darstellung der verschiedenen Ver¬ 
suche und Millel, welche man in verschiedenen 
Zeiten vom i6ten Säe. an gemacht und vorgeschla¬ 
gen hat, um eine Vereinigung der verschiedenen 
christlichen Religionsparteyen zu Stande zu bringen 
(S. 16 — 55). Der Hr. Verf. zieht aus der Thatsa- 
che, dass alle seit 5oo Jahren gemachte Versuche 
dieser Art nicht den gewünschten Erfolg gehabt 
haben, den Schluss, dass eine solche Vereinigung mit 
grossen oder vielleicht unüberwindlichen Schwierig¬ 
keiten verbunden seyn müsse. Um diess aber noch 
überzeugender und einleuchtender darzustellen, zeigt 
der Vf. wie mannigfaltig und verschieden die An¬ 
sichten und Definitionen von dem Wesen der Re¬ 
ligion selbst sind, welche man in älteren und neue¬ 
ren Schriften findet S. 35—45. So sehr wir auch 
die Belesenheit schätzen, welche der Verf. hier an 
den Tag legt, so können wir doch nicht glauben, 
dass der von ihm betretene Weg der richtige sey, 
um die Unmöglichkeit oder Schwierigkeit jener 
Vereinigung der Parteyen zu beweisen. Denn auf 
der einen Seite sind mehrere der von ihm genann¬ 
ten Erklärungen und Definitionen der Religion kei¬ 
neswegs wesentlich verschieden, sondern bezeichnen 
nur dieselbe Sache mit verschiedenen Worten, oder 
betrachten das Wesen der Religion von mehr als 
einem Standpuncte; auf der andern Seite würde 
eine Vereinigung der drey christlichen Religions¬ 
parteyen doch nur zunächst auf einer Ueberein- 
stimmung in gewissen Vorstellungen beruhen, wel¬ 
che sich auf eine bestimmte gegebene positive Re¬ 
ligion (die christliche) beziehen, ohne von jenen 
allgemeinen Untersuchungen über das Wesen der 
Religion überhaupt und ihre Verschiedenheit ab¬ 
zuhängen. Der Verf. verbreitet sich so 'ann (S. 45 
— 48) insbesondere über die Unausführbarkeit eini¬ 
ger Vorschläge, welche in Frankreich gethan wor¬ 
den sind, durch politische Mittel jene Vereinigung 

zu Stande zu bringen. Was über diesen Gegen- 
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stand bemerkt wird, hat allerdings zum Theil seine 
Richtigkeit. Nur wünschte Rec. dass der Vf. diese 
Materie erschöpfender und gründlicher behandelt 
haben möchte. Ueberhaupt vermisst inan hier un¬ 
gern gerade das, worauf es vorzüglich ankam, aus 
der Verschiedenheit der religiösen Hauptansichten, 
welche den Systemen der katholischen, reformirten, 
lutherischen Kirche zum Grunde liegen, die Schwie¬ 
rigkeit oder Unmöglichkeit der Vereinigung, von 
welcher die Rede ist, philosophisch darzuthun. 
Ohne dieser Forderung Genüge zu leisten, erklärt 
der Verf. S. 48 eine vollkommene Vereinigung der 
christlichen Religionsparteyen sey zwar wieder denk¬ 
bar noch ausführbar, aber eine Religionsannähc- 
rung unter denselben (was diess heisse? und, wie 
sich eine Religionsannäherung von vollkommener 
Vereinigung der Parteyen unterscheide? erklärt und 
bestimmt der Verf. nicht) müsse nicht nur möglich 
sondern auch sehr wünschenswert!! seyn, und das 
beste Mittel, diesen wichtigen Zweck zu erreichen, 
finde man unstreitig in einem sorgfältigen Studium 
der heiligen Bücher, vornehmlich der neutestament- 
lioben Bibel, entweder in der Grundsprache, oder 
in einer möglichst genauen Uebersetzung. Man 
sollte nun hier erwarten, der Verf. werde aus der 
Natur der reinen evangelischen Lehre des Urchri- 
stenthums, wie es aus unparteyischer Auffassung 
des Sinnes der neutestainentlichen Urkunden her¬ 
vorgeht, und dem Verhältnisse jener Lehre zum 
allgemeinen und nolhwendigen Menschencharakter 
die Gründe entwickeln, warum ein sorgfältiges Stu¬ 
dium jener Urkunden und eine möglichst treue Dar¬ 
stellung ihres Sinnes das beste Mittel sey , Pveligions- 
vereinigung zu bewirken. Allein statt dessen spricht 
LIr. Preiss bis zu Ende der Abhandlung über die 
Benennung, Zahl, Eintheilung der biblischen Bü¬ 
cher, über Echtheit und Glaubwürdigkeit der neu- 
lestamentlichen Schriften, über den göttlichen Ur¬ 
sprung und die göttliche Eingebung derselben, über 
Luthers und anderer deutsche Bibelübersetzungen, 
über Werth und Gebrauch der Bibel, besonders 
des N. Test, (über welche Materien nur das be¬ 
kannteste, zum grossen Theile mit den Worten 
anderer, gesagt wird) und verliert das eigentliche 
Ziel seiner Untersuchung aus dem Auge. 

Schöne Literatur. 

Maler Müllers TVerle. Erster Band. 074 Seiten. 

Zweyter Band. 4io Seit. Dritter Band. 4so Seit. 

Heidelberg, bey Mohr und Zimmer. 1811. 8. 
(6 Thlr. 16 Gr.) 

Die Genialität dieses Dichters ist längst aner¬ 
kannt: Sieht man zunächst aufdie schöpferische Kraft, 
welche sich in seinen Werken offenbart, und gibt 
man sich seinen Hervorbringungen als den Ei Zeug¬ 

nissen eines ausserordentlichen Geistes gänzlich hin, j 
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| so kann man nicht anders als sie bewundern. Er 
! weiss uns vermöge seiner wahrhaft lebendigen Dar¬ 

stellungski aft in den Kreis , Vielehen er um uns 
hei zieht, so zu bannen und festzu halten , dass wir 
wie Bezauberte ihm selbst wider unsern Willen 
folgen und als einem höheren Wesen huldigen 
müssen. Djess ist vornehmlich bey seinem gros¬ 
sem und ausgebildetsten Werke, dem den dritten 
Band' füllenden Schauspiele: Go/o und Genoveva 
der Fall. Die Ungeheuern Greuel, welche die Grä¬ 
fin Mathilde, genau genommen, die Hauptperson 
des Stücks, ohne alle Scheu verübt, empören un¬ 
ser Gefühl, und gleichwohl reisst uns die Gewalt 
des Dichters so fort, dass wir trotz des Grässlichen 
und Abscheuerregenden uns gern von ihm führen 
lassen, wohin er nur will, und am Ende uns des 
Erstaunens nicht erwehren können, wie er uns so 
fest hat fesseln mögen. Ueberschauen wir dann 
das Ganze, so erblicken wir ein grausenvolles mäch¬ 
tiges Gemälde mit den düstersten Schatten, jjher 
dieses schauderhafte Dunkel hebt nur die idealisch 
schönen Gestalten der Genoveva und des Siegfried 
um so herrlicher in ihrer ganzen Glorie hervor. 
So erscheint uns die Dichtung, wenn wir sie nach 
dem ersten vollen Eindrücke überblicken. 

bindet sich aber dieser erste Eindruck bewährt, 
wenn wir zu dem Drama zurückkehren, und nicht 
bloss es massenweis betrachtend, die Bestandteile 
desselben und die eigentümliche Behandlung der 
alten Sage näher prüfen? Wir zweifeln. 

Zuvörderst bietet sich die Frage dar: War es 
nicht an dem Golo allein genug, musste ihm ein 
solches weibliches Ungeheuer, wie Mathilde, die 
ihn recht geflissentlich zu den grausamsten Ver¬ 
brechen anspornt, um ihre selbstische Absicht mit 
ihm durchzusetzen, zur Seite gestellt wrerden? Wäre 
nicht dadurch, dass sie nicht nur die Urheberin 
von Genovevas Unglück war, sondern überdiess so 
viele andere Schuldlose ins Verderben stürzte, das 
Interesse für die eigenilichen Hauptpersonen bedeu¬ 
tend geschwächt — und sollten alle diese Greuel- 
thaten dazu dienen, die Tugend in ihrem reinsten 
Glanze zu zeigen, konnte dieser Zweck nicht durch 
andere Mittel besser erreicht werden? Die Noth- 
wendigkeit eines Charakters, wie Mathilde, leuchtet 
nicht ein, und es scheint demnach, als habe der 
Dichter diesen nur gewählt, weil er zu gewaltsamen 
Darstellungen besonders hinneigt. Und diese Ver- 
muthung bestätigt sich, wenn man das Fragment 
vorn Faust vergleicht; auch hier ist, möchten wür 
sagen, ein Ueberfluss des Furchtbaren und Ent¬ 
setzlichen, zumal in den Teufelscenen, wo jedoch 
der Aufwand von Kraft mehr scheinbar ist; we¬ 
nigstens ist die Wirkung dieser höllischen Geister 
nicht von besonderm Nachdruck, was vielleicht 
vornehmlich darin seinen Grund hat, dass die Teu¬ 
fel mehr Begriffe, als wahre Individuen sind, wie 
am deutlichsten aus den Schilderungen hervorgeht, 
die sie von sich seihst machen, als sie sich dem 
Faust zur beliebigen Auswahl präsentiren. Auch 
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im Faust selbst ist wenig wahres Leben, er spricht 
fast nur wie ein Buch, besonders in den Monolo¬ 
gen, und es ist eher, als ob man eine Abhand- 
fun<r über Faust läse, als ihn selbst sich äussern 
hörte. Treflich aber sind die Studentensceuen. — 
In der Mathilde scheint uns der Dichter im Furcht¬ 
baren sein Aeusserstes geleistet zu haben. Vorzüg¬ 
lich schön finden wir es, wie er sie, die da sagt: 
j,Ich muss gleich hinüber und alles ins Reine brin¬ 
gen,“ durch ihr egoistisches Spiel mit den Men¬ 
schen und ihr besonnenes Benutzen jedes neuen 
Umstandes, immer tiefer in den Frevel hineinge- 
rathen, und zuletzt, da sie von allen ihren Boshei¬ 
ten die Frucht zu gemessen glaubt, grade durch den 
vernichtet werden lässt, den sie als ein Spielwerk, 
dessen man überdrüssig geworden, schnöde von 
sich geworfen hatte. — Wäre aber, Mathilde als 
Hauptperson des Stücks angenommen, dennoch 
nicht des Furchtbaren zu viel? Und schweift dieses 
Furchtbare nicht zuweilen in das widrig Grässliche 
aus? Dragones wird verführt, des Fdiebruchs mit 
seiner Gebieterin fälschlich beschuldigt, und im Ge- 
fängniss durch Gift hingerichtet — Carl bleibt im 
Zvvevkampf mit Golo — Carl’s Geliebte, Julie, 
stirbt in Wahnsinn, ihr Vater hat dasselbe Schick¬ 
sal — Adam wird von dem Mörder umgebracht, 
aus dessen Händen er Genoveva errettet — Wall¬ 
rod , Mathildens Mörder, überliefert sich den Flam¬ 
men ihres Hauses, das er in Brand gesteckt!- 
Dragones wälzt sich in Ketten auf der Erde, an 
Gift sterbend, in Mathildens Gegenwart — Als Golo 
Genovevas Kind zerschmettern will, ruft die vei'- 
zweifelnde Mutter: 

Nimm hin! Was zauderst lang? 

Sing hoch der Hölle Jubelsang! 

Ha ha sa sa ! da sind sie ja 

Rund um dich, Golo, die Teufel da. 

Sie singen dir Victoria ! 

Willig lässt Golo das Kind fahren vor Grau¬ 
sen und entflieht: Heisst das nicht die Grenzen des 
Darstellbaren überschreiten? — So schön als origi¬ 
nell ist es dagegen, wie Golo im halben Wahnsinn 
alle mit Wuth anfällt, die griine Hüte tragen, weil 
diese ihm Genovevas Bild zurückrufen, wie er der 
Einladung Siegfrieds zur Jagd wie bezaubert fol¬ 
gend, seiner Strafe entgegenläuft, wie ein Wild ge¬ 
hetzt in Genovevas Höhle Schutz sucht, und zu¬ 
letzt den beyden Rheingrafen, seinen Todtfeinden, 
einen ehrenvollen Rittertod abnöthigt. 

Wenn aber der Charakter einer Mathilde für 
dieses Drama nicht nothwendig war, so scheint er 
auch nicht einmal passend zu seyn. Die alte Sage 
bekommt durch das vorherrschende Räuberspiel ein 
zu modernes Ansehn, und über diese unaufhörli¬ 
chen Intriguen geht der romantische Geist dersel¬ 
ben ganz und gar veloren. Der Dichter hat auch 
keinen Anstand genommen, immer von einer fran¬ 
zösischen Armee zu sprechen, und lässt die Ma¬ 
thilde einmal die Besorgniss äussern, eine Franzö¬ 

sin möchte sich, da der Herzog von Schwaben zum 
König Dagobert gereist sey, bey diesem in Gunst 
zu setzen und sie zu verdrängen wissen. Man muss 
bestehn, eine solche intriguirende Französin cori- 
trastirt seltsam mit ihren Zeiten, wo die Sarazenen 
über die Pyrenäen drangen. Dass das Drama nicht 
im altromantischen Geiste aufgefasst ist, vermin¬ 
dert seinen Werth noch um vieles, und Tiecks Be¬ 
handlung desselben Gegenstandes hat dadurch, dass 
sie diesem Geiste ganz angemessen ist, einen be¬ 
deutenden Vorzug, wenn man gleich nicht leugnen 
kann, dass,er unserm Dichter in der Charakteristik 
nicht gleich kommt, und ihm an Kraft und gehal¬ 
tener Würde merklich nachstellt. . 

Es zeigt sich demnach auch hier, wie Geniali¬ 
tät nicht allein hinreicht zur Hervorbringung eines 
vollendeten Kunstwerkes, und wie einseitig es wäre, 
jene unbedingt zu preisen, wiewohl sie an sich im¬ 
mer das beste und unschätzbare se^n mag. . 

Von unbestreitbarem grossen YVerthe sind die 
Idyllen, welche den ersten Band ausmachen. In 
ihnen findet sich dieselbe lebendige, anschauliche 
Darstellung und sprechende Mimik, die man an 
diesem Dichter vorzüglich bewundern muss, sowie 
die Energie und Consequenz, womit er seine Cha¬ 
raktere und Gebilde durchführt und ins Leben zu 
rufen weiss. Sie haben daher nichts von jenei sch ä 
rigen Einförmigkeit, welche von den flach ideali- 
sirten, die eine farbenlose matte Unschuldswelt ohne 
alle Mannigfaltigkeit hinnebeln, unzertrennlich ist. 
Es herrscht vielmehr in denen, welche in griech. 
Sinne gedichtet sind , ein üppiges, etwas derb sinn¬ 
liches , keckes Leben, und in den ganz localen I *äl 
zischen Gemälden ein deutsch-jovialer, wackerer, 
kräftiger Geist. Die letzteren: die Schaafschur und 
das Nusskernen sind wahre Meisterstücke, denen 
wir in unserer Literatur nichts an die Seite zu se¬ 
tzen haben: die letztere könnte man füglich eine 
dramatische Idylle nennen, so voll Bewegung ist sie 
und so raschen und überraschenden Ganges. 

Der Faun ist eine halbdrollige Standrede aur 
des Faunen geliebtes Weib und sehr ergötzlich. 

Der Satyr Mopsus. Idylle in drey Gesängenr. 
Es ist als ob man ein wirkliches Gemälde vor sich 
sähe, so lebensvoll tritt alles hervor. Der alte Mop¬ 
sus hat sich in die Quellen-Nymphe Persina sterb¬ 
lich verliebt: sie will ihn nicht erhören; er singt 
nun ein Klagelied ob ihrer Sprödigkeit, die er durch 
fortgesetzte Schmeicheleyen zu erweichen sucht. Sie 
stellt sich gerührt; fordert ihn auf, zu ihr hinab¬ 
zuspringen vom Felsen; er folgt der Einladung, iä 1t 
aber in einen stachlichten Brombeerstrauch. Hier 
finden ihn die Hirten, die ihn lange vergeblich ge¬ 
sucht. Man sinnt auf Rache an der Nymphe. Mop¬ 
sus singt ihr zu dem Ende Abends ein Spottlied ; 
Sie springt zornig hervor, giesst ihm einen Schwall 
kalten Wassers über den Nacken , da wird sie von 
den Hirten erhascht und an einen Baum gebunden. 
Mopsus verhöhnt sie nun tiiumphirend, treibt die 
Hirten an, Fackeln lierbeyzuholen, ailes zu wecken, 
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und sie allgemein dem Gespötte Preis zu geben. Sie 
eilen fort. Die Nymphe fleht den Satyr um Er¬ 
barmen an, er will nichts hören, will sie mit Ru¬ 
then züchtigen — da tritt der Mond hervor und 
zeigt die Schöne in aller Fülle ihrer Reize. Mop¬ 
sus wird von dem Anblick entzückt; sie wiederholt 
ihr flehentliches Ritten, schwört ihn zu lieben und 
gibt ihm einen Kuss. Er bindet sie nun los, sie 
eilt auf den Felsen, wo die Hirten sie wieder fan¬ 
gen wollen. Mopsus hält diese ab, sie sey nun seine 
Braut. Die Nymphe singt hierauf den Hirten ein 
Lied, dem sie mit Entzücken zuhorchen. Mopsus 
fragt, wenn die Hochzeit seyn solle — und die 
Nymphe froh, dass sie so dem Satyr entronnen, eilt 
lachend in ihre Grotte zurück unter dem Jubel des 
guten Mopsus und der Hirten. — Schon aus dieser 
dürftigen Inhaltsanzeige kann man den Reichthum 
dieser kleinen Dichtung abnehmen, — Gleich ori¬ 
ginell und charakteristisch ist die Idylle: Milon und 
Bachidon. — 

Die deutsche Idylle: Ulrich von Cossheim — 
Adams erstes Erwachen und erste selige Nächte 
und der erschlagene Abel sind von geringerem Wer- 
the. In den beyden letzteren Gemälden finden sich 
schöne Einzeln heilen,* in Adams erstem Erwachen 
vermisst man Einheit des Tons, und jene Einfach¬ 
heit, welche diess schwierige, nicht günstige The¬ 
ma erfordert — besonders in der Schilderung, die 
Adam von seinem ersten Gefühle der Liebe für 
Eva macht. Er erblickt sie im Traum, und als er 
sie nach dem Erwachen überall vergebens sucht, 
verflucht er die ganze Schöpfung ! — 

Uebrigens sind die sämmtlichen Idyllen in so¬ 
genannter poetischer Prosa geschrieben; durch eine 
echt poetische Form würden sie nicht wenig ge¬ 
wonnen haben. 

Kreutzweg ist ein gemüthvoller Lobgesang auf 
des Dichters Vaterstadt. 

Der zweyte Band enthält ein Fragment von 
Fausts Leben, das wir schon erwähnt haben. _ 
Eine Situation aus Faust’s Leben. Trefflich!_ 
Die Pfalzgräfin Genoveva — eine Scene. — Nio¬ 
be, ein Schauspiel, nicht von bedeutendem Werth 
— Hierauf folgen mehrere Gedichte, unter welchen 
sich vorzüglich auszeichnen: Amor und Bacchus — 
Amor und seine Taube — Amor’s Schlafstunde — 
Jägerlied — Natur. 

Philosophie. 

Grundzüge des Standpuncts, Geistes und Gesetzes 

der universellen Philosophie, und der Anforde¬ 

rungen an die Bearbeitung und das Studium 

Juny* 

derselben. Von Dr. I. J. Stutzmann. Erlan- 

geu, bey Hilpert, 1811. 5o S. 8. (geheft. 4 Gr.) 

Diese Schrift hat die Absicht, die Tendenz der 
akadem. Voiiesungen und philosoph. Arbeiten des 
Vfs. anzudeuten. Mit Recht fordert er von der Phi¬ 
losophie, dass sie alle dem Geiste in seinem JBii— 
dungsgangenothwendig durchzugfehenden Standpunc- 
te, Methoden, Systeme und Gesetze der Entfaltung 
und Vollendung einschliesse und die im Leben nolh- 
wendig gewordenen Gegensätze zu ihrer eigentlichen 
Bedeutung, der Versöhnung auf höherer Stufe, zu¬ 
rück führe, also auch den Widerstreit der Erfah¬ 
rung und Speculation auf hebe. Man kann auch zü¬ 
gelten, dass er das Wesen derselben erfasset habe, 
wenn er sie wissenschaftliche Erkenntnisse der Ge¬ 
setze des Universums oder des Seyns und Daseyns 
nennet, besonders wenn man hinzunimmt, was er 
an anderen Stellen sagt, dass sie allein zu den Ge¬ 
setzen der Erfahrung, nicht über die Gesetze des 
Daseyns hinaus zu dringen vermag, welches jedoch 
offenbar nur von der eigentlichen sogenannten theo¬ 
retischen Erkeimtniss verstanden werden soll. Sehr 
gegründet finden wir auch, was S. 28 ff. von dem 
Verhältnisse der Mathematik u. Philosophie zu ein¬ 
ander gesagt wird. So weit wir aber aus diesen 
Blättern den Gang und die Methode abnehmen kön¬ 
nen, welche Hr. St. bey seinen Vorlesungen beob¬ 
achtet, können wir uns nicht von der Zweckmäs- 
sigkeit derselben überzeugen. Er scheint von dem 
Seyn auszugehen, oder, wie Andere sich ausdrücken 
würden, von dem Absoluten, Ewigen, an sich, 
Gott, — und von da herabzusteigen zu dem Da- 
seyn, den Erscheinungen. Wie aber bringt er es 
dahin, dass seine Zuhörer seine Lehren vom Seyn 
fassen und einsehen l Da, nach seinem eigenen 
Ausdrucke S. 21, das gesammte Daseyu, das uns 
umfangt, gegen das Seyn secundar ist und es über 
sich selbst nicht hinaus bringt, so scheint es die 
natürlichste Methode, von dem Gegebenen analy¬ 
tisch, regressiv zu den allgemeinen Gesetzen des 
Daseyns aufzusteigen und dann die Hindeutungen 
auf das Seyn zu entwickeln. Ob der Gebrauch, den 
der Vf. von den Ausdrücken Monas, Dyas, Trias, 
I etras macht, die Sache verdeutliche oder zur Be¬ 
stimmtheit bey trage, daran zweifeln wir. Er scheint 
uns hier dem Einflüsse der Mode sich nicht genug 
entzogen zu haben. Ganz unbegründet erscheinet 
S. 8 die Behauptung, dass sich die vier mit jenen 
Isamen bezeichneten Gesetze in der räumlichen Ent¬ 
wickelung (als 1 + 2 4- 3 + 4 — 10) durch die 
Dekadik darstellen. Uebrigens zeigt Hr. St. an vie¬ 
len Stellen die Gabe und das Bestreben, sich klar 
auszudrücken, und eine Billigkeit und Humanität, 
die freylich dem wahren Philosophen schwerlich 
fehlen kann, bey unsern philosophischen Schrift¬ 
stellern aber nicht gar zu iiäufig gefunden wird. 
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Geschichte der Philosophie. 

Versuch über die von der erlauchten Königl. Dein. 

Gesellschaft der Wissenschaften zu Kopenhagen 

im J. iSo5 bekannt gemachte Preisfrage: Quae- 

nam fuere recentiore ac recentissimo aevo fata 

Spinozismi, si tarnen verus est, qui hodie a qui- 

busdam perhibetur Spinozismus? Ffocuitne anpro- 

fuit rei philosophicae in Universum et speciatim 

Philosophiae de Deo. Oder: über die neuern 

Schicksale des Spinozismus und seinen Einfluss 

auf die Philosophie überhaupt und die Vernunft¬ 

theologie insbesondere. Eine Schrift, welche den 

für i8o5 ausgesetzten Preis erhalten hat, verfasst 

von Dr. G. S. Fr ancke, Hauptpastor zu Sonderburg 

auf der Insel Alsen. Schleswig, gedruckt in d. Kön. 

privil. Serringhausenschen Buchdruckerey. XVI 

u. 98 S. 8. 

Ilern System der Philosophie ist eine so lange Zeit 

missverstanden und auf mannichfaltige Weise gedeutet 
worden, als das des tiefen Denkers Spinoza. Vorur- 
theile u. Leidenschaften haben nicht allein gewetteifert, 
die Gedanken dieses Mannes in ein falsches Licht 
oder vielmehr in Schatten zu stellen; sein System 
ist auch an sich ungeachtet des geschlossenen Glie¬ 
derbaues doch ein Gebäude, zu dem der Schlüssel 
nicht leicht zu finden ist, und welches daher auch 
vorur Iheilfreye Denker späterer Zeit auf mehr denn 
eine Art aufgefasst haben. Die Zeiten scheinen jetzt 
zwar eine ruhigere Ansicht und unbefangenere Prü¬ 
fung desselben zu begünstigen; leicht ist es indessen 
doch auch nicht, der Wahrheit ihr volles Recht 
angedeihen zu lassen, und es werden noch mehrere 
Untersuchungen vorausgehen müssen, ehe es der 
Vernunft gelingen wird, durch Scheidung des auf 
Spinoza’s Standpuncte WTalnen und Unwahren sein 
System in volles Licht zu setzen. Zu diesem Zwe¬ 
cke werden dann auch die Preisfragen dienen, wel¬ 
che die Kopenhagner und erst kürzlich die Berliner 
Akademie der Wissenschaften aufgegeben haben. 
Gehet auch die Absicht der erstem nur auf die be¬ 
stimmte Erkenntniss der neueren Schicksale des Spi¬ 
nozismus und seines Einflusses auf die Philosophie 
überhaupt und die rationale Theologie insbesondere, 
so erfordert die Beantwortung der Aufgabe doch 

Zwerter Band. 

nicht allein historische, sondern auch philosophische 
Kenntnisse von dem Geiste dieses merkwürdigen 
Systemes. Und in diesem Sinne hat auch Hr. Fr.f 
der sein Talent und seine Kenntnisse schon mehr 
als einmal bey ähnlichen Gelegenheiten bewiesen 
hat, die Frage genommen und beantwortet, und 
seine Schrift ist von der Akademie zu Kopenhagen 
als ihrer Absicht genügend gekrönt worden. Dieser 
Versuch enthält auch wirklich in gedrängter Kürze 
und lichtvoller Ordnung eine durchdachte Ueber- 
sicht der Hauptmomente zur Beantwortung der Fra¬ 
ge, und wenn er noch etwas tiefer eingedrungen 
wäre in den Geist des Spinozismus und seinen Stoff 
mehr erschöpft hätte, so würde er noch mehr be¬ 
friedigen. Der Plan der Abhandlung ist einfach 
und natürlich. Zuerst sucht der Vf. den Geist des 
Spinozismus in bestimmten Begriffen zu fassen und 
ihm seine wahre Stelle in der Geschichte des mensch¬ 
lichen Geis tes anzuweisen; dann erzählt er die Haupt¬ 
veränderungen, die in den neuern Zeiten mit dem¬ 
selben vorgegangen sind, und stellt den Einfluss des 
Spinozismus, sowohl des echten, als des unechten, 
auf Philosophie und rationale Theologie dar. Die¬ 
ses ist der Inhalt der drey ersten Abschnitte. Der 
vierte und fünfte ist eine Zugabe; jener gibt die 
literarischen Hülfsmittel des Vfs. an, dieser enthält 
Anmerkungen, Beylagen zu Beweisen und einige 
kleine Zusätze. Einige Zusätze kommen auch schon 
früher in dem Texte und in den Anmerkungen 
vor, durch welche der Vf. seinem Versuche in der 
Zwischenzeit bis zum Drucke noch mehr Vollkom¬ 
menheit zu geben suchte. Ueberhaupt ex*scheint der 
Vf. als ein bescheidener und liberaler Denker, der 
seine Untersuchungen über diesen Gegenstand kei- 
nesweges für geschlossen hält, und daher besonders 
auch um eine humane und gründliche Beurtheilung 
dieses Versuches überhaupt und insbesondere des 
Standpunctes, den er für seine philosoph. Ueber- 
zeugungeu gewählt hat, bittet. Dieser Standpunct, 
welcher besonders für die Beurtheilung des Einflus¬ 
ses des Spinozismus von Wichtigkeit ist, besteht 
darin, dass der Vf. an die Möglichkeit nicht blos 
einer praktischen, sondern auch einer theoretischen 
Vernunfttheoiogie glaubt, und diese auf dem Wege 
der Physikotheologie zu realisiren sucht. Wenn der 
Vf. hiebey nicht blos vernünftigen Glauben an ein 
göttliches Wesen, worin die meisten vernünftigen 
Menschen mit ihm iibereinstimrnen, und welchen 
allerdings auch teleologische Betrachtung der Na¬ 
tur verstärken kann, im Prospecte hat, sondern auf 
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ein Wissen ausgeliet, so befürchten wir, dass er 
nicht scharf genug die Grenzen des menschlichen 
Erkennens abgewogen hat, und seine dafür in der 
Abhandlung selbst vorgebrachten Gründe drücken 
mehr den Wunsch als die Zuversicht einer auf fe¬ 
ste Grundsätze sich stützenden Vernunft aus. Ue- 
berhaupt aber ist die Abneigung gegen die kritische 
Würdigung derErkenntniss, welche er an so vielen 
Stellen blicken lässt, und welche ihn auch zu mancher 
Ungerechtigkeit gegen die Verdienste Kant’s ver¬ 
leitet, nachtheilig für die Behandlung seines Gegen¬ 
standes gewesen, und hat ihn gehindert, den Geist 
und den Einfluss der Philosophie des Spinoza mit 
gehöriger Bestimmtheit aufzufassen und zu würdi¬ 
gen, wiewohl der neueste Uebersetzer der Ethik 
darin mit glücklichem Erfolg voran gegangen war. 
Die Folgen davon zeigen sich sogleich in dem er¬ 
sten Abschnitte, wo der Vf., nachdem er eine Skizze 
von dem Gange der Philosophie bis auf Spinoza u. 
den altern pantheistischen Systemen gezeichnet hat, 
(worüber sich mancherley Erinnerungen machen 
Hessen, die wir aber zurückhalten wollen) auf die 
philosoph. Ansicht des Spinoza übergeht. Nachdem 
dieser Denker, sagt er, mit den bildlichen und poet. 
Vorstellungen der Cabalisten und Theosophen be¬ 
kannt geworden, und die heil. Bücher gelesen hatte, 
gerieth er in die Schule des Descartes. In dem bi bl. 
Begriff des Jehovah und dessen fortschreitenden 
Hauptepochen, vorzüglich in den ersten Zeilen der 
Genese, welche alle kosmologischen und theol. Fra¬ 
gen durch ein orakelmässiges Dictamen löset, hätte 
er ein sicheres Verwahrungsmittel gegen Irrthümer 
finden können, wenn er nicht in den Religionsbü¬ 
chern eines Volks eine bloss menschliche Auctori- 
tät erkannt hätte, er musste also sein Heil beym 
Descartes suchen. Anstatt aber den Begriff des 
reinen Daseyns schon in den Begnfl des allervoll— 
kommensten Wesens einzuschliessen, und also dieses 
vor allem andern Wirklichen und Möglichen als 
real zu finden, fand er reines Wesen und reines 
Daseyn nirgends als in dem Grundwesen der Welt, 
welches bey allem Wechsel der Erscheinung be- 
harrt, oder in dem Selbstständigen. Dieser Begriff 
ist nicht willkürlich, aber auch nicht der reine Be¬ 
griff des nothwendigen, unbedingten Wesens, son¬ 
dern ein von dem Grundwesen der Welt abstra- 
liirter Begriff, in dem sich durch die Illusion ei¬ 
nes nicht hinlänglich deutlichen Denkens der zum 
Theismus gehörige Begriff des Nothwendigen mit 
hmeinschlich, und mit dem des Beharrlichen so 
vermischte, dass für ihn, der diese Subreption nicht 
merkte, die Unterscheidung des Unbedingt- und 
Bedingtnothwendigen, welches letzte nur der Cha- 
racter des beharrlichen Grundwesens der Welt ist, 
unterblieb. Aus diesem Grundbegriffe sucht nun 
der Vf. die Eigentümlichkeiten des Spinoz. Systems 
zu erklären. Allein auf die angegebene Art ist Spi¬ 
noza gewiss nicht auf seine Grundideen gekommen, 
der überhaupt kein Freund von Abstractionen war. 
Wer seine Ethik und das Fragment seiner Abliand- 
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lung de eniendationc intellectus gelesen hat, wird 
sich leicht davon überzeugen, dass es nichts weiter 
war, als das zu grosse Vertrauen zu dem reinen 
Denken als reinem Erkennen und der Grundsatz, 
dass nichts auf Wahrheit. Anspruch machen könne, 
als was aus Begriffen begriffen werden könne, was 
ihn aus dem Begriffe der Substanz, den er aus 
Descartes System nahm, auf sein ganzes System 
führte. Es war nicht der Begriff der Welt, son¬ 
dern der Gottheit als des realsten Wesens, den er 
an die Spitze der Philosophie nach seiner Denk¬ 
methode stellen zu müssen glaubte (de emendatione 
intellectus p. 426, 427 ed. Paulus). Spinoza war 
so gewiss von seinen Folgerungen aus der Analyse 
seines Begriffs von Substanz, dass er alle auch son¬ 
stige vernünftige Ueberzeugungen der Menschen für 
Irthünier hielt, wenn sie damit unvereinbar schienen. 
Wenn daher Hiv Fr. Spinoza’s Fehler nur darin 
findet, dass er Gott und Welt vermischt, das un¬ 
bedingt Nothwendige und bedingt Nothwendige nicht 
unterschieden habe; wenn er behauptet, Spinoza 
habe nur darum unser Erkennen und Wollen und 
unsere Freyheit nicht auf Gott übergetragen, weil 
wir nicht wissen, was Denken in Gott ist; wenn 
er von einer gewissen Skepsis des Spinoza nicht 
über das Daseyn, wohl aber über die Natur Gottes, 
von einer gewissen Zurückhaltung der Speculalion, 
nicht weiter zu gehen, als er festen Boden vor sich 
sähe, und das Uebrige unentschieden zu lassen, spricht; 
so vermisst man darin eine schärfere Berücksichti¬ 
gung des dem Spinoza eigentümlichen Geistes und 
ein tieferes Studium seiner Schriften. Spinoza’s Sy¬ 
stem ist ihm übrigens nicht ein reiner oder dogma¬ 
tischer Theismus, wie Hr. Ewald in der Vorrede 
zur Uebersetzung der Ethik behauptet, weil der 
Theismus in Gott ein von dem Grundwesen der 
Welt unterschiedenes Princip des Weltdaseyns und 
der Weltordnung anerkennet, sondern ein Pantheis¬ 
mus, ,,wenn gleich ein Pantheismus, der wegen der 
Bescheidenheit, womit sich Spinoza über das von 
ihm unerkannte und unerforschte Wesen Gottes er¬ 
klärte, wegen seiner Wahrheitsliebe, wegen seines 
tugendhaften Charakters, wegen der nicht zu be¬ 
zweifelnden Thatsache (?), dass er gern aus dem 
Labyrinthe seiner pantlieist. Vorstellungen heraus¬ 
gegangen wäre, wenn irgend ein Newton oderLeib- 
nilz ihm ihre Hülfe hätten anbieten können, ver¬ 
diente, auf eine oder die andere der neuern Arten 
am liebsten nach Rebbergs oder Herders Art reli¬ 
giöser bestimmt und in seinen Consequenzen gemil¬ 
dert zu werden. Atheismus kann der Spinozismus 
nicht genannt werden; denn der Atheist läugnet eine 
verständige Wel tursache. Spinoza behauptet das Da¬ 
seyn einer invvohnenden Wellursache, der er sogar 
ein unendliches Denken neben der unendlichen Aus¬ 
dehnung beylegt, obgleich er den bestimmten Be- 
g« iff’, wie er dieses verstehet, im Dunkeln lässt.14 — 
Alien diesen Bestimmungen über Spinoza’s System 
fehlt es noch an Festigkeit und Haltung. Denn was 
von demselben bejahet und verneinet worden, kann 
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in gewisser Rücksicht, von demselben verneinet und 
bejahet werden. Andere Denker erklären den Spi- 
uozismus für keinen Pantheismus, sondern einen 
dogmat. Theismus, und andere wieder für Atheis¬ 
mus, und alle haben ihre Gründe. Dieser Wider¬ 
streit kommt von den verschiedenen Begriffen vom 
Atheismus her, die sie ihren Urtheilen aum Grunde 
legen, und von dem Mangel der Unterscheidung des 
subjectiven und object. Werths und Gehalts eines 
Syslemes. In dieser Hinsicht hat der Vf. diesen krit. 
Punct seiner Entscheidung nicht näher gebracht; er 
hat nicht ganz Unrecht, aber es fehlt an deutlichen 
und entscheidenden Gründen der Wahrheit. Inter¬ 
essant ist die Parallele, welche Hr. Fr. noch zwi¬ 
schen Spinoza, Descartes, Hobbes, Cudworth und 
einigen andern Platonikern seinerZeit in Ansehung 
ih rer Vorstellungen von Gott und Religion anstellt, 
wenn man gleich auch hier nicht immer seinen Ur¬ 
theilen beystimmen kann. Es ist z. B. unstreitigzu 
hart, Wenn er den Hobbes für einen erklärten Athei¬ 
sten hält, darum weil er der Politik die Macht über 
(wohl zu merken, blos über die äussere) Religion 
zuschreibt. Hobbes läugnet zwar, dass die Vernunft 
eine Erkenntnis aus sich von dem Unendlichen ha¬ 
be, den der menschl. Geist durch keine Vorstellung 
erreichen könne; aber darum läugnet er nicht den 
Offenbarungsglauben; und mit welchem Rechte kann 
der Vf. mit einem deus factus des Robespierre, des 
Hobbes religiöse Ueberzeugung parallelisiren? Er 
scliliesst mit dem Gedanken, dass die Vorsehung 
Spinoza’s System zugelassen habe, um die mittelba¬ 
ren und unmittelbaren Folgen zu befördern, deren 
Darstellungder Hauptzweck seiner Untersuchung war. 
Ehe er aber auf diese selbst kommt, stellt er in dem 
2. Abschnitte die Hauptveränderungen dar, welche 
der Spinozismus in den neuern Zeiten, — die äl- 
tern sind durch die Aufgabe der Akademie aus¬ 
geschlossen — erfahren hat. Es ist hier die Rede 
von den Beurtheilungen desselben, so wie von den 
Bemühungen mehrerer Denker, demselben einen re¬ 
ligiösem Sinn unterzulegen und die Folgerungen, 
die sich daraus ergeben, zu mildern. Die Bemer¬ 
kungen über die Darstellungen, Prüfungen und An¬ 
sichten von Wolf, Mendelssohn, Heydenreich, Her¬ 
der, Rehberg, Jacobi, enthalten vielTreffendes, könn¬ 
ten aber noch tiefer geschöpft und umfassender seyn. 
Auffallend ist es aber, dass der Naturphilosophen, 
welche sich rühmen, den Spinozismus so geläutert 
zu haben, dass er als das einzige haltbare System 
der Vernunft bestehen müsse, nur einmal an einem 
andern Orte S. 68 ira Vorbeygehen gedacht worden 
ist. In dem 5ten Abschnitte stellt der Vf. erst den 
Einfluss des echten Spinozismus auf Philosophie u. 
Vernunfttheologie dar, Spinoza’s Weg war der syn¬ 
thetische; hätte er den analytischen gewählt, so wäre 
er auf ganz andere Resultate gekommen. Beyde Ar¬ 
ten von Forschungen müssen sich in die Hände ar¬ 
beiten, sonst liefern jene Spinngewebe, diese ein 
Chaos. Spinoza’s Fehler bestand nicht sowohl dar¬ 
in, dass er synthetisch verfuhr., als darin, dass er 

zu fiüli es that, ehe er tief und allseitig genug ana- 
lysirt hatte. Nachdem der Vf. nun nach einer geist¬ 
reichen Stelle des Hemsterhuys, die auch Jacobi 
angeführt hat, ausführlich sicli darüber verbreitet, 
was Spinoza geleistet haben würde, wenn er einige 
Zeitalter später gelebt und des Newton’s Principia 
benutzt hätte, besonders um von ihm ausser der 
geometrischen Formnlarmethode den grossen geo¬ 
metrischen Geist zu lernen, dass er dann gewiss 
auf etwas Höheres, als seine metaphysische Welt- 
substanz, nämlich den Motor, das grosse Welt- 
princip, ohne welches, mit Plato zu reden, Him¬ 
mel und Eide, mit Newton, die Sphären des Him¬ 
mels hätten slill stehen müssen, gekommen wäre, 
entwickelt er die Folgen des Spinozismus. Die mit¬ 
telbare Folge davon war, dass die Welt auf das 
Bedürfniss einer solchen Philosophie als Newton’s 
Naturphilosophie ist, und einer Physikotheologie 
aufmerksam gemacht wurde. Hierhey breitet sich 
der Vf. über Physikotheologie nach ihrem ganzen 
Umfange und deren einzelnen Tbeilen, besonders 
Anthropotheologie, Psyeholheologie, Logotheologie, 
Nootheologie und Thelemaloiheologie weiter aus. 
Nächstdem hat der echte Spinozismus noch einen 
unmittelbaren Einfluss auf die Leibnitzisch-Wölfi¬ 
sche und auf die kritische Philosophie gehabt. Spi¬ 
noza gehörte zu denen, um derentwillen Leibnitz 
seine specula contemplationis pliilosophicae so hoch 
bauen musste, dass er durch die Monadologie und 
den Optimismus an den reinen Platonismus geknüpft, 
den Antipoden vom Spinozismus aufstellte. Um den 
Einfluss auf die kritische Philosophie ins Licht zu 
setzen, beruft sich der Vf. auf mehrere Aehnlich- 
keiten und Verschiedenheiten in beyden , z. B. den 
immanenten Gebrauch der Grundsätze des Verstan¬ 
des, besonders der Causalität, (welches er für den 
Grundfehler derselben erklärt) das unbekannte Sub¬ 
strat der Welterscheinungen in Vergleich mit dem 
unbekannten (?) Spinozischen Grundwesen der Welt, 
die Ableitung der unendlichen Ideen der Gottheit 
und der unendlichen Ausdehnung aus der subjec¬ 
tiven Beschaffenheit der Gemiithskräfte, auf den un¬ 
bekannten Gott Kant’s in dem theoret. Theile, die 
Metaphysik der Natur, welche nichts anders sey, 
als ein ins Licht des i8ten Jahrhunderts gehobener 
Spinozismus u. s. w. Man siebet, wie der Vf. sei¬ 
nen Witz und Scharfsinn aufgeboten hat, um einen 
Einfluss zu finden, der seiir entfernt und zweifel¬ 
haft ist, während er einen andern weit näher lie¬ 
genden auf die Erforschung der Grenzen der mensch¬ 
lichen Erkenntniss; die Bestimmung ihrer Grade, 
die Entdeckung der Fehler der Speculation und die 
Bedingungen einer Demonstration, der Form der 
Philosophie u. s. w. gänzlich übersah. Aus diesem 
Grunde weiss der Vf. auch von dem Einflüsse des 
Spinozismus auf die Form der Philosophie S. 68 
nur wenig zu sagen, ausser einigen Bemerkungen 
über den Gebrauch der mathemat. Methode in der 
Wülflschen Philosophie. Was der Vf. zuletzt noch 
über den Einfluss der pseudo-spinozischen Systeme 
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sagt, ist sehr kurz, und drückt mehr die Klagen 
über den Rückschritt unserer Zeit durch den Jaco- 
bisclien Gefühlsglauben, und die Verdunkelung der 
richtigen theistischen Vorstellungen durch die Reh- 
belgische, Heydenreichische und Herdersche Dar¬ 
stellung des Spinozismus aus. Die Schrift ist sehr 
reichhaltig an mannichfaltigen Reflexionen, welche 
darauf abzwecken, den Werth einer Veruunfttheo- 
logie zu zeigen, welche Verstand und Herz in voll- 
kommne Harmonie setze$ es fehlt ihnen aber an 
philosophischer Haltung und Verknüpfung. 

Na tu rle h r e. 

Erinnerungen aus Lichtenbergs Vorlesungen über 

Erxleben’s Anfangsgründe der Naturlehre. Von 

Gottlieb Ga mau f, Prediger in Oedenburg. Zwey- 

tes Bändchen. Wien und Triest, in Geistingers 

Buchhandlung. 1811. 5o8 Seiten in 8. Mit 3 Ku¬ 

pfertafeln. (2 Thlr. 12 Gr.) 

Auch mit dem besondern Titeln 

Lichtenberg über Luft und Licht nach seinen Vor¬ 

lesungen herausgegeben. Mit Kupfertafeln. Wien 

und Triest, in Geistingers Buchhandlung. 1811. 

Das erste Bändchen dieser jedem Verehrer 
Lichtenbergs sehr willkommenen Erinnerungen ist 
im Jahrgange 1810 der N. Leipz. Lit. Zeit. No. 48. 
angezeigt und beurtheilt worden. Der Plan ist bey 
dem zweyten Bändchen derselbe geblieben, aber Rec. 
hat gefunden, dass der würdige Herausgeber sich 
noch mehr bestrebte etwas Vollkommenes zu lie¬ 
fern, und diess ist ihm auch wirklich mehr als in 
dem ersten Bändchen gelungen. 

Das zweyte Bändchen handelt bloss von der 
Luft und vom Lichte. Beyde Gegenstände der 
Physik sind ausführlich und interessant abgehan¬ 
delt. Vorzüglich wird aber auch der Kenner, wenn 
er gleich nicht auf neue Wahrheiten stösst, bey 
einigen vorzüglich con amore umständlich und 
gründlich abgehandelten Materien, z. B. von der 
Luftpumpe und von den Luflarten mit Vergnügen 
verweilen. Die eigenen Zusätze des Herausgebers 
zeugen von seiner Belesenheit in den neuesten phy¬ 
sikalischen Schriften und von seiner Umsicht in 
der Auswahl und im Urtheilen. 

Die vom Herausgeber verfasste und für das 
erste Bändchen bestimmte Vorrede, in der er sei¬ 
nen bey der Herausgabe befolgten Plan darlegt, ist 
durch Schuld des Verlegers weder im ersten noch 
im zweyten Bändchen abgedrückt worden. Diese 
Vorrede würde manche Missverständnisse über das, 
was dem seligen Lichtenberg und was Hrn. Gamauf 
eigentlich zugehört, gehoben haben. 

Auf die Correctur ist zwar viele Sorgfalt ver¬ 
wendet worden, aber doch haben sich manche be¬ 
deutende Druckfelder eingeschlichen, z. B. S. 216: 

Cowitz statt Lowitz, S. 488 De Galls st. Dr. Gall’s. 
Die Figuren auf den drey Kupfertafeln sind nicht 
mit der gehörigen Genauigkeit gestochen. Das 
Druckpapier, das ziemlich grau ist, könnte besser 
seyn. Wir wünschen, dass Herr Gamauf bald die 
noch rückständigen Bändchen herausgeben möge! 

Schulschriften. 

Biographische Umrisse der vorzüglichsten griechi¬ 
schen Schriftsteller, und Probe einer neuen me¬ 
trischen Uebersetzung der analer eontischen Lie¬ 
der, dem Originale gegenüber. Einladungsschrift 
zur Prüfung der Schüler der Glückstädtischen 
Schule von Dr. Johann Jacob Meno Valett. 
Glückstadt 1811. 83 S. 8. 

Die kurzen ziemlich das Bekannte enthaltenden 
biograph. Umrisse hat der Vf. unter die Abschnitte, 
epische Dichtkunst, lyrische Dichtkunst, 'Tragödie, 
Comödie, Pastoraldichtkunst und Epigramm, Re¬ 
dekunst, Geschichte, Biographie und Saiyre (die 
Philosophie, Grammatik, Naturkunde, fehlen noch) 
geordnet. Ueberhaupt sieht Rec. aber nicht den 
Nutzen des Abdrucks dieser Umrisse ein , da 
Eschenburgs Handbuch der classischen Literatur, 
schon in dieser Rücksicht dem Schüler hinreichende 
Notizen gibt. —• Die ferner mitgetheiite Ueberse¬ 
tzung des 1. 2. 3. 4. 6. 6. und i4len Bandes des 
Anakreon hat manches Gute, und ist als Probe 
hier mehr an ihrem Platz; doch hätte Rec. in ei¬ 
ner Schulschrift für das grossere Publicum lieber 
etwas Anderes bearbeitet gesehen, zumal da der Vf. 
nach S. 67 u. 68 so manches auf dem Herzen zu 
haben scheint, worüber er sich mit seinem Publi¬ 
cum liier verständigen konnte und sollte, wie sein 
treflicher Vorgänger Germar in meinem solchen, 
ehemals in diesen Blättern angezeigten Schulschrif¬ 
ten that. — Ausser der angehängten Uebersicht der 
Lehrgegenstände, wonach Rec. in der obern Classe 
eine und andere Lection nur etwas langsam fortge¬ 
schritten zu seyn schien, und dem Wenigen von 
der Schulbibliothek, hätte R.ec. wie in den Kieler 
und Husummer Programmen auch eino Schulchronik, 
woraus unter andern der jetzige und ehemalige Be¬ 
stand der Schule zu ersehen gewesen wäre, hier 
zu finden gewünscht. 

De vita Caroli Gotthold Lenz, in ill. gymn. Goth. 
nuper Profess. Particula II. Actum scholasti- 
cum praenuntiaturus scripsit Christ. Ludov. Lenz, 
gymn. Vimar. Direct. Weimar l8l2. S. 35 — 52. 8. 

Der Hr. Director schildert in dieser Forts, den 
siebenjährigen Aufenthalt seines verew. berühmten 
Bruders, zu Jena seit 1781- Mit eingestreueten Be¬ 
merkungen über die damaligen Anstalten zur Bil¬ 
dung der Studirenden auf dasiger Universität. 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 5- des Juny. 138. 1812. 

Intelligenz - Blatt. 

Chronik der Universitäten. 

Bestand dev K. K. Universität zu JVien. 

Rector Magnificus: Hr. Joh. Gottfried Ritter von 
Rössler, Dr. d. Rechte, k. k. Rath und Hof - und 
Niederösterrciehisclier Kammerprocurators - Adjunct. 

Director und Präses der theologischen Facultat 
und Studien: Hr. Anton Spendon, Dr. d. Theologie, 
k. k. Hofrath> Mitglied der k. k. Studien -Hofcommis- 
sion, des hohen Erz-und Domstifts zu Wien Domherr, 
Domcustos und inf. Prälat,, fiirstl. erzbischöfl. Consi- 
storialrath. 

Präses und Director der jurist. Facultat und Stu¬ 
dien: Franz Edler von Zeitler, Ritter des Stephans¬ 
ordens, Dr. d. Rechte, k. k. Hofrath und Mitglied 
der k. k. Hofcommissionen in Studien und Gesetz¬ 
sachen. 

Präses und Director der medicinischen Facultat 
und Studien: Hr. Andreas Joseph Stift, Staatsrath, 
Sr. Maj. erster Leib - und Protomedicus, Mitglied 
mehrerer gelehrten Gesellschaften etc. 

Präses und Director der philosoph. Facultat und 
Studien: Hr. Franz Böhme, Dr. d. Theologie, k. k. 
Hofrath und Mitglied der k. k. Studien - Hofcommis¬ 
sion, des hohen Erz - und Domstiftes zu Wien Dom- 
cantor und inf ul. Prälat, fiirstl. erzbischöll. Consisto- 
rialrath. 

Rector der akademischen Kirche und Director der 
Gymnasialstudien des k. k. Convictes: Ilr. Innocenz 
Lq,ng} regulirter Priester aus dem Piaristenorden, k. 
k. N. Ocstr. Regierungsrath, Mitglied der k. k. Stu¬ 
dien-Hol’commission, der freyen Künste und Philoso¬ 
phie Doctor. 

Decan der theol. Facultat: Hr. Augustin Braig, 
Dr. d. Theologie, Prof, der Dogmatik, k. k. Bücher- 
censor. 

Decan der jurist. Facultat: Hr. Joseph Baggy 
Dr. d. Rechte, Hof- und Gerichtsadvocat. 

Decan der medicin. Facultat: Ilr. Franz Xaver 
Matoscheh, Dr. der Medicin, Vicedirecior des n*cdi- 
cinischen Studiums. 

Decan der philosoph. Facultat: Hr. Joh. JVilh, 
Spidlerj Dr. der freyen Künste und Philosophie, k. j 

Zwcyter Band. 

k. N. Ocstr. Regierungsrath und Beysitzer der k« k. 
Studien - Holcommission. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Preisaufgabe« 

Der Kaiser von Oestreich hat beschlossen, dass 
für die, den Staatsbeamten und Privaten unentbehr¬ 
liche Comptabiiitäts - Wissenschaft, auch ausser fUien 

au den übrigen hohen Lehranstalten eigene Lehrkan¬ 
zeln seiner Zeit errichtet werden sollen. 

Da es aber für dieses Lehrfach an einem voll¬ 

ständigen Lehrbuch mangelt, welches die Theorie des 
Rechnungs - und Buchführungs-Wesens auf das Staats¬ 
und Privatvermögen in wissenschaftlicher Form behan¬ 
delte, so haben Se. k. k. Majestät geruhet, die Zu¬ 
standebringung eines solchen Lehrbuches unter folgen¬ 
den Bestimmungen zu einer Preisaufgabe zu machen; 

l ) Die Mitbewerbung um den Preis ist den Aus¬ 
ländern, wie den Inländern gestattet. 

2) In Absehen auf den Plan des Werkes, besteht 
im Allgemeinen volle Freyheit. 

3) Jedoch sind bey dessen Bearbeitung folgende 
Punkte zu berücksichtigen: a) Das Lehrbuch soll 
sich nicht auf den Unterricht in der Buchführung be¬ 
schränken , sondern auch die allgemeinen Grundsätze 
der Cassen-und Amtsmanipulation, und der Geld- und 
Material- Verrechnung in dem ersten Wege umfassen, 
folglich die Begriffe von Liquidator, Journalisirung, 
Documenlirung, dann Geld- und Material -Abschluss 
entwickeln, b) Es soll deutliche Begriffe von dem 
Unterschiede zwischen Bruto - Gefällen und Staats - 

Netto - Cassen, zwischen periodischen und ephemeren, 
reellen und durchlaufenden Gebühren, Einnahmen und 
Ausgaben, wie auch zwischen Gebühren, Einnahmen 
und Ausgaben, welche zum Ertrage eines Gefälls ge¬ 

hören , oder nicht gehören , zwischen gewöhnlichen und 
ausserordentlichen Einnahmen und Ausgaben, zwischen 
den activ , unterwegs und passiv in den Cassen schwe¬ 

benden Geldern und zwischen dem Geldüberschuss 

oder Abgang eines Gefälles, und dem wirklichen Er¬ 

trage oder der Einbusse bey demselben geben, und 
dem Lehrlinge die verschiedenen Methoden fasslich 
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machen, wie der Ertrag und die Einbusse eines Ge- 
' fälles entweder durch die Gegeneinanderslellung der 

ganzjährigen Einnahme - und Ausgabegebühren, oder 
durch Vergleichung des bestandenen wirklichen Ver¬ 
mögens, mit Anfang und Ende jeden Jahrs erhoben 
werden könne. — c) Es wird vorausgesetzt, dass ein 
solches Lehrbuch den systematischen Unterricht ent¬ 
halten werde, wie die Censur der Geld- und Mate¬ 
rien-Journale, die Vorschreibung der Contobücher, 
die Herstellung der Rubriken-Rechnung vei-mittclst 
der Contirung selbst, die Rechnungs - Scontrirung, die 
Führung des Hauptbuches, und der Abschluss aller 
dieser Bücher zu machen sey, damit daraus das 
ganzjährige Erforderniss und die Bedeckung, der Geld- 
iibei'scliuss, die Activ - und Passiv - Rückstände mit 
Ende jeden Jahrs, und bey Gefällen der Ertrag oder 
die Einbusse verlässlich erhoben werden könne. — 
d) Eben so erwartet man die Bestimmung der Eigen¬ 
schaften eines Inventars, dessen Verbindung mit der 
Rechnung selbst, und dessen Gebrauch beym Rech¬ 
nungs-Abschlüsse, besonders zur Erhebung der Gefäl¬ 
len - Ertragnisse, ferner die Angabe der Wesenheit 
und des Endzweckes eines Präliminarsystems, und der 
Art, es zu verfassen. — e) Es wird endlich als be¬ 
sonders v er dienstlich angesehen werden, wenn im 
Lehrbuche an irgend einem schicklichen Orte, oder in 
einem Anhänge die Theorie der sogenannten Rech¬ 
nungs-Durchführungen vorkommt.— f) Der Umfang 
dieses Lehrbuches ist auf einen Lehrcurs von io Mo¬ 
naten mit einer täglichen Vorlesung, und auf Schü¬ 
ler, welche die Arithmethik und Elementar-Mathe¬ 
matik bereits inne haben, zu beschränken. 

4) Zur Einsendung der Preisschriften wird ein 
Zeitraum von zwey Jahren, nämlich bis Ende März 
l8i4 festgesetzt. 

5) Der Preis für die Ausarbeitung, welche für 
die beste erkannt wii'd, besteht in Zweytausend Gul¬ 
den W. W. 

Zugleich wird auf die Verfasser der vorzüglich¬ 
sten Preisschriften, wenn sie es wünschen, bey Be¬ 
setzung der Lehrämter aus diesem Fache, vorzügli¬ 
cher Bedacht genommen werden. 

6) Der Druck des Lehrbuches ist auf Kosten, 
und zum Vortheile des Niederöstr. Studienfonds zu 
bewirken. 

7) Die Preisschriften sind mit offenen, oder ver¬ 
schlossenen Namen der Verfasser, und einer Devise, 
längstens bis zu dem bereits erwähnten Zeiträume an 
die k. k. Studien - Hofcommission einzusenden. 

Gelehrte Gesellschaften. 

Die königl. Gesellschaft der Wiss. zu Göttingen 
hat vom Iirn. Hofr. Jul. v. Klaproth eine Anzahl asia¬ 
tischer Münzen (7 Silberdraehmen von den Seldschu- 
ken von Rum aus dem 23. Jahrh. und also den letz¬ 
ten Zeiten der Dynastie, 5 georgianisch - mongolische 
aus demselben Zeitraum, 2 neue georgianische Kupfer¬ 
münzen, 3 neupersische 1796, 1806 und 1800, eine 

J uny. 

byzanlin. Silbermünze von spaterer Zeit, eine sines. 
Kupfermünze vom vorigen K. Kien-lang, und eine 
vom jetzigen Giä-king, 2 jnpan. Scheidemünzen, die 
eine von Kupfer, die andere von Eisen) erhalten, 
welche die dasige akadem. Sammlung oriental. Mün¬ 
zen vervollständigen, und in den Gott, geh Anz. 33. 
u. 34. St. d. J. beschrieben werden. 

Neue Anstalten. 

Zur allgemeinen Aufsicht und Fürsorge für die 
Kreisschulen in dem ganzen russischen Reiche hat der 
Kaiser von Russland auf Vorstellung des Ministers der 
V olksanf klärung zu Ende des vorigen Jahres verord¬ 
net, dass der Adel jeder Provinz aus den adeliclien 
Gutsbesitzern, welche die Wissenschaften lieben und 
die zu einem solchen Amte erforderliche persönlich© 
Würde besitzen, Ehren - Aufseher wählen soll, die 
ohne Gehalt diese Stelle verwalten, und die Schulen 
beschützen und allgemeine Aufsicht und Sorge für sic 
tragen sollen. 

Aufgrabungen in Veji. 

Im vorigen Jahre wurde der ehemalige Streit über 
die wahre Stelle dieser ehemals den Römern furcht¬ 
baren Stadt durch die Aufgrabungen, welche ein Oe- 
konorn Giorgi und ein gewisser Galli unternahmen, 
entschieden. Die erste Ausbeute an Statuen, (darunter 
ein sitzender Tiber) und Marmorsäulen war sehr be¬ 
trächtlich. Seitdem hat man gefunden ein Gemälde in 
Mosaik, 2 Palmen hoch und breit, einen Tiger, Oli¬ 
venzweig und zwey sich schnäbelnde Enten vorstel¬ 
lend; eine rechte Hand samt dem Arme einer jungen 
männl. Figur über Lebensgrösse; den Torso einer 
nackten Venus; eine Büste ohne Kopf; eine Büste von 
carar. Marmor mit Relief und der Inschrift 

D. M 
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eine kleine Büste einer Isis, worüber Hr. Visconti in 
der von Degerando eingerichteten archäolog. Akad. 
eine Vorlesung gehalten hat. M. s. Morgenbl. N. io5. 
S. 4ig. 106. S. 423, wo aus ViscontPs Abh. ein Aus¬ 
zug mitgetheilt wii’d. 

Nekrolog aus dem Oestr. Kaiserstaate. 

Am 25sten Januar starb einer der vorzüglichsten 
Tonkimstler Böhmens und Oestreichs überhaupt, Hr. 
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Joseph Rösler, Kapellmeister Sr. Durclil. des Fürsten 
Jos. v. Lobkowit?, im Sgsten Jahre. Ihm verdankt 
man die beliebte Schweizetfamilie und Elisene. 

Im Februar starb im 65slen Jahre Hr. Anton 
Guiliemard, Obergraveur und Medailleur beym k. k. 
Münzamte zu Prag. Er war in seinem Fache ein sehr 
geschickter und geachteter Künstler. 

Die Akademie der bildenden Künste verlor am 
fiten Marz durch den Tod des Hrn. Thomas Lang, 
den Director der Graveurschule. 

Am 6ten April raubte der Tod der Wiener Uni¬ 
versität ihren Prof, der Physik, Hin. Sam. Bottler, 
nachdem kaum der Druck seines schätzbaren lateini¬ 
schen Lehrbuchs der Physik (.Wien, b. Geistinger) 
beendigt war. 

Am l fiten April starb der als Landschaftszeichner 
und Maler rühmlichst bekannte, Hr. Martin v. Moli¬ 
tor, Mitglied der hiesigen Akad. der bildenden Kün¬ 
ste. Er war 1769 in Wien geboten. Seine Freunde 
wollen ihm auf dem Gottesacker, wo er begraben liegt, 
ein Denkmal errichten lassen. 

Literarische Nachricht. 

Erwiederung auf die Erklärung, das Conversa- 
tionslexicon betreffend. Auf die namenlose Anzeige 
im 94ten Stücke der Leipziger Zeitung, unsere recht¬ 
mässige neue Auflage des C. L. betreffend, zeigen wir 
hiermit dem geehrten Publikum, da es nun einmal 
mit dieser Angelegenheit ist behelligt worden, an, 
dass wir dieses Werk in der Michaelismesse 1808 von 
dem damaligen Besitzer, Herrn Friedrich Richter, 
Buchdrucker in Leipzig „mit allen Verlags-, Eigen¬ 
thums- und sonstigen Rechten“ bis zum ersten Hefte 
des sechsten Bandes für die notable Summe von acht¬ 
zehnhundert Thlr. sachs. Cour, an uns gekauft und in 
einem zweyten Contracte dem Redacteur des letzten 
Bandes, dem Herrn Chr. Wilh. Franke, Advocaten, 
ebenfalls in Leipzig die Redaction der zwe}rten Hälfte 
des sechsten Bandes und zweyer Supplementbände an¬ 
vertraut haben, mit der Bedingung, bey einer even¬ 
tuellen neuen Ausgabe des ganzen AVerks auf ihn nach 
,, Billigkeit “ Rücksicht nehmen zu wollen, und ihm 
dann den Vorzug vor „Andern“ zu geben, wenn 
„ keine sonstigen Ursachen da seyen, die darin hin¬ 
derlich wären.“ Aus dieser einfachen, buchstäblich 
genauen Darstellung der Verhältnisse ergibt sich, dass 
wir unbedingte und rechtmässige Eigenthümer des ge¬ 
dachten Werks sind und der Herr Franke nur bedingt 
als der Redacteur einer zweyten Auflage provisorisch 
angenommen war. Es bedurfte zu einer neuen Auflage 
also nicht des „Mitwissens“ noch der „Zuziehung“ 
des Herrn Advocaten, sondern nur unsers eigenen 
Willens, und verbunden waren wir auf keine AVeise 
rechtlich, ihn zum Redacteur dieser zweyten Auflage 
zu wählen 3 indem diess blos unsern „billigen“ Rück¬ 
sichten war anheim gestellt worden und „wenn sich 
keine sonstigen Abhaltungsursachen für uns dazu fän¬ 
den.“ Diese haben sich in unsern Augen, was hier 

1102 

genügt, gefunden, und so ist denn also auch die neue 
Auflage dieses beliebten Buchs, zu dem aber nicht der 
HerrÄdvocat Franke, sondern der verstorbene Hr. Doci. 

1 Löbel und Andere die erste Idee gehabt, und wovon sie 
die ersten Bände redigirt haben, nicht bloss „angekiin- 
diget“ (wie der Herr Fr. versichert), sondern von ihr 
der erste Band bereits erschienen und auch nicht bloss 
um das „Doppelte“ (ungeachtet des Ausrufungszei¬ 
chens des Herrn Advocaten ) sondern mit seiner güti¬ 
gen Erlaubniss, wohl um das Drcyfache vermehrt, er¬ 
schienen, und wird dasselbe auch nicht zur „Grösse 
eines Universallexicons anschwellen “ sondern sich in 
dem Raume von acht Bänden, die auch die erste Auf¬ 
lage eingenommen hat (und der Herr Advocat will 
die neue Auflage in zwey Banden vermehrt concentri- 
ren! man erlaube uns hier auch einmal ein Ausru¬ 
fungszeichen!) zu beschränken und für die grossen 
Vermehrungen, da die jetzige Auflage als ein ganz 
neues JVerk, zu der die alte A. nur einige Materia¬ 
lien geliefert hat, muss betrachtet werden, in stärke¬ 
rer Bogenzahl der Bände, grösserer Papierbenutzung 
beym Drucke und sonstigen Zusanunendrängungen des 
Textes, Raum zu finden wissen. In wie fern die je¬ 
tzige Redaction fähig gewesen ist, die Redaction des 
Herrn Advokaten Franke, dessen Titel zur literari¬ 
schen Celebrität uns eben nicht bekannt geworden, zu 
ersetzen, darüber urtlieile das Publikum und die Kri- 
tik. Uns so wenig als dem Herrn Advocat Franke 
ziemt darin eine öflentliche Stimme. Das können wir 
nur versichern, dass sich viele der achtungswerthesten 
Männer als Mitarbeiter der Redaction angeschlossen 
haben, die auch seiner Zeit sollen genannt werden. 
Mit dieser Erwiederung auf den Angriff des Herrn Ad¬ 
vocaten Franke verbinden wir die Erklärung, dass wir 
unser wohl erworbenes Verlags— und Eigenthumsrecht 
gegen jeden Eingriff’ und gegen jede Felonie im Wege 
des Gesetzes werden zu vertheidigen wissen, ein AVeg, 
der, wenn der Herr Franke Ursache zu haben glaubte, 
sich über uns beschweren zu können, auch von ihm 
musste eingeschlagen werden, anstatt zu Zeitungsanzei¬ 
gen zu schreiten, wodurch nie etwas ausgemacht wird; 
und noch weniger durfte er als rechtlicher Mann seine 
Intention aussprechen, durch Nachdruck und Eingriff 
in fremdes Eigenthum sich Selbsthiilfe verschaffen zu 
wollen. Diese seine Intention werden wir pflichtmäs- 
sig der obrigkeitlichen Behörde des Herrn Advocaten 
Franke anzeigen, und diese im AVege des Gesetzes um 
Schutz für unser Eigenthum bitten. AVir sind übri¬ 
gens auch gewiss, dass keine rechtliche Buchhandlung 
sich zur Unterstützung eines partiellen oder ganzen 
Nachdrucks darbieten werde. Den 16. May 1812. 

B r oc kh aus. 
Firma: Kunst- u. Industriecomptoir von Amsterdam' 

Der Preis des Convers. Lexicon ist pro Band 2 
Thlr. 12 Gr. oder bey einer Pränumeration auf die er¬ 
sten vier Bände (4 Thlr.) mir 1 Thlr. Ist in Leipzig 
bey Hrn. W. .Engelmann, Grimmaisehe Gasse, zu fin¬ 
den. Alle 3 Monate erscheint ein neuer Band, von 
40 — 45 Bogen; 54 Zeilen pr. Seite mit Petit Schrift, 
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Neuigkeiten 

der akademischen Buchhandlung 

in Marburg. 

Oster-Messe 1812. 

Baidinger Bibliotlieca medica, 2 Bände, systematisch 
aeordnet vom Professor Conradi. gr. 8. 6 Alpha¬ 
bet stark. 16 gGr. 

Dieser Katalog ist nicht sowohl dem Litterator als 
auch dem Buchhändler ein Hülfsmittel. We¬ 
nige Kataloge haben diese Vollständigkeit. 

Bartels, D. E. D. A., pathologische Untersuchungen. 
Erster Band enthaltend die allgemeine Theorie der 
Entzündung und des Fiebers, gr. 8. iTlilr. 

Bauer, Dr. Anton, Lehrbuch des Napoleonschen Ci- 
vilreclites. Zweyte durchaus verbesserte und ver¬ 
mehrte Auflage, gr. 8. 2 Thlr. 

_ — Connnentatio, de ordinibus successionis principia 
iuris Civilis Najioleonei. 4. 3 gGr. 

Bibliothek, juristische, Zeitschrift für die neuere Rechts¬ 
wissenschaft und Geschäftskunde. Erster Band, 5tes 
Stück, gr. 8. 16 gGr. 

Busch, Dr. David, System der theoretischen und prak¬ 
tischen Thierheilkunde. 4r Bd. gr. 8. iTlilr. i6Gr. 

Conradi, Dr. J. W. H., Handbuch der allg. Patholo¬ 
gie und Therapie, gr. 8. 11* Band. Der 2te ist 
unter der Presse. 1 Thlr. iGGr. 

Emmermann, Fr. W., Handbuch für Maires, Beyge- 
ordnete, Polizeycommissaire, Munizipalräthe, Com- 
munalempfanger und Munizipalitäts-Scoretaire. gr. 8. 

18 gGr. 

Fielding, Heinr. Esq., Abentheuer auf einer Reise in 
die andere Welt. Aus dem Engl. 8. 1 Thlr. 

Heins, J. EL, Lehrbuch zur Erlernung der Decimal- 
reclinungen in ganzen und gebrochenen Zahlen für 
Schulen und Selbstunterricht, lierborn (In Com¬ 
mission.) 

Kühne, F. T., Lecture amüsante et instruktive pour 
les personnes de Pun et de i’autre sexe qui ont clejä 
fait quelques progres dans la langue francoise. gr. 8. 

1 Thlr. 12 Gr. 

— — kaufmännische Briefe jzum Ucbcrsetzcn ins Ita¬ 
lienische , mit untergelegten passenden Wörtern und 
Redensarten. 8. 12 gGr. 

Lehrbuch der Erdbeschreibung zum Unterricht für die 
unterste Classe von Gymnasien, für Bürgerschulen 
u. anderweitige Anfänger dieser Wissenschaft, haupt¬ 
sächlich in den Staaten des Grossherzogthums Hes¬ 
sen. gr*. .8. 8 gGr. 

Leonardo. Ein Roman von Niemeyer. 8. 16 gGr. 

v. Mons, Grundsätze der Electricität. Aus dem Franz, 
mit Anmerkungen versehen von Dr. Ferdinand Wur- 
zer. 8. i4gGr. 

J uny, 

Munke, G. W., politische Rechenkunst. S. 6 gGr. 

Münscher, Dr. W., Lehrbuch der christlichen Dog¬ 
mengeschichte. gr. 8. 1 Thlr. 

Plattier, Dr. F., de gentibus Atticis Connnentatio. 4. 2 gGr. 

Rau, S. F. J., Predigten über verschiedene Texte der 
heil. Schrift aus dem Franz, von Magd. Henr. Ess- 
ler, geh. Rau. 11* Bd. gr. 8. Der 2te ist unter 
der Presse. (In Com.) 1 Thlr. 4 Gr. 

Strieder, F. W., Grundlage zu einer hessischen Ge¬ 
lehrten- und Schriftsteller - Geschichte, fortgesetzt 
von Dr. L. Wachler. ihr Bd. gr. 8. 1 Thlr. 16 Gr. 

Bey W ilhelm St'arke, Buchhändler in Chemnitz, 

sind in der Ostermesse 1812 folgende neue Bücher er¬ 

schienen und in allen Buclihandl. zu haben. 

Cäcilie, oder die natürliche Tochter; eine wahre Ge¬ 
schichte dieses Jahrhunderts. 12. 18 Gr. 

Freytag, Dr. J. H., Beschreibung und Abbildung ei¬ 
ner von ihm erfundenen compendiösen Maschine, 
mit welcher ein einziger Wundarzt alle, selbst 
schwere und veraltete Verrenkungen des Oberarms 
am Achsel gelenke, leichter, und für den Kranken 
weniger schmerzhaft, als bisher geschehen, einrich¬ 
ten kanp. 8. 8 Gr. 

Grünwald, C. G. G., dissevtatio inauguralis mcdica 
qua in nosologiam vomitus ehronici rarioris felicitcr 
sanati inquiritur. 8 maj. GGr. 

Hiilfsbuch zum ersten und zweyten Cursus des latei¬ 
nischen Elementar Werks von Jacobs und Döring. 
8. li* Curs. i4 Gr. ar Curs. iG Gr. 

Herabgesetzte Biich erpre i se. 

Bey TV ilh elm Starke in Chemnitz ist erschienen 

und für beygesetzte Preise durch alle solide Buclihandl. 

zu haben: 

Almanach der Revolutionsopfer, enthält: a) Gustav 
III, König von Schweden, b) Ludwig XVI, König 
von Frankreich, mit 15 Kupfern, geb. in Futteral 
mit goldnem Schnitt, sonst 1 Thlr. 8 Gr. jetzt zu 8 Gr. 

Almanach der Revoluiionschar-actere, herausgegeben 
von Girtanner, mit i4 Kupfern, gr. 8. sonst 1 Thlr. 
8 Gr.- jetzt zu 1 Thlr. 

Geschichte der Verschwörung des Maximilian Rcbes- 

pierre, gr. 8. sonst 18 Gr. jetzt 12 Gr. 

de la Varenne, die Verbrechen Marats und anderer 
Würger, 8. sonst 16 Gr. jetzt 12 Gr. 

Geschichte der französischen Revolution für Leser 
aus allen Ständen. 3 Theile mit i Kupfer, 8. sonst 
1 Thlr. jetzt 16 Gr. 
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Leipziger Literatur 

Am 6. des Juny. 

-Zeitung. 

1812* 

Int eilig e nz - Blatt. 

Chronik der Universität zu Halle. 

Die Anzahl der lehrenden Mitglieder der Universi¬ 

tät ist, zufolge des Lections-Katalogs, 4g. 
In der theologischen Facultät: Professores ordd. 

die Herren Dr. Knapp, Dr. Niemeyer, Dr. Wegschei- 
der und Prof. Gesenius; Professores extr. Hr. Dr. 

Stange und Dr. Wagnitz. 
In der juristischen Facultät: die Herren Pro¬ 

fessoren Woltär, Schmelzer, König, Wehm, Bücher 
und Salchow, Privatdoc. Hr. Dr. Niemeyer. 

In der medicinischen Facultät: die Herren ProlF. 
Kemme, Sprengel, Nolde, Meckel, JDzondy; Pro ff. 

extr. : die Herren Proff. Bergener, Sen ff, Dü ff er. 
In der philosophischen Facultät: die Herren 

Proff. Klügel, Bruns, Ffajj', Rüdiger, Tieftrunk, 
Maass, Hoffbauer, Schütz, Ersch, Voigtei, Wahl, 
Voss, Wegscheider, Kästner; Proff. extr.: die Her¬ 
ren Proff. Prange, Rath, Lange, Ebers; Privatdoc.: 
die Herren Dr. Schinieder, Buhle, Germar, Jacobs, 

Näke. 
Die neuern Sprachen lehren die Herren Ebers, 

Masnier, Lestiboudoir und Müller. 
I)ic Reitkunst lehrt Hr. Stallmeister jindre; die 

Tanzkunst Hr. Langerhcins, Vater und Sohn. 
Von den wissenschaftlichen Seminarien stehen 

dem theologischen Hr. Dr. Knapp, dem pädagogi¬ 
schen Hr. Kanzler Dr. Niemeyer als Director, beyden 
als Inspector zu homiletischen und katechetischen 
Ueburigen Hr. Dr. Wagnitz, dem philologischen Hr. 

Prof. Schütz als Director vor. Jedes dieser Semina¬ 
rien hat 12 ordentliche Mitglieder. Für diese ist in 
jedem Seminar ein jährlicher Fonds von resp. 45o und 

400 Rthlr. bestimmt. * 
In der theologischen Facultät wird halbjährig bey 

dem Decanatswechsel für die beste Abhandlung ein 
Preis und ein Accessit von 3o und 20 Rthlr. vertheilt. 

Auch haben die Herren Proff. Dr. Wegscheider 
und Prof. Gesenius, jener eine homiletisch-praktische, 
dieser eine exegetische Gesellschaft errichtet, deren 
Mitglieder durch schriftliche Arbeiten und eigne Ver¬ 

suche im Interpretiren geübt werden. 
Der akademische Gottesdienst wird monatlich ein¬ 

mal von dem firn. Kanzler Dr. Niemeyer gehalten. 
Von den übrigen Instituten hat die Bibliothek 

Zwcyter Bend. 

zwey Oberbibliothekare, die Hrn. Proff. Ersch und 
Voigtei, u. einen Unterbibliothekar, Hn. Prof. Lange. 
Einige bewährte Studiosi arbeiten als Gehülfen, 

Das medicinische Klinikum dirigirtHr. Prof. Nolde, 
das chirurgische Hr. Prof. Dzondy, das Entbindungs¬ 
haus Hr. Prof. Senf, welchem zugleich der Unterricht 
der Hebammen des Districts übertragen ist. Diese drey 
Institute haben jetzt ein äusserst geräumiges Local, 
theils in dem vormaligen Salzamt, theils in den Resi¬ 
denzgebäuden erhalten. 

Der botanische Garten, welcher unlängst durch 
ein neues Treibhaus erweitert ist, steht unter Hrn. 
Prof. Sprengel. 

Ueber das physikalisch - chemische Cabinet wird 
der, nach Firn. Prof. Gilbert’s Abgänge, von Heidel¬ 
berg hielier berufne FIr. Prof. Kästner die Aufsicht 
führen. 

Ueber das naturhistorische Cabinet führt sie Hr. 
Insp. Hübner. 

Die Sternwarte besorgen die Hrn. Troff Klügel 

und Pf «ff. 
Zur Erhaltung sämmtlicher Institute hat die Re¬ 

gierung auf den Schul- und Studienfonds, welcher 
unter der speciellen Verwaltung des Herrn General- 
Studiendirectors, Freyherrn und Ritter von Leist, steht, 
sehr bedeutende Summen angewiesen und die vorma¬ 
ligen Einkünfte erhöht. \ 

Die Freylische stehen unter einem eignen Epho- 
rat, welches jetzt die Herren Proff. Dr. Knapp, Wol- 
tär, Sprengel und Klügel bilden. Feste Freytischstel- 
leu sind gegenwärtig 120, wozu die Gelder aus dem 
öffentlichen Fonds fliessen. Je nachdem die Collecten- 
gelder ergiebig sind, vermehren sie sich, und es neh¬ 
men auch Ausländer, die sich durch Fleiss und Sitten 
empfehlen, daran TlieiL 

Die Zahl der Stipendien hat sich im Jahr lBil 
bedeutend vermehrt. Es ist dazu ein eigner Fonds 
gebildet, und man hat die Floffnung, diesen durch 
die rastlosen Bemühungen des Hrn, Studiendirectors 
noch vergrössert zu sehen. 

Die allgemeine Leitung der Geschäfte, so wie 
die ganze Disciplin, besorgt der Kanzler und Rector 
perpetuus, Hr. Dr, Niemeyer. Auf den Fall seiner 
Abwesenheit oder Verhinderung vertritt ihn der Vi- 
cerector, der jedes Jahr aus den Mitgliedern einer 
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General-Deputation gewählt wird, welche überhaupt 
für dringende Falle den akademischen Senat repräsen- 
tirt und seit dem Anfang d. J. eigne Statuten erhalten 
hat. Fiir diess Jahr ist Vicerector Hr. Prof. Maas; 
die übrigen Mitglieder der Deputation sind die Hrn. 
Proff. Knapp, Schmelzer , Nolde und Bruns. 

Es gereicht den Studirenden zur Ehre, dass in 
dem verflossnen Jahr keine Relegation und sehr we¬ 
nige andre disciplinarische Strafen vorgefallen sind. — 
Mit den neuen Universitäten Berlin und Breslau ist 
auch, wie mit den älteren, ein Vertrag wegen Nicht¬ 
aufnahme relegirter Studiosorum abgeschlossen. 

Die theologische Facultät hat den um biblische 
und orientalische Literatur so verdienten Hrn. Prof. 
Eichhorn in Göttingen im J. i8n zum Doctor der 
Theologie ernannt. 

In der Juristischen Facultät promovirten: 

Am 6. Oct. 1810 Hr. Joh. Christ. Luc. Olden¬ 
burg aus Hamburg Diss. de dubia in civitate prae- 
scriptionis utilitate. 

Am ai. Oct. 1811 Hr. Fr. Ant. Niemeyer aus 
Halle (zweyter Sohn des Hrn. Kanzlers) Diss. de 
Transmissione Theodosiana. P. I. Bald darauf erwarb 
er sich facultatem legendi durch Vertheidigung des 
2ten Theils. 

Am 29. Febr. 1812 Elr. Ed. Sig. Loelel aus Dan¬ 
zig, Mitgl. des philol. Seminarii, Diss. Observationes 
ad Pauli R. S. Libr. III. Tit. VI. §§. 3. B. et 7. 
(Bey seiner Disputation opponirten extra ordinem alle 
Mitglieder einer gesclilossnen literarischen Gesellschaft, 
die sich seit 3 Jahren gebildet hat, und legten dadurch 
den rühmlichsten Beweis ihrer Nützlichkeit ab. Uebei- 
haupt sind neuerlich mehrere kleine Gesellschaften zu 
literarischen Zwecken zusammengetreten. Hr. Di*. Loe- 
bel, der selbst auch Mitglied jener Gesellschaft war, 
wird zunächst als Privatdocent in Marburg auftreten.) 

In der medicinischen Facultät promovirten: 

Am 5i. März 1810 Hr. Gebh. Georg Theod. Keuf- 
fel aus dem Magdeb. Diss. de Medulla spinali. 

Am 5i. März Hr. Ludiv. Wilh. Andresse aus 
Berlin de variolis eundeni hominem pluries infestan- 
tibus. 

Am i5. Aug. Hr. Aug. Albr. Meckel aus Halle 
(ein Sohn des letztverstorbenen und Bruder des hie¬ 
sigen Hrn. Prof. Meckel) Diss. de genitalium et in- 
testinorum analogia. 

Am 16. Aug. Hr. Aug. Fr. Flatow a. d. Ucker¬ 
mark Diss. de aquae frigidae usu in Scarlatina. 

Am 8. Sept. Hr. Fr. F. E. Ziepel aus Magdeb. 
Diss. de processu organico reunionem vulnerum ejf'i- 
ciente. 

Am 8. Sept. Hr. Wilhelm Hermann Niemeyer aus 
Halle (ältester Sohn des Hrn. Kanzlers) Diss de 
origine paris quinti nervorum cerebri. Pars historica. 
(Der theoretische Theil ist neuerlich auch erschienen, 
und mit dem ersteren als Monographie über diesen 

Gegenstand von 2 Kupfei’tafeln begleitet in der Buch- 
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handl. des Waisenhauses verlegt. . Der Vf. befindet 
sich, nach einem sechsmonatlichen Aufenthalt zu Wien, 
auf einer Reise durch Italien, um die dortigen medi¬ 
cinischen Anstalten kennen zu lernen, von wo er über 
Frankreich zurückkehren wird.) 

Am 9. Sept. Hr. Joh. Aug. Schramm aus Pegau 
Diss. de gangliorum structura. 

Bey der Promotion der vier letztgenannten legte 
Hr. Ob. B. R. Beil sein Lehramt auf hiesiger Uni¬ 
versität in einer geistvollen Rede nieder, die keiner 
der Anwesenden, der seinen Verlust zu würdigen ver¬ 
mochte, ohne Rührung gehört haben wird. 

Ferner promovirten: 

Am 18. May 1811 Hr. Joh. Chr. Reimann aus 
Dessau Diss. de mentis aegritudinibus rite distinguen- 
dis et nominandis. 

Am 22. Jun. Hr. Joh. C. Sam. Müller aus Halle 
Diss. de optima lympham vaccinam asservandi ratione. 

Am 24. Aug. Hr. Joh. Jac. Kämmerer aus Iiavelb.- 
Diss. de morbo coeruleo. 

Am 20. Sept. Hr. Joh. Fr. Wilh. Hesse aus dem 
Magdeb. Diss. de ajj'ectibus topicis, arthritidi super- 
stitibus, apte curandis. 

Am 28. Oct. Hr. Theod, W^ilh, Immanuel Nicolai 
aus d. Magdeb. Diss. de medulla spinali avium, ejus— 
demque generatione in ovo incubato. 

In der philosophischen Facultät promovirten unter 

dem Decanat des Hrn. Prof. Gilbert 1810: 

Hr. Aug. Herrn. Wirz aus der Schweiz, nach 
eingesandtem Specimen criticum in aliquot Juvena- 
lis loca. 

Hr. R. T. Happel aus Thorn unter dem Praes. 
des Hrn. Prol. Schütz. Diss.: Analecta critica ad 
Quintiliani Institut. Orat. libros. 

Folgenden ausgezeichneten Gelehrten decretirte die 

Facultät zum Beweise ihrer Achtung die Summos 

Honores: 

Hrn. Kammerrath Leonhard im Hanauischen. 

Hrn. Leop, v. Buch, Mitgl. der Berl. Akad. der 
Wissenschaften. 

Hrn. de Villefosse, ef der Bergwerke in Frank¬ 
reich. 

Hrn. C. W. Kolbe zu Dessau. 

Unter dem Decanat des Hrn. Prof. Klügel: 

Hr. E. F. Germar a. d. Schönburgischen, Diss. 
Bombycum Species in nova genera distributas sistens. 

(Bald nachher trat der Hr. Doctor eine gelehrte 
naturhistorische, besonders entomologische, Reise nach 
Dalmatien an, von welcher er zurückgekehrt ist, und 
nunmehr als Docent hier verbleibt.) 
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Honoris causa wurden von Auswärt, promovirt : 

Hr. Prof. Reinbeck zu Stuttgart. 
Hr. Saul Ascher \ zu Uerlln_ 
Hr. Knegsr. Krug f 

Hr. TV. Körte zu Halberstadt. 

Unter dem Decanat des Hrn. Prof. Bruns: 

Hr. R. Busse aus Freyberg (nach Hrn. Prof. 
Mollweide Abgang Lehrer der Mathematik am König!. 
Pädagogium) nach eingeschickter Abhandlung: Herlei- 
tun? einer vom Hrn. Prof. Gauss in seiner Theoria 

mot. corp. coelest. angewandten nähernden Integral - 
Formel. 

Unter dem Decanat des Hrn. Prof. Pf aff 1811: 

Hr. E. TV. TVachsmuth aus dem Magdeb. Diss. 
sistens comparationem grammaticam linguae gullicae 

et italicae cum matre latina. 

Hr. C. IV. Keferstein aus Halle, vorher Mitglied 
des philol. Seminarii. Diss. de bello sociali. P. I. 
(Den 2ten Theil wird er nächstens, um sich zu ha- 
bilitiren, veitheidigen.) 

Zum Beweise der Achtung gegen die gelehrten 
Kenntnisse und Beschäftigungen eines der gelesensten 
Schriftsteller ertheilte die Facultät dem Hrn. Aug. 

Lafontaine , welcher bekanntlich in Halle privatisirt, 

die Doctorwiirde. 

Beförderungen und Ehrenbezeigungen. 

Der Graf Sermage, Domherr und Abt zu Agram, 

ist [zum Oberdirector der königlichen Akademie zu 

Agram ernannt worden. 

Der Bruder des verstorbenen Dichter Collin, Mat¬ 

thäus von Collin, Dr. der Rechte und Ilofconcipist 
bey der k. k. Hofkammer in Wien etc., ist Lehrer 
der Geschichte der Philosophie an der Wiener Uni¬ 

versität geworden. 

Hr. Joseph Mauk hat die Professur der allgemei¬ 
nen Geschichte am Lyceum zu Lemberg erhalten. 

Die Königlich-Schwedische Akademie der Kriegs¬ 
wissenschaften hat den Grafen Neipperg, k. k. Oest- 
reichschen Generalmajor, ausserordentlichen Gesandten 
und bevollmächtigten Minister am Königl. Schwedi¬ 
schen Hofe zum ausländischen Mitgliede aufgenommen 5 
so wie die Russisch - Kaiserliche Universität zu Char¬ 
kow Hrn. Abbe Dobrowsky in Prag zu ihrem Ehren- 

mitgliede erwählt. 

Hr. Joseph Czeniek von JVartenberg, Capitular- 
domlierr und Oberaufseher der Diöces Königgräz, der 
mit dem Hrn. Domdechant TVurda zu Königsgrätz zuerst 
in einer ganzen DiÖces Böhmens ein Pensionsinstitut 
für Schullehrer, Wittwen und Waisen gegründet, hat 
die ausgezeichnete Erlaubniss erhalten, Inful und Stab 
tragen zu dürfen. 

J uny. 

Se. Maj. der Kaiser von Oestreich haben die viel¬ 
jährigen Verdienste des Hrn. Bernard Schirmer, k. k. 
Hofkaplan und Präfekten des königl. Gymnasiums in 
Leitmeritz und Director der dasigen Hauptschulen durch 
die grössere, goldne Ehrenmedaille belohnt. 

Herr F. W. von Rappard, Präsident der vorma¬ 
ligen Kriegs - und Domainenkammer, und des nach¬ 
maligen Administrations - Collegiums in Hamm, im 
Grossherzogthum Berg, und Prof, der N. 57. S. 456 
in unserer Lpz. Lit. Z. 1812 angekündigten systemat. 

Darstellung der französ. Prozessordnung und Ge¬ 

richtsverfassung, davon bereits der erste Theil die 
Presse verlassen hat, ist zum Präsidenten bey dem in 
Hamm seit dem Febr. dieses Jahrs errichteten Tribu¬ 

nal, und der Herr Kriegs - und Domainen - Rath, 
Reinh. Fried. Terlinde, durch mehrere jurist. Schrif¬ 
ten hinlänglich bekannt, ist zum Tribunals- Richter 

daselbst befördert worden. 

Am 3ten April wurde zum Andenken des ver¬ 
storbenen Collin im k. k. Hoftheater nächst der Burg 
eine Gedächtnissfeyer veranstaltet. Die erste Hällte 
derselben war der Tonkunst gewidmet, indem man 
die vom Hrn. Abt Stattler in Musik gesetzten Chöre 
aus der Polixena aufführte; die zweyte Hälfte bestand 
in einer dramatischen Vorstellung: die Pilgerreise, die 
eigends von dem Bruder des' Verewigten zu diesem 
Zweck gedichtet war. Die Einnahme war zum Beytrag 
für das zu errichtende Denkmal Collins bestimmt. 
Auch an andern Orten hat man sich beeifert, das Ge- 
dächtniss des Dichters zu feyern, z. B. in Lemberg, 
wo am liten April die polnische Schauspielergesell¬ 
schaft eine Todtenfeyer Collins aufführte, und dann 
die deutsche Bianca della Porta gab. Die Einnahme 

wurde gleichfalls zu dem Denkmale bestimmt. 

Der bisherige Prof, der Physik zu Heidelberg, Hr. 
Kästner, ist ordentl. Professor der Physik und Che¬ 
mie auf der Universität zu Halle geworden. 

Der bisherige Prof, am Gymn. zu Weimar und 
Prediger Hr. M. Johann Schulze ist Director und Pro¬ 

fessor des Gymnasii zu Hanau geworden. 

Prämie von j 00 Ducaten. 

W^er sich mit einem Gegenstände nicht bloss aus 
Pflicht, sondern vorzüglich aus Neigung, viele Jahre 
beschäftigt hat, der wird gewiss zu dessen Vervoll¬ 
kommnung alles Mögliche beytragen. Mit Rücksicht 
auf diesen Grundsatz erbiete ich mich, für eine gründ¬ 

liche und vollkommene Widerlegung meiner neuen 

Theorie der spanischen Amalgamation, hundert Stück 
holländische Ducaten in Sachsen auszahlen zu lassen. 
Die nähern Bedingungen und Erfordernisse sollen im 

zweyten Stück des Commentars der neuspanischen 

Amalgamation ausführlich bekannt gemacht werden. 

Prag, im Monat May 1812. 

Sonne schmid. 
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Ankündigungen. 

Von folgendem interessanten "Werke: 

Moeurs, Usages, Costumes des Othomans et Abregi 

de leur Histoire par A. L. Castellan l—Vl. 

Vol. avec 72 Pl- erscheint in meinem Verlag eine 
Ucbersetzung unter dem Titel: 

Sitten, Gebräuche und Trachten der Osmancn; nebst 

einem kurzen Abrisse ihrer Geschichte. Von A. 

L. C a st eil an und Langles. In 3 Bänden mit 
den sämtlichen 72 Kupfern des Originals, illuminirt 

und schwarz. 

Gerhard Fleischer d. j. 
in Leipzig. 

Bey Wilhelm Starke, Buchhändler in Chemnitz, 

sind erschienen, und in allen Buchhandlungen zu 

haben : 

Reissig, JE. G., die neue Literatur der Polizey und 

Cameralistik. 2 Bde* gr. 8. 2 Thlr. 16 Gr. 

Link, J, TV., Versuch einer Geschichte und Physio¬ 

logie der Tliiere, 2 Tlieile, gr. 8. 2 Thlr. 12 Gr. 

Der aus melirern Schriften riihmlichst bekannte 
Vf. des letzten Buches übergibt liier dem gelehrten 
und kunstliebenden Publikum eine Schrift, die ihm 
den aufrichtigsten Dank desselben um so mehr zusi¬ 
chern wird, da hiermit einem grossen Bedürfnisse der 
Zeit und der Wissenschaft abgeholfen und die zweck- 
massigste Bearbeitung der Zoologie somit nicht nur be¬ 
reitet, sondern zugleich ihr wahres Scyn endlich be¬ 
gründet ist. Das Verdienst dos Verfassers ist bey 
Bearbeitung dieser Schrift um so grösser, je gründli¬ 
cher und flcissiger die Vorarbeiten Anderer, besonders 
die eines Reil benutzet sind, und je bescheidener der¬ 
selbe bey Darstellung seiner eignen Ansichten ist. 
Allenthalben ist geläuterte Empirie und strenge Ratio¬ 
nalität auf das gründlichste vereiniget, so dass die reale 
Erscheinungswelt um so lichtvoller und erfreulicher 
hervortritt, je höher und geordneter dieselbe durch 
die Beziehungsweise des Verfassers auf die köhern 
Standpunkte einer Naturzweckmässigkeit emporsteigt. 
Es kann mithin dieses mit Sachkenntnis sowohl, als 
mit philosophischem Geiste vollendete Werk, jedem 
Gelehrten, besonders aber dem wissenschaftlichen Arzte 
und Naturforscher ein eben vso hohes Interesse abge¬ 
winnen, als es selbst dem blossen Kunst- und Natur¬ 
liebhaber reellen Gewinn verschaffen wird. Zu dem 
Ende handelt die 2te und letzte Abtheilung des 2ten 
Thcils von der Sammlung und Aufbewahrung der 
Tliiere in Naturaliencabinetten, woselbst die Art der 
Sammlung, nicht nur der Tliiere überhaupt und ihre 
Aufbewahrung, sondern die jeder Thicrclasse insbe¬ 
sondere, auf die instructiveste Weise gelehrt wird. 

J uny. 

Bey TViIhelm Starke in Chemnitz sind kürzlich 

erschienen und in allen Buchhandl. zu haben: 

1. Feyerstunden, von A. v. Einsiedel. 8. 18Gr. 

Diese Feyerstunden, welche in Erzählungen beste¬ 
hen, deren Stoff und Inhalt aus andern, zum Theil 
poetischen, zum Theil historischen Schriften entlehnt 
und frey bearbeitet ist, sind in einem würdigen und 
wohlklingenden Styl geschrieben, so dass sie sich an¬ 
genehm lesen und Unterhaltung gewähren. Vorzüglich 
anziehend und charakteristisch merkwürdig werden die 
Leser die Geschichte des Grafen Corfiz von Uhlefeld 
finden und überhaupt bey diesen 7 Erzählungen keine 
Langeweile verspüren. 

2. Die Inquiraner, eine Robinsonade, neu berarbeitet 

vom Verfasser der grauen Mappe. 8. 1 Thlr. 12 Gr. 

Der beliebte Verf. so mancher unterhaltenden Er¬ 
zählung beschenkt in dem voidiegenden Werke das 
Publikum mit einer neuen Frucht seines verdienstli¬ 
ehen Bemühens, alte vergessne Schätze unserer Lite¬ 
ratur wieder hervorzuziehen und in ein gefälliges, zeit- 
gemässes Gewand zxi kleiden. Gewiss wird kein Le¬ 
ser dieses romantische Gemälde ohne hohe Befriedi¬ 
gung aus der Hand legen. 

Da die philologisch - mathematische Abhandlung, 
welche ich zur Erlangung der hiesigen Magisterwürde 

vertheidigt habe : 

De Pisce, quem occidens Pleias fugit, commentatio 

explicationem loci in Virgilii Georg. IV. 23l — 255 
sistens. 

zuweilen von Auswärtigen im Buchhandel gesucht wird, 
wohin sie aber nicht gekommen ist, so habe ich mich 
entschlossen, sie mit einigen Nachträgen, die ich haupt¬ 
sächlich der Güte des Herrn Prof. Herrmann verdanke, 
wieder abdrucken zu lassen. Diess zeige ich hiermit, 
und noch ausserdem, an, dass ein Paar andere bisher 
ungedruckte Abhandlungen, welche ich vor einigen 
Jahren der König!. Societat zu Göttingen überreicht 

habe, nemlich: 

Explicatio loci difficilis in Platonis dialogo, qui 

Meno inscribitur. (Gott. Anz. i8o5. 124 St.) 

Demonstratio duarum Columellae formularum, qua- 
rum una trianguli aequilateri, altera segmenti 

circularis dimensio absoh'itur. (Gott. Anz. 1806. 

74 St.) 

zugleich mit erscheinen werden. Herr Buchhändler 
Cnobloch liieselbst wird den Verlag davon besorgen, 
und es werden in kurzem Exemplare bey ihm zu be¬ 

ziehen seyn. 

Leipzig am zg. May 1812. 

C. B. Mollweide. 
Prof. d. Astronomie, 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 8- des Juny. 140* 

Antiquari sch - artistische Reisen. 

w ir haben vor einigen Monaten (St. 19, S. 1A9.) 
das erste Heft einer neuen, die vorhergehenden an 
Umfang, Genauigkeit und lehrreicher Ausführung 
der archäologischen und artistischen Nachrichten 
weit übertreffenden, Reisebeschreibung nach Italien 
vom Hin. Coli. Rath und Prof, von Morgenstern, 
welches Neapel anging, angezeigt, und freuen uns 
so bald die Anzeige eines noch reichhaltigem zwey- 
ten Hefts folgen lassen zu können. 

Auszuge aus den Tagebüchern u. Papieren eines R ei¬ 

senden, von K. Morgenstern. Reise in Italien. 

Ersten Bandes zweytes Heft.Florenz. Dorpat, auf 

Kosten des Verf. gedruckt b. Grenzius; Leipzig in 

Comm. bey Kummer, 1811. 19 Bogen gr. 8. (von 

S. 205 —520.) 

Zwar nur 5 Wochen konnte der Vf. in Florenz, 
dieser für Literatur und alte und neue Kunst so wich¬ 
tigen Stadt zubringen, und ein zweytes Mal sie, 
nach seinem Wunsche, zu besuchen wurde ihm 
nicht vergönnt, aber treflich hat er diese Zeit zu 
benutzen gewrusst; und er theilt literar. und arlist. 
Nachrichten in reichem Maasse mit, die man in 
allen bisherigen zahlreichen Reisebüchern vergeblich 
sucht. Denn die meisten Reisenden, Gelehrte und 
Künstler, sind nur durch Florenz geeilt, um bald 
nach Rom zu kommen, dem Hauptziel ihrer Reise; 
und doch kann jene Stadt den Freund der Kunst 
auf das vorbereiten, was in Rom seiner wartet. 
Der Hr. Coli. Rath folgt in seiner Schilderung ih¬ 
rer Merkwürdigkeiten der Ordnung, in welcher er 
sie sah. Er beschreibt daher zuerst (im 2. Absch. 
denn der erste enthält Vorerinnerungen —,) seine 
Empfindungen beym Anblick der Stadt, welcher 
mannigfaltige Erinnerungen an ehemalige Zeiten 
weckte. Das Aeussere bot eine Vergleichung mit 
D resden dar. In Schneiderffs berühmten Albergo 
d’Inghilterra am Arno nahm er seine Wohnung. 
Bald wurden ihm Verzeichnisse der Marmor- und 
Alabaster-Kunstfabriken, sowohl der Gebrüder Pi- 
sani als des Vioc. Borelli gebracht. Sein erster 
Gang war zu den Buchhändlern Molini, Laridi u. 
Comp, wo er Cambiagi’s zweckmässigen Guida di 
Firenzo (1807) erhielt. Von ihrem neuern Verlage, 
ihren Katalogen und dem der Buchh. Carli u. Comp. 

Zweytcr Bund. 

wird einiges, auch mit den Preissen, angeführt (die 
freylich sehr viel geringer sind als die in Deutschi, 
angesetzten). Der Buchhandel ist in.Florenz nicht in 
so elendem Zustande, als Archenholz vorgibt (viel¬ 
leicht ihn zu seiner Zeit fand). Einiges von der 
Accademia Italiana (die an keinem bestimmten Orte 
residirt) und der davon getrennten Accademia Ita— 
liana di Scienze, Lettere ed Arti, deren Präsident 
Graf Moscati in Mailand, so wie der Generalsecre- 
tär Schulthesius in Livorno lebt. Das Haus Fab- 
broni nahm den Vf. gefällig auf, und die Conver- 

. sazioni in diesem Hause gehören zu den interessan¬ 
testen. Hier lernte Hr. M. mehrere Gelehrte, auch 
ein paar Griechen kennen, deren Schriften er an¬ 
zeigt. In Italien urtheilen Gelehrte über ausländi¬ 
sche, besonders deutsche Literatur unbefangener als 
in Frankreich. (Sollte eine solche Unbefangenheit 
und Unparteylichkeit nicht überall bey Gelehrten 
— von Schriftstellern ist die Rede nicht — gefun¬ 
den werden?) Die Kirchen besuchte der Hr. Vf. 
früher als die Gallerie zu Florenz, und zwar zu¬ 
erst Santa Croce, wo man die meisten Denkmäler 
der grossen Männer Toscana’s findet, des Michel 
Angiolo Buonarotti, Alfieri, Machiavelli, Leon. 
Bruni (wann, ruft der Vf. dabey aus, setzt Deutsch¬ 
land oder die Schweiz ihrem Geschichtschreiber 
Joh. Müller, ein würdiges Denkmal?) Zweymal 
war der Verf. in der Kirche San Lorenzo, nächst 
dem Dome der vornehmsten. Hier sind die Mau¬ 
soleen der Mediceer. Nur auf Lorenzo den Fürst¬ 
lichen gibt es kein Grabdenkmal, obgleich er es 
vor vielen andern verdient hätte. Auch die Ge¬ 
mälde von Giotto in Santa Croce, von Bronzino in 
San Lorenzo werden beschrieben. Das bedeutend¬ 
ste Gebäude ist der Dom S. Maria delFiore, wovon im 
7. Absclm. gehandelt wird. Die Bekleidung des gan¬ 
zen weitläufigen Gebäudes mit schwarzem und weis- 
sem Marmor gibt ihm das Anselm eines Ungeheuern 
Mausoleum. Die Vorderseite ist so wrenig als an 
den vorher genannten beyden Kirchen ausgebaut. 
Der Styl der Bauart dieses Doms ist nach dem Vf. 
weder griechisch noch gothisch zu nennen, sondern 
toskanisch. Nur einige Denkmäler der Sculptur, 
besonders von Bandinelli werden geschildeit, das 
Bekannte aber übergangen. Von dem, der Fronte 
des Doms frey gegenüber stehenden Battisterio (seit 
1220 erbauet), den drey bronzenen Pforten des An¬ 
drea Pisano und Lor. Ghiberti (von vortreflicher 
Arbeit in einem Zeitalter, wo man es gar nicht er¬ 
wartete), dem Kloster dell’ Annunciata, und der 



1115 1116 1812. 
Madonna del Sacco, dem, obschoii verblichenen, 
doch rühm würdigen. Gemälde des Andrea del Sarto, 
das weder Bartolozzi’s noch Morghen's Kupferstich 
ganz treu darstellt, und von der Kirche dell’ An- 
nunciata, die auch eine Menge mit Gemahlen ver¬ 
zierter Capellen hat, von der Carmeliterkirche al 
Carmine und der dasigen Capelle Brancacci, wo 
sich die Epoche machenden Frescoinalereyen von 
Masolino und Masaccio befinden. Einige Kirchen 
blieben freylich dem zweyten, nicht erfolgten, Be¬ 
suche Vorbehalten. 

Vorzüglich reichhaltig ist der 9. Abschnitt der 
sich mit der Gallerie beschäftigt S. 289 — 4n. Ei¬ 
nige literar. Nachrichten, die man in mehrern ar- 
chäolog. Handbüchern vergeblich sucht, sind vor¬ 
ausgeschickt. Ein Brief an eine Kunstfreundin spricht 
erst im Allgemeinen von der Gallerie, die in ihrer 
Integrität geblieben ist, weil der Kaiser Leopold II. 
ehe er nach Wien abging, sie der Stadt als Na¬ 
tionalere nth um übergeben hatte, worüber eine eigne 
Acte ausgestellt war. Nur die einzige Mediceische 
Venus musste nach Paris wandern, weil sie vorher 
nach Palermo gewandert war. Sonst ist kein Stück 
der Gallerie von Frankreich gefordert worden. Die 
Gemäldesammlung, die nur an Stückender ital. Schu¬ 
len sehr reich ist, steht der Dresdner Gemäldegal¬ 
erie weit nach, so wie dagegen die dasige Antiken¬ 
sammlung der Florentinischen. Von der Sammlung 
der Malerbildnisse wird zuerst Nachricht gegeben, 
dann von der Sammlung antiker und neuer Sta¬ 
tuen in den Corridoren; doch verweilt der Hr. Vf. 
nicht bey denen, von welchen man schon durch 
Andre hinlänglich unterrichtet ist, und verweiset 
nur auf sie. Er führt uns sodann in den Saal der 
Niobe und ihrer Kinder, und rühmt Meyers kriti¬ 
sche Beschreibung derselben im 2. Bande der Pro¬ 
pyläen, in Vergleichung mit andern Werken dar¬ 
über. Man kömmt sodann mit dem Vf. in das Ca¬ 
binet der geschnittenen Steine. Es sollte nächstens 
eine Sammlung von Abdrücken der besten geschnit¬ 
tenen Steine dieses Cabinets gemacht werden. Der 
jetzige Director Puccini führte den Hin. Vf. selbst 
herum. Das Münzcabinet besah er mit einem sei¬ 
ner Substituten, Angelo Bargigli. Freylich konnte 
er nicht lange dabey verweilen, so wenig als bey 
der Sammlung alter und neuer Bronzen, dem He- 
trurischen Museum, dem Durchgang mit Inschrif¬ 
ten, die Lanzi gut geordnet hat. Aus dem nach 
dem Hermaphrodit benannten Saale werden einige 
Antiken beschrieben. Noch Einiges über die Ge¬ 
mälde der Florentin. Gallerie. In der Tribüne, zu 
welcher der Vf. mm fortgeht, findet sich von Sta¬ 
tuen nichts als der Faun, die beyden Ringer, der 
sogenannte Schleifer und Apollino. Ueber sie und 
voi züglich den Schleifer verbreitet sich der Vf. aus¬ 
führlicher. Auch er ei kannte mit Blumenbach im 
Gesicht des Schleifers den Barbaren, und nicht mit 
Fioriho den röm. Badedi ner. Dann geht er die 
Gemälde durch, die sämmtlich aus der italienischen 
Schule sind, mit Ausnahme einiger wenigen von 

J uny. 

Alb. Dürer, Lucas vam Leyden,. Rubens- und van 
Dyck, trägt über Einige interessante kritische Be¬ 
merkungen vor, und schließt den Auflatz mit Mi¬ 
chelangelo (dessen OelgemäLde gegen Hrn. von Ram- 
dohrs Zweifel in Schutz genommen wird) und Ra¬ 
fael. Es folgt sodann die vom Card. Leopold von 
Medici angefangene, in ihrer Art einzige, Samm¬ 
lung von Malerporträts, die in einem Vorsaale und 
dem daran stossenden Saale aufgestellt ist; ihreDurch- 
sichl begleitet der Vf. mit einigen allgemeinen Be¬ 
merkungen. Den Schluss macht die Sammlung von 
Handzeichnungen, die ebenfalls bey den neuesten 
Veränderungen unberührt geblieben ist. Sie wird 
im Saal der Niobe aufbewahrt, und beym Herum¬ 
führen den Reisenden gewöhnlich nicht gezeigt, daher 
von den meisten gar nicht erwähnt. Hr. Bargigli 
gab dem Verf. die Bände der Zeichnungen zu 3i4, 
die Zahl der Handzeichnungen aber mit Inbegriff 
der architectonischen zu 2700, und die Sammlung 
der Kupferstiche (die aber Hr. von M. nicht gese¬ 
hen hat) zu 5oooo Blättern an. Der Hr. Vf. gibt 
ein krit. Verzeichniss der 102 Blätter von Raphael, 
welche den 82sten Band ausmachen, und von wel¬ 
chen manche nicht von Raphael zu seyn scheinen, 
Hr. Hofr. Meyer in Weimar hat in s. Aufsatz: 
Ueber Handzeichnungen, als Einleitung zu einer 
krit. Angabe der vorzüglichsten Stücke berühmter 
Künstler in der kön. Zeichnungs-Sammlung zu Flo¬ 
renz, in der Wiener (früh unterbrochenen) Zeit¬ 
schrift, Prometheus, sich nur auf einen Theil dieser 
Zeichnungen beschränkt. Dass die im 192. Bande be¬ 
findliche Rothsteinzeichnung nach Masaccio von 
Raphael herrühre, bezweifelt Hr v. M., und gibt 
noch von dem 252sten B., einem Theil einer in Spa¬ 
nien gemachten Sammlung, der Zeichnungen der 
grössten Meister enthält, eine Anzeige des Wich¬ 
tigsten und Vorzüglichsten. Eine ums J. 1770 an¬ 
gefangne Sammlung von Kupferblättern nach Hand¬ 
zeichnungen der Florent. Gallerie ist längst abge¬ 
brochen worden. Hr. v. M. wünscht, dass die in¬ 
teressantesten Stücke in lithograph. Blättern, nach 
Art des lithograph. Werkes nach Haudzeichnungen 
der Münchner Gallerie, möchten dem Publicum be¬ 
kannter werden. — Im 10. Abschri. wird von der 
Kun-takademie, die seit 1784 sich in einem Gebäude 
des Platzes San Marco befindet, das ehemals zum 
Hospital diente, und deren Director Benveriuti ist, 
von der Preisvertheilnng am 3. Oct. 1809 und den 
Sammlungen der Kunstakademie Nachricht gegeben. 
Unter den letztem sind auch Gipsabgüsse der vor¬ 
nehmsten altern und neuern Werke der Bildhaue- 
rey, die alle mit den Näthen sind, wie die Abgüsse 
der Dresdner Sammlung. Der Vf. vergleicht bey 
dieser Veranlassung den Eindruck, den Gipsabgüsse 
und Antiken machen, mit einander. Ein Wand- 
gemälde von Giovanni Manozzi ist nebst dem dar¬ 
über befind liehen Gew ölbe mit seiner Malerey glück¬ 
lich in die Gallerie der Gipsabgüsse transportirt 
woi den. In demselben Gebäude cfei Kunstakademie 
ist auch die Fabrik von Florentiner Musaik. Der 
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Vf. beschreibt und vergleicht sie mit der röm. Mii- 
saik. Er spricht dann noch vom Steinschneider 
Scmtcirelii, dem Kupferstecher Rafael Morghen (zum 
gedruckten Verzeichniss seiner Blätter wil d ein Sup¬ 
plement gegeben), und von den Privatsammlungen 
zu Florenz, vornehmlich dem Cabinet des Baron v. 
Schellers heim, welches antike geschnittene Steine, 
goldne antike Münzen und antike silberne Gelasse 
und Geschirre enthält, auch einige merkwürdige 
antike Glaspasten, wie die mit dem Kopfe des Ari- 
stippus. (An der Echtheit des Namens auf einem 
geschn. Stein, den man Nikomachus lieset, möch¬ 
ten wir wohl zweifeln). Der 11. Abschn. gibt von 
den Bibliotheken (der Mediceischen bey San Lo- 
renzo und zugleich der Marucellischen, der Ma- 
gliabechischen im Pallast degli Uffizi, der Riccardi- 
schen im ehemal. Pallast der Medici), ihren Biblio¬ 
thekaren, andern Gelehrten und deren Schriften in¬ 
teressante Nachrichten und schliesst mit dem Wun¬ 
sche eines gelehrten Italiens; der zwölfte trägt Man¬ 
ches zu den Berichten Anderer über das Schauspiel 
und die Theater in Florenz nach; der dreyzehnte 
erwähnt den Pallast Pitti, den jetzt die Grossher¬ 
zogin Elisa bewohnt, und den daran stossenden 
Garten Boboli, der, so wie inehreres, an den Gross¬ 
herzog Leopold und dessen Verdienste erinnert, die 
grossherzogl. Meyerey (le Cascine), den Jahrmarkt 
zu Fiesoie, und der letzte (i4te) fasst noch Einiges 
von der Stadt, ihren altern Merkwürdigkeiten der 
Kunst, Gebäuden, Strassen, Brücken, öffentl. Plä¬ 
tzen, zusammen. Und so hat diese Darstellung 
zwar nicht die Vollständigkeit in Ansehung der 
Gegenstände, welche der Hr. Vf. vornemlich bey 
seiner Reise beachtete, erhallen, die er ihr zu ge¬ 
benwünschte, und die nur bey einem viel langem 
Aufenthalte und in einem grossem Werke zu erwar¬ 
ten war; aber sie enthält doch ungleich mehrere neue 
Nachrichten und Bemerkungen, als man in vielen 
andern Reisebeschreibungen findet, sie wiederholt 
nicht was Andere schon ausführlich beschrieben ha¬ 
ben, sie ist mit beständiger Rücksicht und Verwei¬ 
sung auf sie abgefasst, berichtigt aber auch man¬ 
che ihrer Angaben, so wie der Hr. Collegienrath 
selbst manche Berichtigungen seiner Ansichten und 
Urtlieile selbst erwartet. Wir wünschen die unun¬ 
terbrochene Fortsetzung dieser so lehrreichen und 
auch so angenehm geschriebenen Hefte. 

Archäologie. 

Wir lassen gern dem obigen Werke die Anzeige 
zweyer neuen Bereicherungen unserer Kenntnisse 
antiker Kunstwerke folgen. Das erste gibt neue und 
schöne Abbildungen zwar oft schon beschriebener 
und dargestellter Gebäude des alten Roms und sei¬ 
ner Umgebungen, aber nach neuen und genauen 
Messungen. 
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Raccolta delle piü insigne Fabbriche di Roma an- 

tica e sue adjacenze, misurate nuovamente e di- 

chiarale däll’ architetto Giuseppe Valadier, illu- 

strate con osservazioni anticjuarie da Filippo Au¬ 

rel™ Visconti ed incise da Vincenzo Feoli. I. 

Tempio di Antonino e Faustina. Roma dei Tor- 

chi di Mariano de Romanis e figli. MDCCCX. 

IX Kupfert. in gross Fol. i4 S. Text. 

Die bey den Künstler, die auf dem Titel genannt 
sind, haben sich vereinigt, die vornehmsten Gebäu¬ 
de des alten Roms und der umliegenden Orte auf 
eine Art darzustellen, die an Genauigkeit der Mes¬ 
sungen, Grösse der Proportionen und Schönheit 
des Stichs alle bisherigen übertreffen soll; und da 
manche Gebäude erst neuerlich vollkommen auf¬ 
gegraben worden sind, so kann auch schon deswe¬ 
gen die Darstellung vollkomtnner ausfallen. Diesen 
Kupfern sollen sowohl architektonische Bemerkun¬ 
gen von Valadier als antiquarische vonAur. \isconti 
beygefiigt werden. Der erste Heft stellt in 9 treff¬ 
lich gearbeiteten Tafeln den Giundriss, Ansicht, 
Capiläler, Friesse u. s. f. des Tempels Antonins 
und der Faustina dar, der stets durch das Gran¬ 
diose seiner Construction und die Eleganz seiner 
Verzierungen als Muster betrachtet worden ist. Es 
werden mehrere Tempel Antonins und der Fausti¬ 
na von den Topographen Roms erwähnt, der ge¬ 
genwärtige ist vielleicht anfangs der Faustina beym 
Leben ihres Gemals errichtet, nachher aber von M. 
Aurelius und L. Verus auch dem Antonin geweiht 
worden. In den Beschreibungen von Rom heisst 
es, die Säulen des Porticus wären von phrygischem 
Marmor (das ist nicht der jetzt sogenannte Cipol- 
lino, sondern wie E. Q. Visconti im 7. B. des Mu¬ 
seo Pio CI. gezeigt hat, der Pavonazelto), sie sind 
aber vielmehr von altem Carystischen Marmor, der, 
weil er seit Augusts Zeiten zuerst gebraucht wur¬ 
de, auch Marmor Augustale oder Augusteum hiess. 
Am Friesse sieht man verschiedene Greife, die ein 
Gefass oder Caudelaber bewachen; die dem Apollo 
heiligen Greife wurden überhaupt als Wächter kost¬ 
barer und heil. Gegenstände angesehen. In den ar- 
chitekton. Anmerkungen wird unter andern erin¬ 
nert, dass die Schönheit dieses Tempels nicht so 
sehr in der Grösse, als in den Proporzionen und 
der Ausführung bestehe. Es ist zu bedauern, dass 
sich nicht mehr davon erhalten hat. Bey Erläute¬ 
rung der Kupfer wird immer auf die Regeln und 
Angaben des Vitruvs Rücksicht genommen. Aus 
des Hin. Aur. Visconti Anmerkungen sehen wir 
auch, dass Hr. D. Aless. Visconti eine Racolta di 
medaglie inedite herausgibt. 

Vom zweyten Heft haben wir nur die zehn 
Kupfertafeln, ohne die Erklärung. die beym dritten 
folgen soll, erhalten. Es wird der sogenannte Si¬ 
byllentempel zu Tivoli, nach seinem Grundriss, 
Ansicht von vorn und von der Seite, Capitälern 
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und Basen der Säulen, dargestellt. Der dritte (Tem¬ 
pel der Vesta in Rom) ist uns nicht zugekommen. 
Für drey Blätter bezahlen die 5oo ersten Subscri- 
benten in Rom einen Scudo, die folgenden und die 
Nichtsubscribenten 12 Paoli. Die Erklärung wird 
unentgeltlich gegeben. In Rom erhält man die Blät¬ 
ter bey dem Kupferst. Feoli, Via Felice No. 126 
und bey dem ßuchh. Mariano de Romanis, in Flo¬ 
renz bey Molini, Landi u. Comp., in Leipzig bey 
Weigel (das Heft 10 Thlr.) 

Das zweyte ist die ansehnlich bereicherte Ue- 
bersetzung des wichtigen Werks vom sei. Zoega 
über die alten röm. Basreliefs, mit den Original¬ 
kupfern. 

Die antiken Basreliefe von Rom in den Original¬ 

kupferstichen von Tomaso Piroli in Rom, mit 

den Erklärungen von Georg Zoega, übersetzt u. 

mit Anmerkungen begleitet von F. G. Welcher, 
Doct. der Philos. ord. Prof, der griech. Literatur und der Ar¬ 

chäologie bey der Univers. und Lehrer am Gymnasium zu 

Giessen. Erster Theil, die Albanischen Basreliefe. 

Giessen, bey Gottgetreu Müller. 1811. kl. Fol. 

Bis jetzt sind XLIV Kupfertafeln (in einen be- 
sondernBah.de, der CH Talein nebst Bey läge A ent¬ 
halten soll) und die Erläuterung dazu (XII u. 55s 
S. in Fol.), was zusammen auf Pränum. 8 Thlr. 
12 Gr. kostet, erschienen. Da der erste Theil des 
Originals (der in 9 Lieferungen 54 Kupf. nebst dem 
Texte enthält — das Daseyn des vollständigen 2. Ban¬ 
des ist uns aus dem vorher erwähnten Werke erst 
bekannt geworden) bereits in der N. L. L. Zeit, 
seinem Inhalte nach angezeigt wordeu Ft — denn 
über den Werth und die Wichtigkeit eines solchen 
Werks, das Piroli und Zoega bearbeitet haben, et¬ 
was zu sagen w ürde wohl ganz überflüssig seyn, — 
so beschränken wir uns nur auf die deutsche Beai'- 
beitung, die durch seltene Vorzüge sich empfiehlt. 
Der Herausgeber sah mit Recht das Zoega'sche Werk 
(das freylich unvollendet geblieben ist und auch 
wohl schwerlich jetzt zu Rom in Z’s. Geiste voll¬ 
endet werden möchte, doch aber ein gewisses Ganze 
ausmacht, indem es alle, durch Mannigfaltigkeit, 
Seltenheit und Interesse der Gegenstände ausgezeich¬ 
nete Reliefe des Pallastes und der viila Albani um¬ 
fasst) als ein vorzügliches Hülfsmittel der gesumm¬ 
ten Alterthumsstudien an, und wünschte es daher 
unter die Freunde derselben in Deutschland mehr 
zu verbreiten. Neben der Millin’schen Gallerie wür¬ 
den auch wir es als vorzügliches Handbuch nicht 
blos für den genauem mytholog. und archäolog. Un¬ 
terricht, sondern auch vorzüglich für das weitere 
Studium und die Selbstbelebrung empfehlen. Es 
übertrift an tiefen und gründlichen gelehrten Er¬ 
örterungen und Erläuterungen, seiner Natur und 
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Bestimmung nach, das Millin’sche Werk und ent¬ 
hält die Resultate vieljähriger pnd gereifter For¬ 
schungen. Hr. W. hat erstlich in seiner Verdeut¬ 
schung die höchste Treue sich zum Gesetz gemacht, 
nicht nur so, dass nichts weggelassen oder geändert 
worden ist (nur die im Original griechisch citirten 
Stellen der Alten hat er meist deutsch nach eigner 
oder fremder Uebersetzung angeführt, was wir, da 
das Werk doch eigentlich für gelehrte Alterthums¬ 
freunde bestimmt ist, nicht nothwendig finden) son¬ 
dern auch die Eigenthümlichkeiten des Styls von Z. 
ausgedrückt sind. Er hat zweytens fast bey jeder 
Numer mehrere eigne Anmerkungen hinzugefügt, 
welche die Angaben des Vfs. vervollständigen, die 
Ansichten deutscher Archäologen vergleichen, die 
abweichenden Meinungen und Urtheile Anderer 
prüfen, die Schicksale mancher Monumente erläu¬ 
tern, verschiedene Abbildungen anzeigen, literar. 
Nachrichten nachtragen. (Dem Herausg. ist dabey 
doch manches entgangen. So hat er sich S. i45 
nicht erinnert, dass desJoh. Laurentii Philadelph. 
Eydi Opusculum de mensibus von Hrn. Prof. Nie. 
Schow herausgegeben, wirklich zu Leipzig 1794 in 
8. erschienen ist). Benutzt sind vou ihm Zoega’s 
eigne Nachträge, im Umgänge mit ihm gesammelte 
Bemerkungen, aus Dänemark erhaltene Notizen, u. 
die vorzüglichsten neuern archäolog. Werke. Hr. 
Piranesi in Rom hat die Originalkupferstiche her¬ 
gegeben (so dass also auch in dieser Hinsicht das 
deutsche Werk dem Original nicht weiter nach¬ 
steht, als so weit spätere Abdrücke den frühem im¬ 
mer nachstehen). Endlich ist das deutsche Werk, 
dessen Druck und ganzes Aeussere dem Original¬ 
druck nichts nachgibt, selbst noch gefälliger er¬ 
scheint, auch gewiss um mehr als ein Drittheil 
wohlfeiler, als bey uns das Original. Der oben an¬ 
gezeigte Pränumerationspreis ist bis zum 1. Sept. 
1812 gegen haare Einsendung des Betrags verlängert 
worden, wofür die Verlagshandlung die Exemplare 
postfrey bis Frankfurt a. Mayn und Leipzig liefert. 
Entferntere vergüten den Buchhandlungen für die 
Kosten den vierten Theil des Pränumerationspreises. 
Mit inniger Ueberzeugung von der Nützlichkeit des 
Wrerks wünschen wir seine Vollendung und die 
Herausgabe der Biographie des Vfs. wozu Hr. W. 
viele Beyträge erhalten hat. Denn anfangs wollte 
er eine kurze Schilderung von des Vfs. Leben und 
der Art seiner Geistesbildung und Gelehrsamkeit 
diesem Werke vorselzeu , aber die Menge von Nach¬ 
richten und Briefen, die er dazu von Freunden und 
Verwandten Z’s. erhalten hatte, veranlassten ihn, sie 
zu einem eignen Werke auszuarbeiten, das auch 
durch ein von Thorwaldson gezeichnetes Bildniss 
des Verewigten geziert werden soll. Uebrigens ver¬ 
spricht Hr. W. auch die dem Original fehlenden 
Register seiner Uebersetzung beyzu fügen, und da¬ 
durch dieser Ausgabe einen neuen Vorzug vor dem 
Original zu geben. 
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Popularpliilosophie. 

Anrichten der Gemüthswelt. Von Dr. Friedrich 

Dell) rück (,) Königl. Preuss. Geheimen Regierungsrathe, 

vormaligem Erzieher Ihrer Königl. Hoheiten des Kronpiin- 

*en und des Prinzen Wilhelm von Preussen. Magdeblllg, 

bey Wilh. Heinrichsliofen. 1811. XVI u. 528 8. 

kl. 8. (i Thlr. 8 Gr.) 

Während die meisten schriftstellerischen Produkte 
unserer Zeit, sehr natürlicher Weise, vorzugsweise 
auf dem Verstand, oder auf die Einbild ungskrait, 
oder auf das blosse Gefühl der Leser berechnet sind, 
finden sich gar wenige, deren Absicht ist, Herz 
und Kopf des Menschen zugleich, mit gleichem 
Ernste und durch gleichbelebende Anregung zu er¬ 
greifen. Und doch kann nicht nur eine solche Ab¬ 
sicht, wenn der Gegenstand der Schrift weise ge¬ 
wählt und der Ton ihrer Rede zweckmässig gehal¬ 
ten wird, gar wohl erreicht werden, sondern es 
kann auch kein Zweifel seyn an der vorzüglichen 
Wirksamkeit solcher Bücher für Veredelung des 
Innern Menschenlebens, aus welchem allein doch 
das äussere dereinst gleichfalls veredelt hervorge¬ 
hen wird, überhaupt. Es gibt in dem Menschen, 
und bildet sich allmälig immer vollständiger in ihm 
aus, ein lebendiges Resultat aus den verschiedeneil 
Richtungen und Thätigkeiten seiner geistigen Kraft, 
ein Resultat, welches mehr ist als vorübergehende 
Stimmung: unsre herrliche Sprache nennt es das 
Gemiith, bedeutsamer als andre, welche es blos das 
Herz nennen können. So wie dieses Gemüth m 
Jedem erwächst und sich gestaltet aus dem Zusam¬ 
menwirken aller Ereignisse und Thaten des Lebens ; 
so leitet es auch die freye Handlungsweise des er¬ 
wachsenen Menschen und wird innere. Grundlage 
seines Charakters, und so entwickeln sich auch in 
ihm, von theoretischer Seite, die jedem Menschen 
eigentliümlichen Ansichten von den Dingen der 
Welt und ihrem Zusammenhänge und ihrer Be¬ 
ziehung. Es ist in jeder Hinsicht der reelle Mittel- 
punct des geistigen Lebens, der Angel, um wel¬ 
chen alle selbstthätigen Aeusserungen desselben sich 
drehen, weit mehr als das blos logische Ich, weit 
mehr als das nur in einzelnen, vorübergehenden 
Zuständen bestehende Gefühl. In wem das Gemüth 
sich auf die der Vernunft angemessene Weise ent¬ 
wickelt hat, (denn es gibt auch verschlossene, ver- 
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steckte, verkehrte, ja böse Gemüther,) in einem 
solchen lebt und herrscht eine Ansicht der Dinge, 
Welche jedes Einzelne nicht blos nach seinen einzel¬ 
nen Beziehungen und Folgen empfindet und erwä¬ 
get, sondern welche sich die höchste, nur dem Auge 
der Religion offenbare, Einheit alles sinnlich Strei¬ 
tenden uud logisch Unvereinbaren gegenwärtig er¬ 
hält, und welche dadurch den höheren Frieden fin¬ 
det uud verbreitet, den die blossen Systeme soge¬ 
nannter Weltweisheit nur zu oft vergebens gesucht 
oder versprochen haben. Wo diese Gemüthswelt 
sich ausserlich zu erkennen gibt, — ursprünglich 
kann sie nicht ausserlich gefunden, oft kaum da ge¬ 
ahndet werden, wo sie sich befindet, — da wird 
sie unfehlbar jedes ihr ähnlich gebildete Gemüth 
mächtig ergreifen, wird seinen Ansichten Vollen¬ 
dung, seinem Zagen Muth, seinen Hoffnungen Fe¬ 

stigkeit geben. 
Mit diesen einleitenden Worten glaubt Rec. 

den Geist und Zweck der vorliegenden Schrift vor¬ 
läufig angedeutet, und zugleich den Gesichtspunkt 
festgestellt zu haben, aus welchem sie beurtheilt 
werden muss. Ein Buch, wie das gegenwärtige, 
darf nicht nach individuellen Ansichten oder ein¬ 
zelnen Stellen und Behauptungen bekrittelt weid.cn, 
sondern wenn es gut ist in seiner Art, — und diess 
ist Hm. Delbrücks Werk, — so muss es gemuth- 
voll erwogen, zu eigner Nutzung im innern Leben 
verwendet, und dann Andern als ein Ganzes zu 
ähnlicher Erregung, Nahrung und Stärkung em¬ 
pfohlen werden. Manchen heiligen Gedanken odei 
Wunsch, manche belebende Ahndung oder Empfin¬ 
dung hegt wohl ein guter Mensch in sich , und 
hängt daran mit heimlicher Liebe und Sehnsucht; 
aber sein Schicksal begünstigte ihn zu wenig, selbst 
seine näheren häuslichen und gesellschaftlichen Ver- 
bindungen entsprechen zu wenig dem, was das 
Herz ihn gedrängt hatte zu suchen und zu verlan¬ 
gen; und er verbirgt jene Gedanken und Ahndun¬ 
gen in sich, zu scheu, sie zu verkündigen, zu 
schwach, sie gegen den Kaltsiun der Welt zu be¬ 
haupten. Solchen wird es wohl thun, sich in die¬ 
sem Buche wieder zu finden, so, wie sie in ihrem 
geheimsten Innern wirklich sind; sie werden er¬ 
kennen, dass das Herz doch noch unter den Men¬ 
schen auch von dem gebildeten Geiste verstanden 
wird; und sie werden das Buch lieb gewinnen und 
mehr denn einmal lesen. Auch Andre, in welchen 
das Gemüth weniger leicht anspricht, weil die Na¬ 
tur sie zu Verstandesmenschen machte, (der Rec. 
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zählt zu diesen sich selbst,) dürfen diese Schrift nur 
nicht mit theoretischem Vorurtheile, etwa missge¬ 
leitet durch das Titelwort Ansichten, ergreifen; so 
werden auch sie bey langsamen und absetzendem 
Durchlesen den Geist desselben wahrnehmen, und 
für sich herausheben können, so viel für ihre Art 
und Weise geeignet ist. Jedoch genug zur allge¬ 
meinen Empfehlung. 

Hr. Delbrück widmet sein Werk als dankbarer 
Sohn seiner 74jährigen Mutter. Es zerfällt in drey 
Hauptabschnitte, deren Inhalt liier nur kurz ange¬ 
geben werden kann. Der erste Abschnitt bereitet 
zuerst erörternde Darstellungen über den Ort und 
das Wesen der Gemüthswelt vor, durch den Zuruf: 
Aufwärts! Torwarts! und durch Betrachtungen 
über das Licht und die Freude, welche das Ge- 
müth selbst in den Finsternissen der Kriege und in 
der Nacht des Grabes entdecket. Im Innern also 
ist die Welt des Gemüthes, und der Vf. erklärt sie 
selbst als das AU cler Erscheinungen, welche im 
Gebiete des geistigen Lebens aus der Empfang- 
lichkeit für die Ideen des TVahren, Rechten, Gros¬ 
sen, Guten, Schönen und Heiligen entspringen. 
Diess anschaulich zu machen, werden Gemiithsver¬ 
wandte aus der Vorwelt aufgeführt, Gruppen von 
Männern und Frauen; sie alle erweisen die Wahr¬ 
heit, dass inwendig im Gemüthe das Reich Gottes, 
und dass im Reiche Gottes Friede ist durch Anbe¬ 
tung im Geist und in der Wahrheit. — Der zweyte 
Abschnitt unternimmt es nun, dem Gemüthe die 
ihm zugehörige Welt im Umrisse zu zeigen. Zwey 
Leitfaden bieten sich dar, die TVeltkarte und die 
Bibel. Jene, physikalisch und historisch zugleich 
betrachtet, zeigt, wie die Welt der Geister von An¬ 
beginn über dem Schauplatze der Körperwelt schwebte, 
und wie sie ihr Werk in der letzteren, mit der 
Zeit d. li. durch den Naturgang ihrer Betriebsam¬ 
keit, nur immer vollständiger vollbringet. Die An¬ 
sichten von der Bibel, als der merkwürdigsten Er¬ 
scheinung in der Geisterwelt, legen den innern Zu¬ 
sammenhang ihrer Theile und den darin allmählig 
entwickelten Geist in einer gedrängten Uebersicht 
schön und mit vieler Wahrheit vor Augen. An¬ 
gehängt sind Ansichten der Sprache, welche theils 
als Schleyer des Gemüthes, theils als Schöpferin 
der Gemüthswelt betrachtet wird. — Der dritte 
Abschnitt ist mehr pädagogischen Gehaltes. Er be¬ 
trifft die Aufgabe der Erziehung, den Zögling all- 
inälig für die Welt des Gemüthes zu bilden, ihn 
in dieselbe allmälig einzuführen, und enthält einige 
Versuche, zu zeigen, wie der Sinn für die Gemüths¬ 
welt in Unerwachsenen geweckt werden könne. 

Unvollständigkeit des Ganzen und daher ent¬ 
stehenden loseren Zusammenhang einzelner Theile, 
welche meist mehr durch geschickte Wendungen 
der Rede als durch ihre ^igenthümliche Natur ver¬ 
bunden sind, will Rec. dem vorliegenden Buche 
nicht zum V orwurfe machen. Denn erstlich, wie 
wäre die Welt des Gemüthes zu erschöpfen? Auch 
wollte der Vf. nur „Ansichten** von ihr geben, nur 
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Bemerkungen gleichsam eines Reisenden um die 
Welt des Gemüthes, nach S. 9. Ueberdiess lässt 
der Verf. uns ein grösseres Werk ähnlichen In¬ 
haltes nach einigen Jahren erwarten, welches mit 
den Erfahrungen einer wissenschaftlichen Reise be¬ 
reichert seyn soll, die derselbe nach Vollendung 
der vorliegenden Schrift anzutreten entschlossen 
War. Hauptsächlich um dieses Werkes willen, wel¬ 
chem gewiss der gemüthvolle Leser des gegenwär¬ 
tigen mit Verlangen entgegen sieht, mögen hier 
noch einige Bemerkungen folgen, welche sich dem 
Rec. beym Durchlesen dieser Schrift aufgedrungen 
haben. 

So wie die Welt des Gemüthes eine blos innere 
ist, so kann sie auch äusserlich nur unvollkommen 
angeschaut werden. Musterbilder aus der Geschichte 
erwecken wohl, regen kräftig an, erheben beym 
Drucke der Zeit, (worauf auch diese Schrift die 
deutlichsten Hinweisungen enthält;) aber sie kön¬ 
nen doch nur ein Spiegel seyn, in welchem das 
bereits erweckte Gemüth sich selbst, und am Ende 
doch nur unvollkommen, erblickt. Wir wünsch¬ 
ten daher, dass der würdige Verf. seine Reise um 
die Welt des Gemüthes nicht so vorzüglich an der 
Hand der Geschichte angestellt hätte, sondern, nach 
zweckmässiger Benutzung dieses Erregungsmittels, 
mehr in der innern Welt des Gemüthes selbst. 
Das vorliegende Buch lehrt mehr die Welt des Ge¬ 
müthes von aussen hinein bilden: wir wünschten, 
es möchte die innere Gemühtswelt mehr sich haben 
entfalten lassen; es gewinnt oft das Ansehen einer 
Moral in Beyspielen: wir wünschten, es möchte 
vielmehr, durch Vorbildung des reinen Gemüthes 
wie es ist, den Leser in den Stand setzen, die 
Farbe seines Gemüthes mit allen ihr eigenen Nü- 
ancen auf die Aussemvelt selbstthätig überzutragen. 
Manche Parthien sind durch die gewählte Darstel¬ 
lungsweise zu lang geworden, z. B. die wenig un¬ 
terbrochenen Uebersetzungen aus Seneca’s Trost¬ 
schrift an seine Mutter, S. 67 — 89. Diess über das 
Ganze. Ueber einzelne Ansichten nur einiges. — 
Wenn der Verf. Philosophie und Evangelium als 
nicht wesentlich verschiedene Bildungsmittel des 
Gemüthes mit Recht aufstellt, S. 98 fgg., so wird 
auch der nachher erwähnte Gegensatz zwischen 
YVissen und Glauben, S. 100, nicht so ausschliess¬ 
lich zu Gunsten des Evangeliums zu deuten seyn, 
wie man nach einigen Stellen wohl vennuthen 
könnte. Es ist vielmehr wesentlich nothwendig für 
die Welt des Gemüthes, dass sie ihre Festigkeit 
und Stütze in sich selbst habe, in der Zuversicht 
zu der Vernunft, welche für den gebildeten Men¬ 
schen gleich unabhängig werden kann von philoso¬ 
phischen Systemen, wie von äusserer Geschichte 
und deren begreiflichen oder unbegreiflichen Tbat- 
sachen. — Die Ansichten der Bibel, S. i4o fgg., 
enthalten trefliche Bemerkungen und Parallelen; 
doch könnte auch hier weniger Erzählung, und 
mehr Geistesgemälde seyn. Letzteres geben jedoch 
einzelne Worte oft treffend, z. B. zu l.Mos. l. u, 
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2. ,eine Schöpfungsgeschichte, welche im Gemü¬ 
se” jedes Einzelnen etc. täglich sich erneuert. “ 
, Esau und Jakob, ein milderer Kain und Abel.“ 
Beym Anfang des Evangelium Johannis die Ueber- 
sclirift: „Ansicht der neuen Schöpfung; u. dgl. m. 
Von der Periode zwischen Moses und Jesus ist des 
Guten zu wenig gesagt (S. 162 u. i65). Salomo, Jesus 
Sirach und die Poesie der Propheten verdiente eben¬ 
falls benutzt zu werden ; und warum nicht auch 
Hiob ? — Die Gegensetzung zwischen Moses u. Jesus 
hat Rec. vorzüglich zugesagt (S. 176 fg.), wiewohl 
es zu hart scheineu möchte S. 181: „Moses konnte 
sich nicht erheben zum Anschauen einer geistigen 
Welt.“ Die Hauptsätze der Lehre Jesu, so wie sie 
S. 2o5 fg. zusammengestellt sind, einer Kritik zu 
unterwerfen, ist nicht dieses Ortes. Am ehesten 
würde Rec. Erinnerungen zu machen haben gegen 
den zweyten: „Die Wahrheit ist das Wort Gottes,“ 
und gegen den fünften: „In dem Thun des Willens 
liegt zugleich das innere Merkmal der Göttlichkeit 
der Lehre.“ Endlich kann Rec. nicht umhin, den 
S. 326 geäusserten Gedanken auszuzeichnen, dass 
doch in den obern Classen selbst vornehmer — Rec. 
würde geschrieben haben: hauptsächlich der vor¬ 
nehmen — Pädagogien und Gymnasien kein ande¬ 
res Handbuch der Religion gebraucht werden (soll 
heissen: den Schülern als Lehrbuch in die Hand 
gegeben werden) sollte, als das neue Testament. 

Die Sprache (S. 254 flg.) wird ohne Zweifel ei¬ 
ner der vorzüglichsten Gegenstände der Beobachtung 
auf einer Reise um die Welt des Geniüthes; auch 
sagt Hr. D. darüber viel Treffendes; allein er bleibt 
zu sehr im Allgemeinen, da doch das Gemüth nur 
von dem charakteristisch Individualisirten lebhaft u. 
ganz ergriffen werden kann. Warum gedachte er 
der edeln Muttersprache nur einmal, S. 277, im 
Vorbeygehen? Warum wendet er auf sie das Wort 
an: „Ehre Vater und Mutter, auf dass dir’s wohl 
gehe etc.“ und vergönnte ihrer Kraft, ihrer Wahr¬ 
heit und Herzlichkeit, nicht eine einzige, das Ge¬ 
müth so leicht ansprechende, Betrachtung? 

Ueber den dritten Abschnitt noch ein Wort, 
dem achtungswürdigen Vf. zu näherer Beherzigung. 
Seine allgemeinen Urtheile über die Untauglichkeit 
unserer meisten Kinderschriften, über die Leichtig¬ 
keit, das Gemüth der Kinder schon früh der ihm 
eigenthümlichenWelt zu eröffnen, und andere un¬ 
terschreibt Rec. mit voller Ueberzeugung. Allein 
wo Hr. D. in das Detail eingeht, und an Beyspielen 
zeigt, wie diess theils durch Lehre, theils durch 
Privatbeschäftigung der Zöglinge geschehen könne, 
findet sich Rec. auf einem andern Wege als der Vf. 
Es sind zwey solche Beyspiele aufgestelll: gemüth- 
volle Aulsätze eines zehnjährigen Mädchens, und 
eine Katechisation mit sechs bis zwölfjährigen Kna¬ 
ben, welche gleichfalls den Zweck hat, auf Veran¬ 
lassung verschiedener Unterrichtsgegenstände das Ge¬ 
müth zu erregen. Beyde sind nach des Rec. Ue¬ 
berzeugung und Eifahrung unnatürlich und unpä¬ 
dagogisch. Eiu zehnjähriges Mädchen darf, wenn 
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es gesund an der Seele bleiben soll, noch nicht so 
reflectirefi, sich noch nicht zu einem solchen Um¬ 
blicke gewöhnt haben, wie die Verfasserin jener 
Aufsätze gethan hat. Knaben von 12 Jahren höch¬ 
stens dürfen ivi keiner Unterichtsstunde, selbst nicht 
in der einer öffentlichen Prüfung, bey einer solchen 
Menge heterogener Gegenstände im Fluge vorüber¬ 
geführt werden, um am Ende, gleichsam durch 
Abstraction ans denselben, ein Resultat zu finden, 
welches von Bedeutung für ihr Gemüth seyn könnte. 
(Einer eigentlichen Kritik dieser Katechisation über¬ 
heben wir uns geflissentlich.) Sie werden zerstreut 
auf jenem Wege, das Gemüth aber verlangt Samm¬ 
lung. An Einem Gegenstände auf einmal suche 
man es zu wecken, wo anders die Zeit dazu ge¬ 
kommen ist, und diess scheinbar unabsichtlich, aber 
ja begünstiget von Umständen und von Stimmung! 
Das Festina l'erite ist ein nicht genug zu beherzigen¬ 
der Grundsatz für jeden Lehrer und Erzieher; Ein¬ 
griffe in den Gang der Natur rächt diese Natur, 
oft erst im spätem Leben, aber als unfehlbare Ne¬ 
mesis! — Dasselbe gilt von der Aufgabe, welche 
Hr. D. Seite 3o5 fg. vorträgt und provisorisch löset: 
„das gesummte geistige Leben, in sofern es durch 
Unterricht und Erziehung gestaltet werden soll, in 
einen Umriss zu bringen, welcher, der frühesten 
Jugend verständlich, auch in jedem reiferen Alter 
anerkannt würde als Inbegriff dessen, woran der 
Mensch seinen Verstand und seinen Willen das 
ganze Leben hindurch zu üben habe/4 Diese Ue- 
bersichten des ganzen, namentlich des geistigen, 
Lebens duldet die Natur nicht eher, als bis der 
Körper ausgewachsen ist. Bringen wir die Frucht 
früher zur Reife, als sie dazu gelangen sollte, so 
maugelt ihr der kräftige Geschmack, und der Baum 
selbst geht bald ein, oder trägt doch so bald nicht 
wieder. Die Geschichte hat es gelehrt, und wird 
es leider noch öfter lehren. 

Da der Zweck der vorliegenden Schrift haupt¬ 
sächlich ein pädagogischer (im hohem Sinne des 
Wortes) ist, so glaubte Rec. diesen letztem Be¬ 
merkungen mehr Raum, als den vorhergehenden, 
widmen zu dürfen. Uebrigens fürchtet er nicht, 
durch irgend eine seiner Erinnerungen dem im 
Ganzen und seinem Geiste nach, so wrie auch in 
den meisten einzelnen Parthien, vorzüglich empfeh- 
lungswerthen Buche auch nur Einen Leser entzo¬ 
gen zu haben. 

Metaphysik 

Jbel Bürja’s Lehren der hylodynamischen Phi¬ 

losophie, von der Körperwelt, von Gott und von 

der menschlichen Seele. Berlin 1812, bey Chri¬ 

stian Gottfr. Schöne. (Ohne die Dedication) i58 

Seiten, kl. 8. (16 Gr.) 

Der durch mehrere mathematische Schriften 
seit geraumer Zeit vortheilhaft bekannte Verf. gibt 
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hier eine Uebersiclit seiner philosophischen Grund¬ 
sätze und Meinungen, wie sie seinen in Berlin ge¬ 
haltenen Vorlesungen zum Grunde liegen. Er nennt 
diess hylodynamische Philosophiey weil darin eine 
Materie und Kräfte, dem bekannten empirischen 
Dualismus gemäss, als Grundwesen in der Natur, 
angenommen werden. „Ich halte mich,“ sagt der 
Vf. darüber in der Dedicationsschrift au den Hm- 
geh. Staatsrath von Schuckmann, „am schlichten 
,,Menschen verstände,“ (soll wohl heissen: an den 
schl. MV.) „nach welchem Himmel und Erde, Ew. 
„Hochwohlgeboren und ich, überhaupt alles, was 
„wir durch unsre Sinne beständig bemerken, nicht 
„blosse Gedanken Gottes oder der Iche, sondern 
„wirkliche solide Gegenstände sind.“ Den Inbegrif 
dieser ganzen hylodynamischen Philosophie geben 
wir am besten mit des Vfs« Worten am Schlüsse 
des Buches, S. 137: „Die Welt besteht aus Materie 
und Kräften. Die Materie existirt im Raume und 
füllet ihn an. Die Kräfte existiren im Raume, und 
wirken darin, ohne ihn anzufiillen. Sie wirken 
auf die gröbere Materie mittels des Aelhers, mit 
dem sie verbunden sind. — Gott ist eine allgewaltige 
Kraft, die Quelle aller übrigen Kräfte, eine ewige, 
unendliche, denkende Kraft, welche die Welt an¬ 
ordnet und regieret. Er wirket auf die gröbere 
Materie mittels des Aethers und der Kräfte, die 
mit dem Aether verbunden sind. — Die Seele ist 
eine denkende Kraft), ein Ausfluss der unendlichen 
Kraft, und sie wirket auf den Körper mittels der 
Lebensgeister, die ein Tbeil des Aethers sind.“ 

Leber eine Philosophie dieser Art, zumal wenn 
sie so anspruchslos hingegeben wird, wie die ge¬ 
genwärtige, darf die Kritik heut zu Tage wohl 
schw'eigen. Der Vf. sagt selbst S. 98: „alle philo¬ 
sophischen Systeme sind Hypothesen; Hypothesen 
aber sind ein herrliches Mittel, um sich der Wahr¬ 
heit zu nähern.“ Wer Neigung fühlt, die Hypo¬ 
thesen des Vfs. näher kennen zu lernen, lese das 
Buch selbst. Sie verbreiten sich, ausser den eigent¬ 
lichen Gegenständen der Metaphysik, auch über 
mancherley physikalische, chemische, astronomische, 
mathematische und psychologische Lehren und Mei¬ 
nungen; auch geschieht der Vorstellungsarten An¬ 
drer aus der Geschichte der^Philosophie häufig Er¬ 
wähnung. Wir wünschen, dass die Leser dieses 
Buches diejenigen Stellen nicht unbemerkt lassen 
mögen, in welchen sich ein gewisses Vernunftge¬ 
fühl ausspricht; z. B. S. 56; „Der (teleologische) 
Beweis, den ich (für das Daseyn und die Einheit 
Gottes) geführt habe, ist mir so einleuchtend, dass 
ich sagen möchte, wir sehen Gott und seine Ein¬ 
heit in der Natur, wir kennen den einigen Gott 
aus der Erfahrung.“ Eben so S. 67: „Uebrigens ist 
die Frage ziemlich unnütz: ob die Ereignisse in der 
Welt von der Vorsehung, oder vom Schicksale, 
oder von der Natur, oder vom Glücke abhängen? 

J uny. 

Denn wenn man diese Ausdrücke genau untersucht, 
so bezeichnen sie im Grunde alle Gott selbst. Die 
Vorsehung ist Gott, in sofern er die Zukunft, die 
er selbst bestimmt hat und bewirken wird, vorher- 
siehet. Das Schicksal oder das Geschick ist Gott, 
in sofern er dasjenige, was geschieht und geschehen 
soll, uns zuschicket, zusendet. Die Natur ist Gott, 
in sofern er ohne unser Zuthun die Dinge entste¬ 
hen lässt. Das Glück ist Gott, in sofern er Ereig¬ 
nisse verursachet, die wir nicht vorhersehen konn¬ 
ten, und die uns vortheilhaft sind.“ Rec. hält diese 
beyden Stellen für die gelungensten in der ganze* 
Schrift. 

Predigten. 

Letzte Predigt in der Kirche zu Neumünster ge¬ 

halten; nebst einer historischen Nachricht von 

dem Stifter, und den Schicksalen dieser Kirche 

von E. C. Kruse. Mit einem Auf-und Grund¬ 

riss des alten Kirchengebäudes. Kiel in derSchul- 

buchdruckerey, 18x1. 80 S. und 2 Blätter Holz¬ 

schnitte. (8 Gr.) 

Die alte von Vicellinus zu Faldern (dem nach 
Erbauung des dortigen Klosters Neumünster genann¬ 
ten sehr nahrhaften Flecken mitten in der wüsten 
Heidegegend Holsteins) erbaute Kirche drohte end¬ 
lich nach beynahe 70ojähfiger Dauer den Einsturz, 
und der Verf. hielt über den sehr zweckmässigen 
Text: „Himmel und Erde werden vergehen, aber 
meine Worte vergeben nicht (Luc. 12, 55) “ am 
Sonnt. Reminisc. 1811 die letzte Predigt in dieser 
Kirche, deren Andenken er durch gegenwärtige 
kleine Schrift erhalten will. Diese Predigt, die in 
Schüler’s Repertorium für Casualfdlle ein neues 
Fach anlegt, ist im Ganzen recht gut gerathen, nur 
fehlt die höhere christliche Salbung, die Rec. in 
manchen neuern Predigten, am ungernslen aber in 
solchen Casualreden vermisst. Die angehängte Ge¬ 
schichte der Kirche und ihres Stifters ist dem Verf. 
vortreflich gerathen, sowohl was Auswahl der Ma¬ 
terien als Darstellung betrift, und Rec. möchte den 
Verf. hier öffentlich auffordern uns mit einer kurz¬ 
gefassten Geschichte Schleswig-Holsteins, die wir 
noch immer entbehren, oder doch mit einer Samm¬ 
lung mehrerer solcher Particulargeschichten einzel¬ 
ner Anstalten, Gegenden etc., seines Vaterlandes zu 
beschenken. Bey der grossen Belesenheit in diesem 
Fache, die schon aus diesen wenigen Blättern her- 
vorleuchtet, und bey seiner schönen historischen 
Darstellungsweise, würde er sich dadurch ein blei¬ 
bendes Verdienst erwerben. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am IO* des Juny» 1812. 

Dichtkunst. 

Omegar > der letzte Mensch. Eine Dichtung. Aus 

dem Französischen des Hrn. von G r ai nv ill e. 

Neue Ausgabe. Leipzig, bey Schiegg. i8n. IV 

u. 344 S. 8. (i Thlr.) 

Das Weitende ist von jeher eben so wohl, wie 
die Weltschöpfung ein Gegenstand für die Phanta¬ 
sie des Menschen gewesen, da die heiligen Urkun¬ 
den der Völker selbst auf beyde aufmerksam ma¬ 
chen, und beyde bieten grosse, wenn gleich Er- 
steres mehr grausende, als lichte Bilder dar. Im 
religiösen Sinne verbindet sich mit der Idee des 
.Weitendes begreiflich eine andre vorn Siege des 
guten Princips über das böse, von Wiederaufnahme 
der Welt in das göttliche Wesen, oder wenigstens 
die moralische des Weltgerichts. In diesem Sinne 
verflicht Klopstock in seine Epopöe von der Erlö¬ 
sung eine Vision Adams, worin als Folgen der That 
Christi einige Scenen des Weltgerichts gleichsam mit 
den kräftigen Pinselstrichen eines Michael Angelo 
geschildert werden. Ein Jugendfreund Klopstocks 
hatte den aber ohne Ausführung gebliebenen Ge¬ 
danken, das Weltgericht zum Gegenstände einer 
besondern Epopöe zu machen, und späterhin hat 
auch ein zu früh verstorbener junger deutscher 
Dichter ein Gedicht das hVeltericle in der \ ersart 
des Hörners geschrieben, welches einiges Aufsehn 
erregte. Die blosse melancholische Vorstellung von 
Zerstörung und Verwüstung, oder gar vom lang¬ 
samen Hinsterben eines der Lebenskraft beraubten 
Wellkörpers in einem beschreibenden Gedicht 
könnte allein genommen zwar manches grausende 
und wirklich grosse Bild im Menschen entstehn 
lassen, aber doch weiter ausgeführt und zu einem 
Werke ausgesponnen, mit dem der Dichter so zu 
sagen seinen Ruhm auf die Trümmer einer Welt 
bauen wollte, unmöglich dem poetischen Zwecke 
entsprechen, die Einbildungskraft zu erheben. Nur 
allein das in der modernen Poesie so verschriene 
moralische kann einen solchen Stoff episch machen, 
nur der Hass gegen das Böse, und die Freude über 
den zu erringenden Sieg des Guten, mithin eine 
neue Schöpfung. Eine Welt und eine Menschheit, 
die untergingen, wie der Aeschylische Prometheus, 
oder Miltöus Satan, wäre allenfalls, als kurze lyri¬ 
sche Tragödie denkbar, aber welcher Dichter zau¬ 
bert uns eine Bühne für ein solches Drama? — j 

Zweiter Band. 

Was das gegenwärtige ursprünglich französische 
Werk betrifft, so scheint es allerdings der poetische 
Zweck des Verfs. gewesen zu seyn , in dieser Vi¬ 
sion den Grundriss zu einer divina Commedia im 
Sinne des Dante oder zu einer Epopöe im Sinne 
des Milton zu entwerfen. Auch ist es aus dem 
Geiste der Zeit und den Scenen der Verwüstung, 
die das Vaterland, des Verfs. in mehreren Augen¬ 
blicken darbot, leider sehr begreiflich, wie selbiger 
seine Phantasie zu so einer melancholischen Schil¬ 
derung stimmen, und so ein grässliches Bild vom 
Aussterben der Erde hinmalen konnte, welches al¬ 
lerdings für uns Menschen, in wie fern wir durch 
bösen Zwist und Sittenlosigkeit jenes Aussterben 
unsers Planeten befördern, abschreckend lehrreich 
seyn mag. Allein diese Vision, welche der Verf. 
in einer Hole bey den Ruinen von Palmyra gehabt 
zu haben erdichtet, hat doch zu wenig Episches im 
Sinne der eben aufgestellten Grundsätze, und das 
wenige Epische, durch das die Weltregierung ver¬ 
herrlicht würde, ist so schwach, so in Plintergrund 
gestellt, dass die allerdings originellen Bilder und 
Situationen nichts als Schauder zurücklassen, dass 
man oft beym Lesen des ganzen Lebens in dieser 
oder einer andern Welt satt und überdrüssig wird, 
und man sich nur darum so auf die Tortur ge¬ 
schraubt fühlt, wreil das Abslerben so langsam von 
Statten geht. Omegar, der letzte Mensch und die¬ 
ser Dichtung Hauptheld erscheint eigentlich nur als 
die Maschine eines höhern Wesens, des Erdgei¬ 
stes, (einer Art von Demogorgon,) welcher die 
bereits schon ziemlich erstorbene Erde noch gern 
erhallen uud neu bevölkern möchte, und durch al¬ 
lerhand Zaubereyen und Weissagungen den Ome¬ 
gar, einen Abendländer, bestimmt, sich in einem 
Luftschiff die ihm vom Schicksal bestimmte Braut 
aus dem allein noch etwas bevölkerten, aber auch 
schon der Fruchtbarkeit beraubten, Brasilien zu 
holen. Ungeachtet höhere Wesen der Vermählung 
Omegars mit seiner Syderie entgegen wirken, siegt 
doch bey diesem die Liebe. Allein da die aus die¬ 
ser Ehe zu erwartende Nachkommenschaft mit dem 
Fluche des Sckicksals belegt ist, schlecht und ab¬ 
scheulich zu werden, auch die Erde zu ihrer Ver¬ 
nichtung schon reif ist, so wird Adam, der in der 
Nähe der Hölle wrohnt, und die Folgen seines Falls 
daselbst täglich mit anzusehen verdammt ist, abge¬ 
sendet, den Omegar zu bewegen, seine Syderie in 
einer allerdings grausenden Situation zu verlassen, 
worauf denn der Tod reine Arbeit macht, und die 
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letzte Stunde schlägt. Das ist der Inhalt der Ge¬ 
schichte , in welcher die Menschheit, ungeachtet 
mit grossen Erfindungen und Wundexkräften, z. B. 
das Leben zu verjüngen, den Ocean abzugraben u. 
s. w. ausgerüstet, dennoch unterliegt. An wirklich 
poetischen wahrhaft orientalischen Schilderungen 
fehlt es keinesweges. 

Die Uebersetzung ist grösstenlheils kräftig und 
fliessend bis auf einige Nachlässigkeiten, Gallicismen 
Und zu gemeine Ausdrücke, dahin gehören die 
Worte Frauenzimmer (S. 8), Sacristey des Tempels 
u. s. w. S. i65. „Nie hat ein Mensch mit erhabneren 
Zügen den Ewigen repräsentirt.“ S. 17 drückt Adam 
die Erde an seine Brust, an seine Lippen — S. 322 
sagt der Tod: Schneiden wir diesem Jünglinge, 
Während er ruht, den Lebensfaden ab. 

Der Cid, Trauerspiel in fünf Akten nach Peter 

Corneille, von Ernst Grafen von Benzei 

St e mau. Gotha, in der Becker’schen Buch¬ 

handlung. 1811. 126 S. 8. (16 Gr.) 

Die wesentliche Figur der französischen Co- 
thurnenspraehe ist die antithetische syntaktische 
Sentenz, ein gewisser Parallelismus der kurz zu¬ 
sammengedrängten Rede, welcher der ui'sprüngli- 
chen als Orakelspruch gegebenen Poesie wie sie in 
den hebräischen Dichtern erscheint, nicht ganz un¬ 
angemessen ist, und durch den alle Hauptgegen¬ 
sätze besonders betonenden Reim, nicht minder 
durch die gleichförmige Censur des Alexandriners 
(wo nach Boileau: le sens coupant les mots sus- 
pencle l’ hemisticke) kräftig unterstützt wird. Für 
eine gewisse leidenschaftliche zänkische Heftigkeit, 
oder für eine kalte Stärke und Grösse des Gedan¬ 
kens ist diese epigrammatische Foi m des poetischen 
Styls allerdings passend,* und da die vorzüglichsten 
Meisterwerke der französischen Bühne, der Cid, 
Mahomed u. s. w. den Charakter jener Empfindun¬ 
gen tragen, so ist auch der Alexandriner und der 
Reim eng mit ihrer poetischen Oi'ganisation ver¬ 
wachsen. Es ist daher billig zu verwundern, dass 
zu einer Zeit, wo man die griechischen und latei¬ 
nischen und überhaupt älteren Classiker aller Na¬ 
tionen in ihrer Metrik und Wortstellung mit einem 
beynahe lächerlichen Grade von Gewissenhaftigkeit 
vei’deutscht darzustellen sucht, man so ungerecht 
gegen den französischen Genius verfährt, seine 
Kraft in Jamben so zu sagen auflösen zu wollen. 
Allein dieser Missgriff ward einmal von einigen 
grossen Geistern begangen, die man gewöhnt ist, 
für die ersten in Deutschland zu halten, und nir¬ 
gends gilt Autorität selbst bey allem Streben nach 
Originalität, womit man Originaldichtern nur nach- 
ahmt, mehr, als auf dem deutschen Parnass. Die 
Eintönigkeit des Alexandriners, das ermüdende Ei- 
nerley seiner Caesur und das altmodische gotische- 
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dische, höchstens croneglijehe Ansehn) welches 
er der poetischen Spiache gibt, wenn er nicht sehr 
künstlich gehalten wird, mag wohl der Grund seyn, 
warum unsre Meister in ihren Uebei'setzungen die 
Jamben substituirten, wodurch aber ihr Unterneh- 
111011 ** ' exenipla sunt ocliosci — gänzlich miss- 
glückte. Der Verf. der gegenwärtigen Uebersetzung 
verdient deswegen unsern Dank, dass er wenigstens 
den Reim in den lyrischen Monologen beybehielt, 
und übrigens die kiäftigen Gedankenkürzen des 
Corneille in den Jamben so gut, wie möglich dar¬ 
stellte. Bekanntlich wurden dem grossen Corneille 
seine Reime selbst sehr schwer, und wenn er gleich 
mehr, wie der zarte, sonore Racine, sich zu einer 
reimfreyen Darstellung eignet, so würde er doch 
gewiss, wenn er sich in manclxen seiner neuen Ue- 
bersetzungen erblickte, seine so grosse angewandte 
Mühe in Reimen ungern verloren sehen. Mit un- 
seim Verf. könxien wir um so weniger rechten, da 
er eigentlich keine Uebersetzung, sondern dem Ti¬ 
tel nach nur ein Trauerspiel nach Corneille ver¬ 
spricht. Indessen Veigleichungen bleiben da immer 
noch zu machen, die zwar zuweilen, allein nicht 
immer, günstig für die deutsche Bearbeitung aus- 
fallen dürften. — Wir lassen unsre Leser in ei¬ 
nigen der beliebtesten Hauptstellen, die das Sprich- 
wort c’est heau comme le Cid trotz dem Cardinal 
Richelieu und der Academie rechtfertigen, die Ver¬ 
gleichung selbst machen. 

Rodrigue as-tu du coeur? — Tout autre que 
mon pere 

L’iprouperoit sur Vheure. 

Rodrigo hast du Muth ? — du fühltest ihn 

Wärst du mein Vater nicht — 

cette ardeur, que dans les yeux je porte 
Sais-tu, que c’est son sang, le sais-tu? 

Weisst du, dass meiner Augen Feuer 

Aus seinem Blute spricht? Weisst du es auch? 

Je suis jeune il est vrai, mais aux ames bien 
nies 

La valeur n’attend pas le nombre des annies. 

Dass ich noch Jüngling bin, bekenne ich; 

Doch nahm der Muth in edlen Seelen Sitz, 

So wägt die Tapferkeit die Jahre nicht. 

jWes pareils a deux fois ne se font pas connaitre 
Et pour leur coup d’essai veulent des coups de 

maitre 

Wer fühlt, wie ich, bewahrt sich nicht all malig 

Und wählt zur Erstlingsthat den Meisterzug. 

Rodrigue en ma maison. Rodrigue dev an t moi. 

Rodrigo hier, Rodrigo bey Chimenen. 

Va, je ne te hais point —■ tu le dois — je ne 
puis 

Eich hassen 1 —- — Ist die Pflicht — Nie kann 
ich es. 
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Un meine coup a mis ma gloire ert surete 
Mon ame en desespoir, ma flamme en libertS. 

Derselbe Schlag hat meinen Ruhm gesichert, 

Zermalmt mein Herz, die Liebe frey gegeben! 

In vielen andern Stellen ist die Kraft glücklich 
wieder gegeben. Oft zeigt die deutsche Sprache 
selbst mehr Innigkeit und Zartheit als die französi¬ 
schen kalten Metaphern , wo zuweilen dep/aisir 
für den höchsten Schmerz des Tochterherzens ge¬ 
braucht wird. Z. B. in der Rede der Infantin — 
„den leisen Wunsch möcht ich dir selbst entführen 
— oder — Und du, vor deren Blick mein Herz 
verblutet“ —. Da die Uebersetzung so viel Vor¬ 
züge hat, wünschten wir mehr Aufmerksamkeit auf 
die Jamben. Der Hiatus in pari sede (wie Horaz 
spricht) kommt zu oft: „Beschlüsse es S. i5. Ich 
hemmte ihn, ich zeigte ihm S. 8. 9. Oft finden 

sich falsche Kürzen: „Umhüllt strömt blutender 
vj w 

S. 11. Staun meiner Kraft „so tief steigt königli¬ 
cher Sinn herab. Zuweilen ist der Ausdruck un¬ 
deutlich und zu gezwungen. Z. B. das Morgenroth 
der goldnen Freyheit magst du nicht, zu oft der 
zarten Liebe künden — Oeuvre de tant de Jours en 
un Jour efface! — vom Tag zerstört, wo es von 
Einem Tag offenbar heissen muss. Das Ists S. 25 
in der abgebrochnen Rede des Cid gibt ganz fal¬ 
schen Sinn S. 36. Lass uns verstummend gehn 
marchons sans discourir. — Ta vail- 
lance, dein Heldenwirken. — S. 42 sagt die In¬ 
fantin: Ich wein um Sie und er scheint mir ein 
Gott. Diess ist wohl im Charakter der Infantin 
ein wenig zu hyperbolisch. — Die gereimten Stel¬ 
len sind meist sehr gelungen. 

Gedichte von Felix Huber, nebst der Schilde¬ 

rung seines Lebens und Charakters. St. Gallen, 

bey Huber und Compagnie. 1811. XXXIV und 

338 S. 8. (1 Thlr. 6 Gr.) 

Der Vorbericht sagt uns, die Herausgabe die¬ 
ser Gedichte sey für des Dichters Vaterstadt Be- 
dürfniss gewesen, und diess scheint wenigstens das 
beträchtliche Subscribenten - Verzeichniss zu bestä¬ 
tigen. Dass der Verfasser derselben , welcher die 
Früchte seiner Muse nie zum Druck bestimmte, 
ein guter Sohn, Gatte und Vater war, erhellt aus 
den in den Gedichten angedeuteten Gesinnungen 
allerdings. Das Ganze der Sammlung, die meist 
aus Familienangelegenheiten und freundsshaftlichen 
Verhältnissen entstandene Gedichte enthält, kann 
eigentlich nur für den Interesse haben , welcher den 
Mann und die Verhältnisse kannte. In so fern ei¬ 
nige derselben sich über das Mittelmässige erheben, 
oder zum mindesten zum edlen Ernst, zur reinen 
Freude und Seelengüte stimmen, könnten diese 
auch dem grossem Publicum nicht ganz missfallen. 
Uebrigens zeigt die völlige Kunstlosigkeit, die Unbe- 
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kanntschaft mit dem Metrum, und die wenige Leb¬ 
haftigkeit der Phantasie, dass der Verf. kern Dich¬ 
ter, und kein Gelehrter von Profession war. 

Sah ihr geflügeltes Zögern an des Gesichtskreises Rande — 

Sangst ein munteres Liedchen, da wo der Unglaube heulte —— 

sind bey ihm Hexameter. Als Anhang erscheinen 
einige dichterische Versuche seiner Schwester und 
seiner Gattin. Die Lebensbeschreibung ist unter¬ 
schrieben von dem Hin. Professor P. Scheitlin. 

Arkadien. Ein Schäfer - nnd Bitterroman von 

Otto Heinrich Graj'en von Loeben. Berlin, bey 

Schöne. 1811. lr Theil. 2S2 S. 2r Theil. 265 S. 

8. (2 Thlr. 12 gr.) 

Zevs verzärteltste Lieblingstochter, die Phanta¬ 
sie, wie sie Göthe nennt, und wie sie diesen Na¬ 
men nie mehr als in der neuesten romantischen 
Poesie verdient, lebt, nachdem es ihre immer be¬ 
wegliche Laune mit sich bringt, auf einem steten 
Maskenballe. Nun pflegt man auf Maskeraden die 
ältesten Trachten, den altvaterischen Geschmack je¬ 
der Art wieder hervorzusuchen und halb in Ernst 
halb im Scherz eine göttliche Ironie mit den Ge¬ 
stalten des wandelbaren Lebens zu treiben* Ls war 
daher zu erwarten, dass unter andern auch die 
goldenen Tage der Pegnizschäfer und Zesianer 
wieder aufleben würden, wo die Baumsirene, Nach¬ 
tigall, ihre Lustschlürfenden Töne sang, und das 
Tiriliren, der Waldvögel (Arcadien II. S. 179). 
Chore antwortete, besonders in den gegenwärtigen 
Zeiten des deutschen Parnasses, 

Die in der fremden Kleidung sich gefallen, 

Und aller Welt Gebrauch zusammenknoten (Arcadien I. S. 99) 

Das auf dem Titel angegebene Arcadien, aus wel¬ 
chem mancher profane Leser pedantischen Ge— 
schmacks sehr bald entweichen, und sein: auch ich 
war in Arcadien etc. so eilig als möglich ausspre¬ 
chen dürfte, ist keinesweges das alte in Griechen¬ 
land, ist kein Idyllenland Theokrits, wo Naivetat 
und Einfachheit der Sitten, wie der Sprache sich 
mit lebendigen Naturbildern umgibt, bietet keine 
üppigen Gessnerischen oder Kleistischen Land— 
schaftsgemälde dar, von frommen Kindern stafflet, 
welche die Urnen ihrer Eltern bekränzen, — hier 
ist kein Pastor von Grünau, kein Wirth vom gold¬ 
nen Löwen. — Selbst Tassos an Grazie unnach¬ 
ahmlicher Amint würde für dieses nach seiner geo¬ 
graphischen Bestimmung an der Elbe in Meissen 
gelegne und bis Heidelberg und Oesterreich sich 
erstreckende Arcadien zu einfach seyn. Am näch¬ 
sten kämen, wenn ja gekrittelt und verglichen wer¬ 
den muss, der sich breiter aussprechende pastor 
fldo, und der spanische Schäferroman, nur nicht 
in der einfachen leichtfliessenden Sprache eines 
Florian dargestellt. Manche Spötter würden viel¬ 
leicht die hier vom Verf, dargestellten Schäferge- 
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stalten mit denen auf den alten berauchten Tape¬ 
ten vergleichen, wo die Damen mit dem Schäfer¬ 
stabe auf Stelzschuhen, hoch frisirt und im Reif¬ 
rocke einhergehen, und einen dieser Tracht gemäs- 
sen galanten Lebenswandel zu führen scheinen. 
Allein wer wollte darüber mit einem sonst sich 
auszeichnenden und an guten Gesinnungen reichen 
Dichter rechten, wenn er einmal auf dem literari¬ 
schen Maskenball halb zum Scherz in einer so phanta¬ 
stischen Mummerey auftritt? Nur dürfte, wie denn 
überhaupt Schäferepopöe und Schäferroman eine 
etwas unbehülfliche langweilige Form ist, dieser 
phantastische Humor ein wenig zu lang ausgespon¬ 
nen seyn. Denn man lässt sich die Lämmer und 
die Schäferstäbe, und die Bänder mit denen, wie 
mit den Herzen ein weinerlicher Scherz getrieben 
wird, in einem kurzen musikalischen Liedchen lie¬ 
ber gefallen, als in einer langen Prosa, sollte sie 
auch, wie die des Verfassers, zuweilen in beschei¬ 
den versteckte Reime sich a.uflösen lassen. — An 
eine Idylle, welche in Stoff' und Form eine schuld¬ 
lose naive Welt darstellte, ist also hier nicht zu 
denken. Hier tragen Ritter, Cavaliere (I. S. 59), 
die des Hoflebens müde sind, aber doch ihr Blut 
nur mit edlem Blute vermischen wollen (II. S. 126) 
nach Schäferart „Änzugsstücke“, die so gewählt 
sind, dass sie gleich füglich junge Edelleute anzei- 
gen können, deren liebes schönes Angesicht die 
holde Buntheit und Schwärmerey der Kleidung 
recht nothwendig zu machen scheint (I. S. 51). Die 
Schäferinnen sind phantastische Spröden, die Jahre 
lang nach einem Kusse schmachten lassen, übrigens 
tliun sie aber auch Busse so wie die erbaulichen 
(S. 89) Jünglinge desgleichen, und beten am Ro¬ 
senkranz zu dem Jesuslamme. Es werden Sonnette 
und Ringelreime und Madrigale als galante Liebes¬ 
briefe geschrieben und Schäferarien wie weiland in 
den Operetten gesungen: Schönstes Kind zu deinen 
Füssen u. s. w. alles in Hofmannswaldau’s und Lo- 
hensteins Manier, jedoch züchtiger und platoni¬ 
scher. Eine Menge Liebesbegebenheiten von Dul- 
cis, Clariant, DeÜtio u. s. w. flechten sich anrau- 
tliig in einander, dass alles in ein romantisches 
Dunkel sich auflöst. Dann erhellen wieder Blitze 
in der Sturmnacht die dunkle Scene, und es treten 
Zigeunerinnen auf, die (II. S. 2Üo) als vergiftende 
Landstreicher, alles Glücks Verpester , Schicksals¬ 
mäkler, dickäugige Hexen, .Sterns.chwärzer mit Sha- 
kespearschen Witze begrüsst werden. Die Liebe, 
das einzige Thun und Dichten dieser romantisch 
galantem Welt, verwandelt diese Schäfer und Schä¬ 
ferinnen ,,in traumähnliche JVesen. Ihr Reden 
wird Liebesgirren; ihr Schweigen Lieb.esschlutn- 

„mer, ihr Sinnen ein Zerrinnen in dem einen auf- 
tosenden Gedanken, und ein der äussern Welt Ent¬ 
rinnen auf seinem Sirenenstrom“ (Th. II. S. 6). 
Jeder _ Hauch scheint die ganze Seele, wie ein 
feuchtes Blatt umzuwenden ( I. S. 55.), und so im 
göttlichen Nichtsthun., das eben keine liir unsre he¬ 
roische .Zeit brauchbare Menschen gäbe, sehen sie 
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auf ihrem Schäferstab ruhend mit Schaf er lichkeit 
(I. S. 55) vor sich hin. — Zur Probe des arkadi¬ 
schen Styls zum Schlüsse noch einige Beyspiele. 
„I. S. 27. Dein mich jetzt hierher Bescheiden nehm 
ich hin für eine Gnade, zu vergessen im Verschei¬ 
den. Lass mich dir zuerst beeiden, eine wohl ver— 
schlossne Lade sey diess offne Herz zu nennen, 
das so glücklich durch dein Kommen, dass du magst 
ihm zuerkennen, was du willst, es wird benennen 
theuer, was von dir gekommen.“ — „I. S. 52. Eins 
noch hab ich dir zu sagen fiel die Schäferin wie¬ 
der ein. Meiner Freyheit zu entsagen, will ich 
für die Ehre wagen, die nicht duldet einen Schein, 
dass ich einen Schützer habe, der die Lästigen ent¬ 
ferne, dem mein Ruf sey ein Buchstabe, den er 
auf die Brust sich grabe, dass man dort das Lesen 
lerne. Eine Hand doch anzubieten, ohne ihr das 
Herz zu einen, dem kein Fühlen zu gebieten, wie 
ihm auch die Blicke knieten, will ein Unternehmen 
scheinen“' u. s. w. Es will ein Unternehmen schei¬ 
nen, so andächtig fortzulesen, als hier durch zwey 
Theile mit Schäferlichkeit fortgeschrieben ist. 

Schulschriften. 

Amtsbericht vom verflossenen Lehrjahr der Kieler 

Stadtschule. Einladungsschrift zum Osterexa¬ 

men von 7/. J. Stubbe, ProF. und Rector. Vor- 

ausgeschickt eine Untersuchung über die Frage: 

TVas leisten unsere Gelehrtenschulen als mora¬ 

lische Bildungsanstalten. Kiel 1812. 17 S. 4. 

Eine sehr wichtige, aber leider selten gehörig 
beherzigte Frage, die hier aufgeworfen wird! Wie 
viel hat es dazu beygetragen, wahre Menschenbil¬ 
dung bey uns herunter zu bringen, dass da, wo 
man die Leiter der Menschheit bildete, man nur 
darauf sah, geschickte, und allenfalls geschmack¬ 
volle, nicht aber gute und fromme Männer zu bil¬ 
den! der Verf. vordient Dank, hier diese Sache 
wieder zur Sprache gebracht zu haben. Wie gern 
läse Rec. im Kieler Schulprogramm des nächsten. 
Jahres des geistvollen Veifs. weitere Auseinander¬ 
setzung, „wie diese sittliche und religiöse Läute¬ 
rung und Ausbildung des Schülers., etwa nicht 
durch Erbauungsstunden, vermehrten Religions¬ 
unterricht u. dergi., sondern durch die gesamrnle 
Schulbildung nach Stoff, Form und Geist dersel¬ 
ben, namentlich durch des Lehrers ganzes pädago¬ 
gisches Verfahren bewirkt werden könne.“ — Der 
auf diesen Aufsatz des Hrn. Prof. .Stubbe folgende 
ausführliche Bericht vom vorjährigen Lehrgang er¬ 
füllt mit Hochachtung und Liebe gegen den ^ er7 
ein braver und treu mit einander fortschreitender 
Lehrer an der Kieler Schule. Die Gelehrlenschule 
ist jetzo mit 64 Schülern (Johannis 1809 waren nur 
22)., und die Bürgerschule znit i84 Schülern besetzt. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 11. des Juny. 143. 1812. 

Naturlehre. 

Statik und Dynamik der Physik. Erste Abhand¬ 

lung, welche die wesentlichsten Eigenschalten mi¬ 

neralischer Körper behandelt; nach eigenen An¬ 

sichten bearbeitet von Joh. Leonh. Späth, Kön. 

Baier. Hofr. u. Prof. d. höh. Mathem. zu München. Nürn¬ 

berg bey Stein, 1812. 120 S. 8. (16 Gr.) 

I. Der Verf. fand während seiner 21jährigen phy¬ 
sikalischen Vorlesungen, dass wir die Phänomene 
mineralischer Körper mehr umschreiben als erklä¬ 
ren, weil die Erklärung in statisch dynamischen Ge¬ 
setzen beruhe, die wir noch nicht genug kennen. 
Er nahm daraus Veranlassung über die Natur des 
mineralischen Körpers nachzudenken, und die Phä¬ 
nomene, Welche er zeigt, nach dynamischen Gesetzen 
zu combiniren. Das System was sich ihm daraus 
ergeben habe, wolle er in seiner Stufenfolge in Ab¬ 
handlungen nach und nach bekannt machen. II. Die 
Grundstoffe mineral. Körper sind für unsere An¬ 
schauung verschwindend und nach ihrer Grösse selbst 
verschieden. Sie haben eine bestimmte Härte und 
Form, rund, elliptisch, cylindrisch, oder ladenar¬ 
tig prismatisch eckig, blätterförmig. Sie sind mit 
einem Stoff getränkt, der der feinste unter allen er¬ 
schaffenen ist, und dieser ist das Vehikel eines im 
Raum allgemein verbreiteten Princips, welches der 
Vf. das Agens nennt, und gibt mit diesem verbun¬ 
den ein allgemeines Verbindungsmittel der Grund¬ 
stoff ab, daher der Vf. jenen Stoff das Gluten nennt. 
111. Die LichUtoffe scheinen dem Vf. fadenartig ge¬ 
staltet und ursprünglich nicht mit dem Gluten ge¬ 
tränkt zu seyn. Je stärker sie sich nach Uraslän- 
den mit dem Gluten tränken, desto schwächer wird 
die Elasticität, und diese hört gänzlich auf wenn 
der Lichtstolf sich mit Gluten sättigt. Aus der ver¬ 
schiedenen Tränkung mit Gluten erfolge der ver¬ 
schiedene Eindruck auf die Sinne. Ganz imgetränkt 
würde er den Eindruck der reinsten Klarheit her¬ 
vorbringen; etwas getränkt zeigen die Lichtstolfe 
rothes Eicht. Sie werden für uns unsichtbar und 
verwandeln sich in Wärmestoffe, wenn sie ihrer 
Sättigung nahe sind. IV. Verhüllung der Stoffe. 
V. Selbstleuchteude und dunkle Stoffe. VI. Das 
Hüllenspiel (Zersetzung der Hüllen). VII. Consti¬ 
tution einer nüueral. Substanz. VIII- Vacante Kräfte 
eines mineralischen Körpers. Erklärung der speci- 
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fischen Wärme. IX. Reaetion der Hüllen einer mi¬ 
neral. Substanz. X- Temperatur. XI. Masse und 
Dichtigkeit. XII. Gravitation. XIII. Cohärenz. 
XIV. Natürliche Kräfte. XV. Natürliche Wärme¬ 
mengen. XVI. Porosität. XVII. Härte. XVIII. 
Sprödigkeit. XIX. Zähigkeit. XX. Dehnbarkeit. 
XXI. Elasticität. XXII. Farbe. XXIII. Durchsich¬ 
tigkeit. XXIV. Inflexion und Refraction des Lichts. 
— Wir müssen uns begnügen, den Lesern blos die 
Rubriken dieser letztem Abschnitte voizulegen, da 
es nicht möglich ist, die Anwendungen, die der Vf. 
von seinen, Anfangs dieser Anzeige angegebenen 
Ideen, auf die genannten Phänomene macht, in der 
Kürze darzustellen. Man sieht, dass diese Ideen viel 
Aelmlichkeit mit denen haben, welche Descartes 
in seinen principiis philosophiae P. III. §. LII vor¬ 
trägt, wo er dreyerley Grundstoffe statuirt, erstlich 
eine Materie, quae tantam vim habet agitationis, ut 
aliis corporibus occurrendo in minutias indefmitae 
parvitatis dividalur; zweylens eine Materie, quae di- 
visa est in pai Liculas sphacncas valde quidem rni- 
nutas, si cum iis corporibus, quae oculis cernere pos- 
sutnus, comparenlur, sed tarnen certae et delermi- 
natae quantitatis; drittens eine Materie constans par- 
libus vel magis crassis vel figmas minus ad motum 
aptas habentibus. So macht Descartes in der Fol¬ 
ge P. IV. §• CXII die Theilchen des Salpeters an ei¬ 
nem Ende spitzig, am andern platt. Ferner §. CXLVI 
die Theilchen der maguet. Materie zu kleinen Schrau¬ 
ben u. dergi. Wer diese Vorstellungsarten liebt, 
wird sich durch des Vfs, Vortrag ohne Zweifel be¬ 
friedigt finden; und auch Andere werden gern den 
Scharfsinn darin anerkennen. 

Sternkunde. 

IJeher die Natur der Kometen mit Reflexionen auf 

ihre Bewohnbarkeit und Schicksale. Bey Gele¬ 

genheit des Kometen von 1811, von Dr. Tr. von 

P. G r u i t h u is e n. München bey Lentner, 1811. 

8. mit 4 Kupfert. (1 Thlr. 8 Gr.) 

Die Einleitung beginnt so: „Warum ich die 
,,Gelegenheit ergreife, eine Schrift zu verfassen, die 
„echte philosophische Grundsätze unter die Natur¬ 
freunde des wissenschaftlich gebildeten Standes von 
„diesen so erhabenen Gegenständen des Weltbaues 
„bringen, oder erhalten soll, geschieht vornehm- 
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„lieh, weil man zu unserer Zeit hiervon Ideen aus- 
,,zustreuen sucht, die dem Ungelehrten eben so aben- 
„theuerlich dünken, als sie dem wahren Gelehrten 
„albern Vorkommen“ u. s. w. — Recensent gesteht 
seine Unbekanntschaft mit diesen zu unserer Zeit 
verbreiteten albernen Ideen; vielleicht gilt das Ge¬ 
sagte von der Gegend wo der Vf. lebt. 'Den gröss¬ 
ten Theil der Einleitung nimmt ein Gedicht von 
Kästner über die Kometen ein, welches der Verf. 
mit Anmeikungen begleitet, worin er unter andern 
von den JVIeteoisteinen behauptet, es seycn weiss— 
giaue lockeie Steine. Die, welche Rec. gesehen 
hat und zum Iheil selbst besitzt, sind schwarz- 
graue und dichte Steine. 

Uie Abhandlung selbst zerfällt in grosse Para¬ 
graphen. §. 1. Merkwürdige Kometen, eine ziein— 
lic 1 vollständige Aufzählung der bisher erschienenen 
mit Benutzung der neuesten Nachrichten und Be¬ 
richtigungen. So wird unter andern die aus Phran- 
za’s Chronik hergenommene und dem sei. Lichten¬ 
berg mehrmals nachgeschriebene, irrige Nachricht 
von einem Kometen, der i45o zwischen Mond und 
Erde durchgegangen sey, nach Ki ies für einen Ue- 
bersetzungsfehler erklärt. §. 2. Kometenlauf. „Die 
„Seichtigkeit,“ heisst es hier, „womit die Philoso¬ 
phen unserer Zeit über die Mechanik des Him- 
„mels gelaselt haben, ist leicht zu begreifen, wenn 
„mau ihren Gesichtspunct erwägt, von dem sie aus- 
„gingen ; indem sie die Sphären der Welt sinnige 
„oder himmlische, oder seligeThiere, ihre Anord¬ 
nung Musik und ihre Bewegung eine Art von Tanz 

üessen‘‘ u» s. w. — Philosophen unserer 
Zeit hätten so gefaselt? — Plato’s dichterische Ideen 
mögen immer ihr Anziehendes haben, aber dass 
ein Philosoph unserer Zeit daraus etwas für die 
Mechanik des Himmels hätte hernehmen sollen, kön¬ 
nen wir kaum glauben. — Dass der Verf. sich 
deutlich zu machen sucht, sieht man unter andern 
daraus, dass er in der Note S. 65 sogar für nöthi* 
hndet zu erklären und durch eine Figur anschau¬ 
lich zu machen, was eine senkrechte Linie ist. Er 
sucht die Centripetal- und Centrifugal-Kräfle durch 
Experimente zu erläutern. §. 5. Lage und Ver- 
theilung der Perihelien unter die Kometen. Es 
Wild hiei bemerkt, dass die Zahl der vor und rück¬ 
wärts laufenden Kometen gleich sey, nämlich von 
jeder Art neunundvierzig. Der letzte vermehre die 
Zahl der rückwärts laufenden um eines. K. 4. Zahl 
der Kometen. Bis jetzt 526. §. 5. Trabanten der 
Kometen. Der Verf. glaubt, dass man gewiss noch 
einen Kometen mit einem Monde sehen werde. 

<?• Achsendrehung der Kometen. Es lässt sich 
darüber nichts entscheiden. Die Stelle aus Rösters 
prakt. Astronomie ist vermuthlich irgend einem an¬ 
dern Astronomen nachgeschi ieben: wenigstens fin¬ 
det man m dem genannten Buch fast nur wörtli¬ 
che Compilation aus andern. §. 7. Grösse der Ko¬ 
meten. §. 8. Ueber die Art Kometen zu suchen, 
fj' ^euchtung, Farbe und Ansehen der Kome¬ 
ten. 10. Finsternisse durch Kometen. §.11. Wel¬ 
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che Natur haben die Kometen. was ist ihr Ur¬ 
sprung, sind sie bewohnbar ? Hier scheint sich der 
Verf. besonders zu gefallen. Er handelt hier von 
einem Urbildungsprocess, von einer Aetheriostatik, 
Aetheriokinesis, Aethenoelectrie, kometarischen Ma- 
gnetologie, von chemischen und galvanischen Vor¬ 
gängen mit und auf den Kometen, von Pyrologie, 
Morphomatologie , Phyramatologie , Organoinie, 
Egesteriologie, Meteorologie der Kometen, wovon 
wir unsern Lesern hier keinen Auszug geben kön¬ 
nen. §. 12. Von den Erscheinungen, wenn ein Ko¬ 
met sich der Erde sehr näherte oder auf sie stürzte. 
Es wird hier die Aeusserung von Dr. Olbers ange¬ 
führt, dass in 220 Millionen Jahren die Kerne und 
in 9 Millionen Jahren die Atmosphären der Erde 
und eines Kometen Zusammentreffen können. §. i3. 
Ueber die Furcht vor Kometen. Verschiedene Bei¬ 
spiele von seltsamen Prophezeihungen, wodurch Al¬ 
les in Schrecken gesetzt wurde. Der Schluss ist 
Jerem. 10, 2: Ihr sollt euch nicht fürchten vor den 
Zeichen des Himmels, wie die Heiden sich fürch¬ 
ten. §. i4. Hauptresultate aus der Naturkunde 
der Kometen und E/ide derselben. Das siebente 
heisst so: Jeder Weltkörper fängt mit der Kome¬ 
tenbildung an und endet mit der Sonnenbildung. 
Iiiebey macht der Vf. eine Anmerkung, wo er hef¬ 
tig gegen Recensenten und gemeine Menschen los¬ 
zieht, deren Vorurtheile bekämpfen nur Bockmel¬ 
ken sey. — Die Kupfer sind gut gestochen. 

o o n o m 1 e. 

Wörterbuch der landwirthschaftl. Naturgeschichte; 

mit Hinsicht auf den Betrieb der Wirtschaft, 

und die neuesten Entdeckungen und Erfahrungen, 

von D. Carl August von Ndldechen, Prof, der 

Landw. zu Charkow. Erster Bandy A—E. Berlin, 

bey Sander, 1811. VIII u. 553 S. gr. 8. (La¬ 

denpreis 2 Thlr. 6 Gr. Pränura. Pr, 1 Thlr. 13 

Gr. Subscript. Pr. 1 Thlr. 20 Gr.) 

Die Absicht, die der durch mehrere Ueberse- 
t zun gen englischer landwirthschaftl. Schriften, und 
durch einige eigne ökonomische Arbeiten bekannte 
fR'* Verf. bey der Herausgabe dieses nützlichen 
Werkes hatte, ist die: Anfängern in der Landwirth- 
schalt, und auch wirklichen praktischen Landwir- 
then ein Werk zu verschaffen, welches sie nach¬ 
schlagen könnten, um sich über die wichtigsten, ihr 
Fach interessirenden Gegenstände der gesamniten 
Naturwissenschaft, (denn nicht nur die eigenll. Na¬ 
turbeschreibung, sondern auch die Physik und Che¬ 
mie begreift der Hr. Verf. hier unter dem Namen 
Natuigeschichte)— nach den neuesten darüber ge¬ 
sammelten Entdeckungen und Beobachtungen zu 
unterrichten. 

Bey den ganz eigentlich landwirthschaftl. Ar¬ 
tikeln, hat der Hr. Vf. zugleich auf den wirklichen 
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wirtlischaftl. Betrieb, auf die wirkliche Bestellungs¬ 
und Benutzungsart derselben Rücksicht genommen, 
und Rec. kann allerdings im Ganzen weder den 
Plan, noch die Ausführung desselben in diesem 
Werke tadeln, und findet daher dessen Herausgabe, 
obgleich freylich nichts Neues darin enthalten ist, 
dennoch sehr zweckmässig und nützlich; zumal da 
in den bisherigen ökonomischen Lexicis die natur- 
historischen Gegenstände eben nicht immer sehr 
gründlich, und besonders nicht nach den neuesten 
Fortschritten der Wissenschaft bearbeitet sind: was 
hier sein* sorgfältig geschehen ist. Auch auf die 
Proviucialnamen und Idiotismen hat der Hr. Verf. 
bey den verschiedenen Naturgegenständen Rücksicht 
genommen, und wird am Ende, ausser einem all¬ 
gemeinen lateinischen, französischen und englischen 
Register mit Seitenzahlen, auch insbesondere ein 
Register über erstere anhängen. Das ganze Werk 
soll drey, höchstens 4 Bände zu 4o Bogen fassen; 
und zuletzt wird noch ein Nachtrag geliefert wer¬ 
den, der die, während der Bearbeitung dieses Werks, 
noch neuerlichst gemachten Entdeckungen und Be¬ 
obachtungen enthalten wird. 

Rec. muss sich begnügen, über die einzelnen 
Artikel, die dieser Band enthält, folgende Bemer¬ 
kungen hinzuzufügen. 

Ueber die Ursachen des Afterkornes hätte der 
Hr. Vf. sich näher erklären sollen. Mehr in nassen 
Jahren und in feuchten Boden sind die Roggensaa¬ 
ten zu dieser Krankheit geneigt, als in blos gutem 
Boden und frischem Dünger; und nicht nur ein 
Austritt von Säften veranlasst dieselbe, sondeim auch 
die Gährung der Staubbeutel, die, wenn es in der 
Blülhezeit des Getreides viel regnet, und dabey kalt 
ist, sich nicht gehörig ihrem Geschäfte der Befruch¬ 
tung unterziehen können. 

Unter dem Artikel Ahorn hätte bey dem, was 
über die Fabrication des Zuckers aus demselben.ge- 
sagt ist, auch bemerkt werden sollen, in welchem 
Alter und wie lauge die Bäume angebohrt werden 
können? 

Baum- oder JVurmtrockniss entsteht nicht blos 
durch die Verwüstungen des Borkenkäfers, sondern 
ist auch Jedes andre Absterben der Nadelbäume 
durch die Anfälle von Insekten überhaupt: insbe¬ 
sondere nennt man aber so freylich nur die durch 
den Borkenkäfer entstandene Verwüstung, die be¬ 
sonders in dem Zerreiten und Ruiniren des Splin¬ 
tes besteht, wie der Hr. Vf. aber nicht genau an¬ 
gegeben hat. 

Unter den S. 124 angeführten JVolleripflanzen 
hätte noch das Epilobium angustifolium, der Berg- 
achotemviderich mit angeführt werden soll, der auf 
nassen Wiesen viel wächst und viele Wolle hat. 

Sehr sorgfältig ist der Artikel: Biene, ausgear¬ 
beitet. 

S. 177 dass die sogenannte Biestmilch, Colo¬ 
strum, durchaus vom Kalbe, — wie bey den Schaa- 
fen vom Lamme, und bey den Pferden vom Foh¬ 
len ausgesogen werden müsse, da sie den jungen 

Thieren vortreflich als Reinigungsmittel dient, ist 
eine ausgemachte und bekannte Sache. Ad pag. 226 
dass die gedrillten Bohnen weit hohem Ertrag ge¬ 
ben, als die breitwürfig gesäeten, ist keine Frage: 
denn sie setzen von unten auf Schoten an. 

Der Artikel Brand im Getreide ist sehr unvoll¬ 
ständig und mangelhaft. Nicht einmal des Unter¬ 
schieds zwischen Staub- und Sleiubrand ist gedacht, 
noch weniger der neuesten Behauptungen über seine 
Entstehung. Auch ist das dagegen gebräuchliche 
Einkalchen des Weizens gar nicht gehörig beschrie¬ 
ben, und — mit Unrecht, als ganz unnütz ange¬ 
geben; — was gegen alle Erfahrung ist. 

Der Artikel Rn Wer ist eben so wenig gut bear¬ 
beitet. Dass man auch aus blosser Milch Butter 
machen könne, ist gar nicht gesagt: und der Hr. 
Verf. scheint nicht zu wissen, dass in den meisten 
Gegenden die Butter nicht aus süsser, sondern aus 
saurer Sahne gemacht werde. Der verschiedenen 
und besten Butterfässer wäre auch wohl mehr zu 
gedenken gewesen. Und dass 9 Berl. Q. Milch ein 
Pfund Butter geben sollten, ist, Rec. Erfahrungen 
gemäss, gar nicht als Regel anzunehmen: es gehö¬ 
ren dazu im Durchschnitt wenigstens 10 — 11. Bey 
S. 352 stimmt Rec. sehr dem Hrn. Verf. bey, dass 
man den Humus, oder die wahre Dammerde allein 
mit dem Namen Dammerde belegen solle, nicht 
jede Ackerkrume, wie doch oft, ja meistentheils ge¬ 
schieht. Ad pag. 354. Die Disteln vertilgen sich am 
leichtesten, wenn man sie vor der Blüthe abhaut. 
Das Wasser, der Regen, dringt in die hohlen Sten¬ 
gel, die dann verfaulen. 

Die Artikel Dünger und Erde sind sehr gut 
gearbeitet. 

Rec. sieht mit Verlangen der Fortsetzung die¬ 
ses nützlichen Werkes entgegen. 

Me d i c i n. 

Der freymiithige hippokratische Arzt, geschrieben 

von einem Veteran der praktischen Heilkunst» 

I. Band, 1. Heft. Marburg, bey J. Chr. Krieger. 

1811. 100 S. 8. (20 Gr.) 

Es ist eine der ersten Bedingungen, die jedes 
Publicum, so verschieden es auch immer sey, an 
seine Schriftsteller macht, dass sie eine ihm schul¬ 
dige Achtung nie aus den Augen setzen. Diese 
Achtung gibt der Schriftsteller durch eine strenge 
Darstellung seines Ideenganges, durch Vermeidung 
grober Nachlässigkeiten im Style, durch ein feines 
Lob des Lesers zu erkennen; wir finden diese Ach¬ 
tung bey demjenigen Schriftsteller ebenfalls, der 
sich mit streng wissenschaftlichen Gegenständen be¬ 
schäftigt, und zwar vorzüglich darin, dass er sich 
seine Leser auf einem mit ihm gleichen Grade wis¬ 
senschaftlicher Bildung denkt, er bringt dem Leser 
nicht neue Begriffe bey, er erweckt nur die in ihm 
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schlummernden; er theilt ihm seine Erfahrungen 
mit, ruhig, unbefangen, als wenn sein Leser, der 
sich in seiner Lage befunden hätte, sie zu machen 
nicht würde vermeiden haben können. Wie tief 
aber auch diese Pflicht in dem Verhältnisse des 
Schriftstellers gegen sein Publicum gegründet seyn 
müsse, diess sehen wir aus der täglich zu machen¬ 
den Erfahrung, dass die Vernachlässigung dieser 
Achtung oft scharf gerügt, dass aber selten die 
Beobachtung derselben lobend erwähnt wird. Zu 
vorstehender Bemerkung fand sich Rec. des hier 
anzuzeigenden Heftes deswegen veranlasst, weil es 
wohl kaum einen Schriftsteller gibt, der sein Pu¬ 
blicum verächtlicher behandelte , als unser Verf. 
Seine Schrift ist nur für Aerzte bestimmt, kann nur 
von ihnen gelesen werden, und gleichwohl zeigt er 
ihnen seine grösste Verachtung; er will sie beleh¬ 
ren, und auf der andern Seite scheinen sie ihm 
seiner Belehrung nicht werth zu seyn; er geht in 
seinem Hasse so weit, dass er sich sogar zu 
Schimpfworten herablässt; überall lesen wir von 
der Dummheit Und Einfalt der Aerzte; junge Aerzte 
nennt er gewöhnlich naseweise, unwissende, unfä¬ 
hige junge Laffen etc. Und was thut nun der Vf. 
zur Belehrung dieser fast unverbesserlichen Prakti¬ 
ker? Diess beantworte eine kurze Anzeige des In¬ 
halts: Die erste Hälfte (49 Seiten) dieses ersten Hef¬ 
tes nimmt die Vorrede ein, eiu Meisterstück von 
Prahlerey, unschätzbar für denjenigen, der in der 
Kunst, sich selbst zu loben, es zu einiger Fertig¬ 
keit bringen will. Nicht genug, dass hier der Vf. 
seine ärztlichen Tugenden in das hellste Licht mit 
einer bewunderswerthen Wortfülle setzt, er sucht 
auch jeden Verdacht irgend eines Schattens in sei¬ 
nem Handeln von sich abzuwälzen; er stellt uns in 
seiner Person ein Ideal von Heilkünstler an Ge¬ 
lehrsamkeit und Erfahrung auf; wohl ihm! wohl 
seinen Umgebungen. Im ersten Aufsalze finden wir 
eine Sammlung von Fehlern, von Aerzten in Re- 
cepten begangen: einige ausgenommen, die aller¬ 
dings belehrend sind, bestehen diese Fehler in zu 
reichlich verordneten Gaben abführender Mittel, 
wie sie nur von den unerfahrensten Pfuschern ver¬ 
schrieben werden konnten, und können daher nicht 
zur Lehre für Aei’zte dienen. 2. Beweis., dass 
schwache, sehr mit TFasser verdünnte Fitriolsäure 
den Salpeter nicht im mindesten zersetze. Der 
Beweis ist richtig; diess ist aber auch das einzige, 
obgleich unbedeutende Neue, das uns der Vf. aus 
seiner 36jährigen Praxis mittheilt. 3. Ueber den 
innern Gebrauch der frischen fetten Oele. Ihr 
Nutzen in allen den Krankheiten, bey welchen sich 
der Vf. das Ansehn gibt, als habe er sie in neuern 
Zeiten wieder zuerst gebraucht, ist allgemein aner¬ 
kannt. Dem Verf. eigen ist der Rath, zu den Ge¬ 
len, um ihr Ranzigwerden im Körper zu verhin¬ 
dern, etwas von irgend einer Säure hinzuzusetzen. 
Wie unnütz und sogar schädlich dieser Rath sey, 
bedarf hoffentlich keines grossen Beweises: denn ab¬ 

gerechnet, dass es wenig Kenntnisse von der Oeko- 
nomie des menschlichen Organismus verräth, zu 
befürchten, dass ein gutes Oel bloss durch die in¬ 
nere Wärme (die dem Verf. die nächste Ursache 
des Ranzigwerdens der Oele zu seyn scheint), des 
Darmcanals in so kurzer Zeit, als es sich darin 
unverändert auf hält, ranzig werden könne; so zeigt 
es uns auch einen eben so grossen Mangel in der 
Kenntniss der Chemie an, (die doch der Verf. i5 
Jahre lang getrieben haben will!) durch Säure das 
Ranzigwerden der Oele vermeiden zu wollen, die 
eben durch den Absatz des Sauerstoffs an sie, wel¬ 
cher Absatz vorzüglich durch Wärme unterstützt 
wird, die ranzige Verderbniss eingehen. Uebrigens 
werden auch Säuren meistentheils die von den Oe- 
len gehoffte Wirkung in Durchfällen, Coliken und 
andern ähnlichen Krankheiten vernichten, wo nicht 
gar die Krankheiten verschlimmern. Den Schluss 
machen einige kurze Bemerkungen, die unter meh¬ 
reren! Bekannten sehr wrenig Bemerkens wer thes 
enthalten. — Hoffentlich wird kein Leser dieses 
ersten Hefts ein Verlangen nach einem zweylen 
äussern, und so wird die Fortsetzung wohl auf im¬ 
mer in dem Pulte des Vfs. begraben bleiben; sollte 
aber dennoch wider unser Erwarten eine Fortse¬ 
tzung erscheinen, so würde der Verf. nur durch 
gehaltvollere, weniger prahlerische Aufsätze uns 
überzeugen können, dass er ein Arzt in einem eh¬ 
renvollem Simie sey, als diejenigen sind, gegen 
welche er die Feder ergriffen bat. 

Schulschriften. 

Einladung zur öffentlichen Prüfung der Schles¬ 

wig sehen Domschule von H. P. C. Esmarch, 

Dr. und Rector der Schule. Hierbey die 4te Fort¬ 

setzung von der kurzen Beschreibung der Ge¬ 

wächse in der Sehleswigschen Gegend. Schles¬ 

wig 1812. 25 S. 8- 

Die schätzbare Fortsetzung der Sehleswigschen 
Flora begreift die aus der i4ten und loten Classe 
des Liane um Schleswig wachsenden Gewächse. 
Allein, was das wichtigste bey einem Schulpro¬ 
gramm ist, Nachrichten von den vollendeten Le- 
ctionen, der Schulbibliothek, dem Bestand der Schule 
u. dergl. fehlt hier ganz und gar. Es gereicht den 
Lehrern an der Kathedralschule wahrlich nicht zum 
Ruhm, dass das schöne Beispiel, wras in dieserRück- 
sicht. dieProgramme der benachbart. Gelehrtenschulen 
zu Kiel und Husum (vgl. No. 137) ihnen nun schon seit 
einer Reihe Jahren gaben, und die Erinnerungen meh¬ 
rerer’ öffentlicher Blätter an das hier fortwährend 
mangelnde wesentlichste Stück eines Schulpro¬ 
gramms gar keinen Eindruck auf sie zu machen 
scheinen. 
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Correspondenz-Nach richten. 

Aus TV i e n. 

Am i5. May begann der Hofrath Adam Müller seine 

Vorträge über die Beredsamkeit und ihr Verhältniss 

zur Poesie. Er will darin von den einfachsten For¬ 

men der Rede, dem Gespräche, dem Briefe, der Er¬ 

zählung, bis daliin, wo sie auf der eigentlichen Tri¬ 

büne oder in Schriften für Zeit und Nachwelt erscheint, 

die Eigenthiimlichkeiten der Redekunst mit möglich¬ 

ster Klarheit entwickeln. Was Charakter in der Rede, 

was Styl in der Schrift, . aber auch was Empfänglich¬ 

keit im Hören und was Sinn im Lesen sey, soll be¬ 

schrieben werden. Hr. A. Müller wird alle diese wich¬ 

tigen Gegenstände besonders in Bezug auf das prakti¬ 

sche Leben darstellen; Muster und Beyspiele, wo sol¬ 

che vonnöthen sind, von den nächsten, bekanntesten 

Rednern unsrer Zeit und Nation hernehmen ; die Spitz¬ 

findigkeiten der Rhetorik hingegen übergehen und der 

Schule überlassen. Er liest bis zum 11. Juuy wöchent¬ 

lich dreymal. 
Der Kupferstecher TVeinrauch gibt eine Gallcrie 

von Kupfern aus sämjntlichcn flheaterwerken des Hin. 

v. Collin heraus. Zeichnungen und Sticn sind von 

dem obengenannten Künstler. Es sollen im Ganzen 

33 Blätter in gr. 4. erscheinen, wovon eins das Titel¬ 

kupfer bilden und zwar das dem Dichter in der Carls- 

kirche zu errichtende Denkmal darstellen wird, fünf 

Blätter sind bereits erschienen; die 4 ersten stellen 

Secnen aus dem Trauerspiele: Bianca della Porta dar; 

mit dem 5teil beginnen die Vorstellungen aus dem 

Regulus. So wohlgemeint und patriotisch auch das 

Unternehmen des Hm. Weinrauch gemeint seyn mag, 

so durften cs ihm die Freunde des Dichters doch we¬ 

nig danken. 
Von dem durch seine radirten Blätter nach W äch¬ 

tersehen Zeichnungen rühmlich bekannten Kupferste¬ 

cher Carl liahl ist neuerdings ein Kupferstich nach 

Domenichino erschienen. Er ist nach einem Oelge- 

inälde gemacht, das sich in der Sammlung des Herrn 

von Rainer belindet und stellt eine heilige Familie 

vor. Die Figuren sind in Lebensgrösse. In der Mitte 

des Bildes befindet sich die Maria, die den Schleyer 

Ztvcy ter Band. 

von dem süss schlummernden Christuskinde aufhebt.; 

ihr zur Rechten. 

Der jährliche Preis, den der verstorbene Joseph 

Beichel, k. k. Feldkriegs - Registrator abwechselnd für 

die Maler-, Bildhauer- und Graveurclasse ausgesetzt 

hat, ist von der k. k. Akademie der vereinigten bil¬ 

denden Künste für i8i3 der Classe der Graveurs be¬ 

stimmt, und alle Künstler in den k. k. Erblanden zum 

Concurs eingeladen worden. Das Preisstück muss eine 

Schaumünze aus beliebigem Metall, aber von nicht we¬ 

niger als 3 Zoll im Durchmesser seyn. Der Gegen¬ 

stand kann aus der Mythologie oder Geschichte gewählt 

seyn und hängt ganz von dem Preisbewerber ab; nur 

muss die Rückseite eine Gruppe von mehreren Figu¬ 

ren enthalten,' aus deren Stellung und Geberde man 

den Axisdruck ihres Innern exkennen kann, und der 

Kopf der Hauptfigur muss auf der Vordei’scite darge¬ 

stellt werden. Der Preis ist 4oo fl. W. W., und das 

Preisstiick bleibt dem Künstler; bis zum i5. Juny i8l3 
müssen die Concursstücke spätstens eingesandt seyn. 

Zu den neuesten und erfreulichsten Kunsterschei- 

nungen gehöi'cn die Stiche des Prof. Leybold nach 

den Zeichnungen des Gallericdirectur Füger zu Klop- 

stocks Messiade. Letztei’e befinden sich bekanntlich 

in der Sammlung des Grafen Moritz von Fries, der 

sie um eine sehr ansehnliche Summe an sich gebi'acht 

hat, und das Publikum kennt einige davon schon aus 

der Göschenschen Ausgabe von Klopstocks Messiade 

und Meermannis holländischer Uebersetzung dieses Ge¬ 

dichts. Das Ganze besteht aus 20 Blättern, die gleich 

den Oi'iginalzeichnungen 195 Pariser Zoll hoch und 

i4£ Zoll breit sind. Von den. 8 bereits vollendeten 

Platten werden 4 schon jetzt ausgegeben und stellen 

vor 1) aus dem gten Gesänge: Die Seele Ischai'ioths 

zur Holle fahrend; 2) aus dem i3ten Gesänge: Cui’ius 

den versammelten Priestern die Nachricht bringend, 

dass das Grab offen und ohne den Todten sey; 3) aus 

dem i4ten Gesänge: Der Wiedererstandne, dem reui¬ 

gen Petrus ei'sclieincnde Messias und 4 ) aus dem i5ten 

Gesänge: Portia, die Gattin des Pilatus, welcher Rahel 

und Jcnxina in Gestalt von Pilgerinnen am Grabe des 

Messias erscheinen. Jedes Blatt kostet im Abdrucke 

mit der Schrift 5 fl. 3o Xr. Reichsgeld oder einen 

vollwichtigen Ducaten in Golde; für Abdrücke vor 

der Schrift, die sich durch völlig verschiedene Lettern 
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von jenen auszcichnen, auch auf grösseres Pajfier ge¬ 

zogen sind, bezahlt man das Doppelte. Die Freunde 

der Fügerschen Kunstprodukte werden mit diesen Ku¬ 

pferstichen gewiss sehr zufrieden seyn, da Hr. Ley- 

bold alles mögliche geleistet hat, um sein Original 

genau, treu und ausdrucksvoll wiederzugeben. 

Die Gebrüder Henschel, deren mimische Darstel¬ 

lungen nach Jffland, Mad. Bethmann etc. bekannt 

sind, halten sich gegenwärtig hier auf, und werden 

ähnliche Umrisse nach den Darstellungen der berühm¬ 

testen Künstler und Künstlerinnen der hiesigen Bühnen 

lierausgeben. Alle Monate soll ein Heft von 6 Blatt 
erscheinen. 

Aus Stuttgart. 

In Stuttgart ist der vor einigen Jahren aus Rom 

zurückgekehrte, von hier gebürtige Maler Schick, an 

einer Pulsadergeschwulst gestorben. Er war der ge¬ 

schickteste Historienmaler unter allen deutschen Ma¬ 

lern , die sich zu seiner Zeit in Rom befanden, und 

vielleicht der vortreflicliste aller jetzt lebenden Deut¬ 

schen. Wie viel er, der in der Blüthe des ersten 

männlichen Alters hingerafft wurde, noch würde ge¬ 

leistet haben, sieht man aus seinen Werken, wovon 

vorzüglich die 3 Marien am Grabe Jesu, das Opfer 

des Noah, Apollo unter den Hirten, der Traum des 

Christuskindes und mehrere herrliche Portraits be¬ 
rühmt sind. 

Nachrichten aus Königsberg in Preussen (von A. Krhj 

Die berühmte Chronik Prenssens von Lucas Da¬ 

vid wird jetzt gedruckt. Der erste Theil befindet sich 

bereits in den Händen der Freunde der Vaterlandsge¬ 

schichte; der zweyte wird bald die Presse verlassen. 

Der Herausgeber dieses wichtigen Werkes ist Herr 

Professor Hennig} ein Mann von ausgezeichneten Kennt¬ 
nissen. 

Herr G. C. Haberland hat ekle Preussische Blu¬ 

menlese für das Jahr 1812 herausgegeben, in welcher 

sich einige gute Gedichte befinden; das Meiste aber 

fröhnet dem Mittelmässiuen. 

Von den hiesigen Zeitschriften werden die Eudora 

und die Nordische Aeolsharfe auf hören; die beyden 

Königsberger Archive, die beyden politischen Zeiinn- 

gen und der Thee- und Kaffee-Zeitvertreib aber fort- 

dauern. A. Krause und A P. v. Wiehert haben eine 

Wochenschrift unter dem Titel Chronos oder Königs¬ 

berger Unterhaltungsblatt angekündigt. 

Die vorzüglichsten Aufsätze in der Eudora wa¬ 

ren: lieber Schillers Wallenstein von A. Klingemann, 

Stumme Liebe (eine unterhaltende Erzählung) und 
die Theaterkritiken. — 

R. J. Buck kündigt ein neues Produkt seiner 

Muse an, auf dessen Erscheinen wir aufmerksam ma- I 

eben, da dieser- junge Mann ein schätzenswerthes Ta- I 

Juny. 1148 

lent besitzt. Es wird unter dem Titel: Aura in zwey 
Bändchen erscheinen. 

J. A. Sieze und JTr. Döring werden Sammlungen 

ihrer Gedichte herausgeben. Ersterer ist schon durch 

einige Beyträge für den vorigen Jahrgang der Preussi- 
schen Blumenlese bekannt. 

Kunstnacli richten. 

An den diessjährigen drey Osterfesttagen waren 

in Rom und zwar in einem Saal neben der Paulini¬ 

schen Capelle die sogenannten Raphaersclien Teppiche 

ausgehängt. Von ihren neueren Schicksalen haben 

Fiorillo in s. Kleinen Schriften und Fet'now in s. Rö¬ 

mischen Studien III. Th. 2te Abh. nicht ganz überein¬ 

stimmende Nachrichten gegeben. Nach einer römischen 

allgemeinen Sage hatte in den Zeiten der Revolution 

ein Jude zu Livorno sie gekauft, (nachdem sie 1797 

zum Letztenmale waren aufgehängt worden), einen 

davon verbrannt, um das Gold heraus zu ziehen, der 

Papst Pius VII. aber die übrigen für 3oooo Scudi 

wieder gekauft. Es waren diessmal 23 aufgestellt, von 

denen 1. (Abendmahl von Leon, da Vinci, wahrschein¬ 

lich noch Copie von Marco Ugghione), 2. (Madonna 

auf einer Weltkugel sitzend etc.) 13. (Ein Mann im 

Gefängnisse, mit dem ein Soldat spricht) bey Fernow 

fehlen. Dagegen hat Fernow noch einen Teppich an¬ 

geführt, der Christus darstellt, wie er die Seelen der 

Väter aus dem Limbus erlöset. Diess ist vielleicht 

der verbrannte. Wrie viele Teppiche in der That nach 

Raphaels Zeichnungen sind gemacht worden, lässt sich 

nicht entscheiden. Man nannte alle Teppiche, die in 

der Garderobe von St. Peter lagen, im gemeinen Le¬ 

ben Raphaelische. Nur diejenigen können für echt ge¬ 

halten werden, die nach den Cartons zu Hamptoncourt 

verfertigt sind, und die, welche beynahe gleichzeilige 

Kupferstiche als Raph. Arbeiten bezeichnen. A. d. Mbl. 

Preisaufgabe. 

Die historische Classe der kön. Akademie der 

Wissensch. zu München hat für das J. i8i4 folgende 

Preisfrage aufgegeben: 

Was ist von den beyden Herzogen von Baiern 

Wilhelm IV. und Albrecht V. unmittelbar selbst 

oder vermöge ihrer Unterstützung und Aufmunte¬ 

rung durch Andere, unter ihrer Regierung, für Wis¬ 

senschaften und Künste geschehen ? und welches 

war überhaupt der Zustand der höheren Geistesbil¬ 

dung in Baiern während jener Periode? 

Es soll erstlich der Zustand dargestellt werden, 

in welchem jeder der erwähnten Herzoge Wissenschaft 

und Kunst üi Baiern beym Antritt seiner Regierung 

fand, mit einiger Rücksicht auf den allgemeinen Zu¬ 

stand derselben in Deutschland und Europa in jener 

Zeit. Dann soll ausführlich die ganze Thätigkeit 
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beyder Herzoge für Wissenschaften und Künste, in 
Verbindung mit dem Einfluss der Zeitumstände darge¬ 
stellt , und nicht nur gezeigt werden, zu welchen Stu¬ 
fen Wissenschaften und Künste damals gehoben, son¬ 
dern auch durch welche Mittel sie dahin gebracht 
wurden. Das Resultat der Ausführung soll dann in 
eine Uebersicht zusammengefasst werden. Die Akade¬ 
mie erwartet nicht nur eigne Forschungen und Benu¬ 
tzung der zerstreueten hieher gehörigen Notizen, son¬ 
dern auch eine geschickte Verarbeitung derselben und 
einen wohlgeordneten, einfachen, klaren und guten 

Vortrag. 

Ehrenbezeigung. 

Die medicinische Facultät zu Würzburg hat in 
der Absicht, um einen geringen Beweis ihrer Ehrer¬ 
bietung für die Person S. k. k. Hoheit des Erzherzogs 
Grossherzogs an den Tag zu legen, Höchstdessen Leib- 
wundarzte und Medicinalrathe, dem Hrn. Anton Boiti, 
das Diplom der medicinischen Doctorwürde, um wel¬ 

ches er ansuchte, unentgeltlich ertlieilt. 

Todesfälle. 

Am 28. April starb zu Nizza der ehemal. Preus- 
sische Cabinetsseer., geh. Cabinetsrath und Mitglied 
der Berlin. Akad. d. Wissensch. Lombard, auch als 
Schriftsteller ausgezeichnet. 

Am 5. May zu Berlin der älteste dasige Arzt, D. 
Aug• Br. Pallas, im 81. T. d. Alt. 

Im Anfang des May’s starb zu Paris der erste Ar¬ 
mee-Arzt und Verfasser mehrerer Chirurg. Schriften, 
Baron von Heurtelonp. Kurz vor seinem Tode ar¬ 
beitete er noch an einer vollständigen Abh. über die 
Geschwülste. 

Literarische Nachrichten. 

Die Münchner Feyertagsschulc gibt ein botanisches 
Prachtwerk heraus: Flora Monacensis seu plantae 
sponte circa Monachium nascentes. Monatlich er¬ 
scheint ein Heft von 4 Tafeln nebst eben so vielen 
Blättern Text in grösseren Fol. und kostet 2 fl. 45 Xr. 
Den Text arbeitet der Hr. Ritter von Paula Schrank aus. 

Die Zeitrechnung der byzantin. Geschichte von 
867 — 992 hat neuerlich einen verdienstvollen Bear¬ 
beiter gefunden. (Kritischer Versuch zur Aufklärung 

der Byzantischen Chronologie, mit besonderer Rück¬ 
sicht auf die frühere Geschichte Russlands, von Phi¬ 

lipp Krug. .Herausgegeben von der Kais. Akademie 
der Wissensch. St. Petersburg 1810. XVI u. 3^8 S. 8.) 
Hr. K. gibt der Regierung Basilius aus Maced. nur 18 
J. 11 M. 5 T. (j 29. Aug.) und so sucht er auch die 
Chronologie Leo’s des Philos. und Constantins Por- 
phyrog. zu berichtigen. Er behauptet, dass diese by- 
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zant. Clironikenschreiber auch in der Angabe der Zei¬ 
ten genau gewesen sind, woran aber andere zweifeln. 
Hr. K. hat noch über die russ. Annalen sich verbrei¬ 
tet und manchmal Schlözern widerlegt. S. 281 gibt 
er auch eine gute Notiz über die Entstehung der Schrift 

de caeremoniis aulae Byzantinae. 
Bereits seit dem Anfänge des J. 180g haben sich 

Mitglieder der Societe de Pharmacic, Purmentier, C. 
C. Cadet, L. A. Planche, P. E. G. Boullay, J. P. 

Boudet, und P. B. Destouches zur Herausgabe eines 
Journals: Bulletin de pharrnacie, in monatl. Heften 
von 3 Bogen, so dass jeder Jahrgang einen Band aus¬ 
macht, vereinigt. Es enthält ausser der Pharrnacie 
auch Gegenstände aus der Chemie, Materia medica und 
Heilkunde, wenn sie in näherer Beziehung auf die 
Pharrnacie stehen. Die Abhandlungen sind meist nur 
Auszüge und kürzere Bemerkungen. Auch werden die 
neuern Schriften , Gesetze und Einrichtungen angeführt. 

Seit mehrern Jahren hat der Director des Gymnas. 
zu Hildesheim, Hr. Doct. Heinr. Ludiv. Julius Bil¬ 

lerbeck sich um die Erläuterung der alten Zoologie und 
dahin einschlagenden Schriftsteller in mehrern kleinen 
Schriften verdient gemacht. Die neueste ist: de psit- 
taco picisque Aristotelis ceterorumqne vett. scriptorum, 
1811. 16 S. in 4. Die Indische Gattung der Papa¬ 
geyen, die Aristot. beschreibt, hält er für den psitta- 
cus Alexandri Linn., ohne mit Camus zu glauben, dass 
diess die einzige den Alten bekannt gewesene speeies 
sey. Die drey Spechte beym Arist. hält er für den 
grossen, mittlern und kleinen Baumspecht j keiner könne 

der Schwarzspecht seyn. 

Anzeige: 

Seit einer langen Reihe von Jahren hatte Deutsch¬ 
land ein eigenes, der neuesten Kirchcngeschichte be¬ 
stimmtes Archiv, und wer die Wüimarisclien Acia 

Historico - Ecclesiaslica, die von Walch und Planck 

herausgegebene neueste Religionsgeschichte, und die 
der neuesten Kirchengeschichte gewidmeten Reperto¬ 
rien kennt, welche dlenke unter wechselnden liteln 
veranstaltete, weiss , dass diese Schritten nicht nur zu 
der Zeit ihrer Erscheinung beytrugen, die Kenntniss 
von dem jedesmaligen Zustande der christlichen Kir¬ 
che zu verbreiten, sondern auch Quellen geworden 
sind, deren kein Kirchenhistoriker entbehren kann. 
Gegenwärtig ist eine solche Zeitschrift nicht vorhan¬ 
den, und dadurch sind die Unterzeichneten bewogen 
worden, ein der Kirchengeschichte bestimmtes Archiv 
unter dem Titel: Archiv für alte und neue Kirchen¬ 

geschichte zu veranstalten, und mit dem Anfänge des 
J. i8i3 herauszugeben, zu dessen Unterstützung sie 
hiermit bekannte und unbekannte Freunde dieser Wis¬ 
senschaft im In - und Auslande freundlich einladen. 
Da der gegenwärtige Zustand des Buchhandels die Er¬ 
scheinung mancher gehaltvollen Monographie hindert, 
und doch die Wissenschaft durch Aulsätze über ein¬ 
zelne Gegenstände oft mehr gewinnt, als durch neue 
Compendien und ausführliche Werke, von denen das 
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eine häufig nur das andere wiederholt; so halten' es 

die Herausgeber für rathsam, auch auf die alte Kir¬ 

chengeschichte ihren Plan auszudehnen, und tlieils 

gehaltvolle Monographieen über jeden Theil der Kir¬ 

chen geschickte, theils wichtige ungedruckte Urkunden 

atifzunehmen. Auch um die Mittheilnng solcher Bey- 

träge bitten sie die Kenner und Freunde der Kirclien- 

histoi'ie, indem sie allen die ihr Unternehmen unter¬ 

stützen werden, zwar nicht glänzende Belohnungen, 

doch aber ein annehmliches Honorar Zusagen. Göt¬ 

tingen und Leipzig, den 23sten April 1812. 

D. Carl Friedrich Stäudlin. 

D. Heinrich Gottlieb Tzschirner. 

Berichtigungen in Meusels Gel. Deutschland. 

Der im XIII. Bd. S. 180 erwähnte Brückner . . . 

zu . . . geb. zu . . . ist der nehinliclie Joh. Jac. Br. 

dessen Schriften vorher, S. 17g eben dieses Bandes, 

als Nachtrag zu dem XI. Band S. 107 erwähnet wor¬ 

den sind. Er starb zu Leipzig am 22. Jan. 1811. 

Bürg Jo. Tobias (nicht Thomas wie. im XIII. 

Bd. S. 4g4 stellt.) Er ist geboren zu Wien den 24. 

Decbr. 1766, u. seit 1792 Adjunct der Kaiserl. Stern¬ 

warte zu Wien. Schon 1798 erhielt er von dem Pa¬ 

riser National - Institut der Wissenschaften und Künste 

den Preis, über die astronomische Aufgabe, aus einer 

grossen Anzahl der besten, zuverlässigsten alten und 

neuen Mondsbeobachtungen, wenigstens 5oo an der 

Zahl, die Epochen der mittlern Länge des Apogeuin 

und des aul’steigendön Knotens der Mondsbahn zu 

bestimmen; durch seine lat. Beantwortung dieser Auf¬ 

gabe. Mehreres von ihm nebst s. Portrait findet man 

im May- u. Augustheft 1800 der monatl. Correspondenz 

s. auch Archiv für Geogr. und Statistik, Wien 1801. 

S. 126 u. f. 
Bürger Marie Christ. Elisabeth in eben d. XIII. 

Bd. S. ig4, hält sich bis jetzt und seit 1811 in Ham¬ 

burg auf. Zeitungs - Nachrichten erzählten, dass sie in 

dem Österreich-Iranz. Kriege in Wien arretirt und 

als politische Person nach Ungarn gebracht worden 

sey. In ihren Declamations - Uebuugen lässt sie sich 

als Professorin der Declamirkunst ankündigen, welcher 

Regent ihr aber das Rescript zu dieser Professur hat 

zäsenden lassen, ist unbekannt. Wittwe des verstor¬ 

benen Dichters B, wie im IX. Bd. angegeben, ist sie 

nicht; beyde Hessen sich scheiden. 

v. Colin Fricdr. (M. XIII. Bd.) die Grafschaft 

Lippe Detmold sey sein Vaterland, wo er auf dem 

Lande erzogen worden; sein erstes Buch habe den Ti¬ 

tel: Beßexionen über den preuss. Staat. Er habe 

es i8o3 verfasset und 1804 sey es bey Günther in 

Glogan herausgekommen; in Verbindung mit melirern 

Patrioten habe er ferner geschrieben: Schlesien wie es 

ist, von einem Oesterreicher, 3 Bände, Berlin l8o5. 

Er war der Redacteur des auch in M. G. D. bemerk¬ 

ten preuss. Staats anzeig er sv von dein die Feuerbränd.e 

die Fortsetzung waren; schon vor 1806 sey ein patriot. 

Wochenblatt: der Hausfreund erschienen; er habe 

sich mit dem Redacteur, Herrn Prof. Heinsius (Otto 

Frdr. Theod.) vereinigt, und einer seiner ersten Auf¬ 

sätze : Grundsätze über den Diensteid habe die franz 

Censur nicht passirt; er stamme von altem Adel her 

da schon einer seiner Ahnen im XII. Jahrh. Turnier¬ 

voigt v. Worms gewesen sey, unter Wallenstein und 

Tilly hätten sie sich in die Grafschaft Reda in West- 

phalen geflüchtet. (Wenn nur diese Sage nicht etwa 

aus Rüxners Turnierbuch herstammt!) Alles dieses 

erzählt Ifr. v. Cölln selbst in s. neuesten Schrift: 

Aktenmässige Rechtfertigung des Kriegsraths Cölln. 

Leipzig 1811. 8. 188S. (in Commiss. bey Willi, 

Rein.) S. 2. 20. 21. 29. 63. 

Dan. George Conrad v. Cölln scheint ein Verwandter 

von ihm zn seyn, er schrieb: Diss. exeget, critica, 

de Joelis prophetae aetate, auct. Dan. Georg. Conr. a 

Cölln, Dettmolda-Lippiaco. Marb. 1811. 44 S. 8. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Anzeige für Schulen. 

In unserm Verlage ist neu erschienen und in allen 

Buchhandlungen zu haben: 

Stielers, J. C., orthographisches Methodenbuch, oder 

einzig möglicher Wfig, die Orthographie durch leicht¬ 

fassliche Regeln in möglichst kurzer Zeit zu erler¬ 

nen. Ein Buch für Anfänger und Ungelehrte, ar Tbl. 

welcher auch ein ganzes für sich bestehendes Buch 

ausmacht. Nach Adelungs Orthographie bearbeitet. 

8. 28^ Bogen 1 Thlr. — bey 12 Ex. ä 18 Gr. 

säclis. baar. 

— — dessen Anweisung zum Lesenlernen. 8. G Gr. 

Schlosser, Ludw., Orthographische Uebuugen. Ein 

Geschenk für wissbegierige Kinder. 8. roh G Gr. 

— — dasselbe, aufgezogen in Futteral zum Vorle¬ 

gern t i5 Gr. 

Rudolstadt im Juny 1812. 

privil. Hof- Buch und Kunsthandlung. 

An das kaufmännische Publikum. 

Von J. Ph. Schellenbergs kaufmännischer Arithmetik, 

oder allgemein. Rechenbuch für Banquiers, Kauf¬ 

leute, Mauulacturisten, Fabrikanten und deren Zög¬ 

linge, ir, 2r Cursus —: ist eine neue, sehr ver¬ 

mehrte und verbesserte Auflage, in unserm Verlage 

erschienen und in allen guten Buchhandlungen u 3 
Thlr., und mit den Eintausend praktischen Aufga¬ 

ben .etc. a 3 Thlr. i4 Gr. zu bekommen. 

Rudolstadt im Juny 1812. 

privil. Hof - Buch - und Kunsthandlung. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 13. des Juny*. 1812. 

Int eilig e nz - Blatt. 

Chronik der Universitäten. 

Wittenberger Universität. 

Durch höchstes Rescript vom 8. Jan. ward die, durch 

Hrn. D. Dzondi’s Berufung nach Halle erledigte, ausser¬ 

ordentliche Professur der Entbindungskiinst dem Pri- 
vatdocenten auf der Universität Leipzig, dem Herrn 
D. Karl Maximilian Andree, conferirt, und derselbe 
zugleich vorläufig zum Obergeburtshelfer an der näch¬ 
stens in Wittenberg zu eröffnenden Entbindungsschule 

ernannt. 
Durch höchstes Rescript vom 10. Jan. erhielt der 

Privatdocent der Rechte, Herr D. Friedrich Gotthelf 

Schmidt, eine ausserordentliche Bey sitzerstelle in der 

hiesigen Juristenfacultät. Demselben wurde durch ein 
Rescript vom 5l Jan. das hohe juristische Stipendium 

zu ioo Gülden auf ein Jahr prolongirt. 
Durch Resci’ipt vom 24. Febr. ward dem Doctor 

Med., Herrn Clauss , das medicinische lieisestipendium 

a 200 Thlr. aus der königl. Rentkammer bewilligt. 
Nach dem Abgänge des Hrn. Adj. M. Mössler zum 

Pastorate in Malitzschkendorf ertheilte die Universität 
das Bibliothekariat der Universitätsbibliothek dem zeil- 
herigen Custos, dem Herrn M. Scheu; zugleich er¬ 
nannte sie den Hrn. M. Gerlach zum Custos der Bi¬ 

bliothek. 
Das Osterprogrannn des theologischen Decans, des 

Herrn Prof. D. Schott, ist überschrieben: Examinan- 
tur diversissima interpretum iudicia de sensu effati 
Iesu Christi, quod in Ev. Marci 9, 4g. legitur, apte 
constituendo. — Vit. lit. Grässleri, 23 S. 4. 

Am 8. April hielt der Candidat der Theologie, Hr. 
M. Ludwig Dankegott Cramer, aus Baumersroda in 
Thüringen, von dem im vorigen Jahre eine Gelegen¬ 
heitsschrift über den Mysticismus in der Philosophie 

erschien, als künftiger Privatlehrer der Philosophie, 
die vorgeschriebene Probevorlesung in consessu iacul- 
tatis pliilosopliicae, über das vom Censor seiner Ha¬ 
bilitationsdisputation, vom Firn. Prof. Pölitz, aufgegebene 
Thema; disquiratur, utrum philosopliia mystipa indoli 
ecclesiae Protestantium adversetur, nec he? 

Am i4. April hielt der Conrector des Wittenber- 
gischen Lyceums, Herr M. Spitzner, als künftiger 

Zweyter Band. 

Privatlehrer der Philosophie, seine Probevorlesung. in 
consessu facultatis pliilosopliicae, über das vom Censor 
der Habilitationsdisputation, dem firn. Prof. Raabe, 
aufgegebene Thema: de tragoediae Graecorum origine 
atque indole. 

An demselben Tage hielt der Candidat der Theo¬ 
logie, Herr M. Richter aus Wittenberg, als künftiger 
Privatlehrer der Philosophie, seine Probevorlesung in 
consessu facultatis philosojihicae, über das vom Censor 
der Habilitationsdisputation, dem Hrn. Prof. Pölitz, auf¬ 
gegebene Thema: de systematis hierarcliiae origine, in- 
crementis, perfectione, concussione deinceps facta, no- 
vissimaque destructione. 

Auf neun abgegangene Mitglieder des akademi¬ 
schen Seminariums schrieb, im Namen dieses Instituts, 
Herr M. Johann Gottlieb Lehmann, aus Guben, eine 
historisch-exegetische Abhandlung: Die Messiasidee 

im alten und neuen 2'estamente. Wittenberg, bey 
Scibt, 2 Boiren. 4. 

Durch höchstes Rescript vom i5. April erhielt 
der ausserordentliche Prof, der Rechte, Hr. D. Schu¬ 

mann, zu seiner bereits im Jahre 1810 erhaltenen Pen¬ 

sion von 100 Thlr. aus der Procuratur Meissen, eine 
jährliche Zulage von 200 Thlr., vom Januar 1812 an, 
aus demselben Fonds. 

Am 22. April vertlieidigte der Cand. der Theolo¬ 
gie, Herr AI. Ludwig Dankegott Cramer, aus Bau¬ 
mersroda in Thüringen, mit seinem Respondenten, dem 
Stud. der Theo!, und Mitglied des akadem. Semina¬ 
riums, Herrn Karl Eduard Berger, aus Strelila, seine 
Habilitationsdisputation : de caussis instauratae sae- 
culo XV. in Italia pliilosophiae platonicae, Vit. lit. 
Grässleri, 28 S. 4. und erwarb sich dadurch die Rechte 
eines Privatlehrers der Philosophie. 

Am 23. April vertlieidigte mit gleichem Erfolg 
der Conrector des Wittenbergisclien Lyceums, Herr 
M. Franz Spitzner, mit seinem Respondenten, dem 
Stud. der Philologie, Herrn Gregor Wilhelm Nitzsch 

aus Wittenberg, seine Habilitationsdisputation: de 
productione brevium syllabarum caesurae vi cffecta in 
versu graeco lieroico maxime homerico, Vit. lit. Gräss¬ 
leri, 45 S. 4. 

Am 24. April vertlieidigte der Candidat der Theo¬ 
logie, Herr M. Ernst Adolph Richter aus Witten- 
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bei'g, mit seinem Respondenten, dem Stud. der Theo¬ 
logie, Hrn. August Wilhelm Thienie aus Löbau, seine 

Habilitationsdisputation: de sunimo quodam. liistoiiae 
ecclesiasticae principio, Vit. lit. Seibtii, 36 S. 4. und 
erwarb sich dadurch die Rechte eines Privatlehrers 
der Philosophie. 

Am 25. April hielt der Student der Theologie, 
Herr August Theodor Arnold, aus Lomnitz, die Wolf- 
ramsdorfische Gedächtsnissrede über das Thema: con- 
suetudinis magnam esse potestatem in omne genus vi- 
tae humanae. 

Zu dieser Feyerlichkeit lud der Prof. Eloq. et 
Poes., Herr Prof. Henrici, durch ein Programm ein: 
de clamore veterum proeliari. Comment. I. l Bog. 4. 

Am 3o. April war die halbjährige Magisterpro¬ 
motion. Der philosophische Decan, Herr Prof. An— 
ton, eröilnete diese Feyerlichkeit mit einer Rede: de 
ratione, qua carminum hebraicorum interpretatio la- 
tina vere lidelis possit componi. — Er creirte darauf 
folgende l j Gelehrte zu Doctoren der Philosophie und 
Magistern der freyen Künste: 

Herrn Georg Heinrich TKachter, Doctor der Me- 
dicin und Chirurgie zu Rotterdam. Hrn. Johann Aug. 
Jacobs, Lehrer am Pädagog, zu Halle. Hrn. Johann 
Ernst Kaupisch, Baccalaureus der Stadtschule zu Glau¬ 
cha im Schönburgischen. Hrn. Christian Wilhelm 
Harnisch, Theo]. Cand. Hrn. Gottlieb Heinrich 
Dieckmann, Rev. Min. Cand. Hrn. Christian Gottlob 
Heinrich Lange, Rev. Min. Cand. Hrn. Friedrich 

August Christian Rathgeber, Iur. utriusq. Cand. Hrn. 
Johann Heinrich Wartmann, Theol. Cand. Hrn. Ernst 
Adolph Richter, Rev. Min. Cand. Hrn. Johann Kon- 
rad Winndt, Theol. Cult. Hrn. Christian Heinrich 
Schmidt, 1 heol. Stud. Hrn» Friedrich JWenzel, Iur. 
utriusq. Cultor. Hrn. Joachim Dietrich Gottfried 
Seebode, Theol. Stud. Hrn. Friedrich Adolph Ebert, 
Theol. Stud. Hrn. Christian August Günther, Theol. 
Stud. Hrn. Rudolph Christlieb Lobegott Fiedler, 
Theol. Stud. Hrn. Raphael Friedrich Detroit, Phi- 
lolog. Cult. 

Am l. May war RectorcitsWechsel. Es übernahm 
dasselbe der Professor der Physik, Herr D. Langguth. 

An demselben Tage war Decanats Wechsel. Es 
übernahm das Decanat in der theologischen Facultät: 
Herr Pi'oicssor D. Jl eber; in der juristischen: Herr 
Prof. D. Andrea, das Prodecanat Herr HGR. D. 
Klien; in der medicinischen: Herr Prof. D. Seiler; 
in der philosophischen: Herr Proi. Lobeck, und das 
Prodecanat Herr Prof. Anion. 

Unter dem Rectorat des Herrn Prof. D. Seiler 
wurden vom 18. October 1811 bis 3o. April 1812 3q 
inscribirt: von denen 11 Theologie, 18 die Rechts¬ 
wissenschaft, 9 die Medicin, und einer Mathematik 
studiren. 

Der vierte Professor der Theologie auf hiesiger 
Universität, Herr D. Schott, hat den Ruf zur zwey- j 
ten Professur der Theologie auf der Universität Jena 
mit 700 Rthlr. Gehalt erhalten und angenommen. Er 
wird Wittenberg zu Johannis verlassen. 

Am 13. May vertheidigte, unter dem Vorsitze des 1 

Herrn Prof. D. Kletten, der Kandidat der Medicin, 
Herr Johann Christoph Heinrich Allihn, aus Jessnitz, 
seine medicinische Inauguraldisputation: de moderando 
aquae frigidae usu externe in diversis morbis cnran- 
dis, Yit. lit. Graessleri, 19 S. 4. und erhielt darauf 
die Doctorwürde in der Medicin und Chirurgie. —- 
Herr D. Allihn ward am 8. October 1784 zu Jessnitz 
im Herzogthume Anhalt-Dessau geboren, wo sein Va¬ 
ter, Johann Heinrich Allihn, Cantor ist. Nachdem 
er das Gymnasium zu Halle besucht hatte, kam er im 
Jahre 1801 nach Berlin, wo er medicinisch - chirurgi¬ 
sche Collegia besuchte, und im Jahre i8o4 als preus- 
sischer Militairchirurgus angestellt wurde, welche Stelle 
er 1807 mit einer ähnlichen in der sächsischen Armee 
vertauschte. Seit 1810 besuchte er die Universität 
Wittenberg. 

Zu dieser Feyerlichkeit lud der medicinische Ex- 
decan, Herr Prof. D. Kletten, durch ein Programm 
ein: de constitutione morborum nervosa. Comment. 
III. 16 S. 4. 

Das Pfingstprogramm des theologischen Decans, 
des Herrn Prof. D. JKeber, handelt: de exordio Evan- 
gelii Ioliannei e sermonibus Iesu et Iohannis Baptistae 
composito. Vit. lit. Graessleri, 38 S. 4. 

Die Universität zu Heidelberg hat, dem neuesten 
Lectionskataloge zufolge, gegenwärtig folgende Profes¬ 
soren : 

1. In der theolog. Facultät ordentl. Professoren die 
Herren Geh. Kirchenrath Paulus, Geh. Kirchenr. Daub, 
Kirchenr. Schwarz; Privatlehrer: Prof. Lauter (alter- 
nirender Director des Gymnasiums), D. Neander. 2. In 
der juristischen, die Herren: Staats- und Cabinetsrath 
Klüber, Oberhofgerichtsrath Gambsjäger, Hofr. Thi- 
baut, Hofr. Zachariä, Justizi'ath Martin, Justizrath 
Heise; und Privatlehrer, D. Kämmerer, D. Müsset, 
D. Walch. 3. In der medicinischen: ordentl. Profes¬ 
soren die Hrn. Geh. Rath May, Geh. Hofr. Acker¬ 
mann, Prolf. Moser, Zipf, Schelver, Nägele, ausser- 
ordentl. Prof Mai d. j., Pi’ivatlelirer D. Haindorf 
D. Lucä, Prosector Winter. 4. In der staatswirth- 
schaftlichen, ord. Proff. die Hrn. Geh. Hofr. Suckow, 
Oberforstrath Gatterer, Hofcammerrath Semer, Prof. 
Reinhard, Oberforstrath Graf v. Sponeck, Prof. See- 
ger, Prof. Eschenmayer; Privatlehrer Hofr. Erb (ehe¬ 
maliger Lehrer an der hohen Cameralschule, dem er¬ 
laubt worden ist, über die Policeywiss. Vorlesungen 
zu halten). 5. In der philosoph. Facultät: ordentl. 
Proff. die Herren Sar (für franz. Sprache und Liter.) 
Geh. Hofr. I.angsdorf, Hofr. Creuzer, Proff. Schrei¬ 
ber, Fries, W^ilken, Koss. Ausserord. Proff. die Hm. 
Schweins (für Mathematik), Dumge (Geschichte); die 
Privatlehrer D. Kayser ( Prof, am Gymnasium ), IFag- 
ner (ehemals Prof, zu Würzburg), Wagemann, Dorsch, 
Leger. Im Franzos., Engl, und Ital. geben der Le- 
ctor Hofmeister und Weber de Candolle, im Zeich¬ 
nen Rollmann und Francken, in der Musik die Hrn 
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Iloff.nann, Schulz, Docetti und TVeipert, im Reiten 
die Stallmeister Lamine und TVippermann etc. Un¬ 

terricht. 

Die König!. Schwed. Universität zu Greifswalde 
hat, zufolge des neuesten Verzeichnisses der Vorle¬ 
sungen, welche nach dem in dem neuesten akadem. 
Visitations - Recess vorgeschriebenen Schema gehalten 
werden sollen, folgende Professoren: In der theol. Fa- 
cultät ordentl. Prolf. D. Joh. Christoph Ziemssen, er¬ 
nannten Generalsuperintendenten D. Theoph. Cälest. 

Piper, Pastor au der Jacobikirche; ausserord. Prof. D. 
Joh. Ernst Parow; Privatdocent D. d. Philos. Friedr. 

Willi. Schubert. In der jurist. Facultät: ord. Prof., 
Senior und Decan und jetzt Rector d. Akad. D. Karl 

Friedr. Voigt, ausserord. Prof. D. Karl Schildener, 

Privatdocent D Julius Roggenbau. In der medicin. 
Facultät: ord. Proff die Firn. D. Christ. Ehrenfr. von 

Weigel, Archiater, der Akad. Senior, D. L. IV. von 

Haselberg, Archiater, des Wasa-Ordens Ritter, Ad- 
juncten der med. Fac., D. L. Ne ander, Vorsteher des 
klinischen Instituts, D Ehregott Ulrich Warnekros. 

In der philosoph. Fac. ord. Proff.: die Hrn. D. Joh. 

Quistorp (P. O. der Naturgescli. und Oekon.), D. 
Ehreg. Christ. Wilh. Overhamp, P. O. d. theor. und 
prakt. Phil., D. Ludiv. Theobul Kosegarten, P. O. d. 
Gesell, und griech. Lit., Joh. Fr. Droysen, desigu. ord. 
Pr. der Astronomie. Adjuncten und Privatdocenten: 
D. F. P. A. Muhrbeck , D. G. C. lllies (Vorsteher 
des Landschullehrer-Seminars), D. E. J. Wortberg, 

D. Gust. Salom. Tillbcrg, D. C. W. Ahlwardt (Prof, 
und Rector der Stadtschule), D. Joh. Florello (für 
Philol. und Lit.). Mehrere Lehrer der neuern Spra¬ 
chen und Künste. — 

Fortsetzung der Berichtigungen in Meusels 

Gel. Deutschland. 

Heise Jo. Christian, (s. M. G. D. III. IX. u. XIV. 
Bd.) Er ist zugleich Vorsänger in der deutsch - refor- 
mirten Gemeinde zu Hamburg; dieses Amt haben ver¬ 
schiedene seiner Recensenten in ein Küsteramt ver¬ 
wandelt. Uebrigens heisst er nicht Christian, wie 
bey Meusel steht, sondern Jo. Christoph. Sein neue¬ 
stes Buch ist: Religiöse und moralische Liede?', v 
Jo. Chph. Heise. Hamb. 1810. 8. i84 S. In der 
Vorrede erwähnt er, dass viele s. Lieder in andere 
Liedersammlungen aufgenommen worden sind. Auch 
habe er von einer früh vollendeten Dichterin S. n4. 
117. 119. 121. i48 dergleichen religiöse Dichtungen 
aufgenommen. Ein Plätzchen sey ihr hier vergönnt, 
da sie noch nirgends vorkommt: 

Tomm, Charlotte, einzige hinterlassene Tochter des 
verstorbenen Inspector Tomm in Görlitz, erhielt ihre 
höhere Bildung von ihrer Mutter, welche sich, eine 
Wittwe, sehr lange um die fürstliche Töchterschule 

J UllV. 

in Dessau als die Vorsteherin dieser Anstalt verdient 
gemacht hat. Sie, die Tochter, starb am 3- Octbr. 
i8o4 zu .... geb. 1783, also 21 Jahr alt, zu . . . vergl. 
theol. Annalen. Febr. 1812, S. 63. Vielleicht kann 
Hr. Pastor Otto in Friedersdorf bey Görlitz vieles hier 
noch ausfüllen und ergänzen, und darum bittet der 

E . . . 

Laukhard Friedr. Christin Von diesem wird in 
M. G. D. XIV. Bd. S. 407 gemeldet: Er sey 1806 
gestorben; diesem aber kann wohl nicht so seyn, denn 
die theol. Nachrichten (zu den neuen theol. Annalen) 
Nov. und Decbr. 1811, S. 425 u. f. sagen von ihm: 
Er sey nach der Zeit Pfarrer zu Veitsrodt im Saarde¬ 
partement geworden, wäre aber nachher nach einem 
Arrete des Präfecten besagten Departements, d, d. 12. 
August 1807 abgesetzt worden, und habe die Pfarr- 

wohnung ohne Verzug räumen müssen. 

Berichtigung zu des Hrn. Hofr. Meusels Lexikon 

verstorbener deutscher Schriftsteller. 

Vter Bd. S. 7. Haas Wilhelm. Von diesem red¬ 
lichen , thätigen und durch mannigfaltige Kenntnisse 
ausgezeichneten Schweizer war mehr zu sagen. Er 
war nicht Schriftgiesser, wie dort steht, sondern 
Schriftschneider, hernach nicht Artillerie - Major, son¬ 
dern General - Inspector der helvetischen Artillerie und 
Direetor der allgem. Artillerie-Schule. Von seinem 
Vater, einem kenntnissvollen Schriftschneider aus Nürn¬ 
berg, lernte er seine Kunst. Darneben unterrichtete 
er sich auf der Universität Basel in den Wissenschaf¬ 
ten, vorzüglich unter dem grossen Bernoulli in den 
mathematischen. Nach dem 1764 erfolgten Tode sei¬ 
nes Vaters setzte er das Gewerbe desselben fort bis 
1789, wo er es seinem Sohn übergab. Während die¬ 
ser Zeit beschäftigte er sich mit Verschönerung der 
Typen, und war der erste in Deutschland und der 
Schweiz, der mit Erfolg französ. Typen in Baskervil- 
le’s Geschmack schnitt. Die Thurneysensche Octav- 
ausgabe des Voltaire gab seinem Namen zuerst in 
Deutschland eine verdiente Celebrität. Ausser diesem 
nicht geringen Verdienst um die Typographie erwarb 
er sich noch mehrere durch wichtige Erfindungen und 
Verbesserungen in dieser Kunst. Er erfand z. B- eine 
neue Buchdruckerpresse, mit welcher fast die doppelte 
Arbeit einer gewöhnlichen geliefert werden kann ; eine 
systematische Zusammensetzung der Stücklinien und 
Zwischenspäne; er theilte mit Preuschen in Karlsruhe 
die Kunst, geographische Karten mit bewcglidicn Ty- 
pen zu setzen, und wie er alle dabey vorkommenden 
Schwierigkeiten, die Preuschen, als ein im Prakti¬ 
schen der Buchdruckerey Unerfahrner nicht finden 
konnte, glücklich überwand, erzählt Preuschen selbst 
in seinem Grundriss der Typ0metrischen Geschichte, 

Basel 1778- Hie von Haas solchergestalt gelieferten 
Karten sind 1. Karte des Canton Basel 1776. 1794 
gab sie sein Sohn, gleichen Vornamens, wieder heraus 
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2. Karte von Sicilien 1777, auf Büschings Anrathen 
und Aufforderung. Diese Karte brachte den Heraus¬ 
gebern ansehnliche Belohnungen von dem König von 
Neapel und der Russ. Kaiserin zu Wege. 3. Zwey 
Karten von Frankreich. 4. Karte der Neutralitätslinie 
zwischen Frankreich und Preussen 1795, Franz, und 
Deutsch. 5. Carte des partages de la Pologue en 1772, 
1795 et 179h in Gemeinschaft mit J. Decker. Sie 
wurde dreymal aufgelegt. 6. Zwey Karten , den Marsch 
der Franz. Truppen nach Bayern unter Moreau und 
den Rückzug derselben i. J. 1796 darstellend, nach 2 vom 
General Regnier verfertigten Zeichnungen. 7. Italien 
nach dem Frieden von Campo Formio 1797. 8. Hel- 
vetien nach seiner neuen Eintheilung, 1798. 9. Der 
Canton Basel nebst dem Frickthal, 1799- Ei* war 
Mitglied der helvetischen Gesellschaft, welche sich 
mehrere Jahre hindurch in Olten versammelte, auch 
seit 1790 Mitglied der Akademie der Künste und me¬ 
chanischen Wissensch. in Berlin. Ob er aber auch 
Mitglied des grossen Helvetischen Raths zu Bern ge¬ 
wesen seyn möchte, darüber "waltet bis zu näherer Be¬ 
richtigung Zweifel ob. Vergl. Archiv f. Geogr. und 
Statistik etc. Wien 1801. S. 260 u. f. 

Literarische Nachrichten. 

Von dem am i5. Aug. 1779 zu Stuttgart gebor- 
nen, am 7. May 1812 daselbst gestorbenen Historien¬ 
mahler, Gottlieb Schick, gibt das Morgenbl. N. 120, 
S. 477 eine genauere biograph. Nachricht. Er hatte 
von 1798 —1802 sich in Paris gebildet, dann war er 
nach Stuttgart zurückgekehrt, aber nach G Monaten 
nach Rom gegangen, von wo er im Nov. 1811 mit 
seiner Familie in seine Vaterstadt zurückkam. Eben¬ 
daselbst (N. 119, 121, 122 und 12') hat Hr. L. R. 
Friedr. von Matthisson Ziiae zu Charaktcreemälden des .. ° ^ 
Johann von Müller und Wilhelm Heinse (vom J. 17809 
mitgetheilt. 

Hr. Millin, von dessen antiquarischer Reise nach Ita¬ 
lien wir wichtige Ausbeute für Geschichte und Kunst 
zu erwarten haben, hat in einem Briefe au den schle¬ 
sischen Arzt D. Korelf, jetzt in Rom, von dem Ver¬ 
luste Nachricht gegeben, den er an Büchern und Ma- 
nuscripten durch das Feuer erlitten hat, welches sein 
zurückgelassener Bediente aus Bosheit in seinen Zim¬ 
mern angelegt hatte. Einige verlorne Manuscripie wa¬ 
ren schon zum Druck fertig. 

Ankündigungen. 

In der ahadem i sehen Buchhandlung in Kiel 

ist zur Ostermesse 1812 erschienen: 

Bielfelds höhere Seelenlehre, oder Bestaffelung der 
Geliihle, Leidenschaften und Charaktere nach ihrer 
wesentlichen Höhe u. Tiefe im Gemiith. gr. 8. 10 Gr. 

Chmstiani, Kirchenrath C. J. II., ausführlichere Dar¬ 

stellung der wichtigsten Lehren des Christenthums. 
Erste Hälfte, die christl, Glaubenslehre. 8. 10 Gr. 

Cramer, A. G., de verborum significatione Tituli 
pandectarum et codicis. Cum varietate lectionis. 
8 maj. x Thlr. 

Klo st erbe ruf Ein Roman von der Verfasserin der 
Marie Müller. 8. 1 Thlr. 16 Gr. 

Moldenhawer, Prof. J. J. P., Beyträge zur Anatomie 
der Pflanzen. Mit 6 Kupfertafeln, gr. 4. 8 Thlr. 

Nissen, II. P., Predigten, gr. 8. 1 Thlr. 12 Gr. 

Pfaff, Prof. C. II., über den heissen Sommer von 
18115 nebst einigen Bemerkungen über frühere heiss- 
Sommer, gr. 8. 20 Gr- 

Reinhold, Prof. C. L., Grundlegung einer Synonymik 
für den allgemeinen Sprachgebrauch in den philoso¬ 
phischen W issenschaften, gr. 8. lRtlilr. 16 Gr. 

Schmiedtgen, Rath J. G. D., Andeutungen oder kleine 
Erzählungen. Viertes Bändchen. 8. 1 Thlr. 

Auch unter dem Titel: Silenem 

Schureppe, Prof. A. Das System des Concurses der 
Gläubiger nach dem gemeinen in Deutschland gelten¬ 
den Rechte. 8. 20 Gr. 

Derselbe, Entwurf eines Systems der Pandecten, als 
Leitfaden zu Vorlesungen. Dritte, sehr veränderte 
Ausgabe, gr. 8. 10 Gr. 

IViegmann, C. L., moralisch-religiöse Untersuchun¬ 
gen über das Beyspiel Jesu. gr. 8. i5Gr. 

Aii Theaterfreunde und Directionen. 

In unserm Verlage ist erschienen, und in allen guten 

Buchhandlungen zu haben: 

Franz von Ilolbeins Theater. zrBd. gr. 8. 1 Thlr. 12 Gr. 

Di eser Band enthält folgende Stücke, welche auch 
besonders zu haben sind. 

1) Leonidas, dramat. Gedicht in 5 Akten. 18 Gr. 
2) Mirina, Königin der Amazonen, in 3 Akten. 9 Gr. 
5) Die beyden Blinden, Oper in 3 Akten. 12 Gr. 
4) Das Wiedersehen, ein ländl. Gemälde in 1 Akt. 6 Gr. 

Der erste Band erschien in der Mitte des vorigen 
Jahres und kostet 2 Thlr. 

Rudolstadt im Juny 1812. 

privil. Hof- Buch und Kunsthandlung. 

Journal-Anzeige. 

Das 2te Stück von Paris und Wien etc. für 1812 
ist erschienen und an alle Buchhandlungen und Post¬ 

ämter versandt. 

Rudolstadt im Juny 1812. 

privil. Hof - Buch- und Kunsthandlung. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 15. des Juny. 146. 1812. 

Religio n sphilosophie. 
Von dem lebendigen Gott, und wie der Mensch 

zu ihm gelange. Nebst Beylagen, von Christian 

TV ei ss. Leipzig 1812, in Comm. bey I'. Chr. 

W. Vogel, gr. 8. XIX u. 266 S. (20 Gr.) 

Des Ausdrucks ,»lebendiger Gott“ hatte sich neu¬ 
lich Hr. Jacobi in seinem Buche: „Von den gött¬ 
lichen Dingen,“ bedient, um dadurch die (theisti- 
sche) Vorstellung von Gott als höchster Intelligenz 
und einem selbstständigen, von der W elt unterschie¬ 
denen und dieser Daseyn und Bestand, Ordnung 
und Endzweck gebenden Wesen, im Gegensatz je¬ 
der andern minder würdigen Gottesidee zu bezeich¬ 
nen. Es ist ebendieser „LebendigeGott,“ über wel¬ 
chen, und dessen V ernommenwerden von Menschen, 
sich auch die gegenwärtige Schrift erklärt; ja es hat 
Hr. W. in dieser durchaus denselben Gegenstand, 
welchen die Aufschrift jenes Buches ankündigte, im 
Wesentlichen mit J. einstiinmend, aber freylich in 
seiner Manier und auf dem ihm eigenen, durch 
seine „Untersuchungen über das W esen und Wir¬ 
ken der menschlichen Seele‘‘ gebahnten W ege be¬ 
trachtet und dargestellt. Eigentliche Polemik ist 
hier gänzlich ausgeschlossen, wiewohl der, auch 
nach des Vis. Urtheil, unlebendige Gott des Iden¬ 
titätssystems ausdrücklich und aus Gründen verwor¬ 
fen wird. Nur in der Vorr. gedenkt Hr. W. des 
von Schelling wider Jacobi „auf eine wahrhaft nicht 
erfreuliche W^eise“ erhobenen Streits, in Absicht 
auf welchen er unter andern den Satz, dass „.laco- 
bi’s Lehren und Behauptungen in dem Schellingi- 
schen Denkmalxle fast durchgängig entstellt erschei¬ 
nen,“ mit mehrern Beyspielen belegt. Auch er¬ 
wähnt er ebendas, der von Fr. Schlegel im ersten 
Hefte seines „deutschen Museums“ abgegebenen Be- 
urtheilung des Jacobischeu Buchs, gegen welche er 
ebenfalls einige Erinnerungen und Ausstellungen 
macht. Rec. enthält sich aller Einmischung in die¬ 
sen Gelehrtenkampf; es genüget ihm, von dem In¬ 
halte der vorliegenden Schrift eine möglichst klare 
und vollständige Uebersicht zu gebeu, welcher er 
sein anspruchloses Urtheil über die hier dargelegte 
philosoph. Denkart des Verfs. theils einverleiben, 
theils beyfügen wird. 

Eine kurze Einleitung (S. 5 — 6), verspricht als 
Zweck dieser Schrift einen gewissenhaften Beytrag 
zur befriedigenden Lösung des grossen und schwie- 

Zwcyter Band. 

rigen Problems: „Wie die menschliche Vernunft 
Gott wahrhaft erkennen möge, da sie ihn nur 
menschlich erkennen kann; wie das Unaussprechli¬ 
che wahr bleiben möge, auch wenn es ausgespro¬ 
chen wird. “ Die Abhandlung selbst besteht aus 
zwey, schon auf dem Titel angedeuleten, Haupt- 
theilen von ungleicher Länge und verschieden durch 
den darin herrschenden Ton. Der erste, nur die 
nächsten 4o Seiten einnehmend, trägt den Gedan¬ 
ken: Es ist ein lebendiger Gott! im angezeigten Sin¬ 
ne, welchen auch Rec. für die einzig wahre Bedeu¬ 
tung des heiligen Namens anerkennt, nebst dem, 
was damit in Verbindung steht, als volles Religions- 
bekenntniss mit besonnener Begeisterung und ruhi¬ 
ger Feyerlichkeit vor. Absehend von dem philo¬ 
sophisch Erbaulichen, was dieser Abschnitt enthält, 
finden wir darin folgendes der Auszeichnung vor¬ 
züglich werth. Hr. W. unterscheidet Natur und 
Welt von einander dadurch, dass er unter jener 
„den Inbegriff des Wirklichen von Seiten seiner 
Endlichkeit,“ unter dieser „die reelle Vei'einigung 
des Endlichen mit dem Unendlichen,“ oder, wie er 
sich weiterhin ausdrückt, „die Einheit der Natur 
und Vernunft f welche letztere ihm das Unendliche 
in der Welt ist, versteht. Gott mag er nicht gern 
ausser der Welt, sondern lieber nur über sie se¬ 
tzen, welchen Ausdruck er dahin erklärt, dass Gott 
„höher und besser, als sie“ sey. Die Zulässigkeit 
des für den Menschen unvermeidlichen religiösen 
Anthropomorphismus auf dem Gebiete der Philo¬ 
sophie bestimmt er durch folgende zw’ey Regeln: 
„Zuerst spreche der Mensch frey aus, was der hö¬ 
here Geist in ihm vernommen hat, dass Verhält- 
niss “ (Verhältnisse nämlich zw ischen Gott und der 
Welt, nicht die Gottheit an sich, vermag der Mensch 
zu erkennen) „überhaupt nicht das Höchste, son¬ 
dern dass das W7alten Gottes nur maasshaltend, 
nicht selbst ermessbar oder zugemessen £ey,“ und 
dann „bezeichne er dieses Verhält niss“ (das Ver- 
hältniss der Welt zu Gott) „nicht mit solchen Be¬ 
griffen, welche von dem Endlichen, sondern nur 
mit solchen, welche von dem Unendlichen in ihm 
entlehnt sind.u Im 2. Haupttheile, welcher ohne 
alle weitere Unterablheilung von S. 48—176 sich 
ausdehnt, wird die Frage: „Wie gelangt der Mensch 
zu Gott?“ welche die beyden andern Fragen: „Wie 
ist diejenige Thätigkeit seines geistigen Lebens be¬ 
schaffen, durch welche er sich über die Erkenntniss 
des Einzelnen und Endlichen dergestalt erhebt, dass 
er über dem Organismus des Universums ein ei- 
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genthümliches Leben mit Vernunft“ (d. h. eine Gott¬ 
heit) „voraussetzt/4 und: „Welches ist das Verhält- 
niss des Menschen, wiefern jene Thätigkeit sich in 
ihm reget?“ in sich befasset, durch ein weitläufiges, 
im Ganzen genommen philosophisch kaltes und ge¬ 
naues Räsonnement beantwortet. Diese Beantwor¬ 
tung kann, wie der Vf. anmerkt, nur mit Hülfe 
der Psychologie, als „der wissenschaftlichen Selbst¬ 
erkenntniss“ des Menschen, gegeben werden. So 
wie er diesen Namen deutet, nach welcher Deu¬ 
tung er behauptet, dass „Kctnt's kritische Untersu¬ 
chungen, Fichte’s Wissenschaftslehre und Alles, 
was diesem geistig verwandt ist, im Grunde Psy¬ 
chologie sey,“ mag ihm Rec. nicht widersprechen. 
Denn vollendete Selbsterkenntniss des menschlichen 
Geistes hält auch Rec» für diejenige, der Würde 
nach erste und von keiner hohem abhängige Wis¬ 
senschaft, durch welche alle übrige, folglich auch 
die der Religion, von welcher hier die Rede ist, 
zuletzt begründet werden. Aber nicht Psychologie 
benennt er mit dem Vf. die allgemeine Grundwis¬ 
senschaft, sondern, dem wissenschaftl. Range ge¬ 
mäss, welcher diesem Namen von Alters her ein¬ 
geräumt worden ist, Philosophie. Wie könnte doch 
jene, die Erfahrungs-Seelenlehre, welcher nicht 
minder, als jeder andern durch ihren eigenthiimli- 
chen Gegenstand bestimmten und abgesonderten Dis- 
ciplin, Natur und Grenzen von der erwähnten Selbst- 
erkenntniss des geistigen Menschen erst vorgezeich¬ 
net werden müssen, auf eine solche Würde und 
Oberherrlichkeit im Reiche der Wissenschaften ge¬ 
rechten Anspruch haben ? Eine gewisse menschliche 
Selbsterkenntniss ist sie allerdings auch; aber ihr 
ist ausdrücklich nur die menschliche Seele d. h. das 
Ganze der Erscheinungen in und an dem Menschen 
für den innern Sinn zum Objecte gegeben, welches 
sie, ebendarum weil es ein erscheinendes Ganze ist, 
blos erfahrungsmässig erforschen und nach Gesetzen, 
welche sich im Erfahrungskreise rechtfertigen las¬ 
sen, so weit es Menschen möglich ist, erklären soll. 
Dürfte man wohl auf eine solche durchaus empiri¬ 
sche Wissenschaft die Wahrheit aller übrigen bauen, 
ohne hiermit Alles, was menschliche Wissenschaft 
heisst, und namentlich auch die ihrem Gegenstände 
nach höciiste aller Wissenschaften, die Lehre von 
Gott, zur Niedrigkeit der blossen Empirie, welche 
bey aller logischen Vollkommenheit doch immer 
nur für nicht weiter gültig, als die bisherige Beob¬ 
achtung reicht, und überhaupt nie für'vollendbar 
gehalten werden kann, herabzuwürdigen? In der 
That scheint Hr. W. von der Psychologie, in der 
Meinung, dass es ihm gelungen sey, dieselbe durch 
seine „Untersuchungen “ u. s. w. zu einem wirkli¬ 
chen System und einer vorzugsweise so zu benen¬ 
nenden Wissenschaft zu erheben, allzugrosse Er¬ 
wartungen zu hegen. Wiefern jene Meinung ge¬ 
gründet sey oder nicht, haben wir hier nicht zu 
beurth eilen. Aber mit ihm von der Psychologie 
für Religionsphilosophie, und sogar für Philosophie 
überhaupt, alles Heil erwarten, das können wir 

Juny, 

keineswegs, wofern nicht fälschlicherweise mit je¬ 
nem Namen Lehrwalmheiten bezeichnet werden sol¬ 
len, welche für denselben viel zu erhaben und aus 
einer ganz andern Quelle, als welche das Zeugnis« 
des innern Sinnes über die menschlichen Seelener¬ 
scheinungen eröffnet, geschöpft sind. Darin stimmt 
jedoch Rec. völlig mit ihm überein, dass „die Ver¬ 
nunft es sey, durch welche der Mensch zu Gott ge¬ 
lange, und zwar hlos die Vernunft.“ Der Vf. be¬ 
müht sich, nachdem er diesen Satz ausgesprochen, 
dasjenige, was die Sprache Vernunft nennt, in sei¬ 
nem tiefsten Grunde zu erforschen und den Begriff 
davon mit möglichster Schärfe zu bestimmen (S. 
67 Ifi). Er holt hiebey ziemlich weit aus, indem 
er, um zu zeigen, was Vernunft im Menschen sey, 
seine Th orie vom Wesen und Wirken der mensch¬ 
lichen Seele hier wieder vorträgt. Hr. W. glaubt 
nämlich das gesammte Wesen und Wirken unsrer 
Seele auf die zwey Elemente, der Richtung und 
der Bildung, als Grundfactoren zurückführen und 
aus denselben vollkommen erklären zu können. Je¬ 
nes Wesen und Wirken selbst aber ist ihm über¬ 
haupt ein doppeltes, in wiefern es einerseits auf 
drey Vermögen der Activilät, dcs Vorstellens, Be¬ 
gehrens und Fuhlens, andrerseits auf drey Vermö¬ 
gen der Perfectibilität, der Sinnlichkeit, dem Ver¬ 
stände und der Vernunft, beruht, ßeyde Arten 
von Seelenvermögen haben nach ihm in den ange¬ 
gebenen Elementen auf die Weise ihren gemein¬ 
schaftlichen Realgiund, dass die erste durch das 
quantitative, die zweyte durch ein qualitatives Ver- 
hältniss derselben bestimmt und erzeugt wird. Da« 
Vorstellen entsteht aus der Combination beyder 
Seelenelemente mit Uebergewicht des Elements der 
Bildung, das Begehren aus ebenderselben Combina¬ 
tion mit Uebergewicht des Richtungselements; und 
das Gefühl aus beyder Elemente Gleichgewicht. 
Das qualitative Verhältniss derselben aber setzt die 
Psychologie des Vfs. darein, dass das Element der 
Richtung vor dem der Bildung in Bezug auf das 
Ganze der menschlichen Seele den Primat behaupte, 
mittels dessen diese, gleichsam zwischen die bey- 
den Wendepuncte der Individualität und Universa¬ 
lität gestellt, (Hr. W nennt diess mitEinem Worte 
ihre Polarität) ihrer Natur nach vom Endlichen 
zum Unendlichen hinstrebe, welcher Weg sie dann 
von der Sinnlichkeit aus, die immer nur aufs Ein¬ 
zelne geht, durch das weite Gebiet des Alles gene- 
ralisirenden Verstandes hindurch in die grenzenlo¬ 
sen himmlischen Gefilde der, dem Universalen und 
Unendlichen selbst geweiheten Vernunft, oder bes¬ 
ser Vernünftigkeit, führt. Man ersieht hieraus schon 
hinlänglich, welche Stelle und Bedeutung Hr. W. 
der Vernunft im Wesen und Wiiken der mensch¬ 
lichen Seele anweise, nämlich dass der Mensch, so*» 
bald sie in ihm zur gehörigen Entwickelung gekom¬ 
men ist, sich auf der höchsten Stufe seiner geisti¬ 
gen Ausbildung befinde, wo alsdann die Vernunft, 
den ganzen Menschen beherrschend, zunächst zwar 
sein Begehren von dem instinclartigen Zwange der 
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Sinnlichkeit und dem vielgestalteten Egoismus des im 
Handeln blos klügelnden Verstandes entfesselt, ausser¬ 
dem aber auch u. hiermit zugleich sein Vorstellen bis 
zur Klarheit der von allem Erfahrungsstolle entkleide¬ 
ten Ideen reiniget, und selbst sein Gefühl zum En¬ 
thusiasmus für die Gegenstände dieser Ideen, das 
schlechthin Wahre, Gute und Schöne, emporhebt. 
Demnach setzt unser Verf. den ganzen Charakter 
der Vernunft in des Menschen innere, jedoch nicht 
bloss moralische, „Freyheit,“ und jene selbst er¬ 
klärt er (S. 98) für „die Selbsterhebung des Geistes 
und Gemülhs über das Endliche.“ Gegen diese Be¬ 
zeichnung des menschlichen Vernunftwesens findet 
Rec. nichts Beträchtliches einzuwenden, aber auch 
eben so wenig in derselben eine neue, der Philoso¬ 
phie bisher unbekannte oder fremde, Belehrung. 
Hat nicht dieselbe ebenfalls von einer sowohl theo¬ 
retischen als praktischen Vernunft, weiche ja doch 
nur die Eine Menschenvernunft in ihrem objectiv 
verschiedenen Gebrauche ausmachen, schon gespro¬ 
chen, und die eigentümliche Beschaffenheit man¬ 
cher Gefühle, nicht nur moralischer, sondern auch 
ästhetischer, von dem Autheile, welchen die Ver¬ 
nunft an ihnen hat, wiewohl diese an sich nicht 
fühlet, abzuleiten gesucht? Wenn die Kantische 
Kritik dieses höchste menschliche Geistesvermögen 
dadurch charakterisirte, dass es ausschliesslich nach 
dem Unbedingten strebe, so ist diess ohne Voraus¬ 
setzung seiner Freyheit im theoretischen sowohl als 
praktischen Gebrauche nicht denkbar; und was den 
vom Verf. statt des Ausdrucks „das Unbedingte“ 
erwählten Namen des Unendlichen betrifft, so ist 
es noch sehr die Frage, welcher von beyden der 
weniger missverständliche, und sogar der passen¬ 
dere und bedeutsamere sey. Bis hieher also schei¬ 
nen die psychologischen Untersuchungen des Verfs. 
unsre Einsicht in das Wesen der menschlichen 
Vernunft in keinem wesentlichen Puncte berichtigt 
oder bereichert zu haben. Wir müssen ihn jedoch 
weiter hören. Er sagt S. 100: „Vernunft ist kein 
Vermögen der Wissenschaft, sondern, des Glau¬ 
bens, und ihr Wesen besteht nur in der freyen 
Erhebung zum Glauben, dass da Etwas sey, wo 
das Auge nichts siehet,“ und S. io5 heisst es be¬ 
stimmter: „Wir haben mit Jacobi gesagt, dass die 
Vernunft Glauben fordere, nämlich Glauben an 
sich selbst, an das Wunder ihres Offenbarwerdens 
in dem sonst so durchaus endlichen, hinfälligen, 
mit jeder Nervenerschütterung bebenden Leben.“ 
Hiermit erscheint uns allerdings etwas Neues in 
der Lehre von der Vernunft, aber freylich zugleich 
ein Etwas, wovon wir weder die Nothwendigkeit 
der Folge aus dem Vorigen, noch, wie es über¬ 
haupt durch Psychologie oder Philosophie begrün¬ 
det werden könne, einzusehen gestehen. Warum 
soll denn die menschliche Vernunft, dieses Vermö¬ 
gen „der Freyheit,“ „diese Selbsterhebung des Gei¬ 
stes und Gemüths über das Endliche“ sich durch¬ 
aus nur auf das Glauben beschränken, und warum 
muss dieselbe bey diesem Glaubensgeschäft eben j 
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von einem Glauben an sich selbst und das Wunder 
ihrer Offenbarung beginnen? Da unser Verf. dem 
Glauben ausdrücklich die Wissenschaft (richtiger 
wäre das W^issen) entgegensetzt, so weiss, nach 
seiner Behauptung, die Vernunft des Menschen, 
weder dass sie sey, noch dass sie so geartet und 
beschaffen sey, wie er sie uns beschrieb, sie kann 
es nur glauben, d. h. vertrauensvoll auf Zeugmss, 
und zwar auf ihr eigenes Zeugniss annehmen. Wo¬ 
mit wird sie aber dann dieses Vertrauen rechtfer¬ 
tigen vor dem nach Gründen fragenden Verstände, 
welcher, obgleich weniger und unedler, als sie, 
dennoch auch zur Natur des menschlichen Geistes 
gehört und selbst dann, wenn die volle Wirksam¬ 
keit von jener für diesen Geist schon eingetreten 
ist, weder gänzlich verstossen, noch auch nur ent¬ 
behrt werden kann? Und wenn die Vernunft durch¬ 
gängig nur Glauben, kein Wissen hat, wird nicht 
auch die Psychologie, in welcher und durch wel¬ 
che allein sie sich selbst erkennt, hiermit zur blos¬ 
sen Sache des Glaubens ohne allen Rang einer 
Wissenschaft? Auf welches oder wessen Zeugniss 
soll man nun namentlich die des Verfs. mit eben 
so grossem Vertrauen , als er selbst zu ihr hat, 
annehmen? Denn von der Philosophie leuchtet es 
ohnehin ein, dass, wenn auch sie, dem vom Verf. 
behaupteten Glaubenswesen der Vernunft zu Folge, 
nicht Wissenschaft seyn kann, es eine solche für 
den Menschen überall nicht und zu keiner Zeit 
gebe. So zerstörte denn Hr. W. durch diese letzte 
Ansicht vom Wiesen der menschlichen Vernunft 
sein eigenes bisheriges Bemühen, dieses Vernunft¬ 
wesen wissenschaftlich zu erforschen, und brachte 
sich dadurch, dass er Hrn. Jacobi in derselben bey- 
trat, um den Vorzug der Gründlichkeit, welchen 
er sonst leicht vor ihm voraus haben konnte. Auf 
S. 117 fängt er gewissermassen einen neuen Abschri. 
mit den Worten an: „Noch ist zu zeigen, dass die 
Vernunft zu Gott führe; zu nicht weniger, als zu 
dem Glauben an einen lebendigen Gott, und zu 
diesem Glauben lediglich durch sich selbst, nicht 
abhängig von dem Wege oder der Form des Ver¬ 
standes.“ Zunächst aber spricht er davon, wie die 
Vernunft nicht zu Gott führe, und verweilt in die¬ 
ser Hinsicht ausdrücklich bey der Consecjuenz der 
Gotteslehre in der Identitätsphilosophie, über wel¬ 
che er unter andern und hauptsächlich S. 127 das 
Urtheil fällt: „Sie führt zu einem Scheingott, zu 
dem Läugnen wahrer Freyheit, zu einem allgemei¬ 
nen fatalistischen Tode.“ Dagegen führt, nach 
unserm Verf. naturgemäss, so wie die Sinnlichkeit 
zu einem sinnlichen, der Verstand zu einem ver¬ 
ständigen, so die Vernunft zu einem Vernunft- 
Objecte in der Betrachtung der Welt, und „behaup¬ 
tet“ demnach, „dass in der Welt die freye Leben¬ 
digkeit Gesetz gebe und herrsche durch unendliche 
Weisheit, Güte und Liebe,“ womit sie den einzig 
wahren und lebendigen Gott gefunden hat und an¬ 
erkennt. Wer wird nicht mit diesem Funde, die¬ 
sem Anerkannten, vollkommen zufrieden seyn? 
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Aber wer mag auch bey schärferem Nachdenken 
über den Weg, auf welchem hier gefunden und 
anerkannt worden, es sich verbergen, dass ein so 
erlangter Gott durchaus nicht mehr und keine an¬ 
dere Realität habe, als welche in den lediglich 
subjectiven Gebilden der fast blind begehrenden 
Sinnlichkeit und des auf allerley Glückseligkeits¬ 
phantome gerichteten Verstandes liegt, und dass das 
Wesen eines solchen Gottes consequenterweise 
(denn die menschliche Vernunft suchte ja hier nur 
sich selbst ausser sich) nicht das absolut reinste und 
höchste, sondern Vernunftwesen zwar, aber zu¬ 
gleich mit allen Mängeln und Einschränkungen der 
Vernunft des Menschen behaftet sey? Desto bereit¬ 
williger unterschreibt Rec. die S. i42 folgende Aeus- 
serung des Hrn. Verfs.: „Die Vernunft lehret“ 
(nämlich auf positive Weise) „nicht Gott, sondern 
nur das Verhältnis des Menschen zu ihm erken¬ 
nen; und selbst dieses Verhältnis bleibt“ (nach 
seiner ganzen Bedeutung und Ausdehnung) „uner- 
forschlich für den Verstand, weil wir immer nur 
die eine Seite desselben erblicken , den vernünf¬ 
tigen Geist in der ihm wesentlichen“ (von unserm 
Verf. aber nicht hinlänglich nachgewiesenen) „Be¬ 
ziehung mit dem Unendlichen, während die andere 
Seite, eben ihrer Unendlichkeit wregen, nicht nur 
über alle Betrachtung erhaben ist, sondern auch 
nicht einmal verstattet, sie als reelles Glied eines 
Verhältnisses nach den Gesetzen logischer Begren¬ 
zung zu denken;“ und über diese, dem menschli¬ 
chen Geiste unvermeidliche, aber aus seiner Natur 
auch wohl begreifliche, Unbegreiflichkeit des gött¬ 
lichen Wesens kommt noch weiterhin manches tref¬ 
fend und gut Gesagte vor. Wenn es aber dabey 
S. i4g heisst: „Der Wege, auf welchen die Ver¬ 
nunft den Menschen zu Gott führt, sind mehrere, 
der des Vorstellens, der des Verlangens, der des 
Gefühles; Verstand, Wille und Herz richten sich, 
durch Vernunft erhoben, mit gleicher Innigkeit 
dem Göttlichen zu, und keiner dieser Wege hat 
vor dem andern einen absoluten, oder rein mensch¬ 
lichen Vorzug:“ so muss Rec. gestehen, von einer 
Innigkeit, mit welcher der Verstand sich dem 
Göttlichen zurichten soll, in seiner Selbstbeobach¬ 
tung Nichts vorzufinden; so wrie denn ihm über¬ 
haupt der Vf. bey seinem, überall sichtbaren, Be¬ 
streben, die menschlichen Geistes vermögen in ihrer 
Einheit und Gesammtheit darzustellen, die beson¬ 
dere und eigenthümliche Stimmung und Beschaffen¬ 
heit des Gemiiths, welche eigentliche Religion im 
Menschen erzeuget und schlechterdings für eine 
moralische erkannt werden muss, nirgends gebüh¬ 
rend hervorgehoben zu haben scheint. Die Ver¬ 
nunft selbst aber, diese allgemeine Führerin zu Gott, 
kann über sich selbst, nach unsers Vfs. schon an¬ 
gedeuteter Ueberzeugung, nicht durch Philosophie, 
sondern nur durch Psychologie, welche „vor jener 
und ohne dieselbe“ ihre Untersuchungen anfängt, 
belehrt werden; er sucht daher im letzten Stücke 
seiner ganzen Abhandlung, von S. iÜ2 an, noch 
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zu zeigen , „welches der Uebergangspunct der Psy¬ 
chologie in die Philosophie sey, und in welchem 
Sinne man sagen könne, dass die letztere aus der 
erstem sich entwickle.“ Wir müssen aber aus Man¬ 
gel an Raum diesen Punct übergehen, um noch et¬ 
was über die Beylagen zu sagen, mit welchen der 
Verf. sein Buch ausgestattet hat. Es sind deren 
zwey. Die erste spricht ausdrücklich „über Jacobi 
von den göttlichen Dingen u. s. w. und das Ver- 
hältriiss dieser Schrift zu der gegenwärtigen.“ Hr. 
W. glaubt, die Jacobische Philosophie, so wie sie 
sich in der angeführten und allen seinen übrigen 
Schriften darlegt, am kürzesten durch den Namen 
einer „Philosophie des Gemüths“ charakteristisch 
bezeichnen zu können, welcher Name auch dem 
Rec. (wie fern das damit Benannte, dem es, wie 
man weiss, auch am wissenschaftlichen Grunde, 
folglich am echt wissenschaftlichen Gehalte, fehlt; 
überhaupt „Philosophie“ zu heissen verdient) als 
sehr treffend erscheint; das Verhältnis aber, in wel¬ 
chem der Verf. seine Schrift zu der mehrerwähn¬ 
ten von J., ja seine gesamnite Philosophie zu der 
des Letztem, erblickt, ist seiner Ueberzeugung 
nach, die Verschiedenheit mancher Ausdrücke ab¬ 
gerechnet, volle Identität, welches Urtheil er, so 
viel Rec. gewahren konnte, mit Glück durch eine 
Art von Induction zu beweisen sucht; wiewrohl der 
Vf. sich doch auch genöthigt sähe, zwischen dem 
Jacobischen Buchstaben und Geiste zu unterschei¬ 
den (S. 2io), um jene Identität herauszubringen. 
In der zweyten Beylage stehen „Einige Bemerkun¬ 
gen zu des Verfs. Untersuchungen über das fl e- 
sen und Wirken der menschlichen Seele in Bezie¬ 
hung auf einige bisher erschienene öff entliche Be- 
urtheitungen dieser Schrift.“ Rec. kann sich hier 
unmöglich darauf einlassen, diese Beurtheilung ge¬ 
wisser Beurtheilungen abermals zu beurtheilen. Da¬ 
gegen will er um der Wichtigkeit der Sache willen 
seine Anzeige mit einem kurzen eigenen Urtheil 
über die hier besprochene Seelentheorie beschliessen. 

(Der Beschluss folgt.) 

Schulschriften. 
Zwey Programmen des Hrn. Conrect. M, Johann Gottfr. 

Kne schice, am Gymn. zu Zittau zu Schulreden am loten 

März und 5. May erneuern das Andenken eines verdienten 

Schulmanns: Inest M. Adami Erdmanni Miri, Gymn. 

Zittaviensis quondam Conrectoris memoria. Comm. 

I. II. (Zittau, b. Francke gedr. in 4.) 

Der Hr. Vf. war veranlasst worden , die durch die Söhne 

des Conr. Mirus gestiftete, aber nur io Jahre lang (1729—3g.) 

gehaltene jahrl. Gedächtnisrede auf ihn zu erneuern, und diess 

gab zu gegenwärtigen Schriften, in welchen das Leben des Conr. 

Mirus (geh. zu Adorf d. 26. Nov. 1656., Urenkels des in der 

Gesell, des Kryptocalvinismus berühmten Dresdner Oberhofpre¬ 

digers D. |Mirus, von i684 — 1728. Conrectors zu Zittau, 

auch fleissigen Schriftstellers) erzählt uud mit belehrenden Be¬ 

merkungen begleitet wird. ' 



1170 1169 

Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 16» des Juny. 147. 1812. 

Beschluss 

der Recension: Von dem lebendigen Gott, und wie 

der Mensch zu ihm gelange. Vou Christ. IVeiss. 

Vorausgesetzt, dass Psychologie, parallel laufend 
mit der insgemein so genannten, ausschliesslich auf 
die Körperwelt bezogenen, Naturlehre, durchaus 
keinen andern letzten Zweck habe, als die psychi¬ 
schen Erscheinungen durch Zurückführung auf ih¬ 
nen angemessne Gesetze zu erklären, in welcher 
Voraussetzung Rec. mit dem Verf. völlig überein¬ 
zukommen glaubt5 so wird für denjenigen, welcher, 
wie der Verf. im System der Psychologie versucht, 
die erste Frage seyn müssen: von welcher Art 
sind die Naturgesetze, welche hier, bey Seelener¬ 
scheinungen, zur wirklichen Erklärung allein tau¬ 
gen? worüber nur eine möglichst sorgfältige, vom 
Rec. philosophisch genannte, Selbstbeobachtung des 
Geistes in seiner Bildung des Begriffs der (mensch¬ 
lichen) Seele die gehörige Auskunft geben kann, 
und wonach alsdann alle für psychologisch gehal¬ 
tene Gesetze streng zu prüfen sind. Man muss bil¬ 
ligerweise dem Verf. Zutrauen, dass er jene kriti¬ 
sche Frage zu seiner Zeit sich vorgelegt und dann 
gewiss auch nicht unbeantwortet gelassen habe. 
Dass aber, wenn auch diess geschah, diese Ant¬ 
wort vollkommen richtig ausgefallen sey , möchte 
Rec., nach etwas genauerer Betrachtung der von 
ihm aufgestellten Seelenlehre, bezweifeln. Leicht 
zwar findet sich, was zuvörderst die Vermögen der 
Aclivität betrifft, im Begehren ein Etwas, das sich 
schicklich eine Richtung der Seele nennen lässt, und 
eben so im Vorstellen, oder Erkennen, ein anderes 
Etw'as, w'as füglich ein Bilden der menschlichen 
Seele heissen kann; und man begreift nun nicht 
minder leicht, wie Hr. W, darauf verfallen konnte, 
die erwähnte Richtung und Bildung zur Erklärung 
aller menschlichen Seelenthätigkeiten so anzuwen¬ 
den, dass er die beyden genannten aus einem Ue- 
bergewiclite der einen über die andere, und die 
einzige noch übrige, das Fühlen, aus beyder Gleich¬ 
gewicht erklären zu können vermeinte. Allein so 
systematisch und formal wissenschaftlich immer diese 
Er lärung sich ausnehmen mag , leistet sie auch 
material und durch ihren Inhalt, was sie, um ih¬ 
res Namens würdig zu seyn, leisten muss? Wird 
unser Bewusstseyn des Vorstellens, Begehrens und 
(geistigen) Fühlt ns im mindesten klarer und deut¬ 
licher, sobald wrir das erste als Seelenact mit iiber- 
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wiegendem Bilden, das zweyte als solchen mit 
überwiegender Richtung der Seele, und das dritte 
als auf dem Gleichwicht jener beyden, vom Verf. 
so benannten, Seelenelemente beruhend denken? 
Ja, können wir uns überhaupt bey jenen zu psy¬ 
chologischer Erklärung dienen sollenden Worten 
etwas Klares und Deutliches denken? Was Rich¬ 
tung und Bildung, in der Natur und Kunst, bey 
körperlichen Gegenständen heisse, davon haben wir 
allerdings einen anschaulichen und allenfalls auch 
exponibeln Begriff. Aber beyde Ausdrücke ver¬ 
lieren diese ihre eigentliche Bedeutung nothwendig, 
sobald sie nicht mehr von Körpern, sondern von 
der Seele, diesem blossen Zeitwesen, verstanden 
werden sollen, und es bleibt uns nun von densel¬ 
ben nur ein gewisser metaphorischer, äusserst dunk¬ 
ler und unbestimmbarer Sinn zurück. Lässt sich wohl 
für das Hellere (hier die drey sehr wohl unter¬ 
scheidbaren Begriffe des Erkennens, Begehrens und 
Fühlens) aus dem Dunklem, für das Bestimmtere 
aus dem Unbestimmteren, mit Wahrscheinlichkeit 
einige Aufklärung erwarten? Ganz anders verhält 
es sich in dieser Hinsicht mit der bey den Physi¬ 
kern gebräuchlichen Annahme einer Abstossuugs- 
und Anziehungs-Kraft, von welchen Hr. W. seine 
Seelenelemente vergeblicherweise als Analoga be¬ 
trachtet wissen will , zur Erklärung des Körpers. 
Denn diese Kräfte sind ganz eigentlich Kräfte der 
Materie, d. h. körperliche, oder weiden wenigstens 
ausdrücklich nur als solche gedacht und vorausge¬ 
setzt, und darum kommt ihnen zum Erklären in 
der Körper-Naturwissenschaft die anerkannte Taug¬ 
lichkeit zu. Eben so müssen es durchaus psychi¬ 
sche, eigentümlich psychische, Grundkräfte seyn, 
durch deren passende Voraussetzung man die drey 
Hauptvermögen der Seele erklären zu können mit 
Glück hollen darf. Die von Hin. W. dafür aus- 
gegebeuen sind diess, wie schon bemerkt wmrden, 
nicht, und es bleibt für jetzt wenigstens sehr zwei¬ 
felhaft, ob jemals dergleichen sich werden auffin¬ 
den lassen. Rec. könnte leicht ähnliche Erinnerun¬ 
gen in Betreff’ der von dem Vf. angenommenen, 
und seiner Meinung nach erklärten, Vermögen der 
Perfectibilität der menschlichen Seele machen, in 
Ansehung welcher derselbe ohnehin sich nicht ganz 
treu geblieben ist, wiefern er in seinen „Untersu- 
chungeir4 sie alle drey aus einem Primate der Rich¬ 
tung , in der gegenwärtigen Schrift hingegen aus 
diesem nur die Vernünftigkeit, den Verstand und 
die Sinnlichkeit aber aus einem Primate der Bil- 
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düng herzuleiten sucht. Aber es muss des Gesag¬ 
ten an diesem Orte genug seyn. Unser allgemeines 
Urtheil über des Verfs. Psychologie ist diess: Sie 
enthält des Wahren und Treflichen viel; nur, was 
sie hauptsächlich verspricht und wodurch sie sich 
vor allen ihren Vorgängerinnen auszeichnen will, 
eine wohlbegründete und material wissenschaftliche 
Naturlehre der menschlichen Seele, kurz ein Sy¬ 
stem in ihrer Art zu seyn, das leistet sie nicht. 

T echnologie. 

Die Gewehrfabrik in Suhl im Hennebergschen, ihre 

Entstehung, Einrichtung und dermaliger Zustand 

etc. von Heinr. rin schlitzt Gewehrhändl. zu Suhl 

und Mitgl, der kön. Sachs, ökon. Soc. zu Leipzig. Dresden, 

bey Arnold, 1811. 157 S. 8. Mit 2 Kupf. (21 Gr.) 

Der Verf., welcher sich um die Geschichte des 
vaterländischen Kunstfleisses durch diese interessante 
Schrift sehr verdient gemacht hat, handelt seinen 
Gegenstand in drey Abschnitten ab, aus welchen 
wir einen gedrängten Auszug zu liefern bemüht 
seyn werden. Im ersten Abschnitt wird von dem 
Ursprünge der Stadt Suhl und der Entstehung der 
dasigen Gewehrfabrik sehr umständlich gehandelt. 
Die Stadt, welche nach vielen harten Schicksalen 
seit 1690 sich allmählig erholt, und durch ihre Fa¬ 
briken zu einem beträchtlichen Flor erhoben hat, 
ist auf dem 1 itelkupfer von der nördlichen Seite 
dargestellt. Der \I. hat in diesem Abschn. meh¬ 
rere schätzbare Documente mitgetheilt, welche für 
den Liebhaber der vaterländischen Geschichte In¬ 
teresse haben, und sich auf die Entstehung, Ver¬ 
fassung und Schicksale dieser Stadt beziehen. Der 
zweyte Abschnitt verbreitet sich Über die Verfah- 
rungsart bey Verfertigung der Militärgewehre nach 
kaiserl. fianzös. oder königl. sächsischem Modelle. 
Hier wild nun zuvörderst von dem Eisen gehan¬ 
delt, wie es in Suhl verarbeitet wird. Dasselbe 
zeichnet sich durch seine Weichheit und Zähigkeit 
ungemein aus, und trägt durch diese Eigenschaften 
viel zur Güte und Dauer der daraus gefertigten Ge¬ 
wehre bey. — Nachher wird das Schmieden des 
Rohrs gelehrt. Es geschieht diess, indem ein brei¬ 
tes und langes Stück Eisen (die Schiene oder Plat¬ 
tine) über einen Dorn von Eisen geschlagen, und, 
wenn es zu einem Rohre geformt worden ist, zu- 
»ammengeschweisst wird. Die ausführliche Beschrei¬ 
bung ist sehr geeignet, die unrichtigen Vorstellun¬ 
gen derer zu berichtigen, welche noch nie Gelegen¬ 
heit halten, dem Schmieden eines Rohres zuzuse— 
^en- Hie nächste Operation ist nun das Bohren 
des Rohrs, womit beym Caliber der Anfang ge¬ 
macht wird. Der Mechanismus hierzu ist sehr ein¬ 
lach. Eia grosses, durch Wasser in Bewegung ge¬ 
setztes, doppeltes Kammrad greift in zwey Getriebe 
ein, die zwey Zoll starke eiserne Axen haben, an 
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deren vordem Ende sich ein breites Loch befindet, 
worein die Bohrer befestiget werden. Diese Bohrer 
[Naber genannt) sind runde eiserne Cylinder von 
I f Zoll Stärke, und gewöhnlich 45 bis 48 Zoll 
Länge. Der eigentliche Bohrer ist von dem besten 
steyeiraäikischen Stahl, b — 9 Zoll lang und srenau 
\ieikan tig. Seit 00 Jahren hat man aber an befan¬ 
gen, den höchsten Grad eines genauen Calibet^ nicht 
durchs Bohren, sondern durchs Auskolben der Länge 
des Rohres nach zu bewirken, und man fand hier¬ 
zu bald einen schicklichen Mechanismus, durch des¬ 
sen Anwendung das Auskolben der Rohre vom 
Wasser aut die leichteste Weise geschehen kann.— 
Die vierte Operation ist das Schleifen der Rohre, 
welches, nass auf einem feinkörnigen Sandsteine 
vorgenommen, weit vorlheilhafter, als das Trocken- 
sclileifen befunden worden ist. Da indessen das 
Nasschleifen nicht so fördert, so würde bey star¬ 
kem! Andrang von Geschäften die gewöhnliche An¬ 
zahl der Schleifsteine, welche eigenmächtig und ohne 
landesherrl. Erlaubniss nicht vermehrt werden dür¬ 
fen, nicht hinlänglich seyn, um sie zum Nasschlei¬ 
fen einzurichten. — Die fünfte Operation ist das 
Verschrauben der Rohre. Das dabey zu beobach¬ 
tende Verfahren, welches auf die vollständigste Art 
beschrieben worden ist, leidet keinen Auszug. — 
Vom Schlosse. Die dasigen Schlossmacher sollen, 
nach dem Verf., im Schmieden aus freyer Hand 
schon seit hundert Jahren die grösste Fertigkeit er¬ 
langt haben. Der Grund hiervon ist einzig und al¬ 
lein darin zu suchen, dass dieses Gewerbe vom Va¬ 
ter auf den Sohn, und von diesem auf den Enkel 
forterbe. Der Verf. handelt hierbey weitläufig 
von der täglich gemeiner werdenden Gesenkschmie- 
derey und erläutert die Vergleichung der Gesenk- 
schmiederey und des Schmiedens aus freyer Fland 
durch ein gutes Kupfer. Man sieht hier einen Hahn 
und Deckel nach Iranzös. Art ins Gesenke geschmie¬ 
det, und die nämlichen Theile nach sächs. Weise 
aus freyer Hand geschmiedet vorgestellt. Nach dem 
Verf., welcher sehr für die Nützlichkeit des Schmie¬ 
dens im Gesenke da, wo diese Methode hingehört, 
ist, d. h. an allen Schlössern nach französ. Modell, 
hat die Gewehrfabrik zu Suhl aus ganz eignem An¬ 
ti iebe eine solche Fertigkeit erlangt, dass sie jede 
Bestellungsbehörde befriedigen kann. — Am Ende 
dieses Abschnitts stellt der Vf. eine Theorie über 
die Gewehrschlösser auf, und theilt eine Beschrei¬ 
bung der Werkzeuge des Schlossmachen < mit. — 
Das Härten der Schlösser geschieht durch die be¬ 
kannte Einsatzhäi tung oder das langsame Einbrennen 
mit einer Umgebung von einem Pulver aus gerö¬ 
steten Ochsenklauen und Ofenruss in einem ver¬ 
schlossenen Gefässe, und wird von einigen Schloss¬ 
machermeistern verrichtel. Dieses, 1 — 3 Stunden 
lang, ohne Luftzug und Gebläse fortgesetzte Glühen 
bey stillem Feuer verwandelt das Eisen auf der 
Ol jerfläche zu Stahl. — Das Poliren der Schlösser 
geschieht in der Suhler Fabrik mit der Hand mit¬ 
tels grosser Holzfeiien von Eichenholz, welche im- 
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teil und oben etwas runu geschnitten und an die¬ 
sen Stellen mit Schmirgel und Baumöl bestrichen 
sind. Die grosse Fertigkeit der dortigen Arbeiter 
im Policen mit der Hand macht jede Maschinerie 
unnöthig. — Von den Garnituren von Messing oder 
Fiisen. — Vom Kleinzeuge, worunter man das Ab¬ 
zugsblech mit der Kreuzschraube, den Abzug oder 
Drücker und den hintern und vordem Riembügel 
versteht. — Die Ladeslöcke werden meist cyliu- 
derförmig aus inländischem raffinirten Stahl ge¬ 
schmiedet, welcher in drey Stahlkammern bey Suhl 
bereitet wird. — Die .Beschreibung, wie der Krä¬ 
tzer gemacht wird, ist eben so einfach als belehrend 
für den, welcher sich hierüber Kenntnisse zu ver¬ 
schaffen wünscht. Das kalte Beugen des Krätzers 
ist nach dem Vf. der grösste Beweis von der Weich¬ 
heit und Zähigkeit des Suhler Eisens. —- VoniBa- 
jonnet, dessen Gestalt sich seit 20 Jahren sehr ver¬ 
ändert hat. — Vom Schäften, welches von den 
Schäfthauern in Schmiedefeld bey Suhl verrichtet 
wird. Man bedient sich bey Militärgewehren ent¬ 
weder des Nuss- oder des Buchenholzes zu Schäf¬ 
ten. — Vom Repariren oder Adjustiren der Ge¬ 
wehre. — Endlich schliesst der Vf. diesen Absclin. 
mit einem interessanten Anhänge, die seit 5o Jah¬ 
ren in Suhl errichtete Klingenfabrik betreffend. Sie 
verarbeitet Hinrichser raffinirten Stahl, welcher in 
dem Klingenhammer fortbearbeitet, und zur Klin¬ 
genmasse zubereitet wird. 

Im dritten Abschnitte handelt der Vf. von Ver¬ 
fertigung der feinem Jagd- und Luxusgewehre, 
worüber der jetzige Zeitgeist entschieden hat. Denn 
noch nie hat man die Jagd mehr, als in unsernTa¬ 
gen, als ein Mittel zur Bildung des jungen Mannes 
für den Soldatenstand angesehen. Daher werden 
auch die Jagdflinten jetzt in grösserer Menge und 
selbst zu weit höhern Preisen als sonst gekauft. 
Die Suhler Fabrik liefert auch in diesem Fache, in 
Rücksicht sowohl auf Güte als auf Schönheit, Ar¬ 
beit, die sich mit ähnlicher des In- und Auslandes 
vollkommen messen kann. — Der Verl, hat eben¬ 
falls hier mit aller Offenheit eine reiche Erndte sei¬ 
ner Erfahrungen dem Publikum mitgetheilt. Die 
Rubriken, unter welche er seine Beobachtung ge¬ 
ordnet hat, sind folgende. 1) Die Rohre. Es gibt 
vier Sorten, ordinäre, gewundene, gedrehte und da- 
mascirte, welche in dortiger Fabrik alle von vor¬ 
züglicher Güte geliefert werden. In diesem Ab¬ 
schnitte ist besonders die ganz ausführliche Beschrei¬ 
bung des Verfahrens bey den gewundenen und den 
damascirten Röhren sehr interessant. Man bekommt 
den anschaulich ten Begriff über die Bestandtheile 
und die Gewinnungsweise des sogenannten türki¬ 
schen Dama.sk. 2) Das Verschrauben der Jagdge¬ 
wehre. Es werden hier die Schwierigkeiten bey 
Fertigung und Behandlung der neben einander lie¬ 
genden, gelötheten Doppelt obre aus einander gesetzt, 
welche eine weit grössere Fertigkeit des Rohrver- 
schraubers voraussetze, als zu den einfachen Roh¬ 

ren nölhig sey. 5) Von den gezogenen oder Bikh- 
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senroliren. 4) Von den Schlössern. Ihre grosse 
Mannigfaltigkeit würde eine weitläufige Beschreibung 
nölhig machen. Die beliebtesten an den feinem 
Gewehren sind die engl. Kettenschlösser. Nach der 
Versicherung des Verf. werden sie in Suhl in jeder 
Hinsicht so vollkommen und schön gearbeitet, dass 
sie jede Vergleichung aushallen. Es wird am Ende 
dieser Rubrik der messingenen und vergoldeten Pfan¬ 
nen Erwähnung gethan, deren Vorzug darin be¬ 
steht, dass sie von den bey der Verpuffung des 
Pulvers sich entwickelnden Säuren nicht angegriffen 
werden, und dass der Deckel in dem messingenen 
Pfannenarme eine sanftere Reibung als in dem ei¬ 
sernen, erhalte. 5) Die Garnituren der Jagdge¬ 
wehre sind bald von Messing, bald von Eisen, bald 
von weissem Kupfer und bald endlich von Silber. 
Auch fertigt man sie jetzt nach der in Italien üb¬ 
lichen Mode von Horn, und beizet sie schwarz. 
Endlich wird 6) vom Schäften und 7) vom Repa¬ 
riren oder Adjustiren gehandelt, welches letztere 
besonders bey Jagdgewehren viel Genauigkeit er¬ 

fordert. 
Es wäre zu wünschen, dass auch die andern 

Fabriken, denen Suhl seinen Wohlstand mit zu 
verdanken hat, aus ihrer Mitte einen oder mehrere 
Männer aufzuweisen hätten, welche mit einer vor- 
urtheffsfreyen patriotischen Denkungsart eine eben 
so genaue Kenntniss jener Fabriken, als Hr. An- 
schütz in gegenwärtiger Schrift von den Gewehr¬ 
fabriken an den Tag gelegt hat, besässen, und ei¬ 
nen würdigen Pendant zu dieser Beschreibung der 
Suhler Gewehrfabrik lieferten. 

Pädagogik. 

Ueber das Verhält niss der Schule zur TV eit. Von 

Reinhold Bernhard Jachmann, Direct, des Con- 

radinum zu Jenkau. Erstes Programm des Conradi— 

num bey dem Oster-Examen 1811. Berlin, bey 

Maurer. 4o S. gr. 8. (geheft. 6 Gr.) 

Welt ist dem Verf. der Verein von Menschen, 
die als Sinneuwesen zur Erreichung sinnlicher Na¬ 
turzwecke geschäftig sind; Schule, im Gegens'a'ze 
von Welt, der Verein von Menschen, die als Ver¬ 
nunftwesen zur Erreichung der höchsten Vernunft- 
zvvecke thätig sind. Dass eine Schule in diesem 
Sinne sey, fordert das Interesse der Vernunft. '.tritt 
die Schule hinein subordinirtes Verhältnis zur V eit 
und berechnet alles auf die sogenannte Brauchbar¬ 
keit, so vermehret sie nur die Zahl der flachen 
Weltmenschen, die sich mit dem Scheine oberfläch¬ 
licher Weltgelehrsamkeit brüsten; ohne reinen Sinn 
für das Schöne der Natur und Kunst, der Mode 
huldigen; anstatt durch Gesinnung und That die 
sittliche Wurde der Menschheit an sich zu offenba¬ 
ren, listig und weltklug handeln, und nur um Pri- 
vatvortheils willen für das allgemeine Wohl thätig 



1175 1176 1812* Juny. 

sind. Schulen, die sich im coordinirten Verhält¬ 
nisse zur Welt betrachten, bringen fast dieselben 
Wirkungen hervor, und stehen in auffallendem Wi¬ 
derspruche mit sich selbst, weil die in ihnen herr¬ 
schende Heteronomie wirkliche Antinomie ist. Die 
Schule soll in einem präordinirten Verhältnisse zur 
Welt stehen, sich selbst als Zweck der Welt anse- 
hen. Dann wird sie durch einen in ihr selbst lie¬ 
genden Vei'nunftzweck zu einem in sich abgeschlos¬ 
senen Ganzen gebildet, in welchem eine bestimmte 
Summe von Kräften fest zu einem gemeinsamen 
Ziele geleitet wird. Die Classen einzelner Discipli- 
nen dürfen nicht zur Wahl neben einander stehen. 
Sie muss den Menschen von der sinnlichen Wahr¬ 
nehmung bis zum idealischen Leben, von der tliie- 
rischen Regung bis zum kräftigen moralischen Han¬ 
deln durch eine naturgemässe und harmonische Er¬ 
regung, Entwickelung und Ausbildung der ganzen 
Menschennatur leiten, und ihre Classen nach den 
natürlichen Abstufungen der sich allmälig entwi¬ 
ckelnden Menschenkraft und der aus und mit die¬ 
ser sich entwickelnden Wissenschaft und Kunst thei- 
len und ordnen. Nicht, dem Schüler in einzelnen 
Lehrobjecten fortzuhelfen, sondern die Ausbildung 
der Kräfte und der Wissenschaft und Kunst ist der 
Zweck, den sie sich vorsetzen soll. Dieser Zweck 
bestimmt auch die Wahl der Lehrgegenstände und 
die Methode. Nicht was wahr, schön und gut ist, 
soll gelehrt werden, — der Schüler soll selbst an¬ 
schauen, denken, erkennen und in der Wahrheit 
geistig leben, selbst das Schöne auffassen und in sich 
idealisch gestalten, selbst sich des in ihm wohnen¬ 
den Sittengesetzes bewusst werden, darin Gottes 
Stimme vernehmen, durch Gesinnung und That das 
Gute und Göttliche an sich offenbaren. Reine Ver- 
nuufterkenntniss (Philosophie und Mathematik), Al- 
tertliumswissenschaft und Religion sollen die Ge¬ 
genstände seyn, welche die Schule, nicht als Wis¬ 
senschaften, sondern als eigentliche Lebensweisen 
für den Geist ihrer Schüler behandelt und an wel¬ 
chen sie zugleich die Muttersprache entwickelt und 
bildet. Von allem Uebrigen soll nur das aufgenom- 
men werden, was mit ihnen in.-Verbindung steht 
und zu ihrer Erläuterung und Anwendung dienet. — 
So sehr liec. überzeugt ist, dass der Vf. im Gan¬ 
zen das Ideal richtig gefasst und dargestellt hat, 
welchem sich jede Schule, so weit es ihr möglich 
ist, nähern soll, so dringt sich, doch hier die Be¬ 
merkung auf, dass sich in der That fast alle Wis¬ 
senschaften und Künste zur Erläuterung- und An¬ 
wendung jener Hauptgegenstände gebrauchen lassen. 
Hr. J. hat also den Kreis der Lehrgegenstände für 
die Schule nicht so bestimmt geschlossen, als er zu 
glauben scheinet. Es kommt vorzüglich auf die Be¬ 
handlung an. Es Hesse sich daher noch wohl Ei¬ 
niges in den Kreis ziehen, ja dabey auf Zeit und 
Ort Rücksicht nehmen, ohne dass die Schule ihre 
Würde verläugnete, so lange man nur nicht die 
Hauptgegenstände verdrängte, so lange man Alles ih¬ 
nen unterordnete und in Beziehung auf sie behau- 

delte, und so lange man sicher wäre, durch das 
Vielerley nicht der echten Bildung zu schaden. Die 
letzte Rücksicht wird immer vorzüglich rathen, die 
Vervielfältigung der Lehrgegenstände zu vermeiden, 
in sofern man nach der gemeinen Methode jeden in 
eigenen Lehrstunden behandeln zu müssen meinet. 
Th eilt man aber nicht zu sehr nach den Wissen¬ 
schaften die Stunden ab, so wird eine gründliche 
und echtpädagogische Behandlung der Hauptgegen¬ 
stände dem Schüler Bildung für alle Zweige der 
Wissenschaft und Kunst sejm. — Richtig finden 
wir auch das Verhältniss der Schule zur Universi¬ 
tät dahin bestimmt, dass jene ein subjecliv-ideali- 
sches Leben beabsichtiget, diese aber die Wissen¬ 
schaften im objectiven Sinne für ihren Zweck an¬ 
sieht. Indessen sollte nicht vergessen werden, das* 
die eigentlich menschlichen Wissenschaften, auch 
wenn sie objectiv behandelt werden, doch auf das 
idealisehe Leben als höheren Zweck hinleiten müs¬ 
sen , welches Hr. J. auch gewiss nicht leugnet. — 
Anziehend und wahr schildert er noch den, der 
aus einer wähl en Schule hervorgeht, und was er für 
die Welt ist, so wie die Milarbeiter anderseiben. In 
einer Nachschrift sucht der Vf. den Inhalt seiner Ab¬ 
handlung durch die ßildungsgeschichte des Conra- 
dinums zu belegen. Mögen die Grundsätze dieser 
kleinen Schrift allen Lehrern und Vorstehern der 
Schulen einleuchten, und mögen sie Muth und Kraft 
haben, die Hindernisse, welche sich der Anwendung 
derselben allenthalben entgegen stellen, mit Erfolg 
zu bekämpfen! 

Sc li ulschriften. 

Sonderburgs Schulschriften; sechste Sammlung. 

Einladungsschrift zur Schulprüfungsfeyertichkeit. 

Voransgechickt ein Wort über die Wahl der Le¬ 

bensart von Car. Flein. Peter Lassen, Rector. 

Schleswig 1812. 44 S. 8. 

Diess wahre und kräftige Wort des Vfs. über 
die Wahl der Lebensart, worin er so manchen be- 
herzigungswerthen Gedanken sowohl über das Un¬ 
glück, nicht auf seinen rechten Platz gekommen zu 
seyn, äussert, als darüber, dass Eltern bey der Wahl 
einer Lebensart für ihr Kind ja darauf sehen mö¬ 
gen, wozu dasselbe Anlagen, Kraft und Fähigkeit 
hat, wozu eine nicht leicht zu ermüdende Lust bey 
demselben wahrgenommen wird, und wozu ihm 
die nöthigen Hülfsmitiel zur Vorbereitung verschallt 
werden können, verdiente in die Hände recht vie¬ 
ler Eltern, vornehmlich in den Ständen, für die 
der Verf. zunächst schrieb, zu kommen- Mil Ver¬ 
gnügen macht Rec. darauf aufmerksam; so wie auf 
den regen Fortgang, den die SotideiBürger Bürger¬ 
schule nach den angehängteu ausführlichen Schul¬ 
nachrichten auch im verflossenen Schuljahr durch 
treues Bemühen der Lehrer gehabt zu haben scheint. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 17. des Juny. 148. 1812. 

Vaterländische Geschichte. 

Neueste Geschichte des Königreichs Sachsen seit 

dem Prager Frieden bis auf unsere Zeiten, von 

D. Christ. Ernst PEeisse, Oberhofgerichtsrathu.ord. 

Prof. d. Lehnrechts zu Leipzig. Dritter Band. Leip¬ 

zig 1812. b. Hinrichs. 202 S. gr. 8. (1 Thlr. 12 Gr.) 

IVXit gleicher Sorgfalt, gleich zweckmässiger Aus¬ 

wahl der Nachrichten und eben so fleissiger Be¬ 
nutzung der Quellen, die der Hr. Verl, brauchen 
konnte, eben so lehrreicher Darstellung nicht nur 
der Begebenheiten, sondern auch und vornehmlich 
der Veränderungen in der Verfassung und Cultur 
ist auch dieser Theil ausgearbeitet als die frühem, 
deren Reihe er als der siebente der ganzen Ge¬ 
schichte der chursächsischen Staaten, wie auch ein 
zwevter Titel angibt , scliliesst. Es liegt in der Na¬ 
tur der neuesten Geschichte überhaupt, dass die 
Begebenheiten nur erzählt werden können, wie und 
so weit mail sie kennt5 manche Veranlassungen 
und Ursachen derselben, bisweilen auch ihren Ver¬ 
lauf, lernt man erst spät kennen, und ihre Folgen 
erfährt und überschaut einst die Nachwelt, olt die 
späte Nachwelt, der dann auch vieles in einem hel¬ 
lem oder mildern Lichte erscheinen muss, was den 
Blick der Zeitgenossen trübt oder blendet. Glück¬ 
lich ist der Geschichtschreiber seiner Zeit, der, 
wenn er auch nicht ein Gemälde des ununterbro¬ 
chenen stillen Fortgangs seines Staats und des ru¬ 
higen Genusses seiner grossem oder geringem Gü¬ 
ter aufstellen kann, doch die Begebenheiten einer 
Regierung zu erzählen hat, die, von Gerechtigkeit, 
Weisheit und Wohlwollen geleitet, des Guten sehr 
viel gethan, das Böse abgewandt, das Schlimme 
sehr gemildert, und sich den Dank und die Liebe 
der Unlerthanen, die Achtung und den Ruhm der 
ganzen Nachwelt verdient hat. Diess Glück ist dem 
Verf. des letzten Bandes zu Theil geworden. Denn, 
nachdem dieser Theil im 17. Absclin. die Zeiten der 
an neuen Anstalten (unter welchen die Stiftung der 
Bergakademie zu Freyberg, 4. Dec. 1760 die an¬ 
sehnlichste ist) so reichen Regentschaft des Prinzen 
Xaver vom 19. Jan. 1764 bis 16. Sept. 1768, in ei¬ 
ner zwar kurzen, aber keine Merkwürdigkeit über¬ 
gehenden, Schilderung umfasst hat, nimmt den gan¬ 
zen übrigen Theil die Geschichte der segensvollen 
Regierung ein, der wir uns, nicht ohne innige 
Rührung und fromme Wrünsche, erfreuen; indem 

Zweyter Band. 

der 18. Abschnitt die äussere Staatsgeschichte des 
Churfürstenlh. Sachsen seit dem Regierungsantritt 
Friedrich August’s IU. bis zür Erwerbung 
der sächsischen Königskrone durch den Posener 
Frieden, der igte aber die innere Staatsgeschichte 
in demselben Zeitiaum, und ein Anhang die näch¬ 
sten Folgen des französ. Kriegs und Posener Frie¬ 
dens, in sich fasst. Aus ihnen auch nur eine kleine 
Probe der einsichtsvollen und zusammenhängenden 
Behandlung des reichen Stofles zu geben, würde 
eben so zweckwidrig seyn, als Zusätze zu machen, 
die dem Verf. selbst schon nicht entgangen sind, 
und in Zukunft nicht entgehen werden. Nur eine 
Berichtigung sind wir veranlasst mitzutheilen, die 
den (S. i54) gerühmten Bergrath Gottfr. ßorlaeh 
aus Wieliczka betrifft. Nach einer sichern Nach¬ 
richt, die von dem Orte, wo er angestellt war, 
selbst herrührt, war Borlach kein Pole, sondern 
am 24. May 1687 zu Dresden geboren. Nicht nur 
sind von dem Verf. überall die bekannten Quel¬ 
len und Urkunden genannt, aus denen die Nach¬ 
richten geschöpft sind, sondern es sind auch neue 
abgedruckt, wie die Reversales vom iSten April 
i8o5 (S. 191—2o5) und die Convention zwischen 
den Königen von Sachsen und Westphalen, die 
Abtretung des Amts Gommern, der Grafschaft 
Barby, des Amts Sangerhausen und eines Theils 
der Grafschaft Mannsfeld betreffend vom igten 
März 1808 (S. 2ö3 — 211). Auch in den Zusä¬ 
tzen und Berichtigungen zu den beyden ersten 
Th eilen der neuesten Geschichte sind einige neue 
Urkunden zuerst mitgetheilt, vornehmlich der Kal- 

bische Tradition» - Recess zwischen dem Magde¬ 
burg. Domcapitel und dem Churfürsten Johann 
Georg I-, wodurch diesem, dem Prager Frieden 
gemäss, Querfurt, Jüterbogk, Dahme und Burg vom 
Erzstift übergeben wurde, d. 6. März i658. Dem 
VVerke mangeln nur noch Register. 

Neueste Geschichte. 

Das St. 55. S. 558 nach seiner Bestimmung und 

seinem Inhalte angezeigte 

Historische Handbuch für die Jugend, heraus¬ 

gegeben von J. G. Dyk, 

ist unlängst mit dem siebenten Theile, welcher die 
Jahre 1810 und 1811 in sich fasst, beendigt (202 S. 
in 8. Dyk'sche Buchh. 1812.). Der Hr. Verf. erin¬ 

nert in dem Vorberichte nun selbst, dass die zwey 
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ersten Theile eigentlich zum Lehrbuch für die Ju¬ 
gend, um Sinn für die Geschichte zu erwecken und 
die ersten genauem Kenntnisse von ihr mitzuthei- 
len, bestimmt sind, und dass eben deswegen aucli 
die Aufsätze in Form und Ton so verschieden sind, 
die folgenden Bände aber einen ausführlichem Ge¬ 
schichtsvortrag enthalten, welcher dem Jugendleh- 
Lehrer zum Handbuch dienen könne, um darnach 
die neuesten Weltereignisse in Schulen vorzutragen. 
Mit Recht hofft aber der Verf., dass sie auch an¬ 
dern Lesern zur Belehrung und zur Erinnerung 
nützlich seyn werden. Noch einmal bemerkt er, 
dass er nicht Staatengeschichte lehren, sondern ei¬ 
nen klaren Begriff von den Weltereignissen verschaf¬ 
fen wolle, dass er die synchronistische Zusammen¬ 
stellung gewählt habe , um das Ineinandergreifen 
der Begebenheiten und ihren Zusammenhang be¬ 
merkbar zu machen, wobey auch die höhere Welt¬ 
regierung nicht vergessen werden könne, so dass 
der Geschichtsvortrag eben dadurch einen religiö¬ 
sen Charakter erhalte, und dass es dem Jüngling 
in unsern Tagen vorzüglich nöthig sey, eine rich¬ 
tige Ansicht der Weltereignisse zu erlangen, und 
zwar eine solche, wie sie für die Lage passe, in 
welche ihn die Vorsehung gesetzt hat, dass die Un¬ 
vermeidlichkeit verschiedener Ansichten und Beur- 
theilungen zur Verträglichkeit eben so wohl als zur 
ruhigen Erforschung der Wahrheit oder Wahr¬ 
scheinlichkeit führen müsse. Dieser Band fängt mit 
der neuen Ländervertheilung als Folge des Wie¬ 
ner Friedens, der Organisation dieser Länder (z. B. 
Neu-lllyriens) und der Entstehung des Grossher¬ 
zogthums Frankfurt an. Dann folgen die Friedens¬ 
schlüsse Schwedens und die Veränderungen in Anse¬ 
hung des Thronfolgers, und des ehemaligen Kö¬ 
nigs. Die Geschichte des spanischen Kriegs wird 
aus den Jahren 1809 u. 1810 und die des russ. tür¬ 
kischen Kriegs erzählt, woran sich die Vernichtung 
der Herrschaft der Mameluken in Aegypten schliesst, 
und auch die Unternehmungen gegen die Wechabi- 
ten hätten schliessen sollen. Bey der Nachricht von 
der Geburt des Königs von Rom wird auch des 
arab. Gedichts von Mich. Sabbagh und seines In¬ 
halts gedacht. Keines der merkwürdigen neuern Er¬ 
eignisse, Reformen, Veranstaltungen, Vorschläge 
wird übergangen, und manches daraus lehrreich 
beurtheilt. Wir erwähnen nur, was über den Vor¬ 
schlag zu einer Nationalerziehung sehr wahr erin¬ 
nert wird, die Mittheilungen aus einigen neuern 
historischen Werken , wenn sie auch nicht gerade 
diesen Zeitraum angehen u. s. f. Den Beschluss ma- 
chen die neuesten Maassregeln Frankreichs im 
Frühjahr 1812. gegen den Schleichhandel mit Eng¬ 
land , nebst den Truppenmärschen; europäische Re¬ 
gententafeln seit i4q5 und eine genauere Darstel¬ 
lung des französ. Kaiserhauses; endlich ein Bruch¬ 
stück einer Vorlesung über die politische Lage Eu- 
ropens, von einem Schweitzer. Der Anfang der 
Vorerinnerung lässt uns eine Fortsetzung des nütz¬ 
lichen Werks zu seiner Zeit hoffen. ' | 
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Geist der /Zeit, in einer pragmatischen Darstellung 

dei meikwürdigsten Ereignisse in der physischen, 

moralischen, literarischen und politischen Welt, 

\ on K' J. JV edelcind, Grossherzogl. Badischem, ge-* 

heimen Hofrathe. Zweiter Jahrgang, enthält das 

Jahr 1809. Freyburg und Konstanz, in der Her- 

der’schen Buchh. 1811. XIV, 519 u. 58 S. <*r 8. 

(2 Thlr. 6 gr.) 

Mag immer hie und da das Verdienstliche ei¬ 
ner solchen Sammlung verkannt, oder sie wohl gar 
als trocknes Repertorium, als fleissige Compilation, 
oder wie man sie sonst zu benennen beliebt, her¬ 
abgewürdigt werden; Referent, dem das Mühsame 
und für Gegenwart und Zukunft Nützliche dieses 
Repositoriums der mannigfaltigsten und wichtigsten 
Zeitereignisse nicht entgangen ist, der den Fleiss 
des V fs. im Einsammeln der Nachrichten aus einer 
grossen Menge von Zeitschriften und andern Wer¬ 
ken, die Ordnung im Zusammenstellen, das Lehr¬ 
reiche in der Ausführung, das Zweckmässige in der 
Erläuterung, endlich die Mässigung im Beurtlieilen 
zu schätzen weiss, freuet sich der Fortsetzung und 
wünscht die folgenden Jahrgänge, ohne über den 
Haupttitel rechten zu wollen, der nur von dem 
Verleger gewählt worden ist, da der bescheidene 
Vf. bloss ein histor. Gemälde geben wollte. Denn 
aus einer Rede, die er in einem lilerär. Zirkel zu 
Heidelberg 1809 halten, und worin er die wichtig¬ 
sten Ereignisse des vorhergehenden Jahres in kräf¬ 
tigen Umrissen zeichnen wollte, entstand das, zu 
seiner Zeit in der N. L. L. Z. angezeigle histor. 
Gemälde des J. 1808. Die umständlichere Darstel¬ 
lung der polit. Begebenheiten lag, da für sie eine 
eigne Chronik vorhanden ist, nicht in seinem viel 
umfassenden Plane; nur die bedeutendsten Momente 
der polit. Zeitgeschichte wollte er auffassen; ja in 
dem zweyten Jahrgange sind manche Staaten, weil 
sie zu arm an merkwürdigen Vorfällen schienen, 
ganz übergangen. Eben so wenig will er eine voll¬ 
ständige Geschichte jedes Jahres schreiben, sondern 
nur die Materialien für den künftigen Geschicht¬ 
schreiber, so weit es jetzt möglich ist, sammlen, 
und unter allgemeine Gesichtspuncte ordnen, wobey 
er seine Forschungen vornemlich auf Deutschland 
richtete. Er wollte endlich keine neuen Ansichten 
aus einem höhern Standpuncte (die so leicht den 
Blick verwirren können), geben, wohl aber auf Hoff¬ 
nungen und Erwartungen, falsche und würdige Be¬ 
strebungen des Zeitalters aufmerksam machen. 
Den 1. Abschn. nehmen auch diessmal die unter eilf 
Rubriken gebrachten Naturbegebenheiten des Jahres 
1809 ein. Ihnen folgen im 2ten die Bemühungen 
der Menschen zur Verbesserung des physischen 
Zustandes der Erde und ihrer Bewohner, durch 
Gründung neuer Institute (von denen vornemlich 
das Fellenbergische aufgeführt wird), Anlage gros¬ 
ser Werke (vornehmlich in Frankreich), Reiseun¬ 

ternehmungen. Von dem Religionszustande wird 
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im 5. Abschn. ein allgemeiner Ueberblick gegeben, 
und dabey auch der neuesten philosoph. Schule, 
nicht eben mit Ruhm, gedacht. Was für die Er¬ 
ziehung des Menschen und des Bürgers, in nie- 
dern und hohem Bildungsanstalten, und in Bür¬ 
gerschulen, von Seiten der Pädagogen und der Re¬ 
gierungen, gethan worden ist, führt der 4. Abschn. 
auf und würdigt es mit Unparteylichkeit. Vorzüg¬ 
lich reichhaltig ist der 5. Abschn. über Staatskunst 
und Gesetzgebung. Neue organische Gesetze für 
drey Staaten, Schweden, Finnland und Baden, und 
die noch zahlreichere Gesetzgebung für einzelne 
Zweige in verschiedenen Staaten ist hier aufgestellt. 
Auf gleiche Weise wird im 6. Abschn. was in An¬ 
sehung der Finanzen geschah, im Allgemeinen 
und dann in i5 einzelnen Staaten, unter denen 
Sachsen einen.sehr ehrenvollen Platz einnimmt, an¬ 
gegeben. Im 7ten (Justizpflege) wird zuvörderst 
die durch Einführung des Qode Napoleon in meh- 
rern Staaten 1809 gesuchte und die durch eilfertige 
und fehlerhafte Aufnahme dieses Gesetzbuchs ver¬ 
fehlte Justizeinheit bemerkt; dann angezeigt, wie 
durch Aufhebung der vielen privilegirlen Gerichts¬ 
stände und der Patrimonialgerichtsbarkeit in ver¬ 
schiedenen Staaten Justizeinheit befördert worden 
ist, und welche Wünsche zur Verbesserung der Ju¬ 
stizpflege laut geworden sind. Viel, aber freylich 
nicht Alles, umfassend ist der 8. Abschn. über den 
Zustand der Wissenschaften und. Künste im All¬ 
gemeinen. Er geht von den Bemühungen der Re¬ 
genten und der Gelehrten für die Cultur der Wiss. 
und Künste aus, schildert sodann den Zustand der 
vorzüglichsten Wissenschaften und der Künste ins¬ 
besondere, und verzeichnet endlich die wichtigsten 
neuen Erfindungen, Entdeckungen und Theorien 
in Wissenschaften und Künsten. Desto dürftiger 
musste der 9. Abschn., wie der Zustand des Han¬ 
dels selbst, den er betrifft, ausfallen. Im loten 
werden die wichtigsten Weltbegebenheiten nach 
Ordnung der einzelnen Staaten, unter denen Frank¬ 
reich und England den Beschluss machen, erzählt. 
Es sind nicht nur die vorzüglichsten diplomatischen 
Schriften und andere grössere und kleinere Auf¬ 
sätze über einzelne Ereignisse angeführt, sondern 
auch das Wichtigste aus ihnen ist inilgetheilt. Der 
Anhang; enthält: j. das alphabet. Verzeichniss der 
merkwürdigen im J. 1809 verstorbenen Personen. 
Der Wunsch einer grossem Ausdehnung dieses 
Nekrologs und der Beyfügung des Sterbetags und 
Orts war dem Hrn. Vf zu spät bekannt geworden; 
künftig wird er darauf Rücksicht nehmen. 2. Ver¬ 
zeichnis der merkwürdigsten im J. 1809 erschiene¬ 
nen Schriften, nach den Fächern geordnet, und 
mit Nachweisung der Recensionen von einigen. 

Ganz der Darstellung der polit. Begebenheiten 
und daher auch ausführlicher in Erzählung derselben, 
reichhaltiger in den beygefügten Belegen ist die 

Geschichte unserer Zeit. Erster Band. Jahr 1809. 

Von D. Karl Fenturini. Leipzig bey Steinacker 

1811. VIII u. 669 S. gr. 8. (2 Thlr. 16 Gr.) 

Sie hat nicht nur den Titel gewechselt, sondern 
auch noch eine andere, für unser Zeitalter noth- 
wendige und wichtige Veränderung erhalten. Der 
Hr. Vf. halte schon vom J. 1806 an die Fortsetzung 
der Bredow’schen Chronik des 19. Jalirh. übernom¬ 
men, doch so dass dem ersten Herausg. die Frey- 
heit blieb, nicht nur den Text mit Anmerkungen 
zu begleiten, sondern auch im Texte selbst Aende- 
rungen und Einschiebsel zu machen. Mit etwas 
grösserer Offenheit, als wohl nothwendig war, er¬ 
klärt sich Hr. V. darüber, dass seine und Hin. Bre- 
dow’s Ansichten oft verschieden gewesen sind, dass 
des letztem Noten die Chronik bisweilen gedrückt 
und fast den Vorwand gegeben haben, die histo¬ 
risch-factische Wahrheit in üblen Ruf zu bringen. 
Diese Noten sollen also künftig wegbleiben (sie sind 
auch nicht seilen ganz überflüssig, wenn rein und 
vollständig erzählt wird); alles was factisch erwie¬ 
sen ist, soll mit pfliohtmässiger Wahrheitsliebe, und 
mit Angabe der Quellen erzählt; den Nachkommen 
ein wirklich brauchbares Archiv der Zeitgeschichte 
enthalten; Einseitigkeit aber und ein Parteygeist, 
der nie belehrt und bessert, sondern nur erbittert 
und blendet, vermieden werden. „Jede Regierung, 
setzt der Vf. hinzu, die recht erwogen und begrif¬ 
fen hat, worauf es ankommt, um die Nation für 
ihre heilsamen Maassregeln zu gewinnen, sie über 
ihr wahres dauerndes Wohl zu belehren und ech¬ 
ten Patriotismus in ihr zu wecken, wird der be¬ 
scheiden , aber freymülhig auflretenden historischen 
Wahrheit ein sicheres Asyl öffnen.“ Wie sehr, 
wenn auch nicht die Ansicht, doch der Ton dieser 
Geschichte sich geändert hat, möge folgende kleine 
Stelle aus dem Schlüsse des Bandes lehren, wo es 
heisst: „dass kein Reich und kein Regent seiner 
Existenz und seines Thrones mehr sicher bleibt, 
wenn nicht Grossbritanniens Macht und heilloser 
Einfluss zernichtet ist. —■ Frankreichs Uebermacht 
wäre ohne Englands Einwirkung nie drückend ge¬ 
worden, und das Drückende dieser Uebermacht wird 
nur dann aufhören, wenn Englands Widerstand 
gebrochen ist. Was das Werk des Zwangs war, 
wird dann zum Werke der Freyheit gedeihen. Statt 
der erzwungenen Harmonie und Einheit wird eine 
freywillige und natürliche eintreten; ja die innigere 
Veibindung aller cultivirten Völker wird Allen zum 
Wohl und Segen gereichen.“ Kräftig wird an än¬ 
dern Orten über das Verderben der Administra¬ 
tion und Moralität in England gesprochen. Dass 
aber in Aufsammluug und Verarbeitung der Mate¬ 
rialien die Geschichte unsrer Zeit der Chronik nicht 
nachstehe, kann die vorausgeschickte Uebersicht des 

verhängnisvollsten Jahres, die Anordnung der Be¬ 
gebenheiten (die mit dem spanisch-portugies. Ilevo- 
lutionskriege anhebt, den Österreich. Revolutions¬ 
krieg, mit allen Nebenscenen, darstellt und endlich 
die Begebenheiten der einzelnen Länder folgen lässt), 
die Ausführung der Geschichte (in der wir eben so 
gut als Augenzeugen kleine Fehler berichtigen könn¬ 
ten, als es der Vf. bey andern gethan hat) und die 
lehrreiche Behandlung (wobey es aber nicht an Au- 
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sichten und Urtheilen fehlt, von denen die unsri- 
gen abweichen) bezeugen. Dagegen vermissen wir 
eine reichlichere Anführung der Berichte und 
Schriften, worin manches umständlicher erzählt wird, 
und eine clironolog. Tabelle zur Uebersiclit der Be¬ 
gebenheiten des Jahres. 

Allgemeine Geschichte. 
Julius August Remer’s Lehrbuch der allgemei¬ 

nen Geschichte für Akademien und Gymnasien, 
aufs neue bearbeitet und bis zum Ende des Jahrs 
1810 fortgesetzt von Traugott Gotthilf Voigtei, 
ord. Prof. d. Geschichte und Oberbibliothekar bey der Univ. 

Bibi, zu Halle. Halle, b. Hemmerde u. Sehwetsch- 

ke. 1811. X u. 662 S. in 8. (1 Thlr. 8 Gr.) 

Das Lehrbuch ist als ein Auszug aus dem gros¬ 
sem Handbuche des verewigten Verf., das aus drey 
Th eilen besteht, anzusehen. Es befolgt also auch 
denselben Plan vom Anfänge bis zu Ende. Jeder 
Zeitraum zerfällt in zwey Abschnitte, von denen 
der erste, mit der Ueberschrift: Allgemeine Beschaf¬ 
fenheit dieses Zeitraums: in meinem Capiteln die 
Chronologie, die Geographie, das politische Ver¬ 
hältnis der Nationen, die Regierungsformen, die 
ReligionsVerfassung, die Geschichte der Aufklärung, 
der Wissenschaften und Künste, in dem gedachten 
Zeiträume angeht; der zweyte aber die Geschichte 
der einzelnen Völker nach der Reibe erzählt. Diese 
MeLhode hat nun allerdings unverkennbare Unbe¬ 
quemlichkeiten; denn erstlich wird (in dem 1. Ab- 
schn.) mehr zusammengehäuft, als ein Lehrbuch, 
das durch mündliche Vorträge erläutert werden soll, 
fassen darf; zumal da der Vf. (in Leyden Abschn.) 
zu viel specielle Notizen und Data aufgenommen 
hat, die selbst in dom Hand buche oft nur angedeu- 
tet werden konnten, was noch mehr in dem Lehr¬ 
buche der Fall seyn muss; so dass also der Lehrer 
der sie erläutern will, wohl manchmal sich in Ver¬ 
legenheit gesetzt fühlen wird, andere Leser aber 
keinen Nutzen davon haben, können: dann sind 
auch die zusammengehörenden Darstellungen von 
einander getrennt und alles zu sehr vereinzelt; war¬ 
um soll z. B. was über die Regierung, die Gesetze, 
die Religion u. s. f. eines Volks zu sagen ist, von 
seiner Geschichte ganz getrennt werden? ist es nicht 
natürlicher, diess alles zu verbinden, was in dieser 
Verbindung selbst leichter gefasst werden kann? 
D riltens wird überhaupt auf diese Art keine deut¬ 
liche Einsicht in die allgemeine Geschichte bewirkt 
werden. Mau lei nt zu wenig Weltbegebenheiten in 
ihrem Zusammenhänge kennen; es ist fast nur an 
einander gereihete Völkergeschichte, was uns der 
Vf. gibt, und für diese allein ist die Abtheil, in Zeit¬ 
räume gerade nicht am zweckmässigsten. Die Anzeige 
der Quellen und Hülfsmitlel, die in dem grossem 
Hand buche zwar nicht vollständig, aber doch an¬ 
sehnlich genug ist, fehlt dem Lehrbuche ganz, und 
sollte, wie wir glauben, am wenigsten in einem 
Lehrbuche für Gynm. und Akademieen fehlen, ob- 

Juiit. 

gleich nur mit strenger Auswahl beygebracht seyn. 
ln des verdienstvollen neuen Herausgebers Gewalt 
stand es freylich nicht, diesen Plan abzuändern. Er 
beantwortet in der Vorr. zwey Fragen: ob über¬ 
haupt die allgem. Geschichte nach diesem Plane zu 
behandeln sey? und ob Remer ihn zweckmässig aus¬ 
geführt habe? die erste bejahend, die zweyte zura 
Theil verneinend. Aber indem er die letzte so be- 
antwoitet, nimmt er zugleich der Bejahung der er¬ 
stem wieder etwas. Denn es ist wohl keinem Zwei¬ 
fel unterworfen, dass man die politische Geschichte 
selbst nicht lehrreich und pragmatisch erzählen kann, 
ohne auf Verfassung, Geist, Wissenschaft, Kunst 
und überhaupt Cultur eines Volks Blicke zu thun, 
und noch weniger kann bezweifelt werden, dass 
allgemeine Geschichte, wenn man ihren Begriff und 
Zweck richtig gefasst hat, nicht blos a.uf Erzählung 
polit. Ereignisse eingeschränkt werden darf; endlich 
dass mau eine Uebersiclit des Schauplatzes der Be¬ 
gebenheiten haben muss, um ihren Verlauf voll¬ 
ständig und richtig zu fassen; allein daraus folgt 
noch nicht, dass gerade alles das in die allgem. Ge¬ 
schichte gehöre, was R. in den ersten Abschn. auf¬ 
genommen hat. Dass nämlich der Vf. sein Werk 
mit Angaben überfüllt habe, gestellt auch der Her¬ 
ausgeber zu, und bemerkt sehr richtig, dass man 
jetzt nicht genug gegen das Zuviel und zu J ieler- 
ley auf den Schulen warnen könne; dass beym Ge¬ 
schichtsunterrichte doch ja verschiedene Cursus möch¬ 
ten veranstaltet und zu diesem Behuf mehrere sich 
auf einander beziehende Compendien, wie in der 
Geographie ausgearbeitet werden (einige besitzen wir 
doch schon); beym dritten Cursus urtheilt er, kön¬ 
ne der Geschichtsvortrag eine wissenschaftl. Ge¬ 
stalt annehmen, so wie sie etwa im Remer’schen 
Lehrbuche befolgt sey. Wir überlassen es unsern 
Lesern, ob sie nach den obigen Bemerkungen, die 
Remer’sche wüssenschaftl. Methode vorzüglich brauch¬ 
bar finden werden, und erwähnen nur das unläug- 
bare Verdienst, das sich Hr. V. bey dieser Ausgabe 
gemacht, hat. Er hat erstlich weggeschnitten oder 
abgekürzt, was er für überflüssig und untauglich 
hielt, und er würde in den Capp. von der Geogra¬ 
phie, den polit. Verhältnissen, der Geschichte der 
Künste und Wissensch. noch mehr w eggelassen ha¬ 
ben, wrenn nicht das Lehrbuch dadurch zu viel von 
seiner ursprünglichen Gestalt verloren hätte. Er 
hat dagegen mehrere grössere und kleinere Ein¬ 
schiebsel gemacht, um die Mängel zu ersetzen und 
das Fehlerhafte zu verbessern. Von ihm ist auch 
die Erzählung der neuesten Geschichte bis zum 
Schluss-des J. 1810 fortgeführt worden. Für ein 
solches Lehrbuch war es sehr zwreckmässig, dass 
alle Ausfälle, alle einseitige Ansichten und alle po¬ 
litische Räsonnements wegblieben, die bey jungem 
Lesern leicht eine grundlose Räsonnirsucht beför¬ 
dern können. W ir zweifeln nicht, dass diess Lehr¬ 
buch in seiner neuen Gestalt, und verständig ent¬ 
weder als Grundlage des Unterrichts oder auch zur 
Vergleichung bey' andern Lehrbüchern gebraucht* 
sehr nützlich seyn werde. 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 18- des Juny. 149. 1S12. 

Philolo g i e, 

JEpistolae Parisienses, in qaibus de rebus variis, 

quae ad Studium antiquitatis pertinent, agitur. 

Editae a G. G. Bredow, Prof. Histor. in Univ. Vra- 

tislaw. Leipzig, Weidmann. Buchli. 1812. XII 

u. 266 S. gr. 8. (iThlr. 6 Gr.) 

D ie Erinnerung an die Epistolas Vinarienses von 

Villoison, gab dem Hrn. Reg. R. Bredow, der im J. 1807 
sich in Paris einige Monate aufhielt, und seinen dasi- 
gen Freunden, den Hrn. Hase, BrÖridstedt, Koes, Bast, 
von denen die beyden letztem schon der Welt ent¬ 
rissen sind, Veranlassung die Früchte ihrer gelehr¬ 
ten Forschungen und Unterhaltungen und der Ver¬ 
gleichung verschiedener Handschriften unter diesen 
Titel der gelehrten Welt zu übergeben. Ein gros¬ 
ser Theil bezieht sich auf die kleinern griech. Geo¬ 
graphen, an deren Herausgabe Ilr. Br. schon längst 
arbeitet, zu deren Vollendung er aber noch eine 
Reise nach Italien machen zu können wünscht, wo¬ 
zu er eben so sehr einer hohem Unterstützung, als 
einer völlig hergestellten Gesundheit bedarf. Gleich 
die ersten Briefe an des würdigen Vfs. einsichts¬ 
vollen Collegen, Schneider, gerichtet, gehen jene 
Geographen und ihre bisherigen Ausgaben an. Es 
wird im ersten von des Gelenius und Höschels frü¬ 
hem Sammlungen derselben, und von jies Lucas 
Holstein Absicht, eine neue Sammlung derselben zu 
machen, Nachricht ertheilt, und des letztem Brief 
hierüber an Peiresk 1628 geschrieben, zum ersten¬ 
mal (im 2. Br.) mitgetheilt, sowie ihn der sei. Bast 
von Hrn. Forlia d’Urbain aus Carpentras erhalten 
hatte. Im 5ten Br. aber wird von Lindenbrogs Plan 
einer neuen Ausgabe, Jac. Gronov’s und Hudson’s 
Sammlungen, und Friesemanns, Penzels und des 
verst. Baron de St. Croix Ankündigungen neuer 
Sammlungen, die ebenfalls nicht erschienen sind, 
gesprochen. Manches war freylich längst, auch aus 
Fabricii Bibi. Gr. nach der neuesten Ausgabe be¬ 
kannt. Im vierten Briefe erzählt Hr- Br. dem Hofr. 
Voss dem Vater, seine Reise nach Paris und Auf¬ 

nahme daselbst, beschreibt die Handschriften des 
Dionysius Periegeta, die er verglichen hat, und sei¬ 
ner Commentatoren, des Eustathius (der in den 
meisten Ausgaben sehr uncorrect abgedruckt ist), 
des Nicephorus Blemmidcs (denn so, nicht ßlem- 

myda, wird der Name dieses gelehrten Mönchs, der 
Zweyler Band. 

in der Mitte des i5. Jahrh. lebte, geschrieben) un¬ 
gedruckte kurze Geographie, und eines Ungenann¬ 
ten alten, noch nicht edirten, Commentar über den 
Dionysius, der sich in zwey Handschriften befindet, 
und macht seinen eignen Entschluss bekannt, eine 
doppelte Ausgabe der Periegese des D- zu besorgen, 
eine grössere für Gelehrte, und eine kleine in usum 
scholarum. (Sollte aber dieser Dichter zum Lesen 
und Erklären in Schulen wirklich brauchbar seyn?) 
Ein fünfter französisch geschriebener Brief des sei. 
Bast geht, der Uebersc.hrift zufolge, einen Gegen¬ 
stand der griech. Paläographie an (in welcher Hr. 
B. zu Hause war), eigentlich aber betrift er das 
Wort rjcog, das nach Du Cange und andern für rj 
gebraucht worden seyn soll, und dessen Existenz» 
nur auf einer misverstandenen Abbreviatur, die 
fjyuv bedeutet, beruht. Im sechsten Br. fährt dann 
der Herausg. fort, von den aus den Pariser Hand¬ 
schriften abgeschriebenen geograph. Aufsätzen (die 
wohl nicht sehr bedeutend sind) zu reden, vornehmlich 
des George Gemisthus Pletho Auszügen aus Strabo’s 
Geographie. Aus des Job. Laurentius Lydus Schrift 

nepl dp^cov noXinxcov, deren Ausgabe wir von 
Hrn. Fass erwarten, wird ein Fragment über den 
Rhein und die Donau mitgetheilt; übrigens wird 
auch ein literar. Irrthum, den xVngelus Vergetius, 
aus Kreta, der unter Franz I. Regierung griechische 
Werke abschrieb und herausgab, und den viele Li¬ 
teratoren Veigerius nennen, betreffend, berichtigt. 
Aus des Pletho Excerpten wird unter No. 7 die 
Varietas lectionis zum Strabo, und zwar nach meh- 
rern Pariser Mspp., mitgetheilt, mit beygefiigtem 
Urtheil über einige Stellen. Aus dem 10. Buche ist 
eine ganze Stelle jener Excerpte, nach einigen Hand¬ 
schriften, abgedruckt. Auch der sei. Bast hat ei¬ 
nige Anmerkungen bcygefügl, wie S. 100 f. über 
Stellen, in denen norog und ronog mit einander 
verwechselt sind. Im 8len Br. an Voss wird der 
Pariser Handschrift gedacht, welche latein. spätere 
Geographen enthält, und aus welcher Hr. Br. des 
Picuil B. de mensura orbis terrarum zuerst heraus¬ 
zugeben gedachte, wenn ihm nicht Hr. JValcbenär 
zuvorgekommen wäre, der aber sich nicht wenig 
hat zu Schulden kommen lassen. Auch des Palla- 
dius und einiger Anderer kleine Schriften über die 
Bragmanen können aus Pariser Mspp. ergänzt und 
berichtigt werden- Der verstorb. dänische Gelehrte, 
Koes verbessert im gten Br. einige Stellen in des 
Taktikers Acneas B. über den Widerstand, den Be¬ 
lagerte zu leisten haben, aus drey Handschriften der 
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Pa i’iser kais. Bibi, von denen eine, die von Vergetius 
geschriebene, die ist, aus welcher Casaubonus zuerst 
den Text hat abdrucken lassen. Sein Freund, Pe¬ 
ter Oiav Bröndstedt macht im loten Br. an den 
Prof, und Ritter Worm auf die Nothwendigkeit, 
die von Ruhuken edirten Scholien zum Plato aus 
Handschriften zu verbessern und zu ergänzen auf¬ 
merksam, und gibt von Beyden, dem Berichtigen 
und dem Vermehren dieser Scholien aus Pariser 
Mspp. einige Proben. Der Herausg. hat im uten 
Br. an Hin. GR. Wolf gezeigt, wie des Syncellus 
Chronographie aus Pariser Handschriften ergänzt u. 
verbessert werden könne. Bekanntlich hat Hr. Br. 
eine neue Ausgabe dieses, durch die erhaltenen 
Bruchstücke aus altern Schriftstellern wichtigen, 
Chronographen versprochen, so wie er in gegen¬ 
wärtigen Briefen auch einmal Hofnung zu einem 
neuen Drucke von PetaviiUranologion macht. Wohl 
wünschten wir auch eine neueAusg. von Thevenot's 
selten gewordenen Mathematicis graecis. Der Her¬ 
ausg. hat selbst nach dem i2ten Br. an Hm. Prof. 
Pfall zu Halle, mit diesem Gelehrten, ehemals sei¬ 
nem Collegen zu Helmstädt, öfters von einer griech. 
Ausgabe von des Pappus Collectionibus mathemati¬ 
cis gesprochen. Bekanntlich haben wir von diesem 
Werke nur die latein. Uebers. des Friedr. Comman- 
dirius. Die sämmtlicheu 8 Bücher sind in keiner 
Handschr. griechisch beysammen gefunden worden, 
sondern immer nur einzelne und verschiedene Bü¬ 
cher in verschiedenen Mspp. Wcdlis hat zuerst ein 
Bruchstück aus einer Handschrift, dieSavile der Ox— 
forder Akademie geschenkt hatte, griech. und latein. 
bekannt gemacht, ujid Hr. B. es mit einer Pariser 
verglichen, die wenig Abweichungen gab. Aus dem 
^teu Buche sind nachher auch verschiedene Stücke 
griechisch edirt worden. In einer Wolfenbiittler 
Handschrift des Pappus halte Hr. Pfaff zuerst ent¬ 
deckt, dass das vierte Buch jener Collectionen von 
der Lösung des Problems über die Duplication des 
Cubus anfange. Hr. Br. theilt S. 187 ff. diess Theo- 
rema Pappi jllexcmclvirii de duphcatiorie cubi aus 
der Wolfenb. Handschrift, so wie er es vom Hrn. 
Biblioth. Langer abgeschrieben erhalten hat, ver¬ 
bessert, übersetzt, und durch eine Figur, die im Co¬ 
dex fehlt erläutert, vom Hrn. Prof. Nickel zu Bres- 
la.u mit. Hr. Hase hat unter No. i5 in einer eben 
nicht bequem gewählten Form, einem Gespräche, 
Nachricht von des T^itruvius RuJ'us lind des Epa- 
phtoditus Lxcerptis geometricis in einer Pariser 
Handschr. gegeben. Die Handschrift ist erst vor 
zwey Jahren aus Deutschland nach Frankreich ge¬ 
kommen, sehr alt (nach Hrn. H. bald nach Justi- 
nians Regierung geschrieben) und enthält fast alle 
alte agrimensores mitUnciallettern geschrieben. Epa- 
phroditus und Rufus, wer sie auch seyn mögen, 
haben zwey verschiedene Werke de figuraruni di- 
mensione geschrieben, woraus ein späterer nicht ungel. 
Vei r. einen Auszug gemacht hat, und davon sowohl 
als von einem graecobarbaro itinerario wird eine 
Probe gegeben, vom Herausg. aber erinnert, dass 
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diese Excerpte schon von Andr. Schottus in einer 
sehr seltnen Sammlung, Antwerpen 1616. 4. durch 
den Druck bekannt gemacht worden sind. Sie sind 
auch daraus liier wieder abgedruckt worden. In 
dem letzten, i4ten Br. verbreitet sich Hr.Hase noch 
über einige Stellen in den Allegoriis Homericis, wel¬ 
che dem Heraclides Ponticus beygelegt werden, de¬ 
ren Verfasser aber in den Handschr. immer Hp«- 
xAeirog heisst, und berichtigt sie zum Theil aus 
den von Villoison zuerst bekannt gemachten Scho¬ 
lien über den Homer. Noch hat Hr. Br. den bey¬ 
den vorher erwähnten verstorb. Freunden in der 
Vorr. ein Denkmal gesetzt. Der sei. Bast hat als 
hessischer Legat. Rath seinen Aufenthalt in Wieri 
und in Paris benutzt, um fast jeden griech. Schrift¬ 
steller (denn die lateinischen liebte er weniger) mit 
Handschriften zu vergleichen und die Varianten 
dem Rande der Ausgaben beyzuschreiben. Das He¬ 
derich-Erneslische Lexicon graecum hat er an¬ 
sehnlich mit Zusätzen bereichert, aus Pariser Hand¬ 
schriften die griech. Grammatiker und Wörterbü¬ 
cher mit grosser Sorgfalt abgeschrieben. Diese letz¬ 
tem Sammlungen wollte er einem hiesigen Gelehr¬ 
ten zur Bekanntmachung mittheilen, als ihn der Tod 
(im Nov. vor. J.) plötzlich übereilte. Hr. Br. wünscht, 
dass irgend ein deutscher Fürst seine Bücher- und 
Manuscripten-Sammlung für eine öffentl. Bibliothek 
kaufe. (Bekanntlich sollen sie in Paris im Julius¬ 
monat verauetionirt werden, und es ist bey Hin. 
Schöll sowohl ein Catalogue d’une partie des Livres 
de feu M. F. J. Bast, worunter mehrere Ausgaben 
mit Marginalnoten und Varianten sich befinden, als 
ein Catalogue des Manuscrits laisses par feu M. Bast 
herausgekommen, welcher letztere 65 Numern, nicht 
alle von gleicher Erheblichkeit, enthält). Vom sei. 
Ko es wird bemerkt, dass er sich vorzüglich die 
Odyssee und den Pausanias zur Vergleichung 
mit Handschriften und zur Bearbeitung gewählt 
hatte. Ein zweckmässiges Register über den man¬ 
nigfaltigen Inhalt dieser Briefe ist beygefügt. 

Johannis Frederici Qronovii in P. Papinii Statii 

Silvarum Libros V. Diatribe. Nova Editio, ab 

ipso auctore correcta, interpolata, aucta. Acce- 

dunt Emerici Crucei Antidiatribe, Qronovii Elen- 

chus Antidiatribes et Crucei Muscarium. Edidit 

et annotationes adiecit Ferdinandus Handius. 

Tomus prior. XIV u. 599 S. gr. 8. Tomus po¬ 

sterior. 38i S. Leipzig, bey Gerh. Fleischer d. 

Jung. 1812. (5 Thlr.) 

Unter den Schriften, die der sei. Prof. Lenz 
zu Gotha zum krit. Gebrauche, vornemlich für den 
Statius, den er herauszugeben gedachte, gesammlet 
hatte, befand sich auch ein Exemplar von J. Fr. 
Gronov’s Diatribe in Stätium, das der Verfasser 
selbst verbessert und ansehnlich vermehrt hatte. Da 
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sie in die Ausgabe des Statius, welche Ht\ Prof. 
Hand aus dem Lenzisclien Apparat und eignen 
Hiilfsmitteln bearbeitet, nicht aufgenommen werden 
konnte, und iiberdiess auch andere latein. Schrift¬ 
steller angeht, so entschloss sich Hr. H. das selten 
gewordene und so ansehnlich bereicherte Buch be¬ 
sonders herauszugeben, wozu der für solide Litera¬ 
tur auch zu Aufopferungen bereitwillige Verleger 
in Zeiten, welche solchen Unternehmungen nicht 
günstig sind, die Hand bot. Wir hoffen, man wird 
es ihn nicht bereuen lassen, den mit neuen Zusä¬ 
tzen auch vom Herausg. vermehrten und übrigens 
brauchbar eingerichteten Abdruck dieser seltnen 
Schriften veranstaltet zu haben. Denn die auf dem 
Titel schon angezeigten übrigen Aufsätze, welche 
sicli auf die Diatribe beziehen, sind in der That 
noch seltner geworden, als diese selbst. Die Ge¬ 
schichte der Diatribe erzählt Hr. H. in der Vorr. 
aus mehrern Briefen, welche in der Sylloge Burm. 
sich befinden. Gronov hatte in einem Aller von 
26 Jahren sich entschlossen, ehe er die sämmtlichen 
Gedichte des Statius einer krit. Recension unter¬ 
warf, die Silvas durch Anmerkungen zu erläutern. 
Er konnte kaum einen Verleger zu seiner Diatribe 
finden, weil solche krit. Observationen (ohne den 
Schriftsteller über den sie sich verbreiten) nicht ge¬ 
kauft und gelesen würden. Maire, der den Verlag 
endlich übernahm, gab dem Vf. nur 25 Exemplare 
dafür. So erschien die Diatribe im Junius des J. 
1657 und fand bey einsichtsvollen Männern, selbst 
solchen, die er getadelt hatte, Beyfall. Einer der 
letztem, Gevartius, ermunterte ihn sogar, auf ähn¬ 
liche Art auch die übrigen Gedichte des St. zu be¬ 
handeln, und wirklich wollte er auch in einer zwey- 
ten Diatribe die Thebais verbessern. Aber es trat 
auch bald ein Pariser Mönch, Emery de la Croix 
(Emericus Cruceus, m. s. Saxii Onom. litt.IV, 269.) 
der selbst den Statius mit Anmerkungen anderer 
Ausleger und einen Commentar über die Silvas 1618 
herausgegeben hatte, und darüber mit Gevartius, 
der zwey Jahre früher ebenfalls den Statius edirt 
hatte, in Streit gerathen war, gegen Gronov (der 
doch ihn bisweilen gelobt hatte) mit eiuer Ariti- 
diatribe sive Frondatio, Par. 1609 auf, in der er 
dem Gegner vielen Stoff zum Lachen und Tadeln 
gab. Dagegen erschien i64o J. F. Gronovii Elen- 
chus Anlidiatribes Mercurii Frondationis. Ad P. 
Papinii Statii Silvas. Accessit epislola Clciudii Scil- 
masii ad auctorem, Paris bey Pele. Denn Gronov 
hatte diese Gegenschrift, deren er selbst den Mönch 
nicht würdig hielt, etwas eilig in England nach der 
Reise geschrieben, und überliess sie zu Paris auf 
Verlangen der angesehensten Männer dem Druck. 
De la Croix gab noch in demselben Jahre heraus: 
Ad Papinii Statii Silvas Muscarium sive Helelenchus, 
und behielt also das letzte Wort, aber mit gerech¬ 
ter und allgemeiner Verachtung, die ihn. traf. 
Denn seine Streitschriften sind voll von pöbelhaften 
Schmähungen, besonders das Muscarium. Sie wür¬ 
den nicht verdient haben, wieder gedruckt zu wer¬ 

den, wenn sie nicht ziemlich kurz, zum Verständ- 
niss des Elenchus nothwendig, äusserst selten, und 
Monumente der Denkart eines Zeitalters wären, das 
zu Vergleichungen verschiedener Art Stof! darbie¬ 
ten. Diese beydqn Schriften nebst dem Elenchus 
füllen den zweyten Band, so wie die Diatribe den 
ei'sten. Diese halte Gronov selbst nicht anders wie¬ 
der gedruckt gewünscht, als mit seinen zahlreichen 
Veränderungen, und das Exemplar, das er ganz 
durchgearbeitet hatte, ist dasjenige, das Hr. H. er¬ 
hielt, und, nur mit Verbesserung der Druckfehler, 
aber ohne alle weitere Aenderung des Vortrags u, 
Ausdrucks des Vfs. hat abdrucken lassen, Wo vom 
Verf. etwas hinzugefügt oder weggestrichen worden 
ist, da ist es vom Herausg. in den Noten bemerkt, 
und auch die Worte, die der Verf. weggelassen 
haben wollte, sind da angezeigt. In eben diesen 
Noten sind auch die Bemerkungen, welche Abr. 
Gronov und Lorenz Santen dem Exemplar, das sie 
vorher besassen, beygeschrieben hatten, abgedruckt. 
Hr. H. hat aber nocfi mehr gethan: er hat die von 
Gronov und Andern citirlen Stellen nachgeschlagen 
und genauer angegeben, was sehr mühsam war; er 
hat die ganze abweichende Lesart in den Stellen, 
die Gronov und de la Croix zu emendiren versuch¬ 
ten, angezeigt, und über verschiedene Stellen (mit 
Ausnahme derer des Statius) und Gegenstände, die 
Gr. behandelt hat, sein Uriheil beygefügt (wie z. ß. 
I. S. 5o über eine Stelle des Manilius), und er hätte 
noch manches berichtigen oder erläutern und bestä¬ 
tigen können, wenn nicht zu befürchten war, dass 
die Ausgabe zu stark geworden wäre und mehre- 
res der Ausgabe des St. selbst Vorbehalten bleiben 
müsste; er hat endlich neue und vollständige Re¬ 
gister über die verbesserten und erläuterten Schrift¬ 
steller und die erklärten Worte und Sachen beyge¬ 
fügt. Am Rande sind sehr zweckmässig die Seiten¬ 
zahlen der ersten Ausgabe angemerkt. 

Observationum criticcirum maxime in Athenaei 

Deipnosophistas Particula I. quam auctor. atn- 

pliss. philos. ordinis pro receptione in eundem d. 

VI. Mart. MDCCCXII. defendet Car. Gottl. Aug. 

El'f Ul' dt, Artt. libb. M. Antiqq. litt. Prof. Ord., Semi- 

narii Reg. philolog. Direct, etc. Adsumpto ad respolld. 

Henrico de Treyden, Borusso Orient. Medicinae Cultore 

ac Serain. Reg. philol. Sodali. Adversarioi um partes 

susceperunt Marcus Grünebei g, Silesius, Philol. 0.1- 

tor ac Semin. Reg. phil. Sodalis, et Leopold. Zitterland, 

Boruss. occid. Medic. studiosps. Partieula IT. quam au— 

ctor. ampl. Philos. ord. pro loco in eo ordine rite 

obtinendo d. XIX. Mart. MDCCCXII. defendet C. 

G. A. Erfurdt etc. Regiornonti, typis acad. Zu¬ 

sammen 52 S. in 8. 

Diese lehrreichen Abhandl. verbreiten sich über 
Bruchstücke von Dichtern beyrn Athen, vornehm- 
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lieh und stellen in ihnen das Metrum oftauf die leich¬ 
teste und glücklichste Art her. Bekanntlich hat der 
neueste Herausg. des Athenäus hierin am wenigsten 
geleistet, da er mit der Metrik zu wenig bekannt 
war. Mehrere Stellen hat Hr. Hofr. Jacobs in den 
Additamentis animadverss. in Athen. Deipnos. ver¬ 
bessert. An ihn schliesst Hr. Prof. E. sich an, geht 
aber weiter und berichtigt manches, was jener scharf¬ 
sinnige Kritiker übersehen hatte. Gewiss ist es, dass 
auch liier nicht immer das selbst einem geübten Kri¬ 
tiker beyfällt, was ein anderer leicht findet. In ei¬ 
nem Senarius des Eubulus p. 25 rrjg nökecog ane- 

rjg eikov rote ist der zweyte Fuss ein 
Uactyius, gegen die Gesetze der sechsfüssigen Jam¬ 
ben. „Varia liic possumus comminisci, sagt Hr. J. 
ad tollendum vitium, nihil, quod satis certiun sit.u 
Und doch lag die Aenderung nokeog sehr nahe, die 
Hr. E. macht. Häufig hatte jener Gelehrte eine 
Versetzung der Worte vorgeschlagen, Hr. E. erin¬ 
nert, dass diess Aenderungsmittel mit grosser Vor¬ 
sicht gebraucht werden müsse, und rettet einige 
Stellen im Athen, und andern Dichtern. Er bemerkt 
mit Porson, dass in den Senarien weder auf den 
Dactylus noch auf den Tribrachys ein Anapäst fol¬ 
gen könne, und ändert daher mehrere Stellen auch 
im Aristoph. Auch ein Fragment des Sophocles bey 
Strabo, das in der Brunck. Sammlung fehlt, wird 
verbessert. Unter den Sprachbemerkungen zeichnen 
wir nur die S. 25 gemachte über den ellipt. Gebrauch 
des akk‘ dSe aus. Denn die Zahl der verbess. Stel¬ 
len nicht nur aus Athen, sondern auch aus andern 
Schriftstellern, und der dabey eingestreueten me¬ 
trischen, kritischen und grammat. Bemerkungen ist 
zu gross als dass uns der Raum mehrere Proben zu 
geben erlaubte. Wir hoffen die an Inhalte mehr 
als an Bogenzahl reichhaltige Schrift wird durch den 
Buchhandel weiter verbreitet werden. 

Schedae Criticae. Edidit et ampliss. philos. ord. 
(in acad. Halensi) auctoritate ad obtinendam legen¬ 
di facultatem d. XVIII. Mart, ciniocccxu. de- 
fendet Aug. Ferdin. ISfaekius, Dresdanus, Doctor, 

paedag. Regii Halensis Collega, assumto ad respond. socio 

Joanne Frider. Jacob o, Semin. Reg. Philol. Sodali. 

Halle, bey Schimmelpfennig gedr. 52 S. in 4. 

Sosiphanes, des Sosikles S. aus Syrakus, einer 
aus dem tragischen Siebengestirn, und die tragische 
Pleias selbst, macht den vorzüglichsten Gegenstand 
dieser, noch manche andere Gegenstände und Stel¬ 
len umfassenden krit. Schrift aus. Die Verbesse¬ 
rung einer Stelle des Suidas diesen Sosiphanes an¬ 
gehend, wird vorausgeschickt. Die allen Gramma¬ 
tiker weichen nicht wenig von einander in An¬ 
gabe der Dichter der Pleias ab. Tzetzes hat sie am 
unrichtigsten genannt. Unler diesen Dichtern ver¬ 
weilt Hr. M. Nälce vorzüglich beym Sositheus, der 
nicht nur tragischer sondern auch kom. Dichter war, 
dem Alexander Aetolus, demPhiliskus oder vielmehr 

Juny. 

Philikus, und berichtigt manche Nachrichten von 
ihnen, verbessert verschiedene Stellen, welche sie 
oder andere ihres Namens oder die mit ihnen ver¬ 
wechselten (besonders Phiiiskus, Philistus) angehen, 
und Fragmente derselben, leicht von diesen Gegen¬ 
ständen auf andere verwandte und von diesen auf 
andere geleitet. So wird bey Gelegenheit eines Frag¬ 
ments, das Hr. N. dem Aetol. Alexander abspricht, 
und dem, mit ihm oft verwechselten, schlechtem 
Dichter, Alexander aus Ephesus beylegt S. 8 f. die 
griech. Poesie, in Ansehung des Ausdrucks, in zwey 
Hauptgattungen, die erhabenere, blühendere, und 
die gemeine, dem prosaischen Vortrag sich mehr 
nähernde, didaktische, pliilosoph. getheilt, und da 
in letzterer manche Worte anders als in der erstem 
gebraucht worden sind, so geht Hr. N. vornehm¬ 
lich die Bedeutungen des Worts xoofios in beyden 
Gattungen S. io ff durch, was zur Correction ver- 
schiedner Bruchstücke des Parmenides und Empe- 
dokles führt, (w'obey noch Peyron Fragrn. Emped. 
et Parmen. e cod. Taur. z. B. S. 55 bey S. n zu 
vergleichen sind,) und zu andern Bemerkungen über 
verschiedene Dichter (Nonnus, den Pseudo-Orpheus 
u. s. f.). Gegen Toups Behauptung, dass Vocalen 
vor (x(p, kß, /tuz, vt, py, kurz gebraucht werden 
können, erklärt sich Hr. N. S. 19 ff. mit Recht 
nachdrücklich und vertheidigt die Schreibart typa- 
num. Am Schlüsse sind noch die Fragmente des 
Sosiphanes gesammlet, und einige Conjecturen über 
andere Dichter und Dichterfragmente mitgetheilt. 
So zeichnet diese Abh. sich durch Mannigfaltigkeit, 
Gelehrsamkeit und Scharfsinn aus. 

Kleine Schrift. 

Medicin. Anton Metter n ic h, der Philos. u. Arzneyw. 

Dr. der Patliol. ölTentl. Lehrer an der hohen Schule zu Mainz, 

über die gute Wirkung der siberischen Schnee- 
rose in der Gichtkrankheit. Mainz, bey Flor. 
Kupferberg, 1810. 4o S. 8. 

Vorstehende Schrift unterhält uns, nach Köl- 
pin’s, Gruners, Zahn’s, Löfiler’s u. a. Vorausgange, 
von neuem mit einen Mittel, das sich allem Anschein 
nach nicht mit Unrecht der grossen Reihe antiar- 
thritischer Arzneyen zugesellt. Neun Krankheits¬ 
fälle, mit Ordnung, Deutlichkeit und Offenheit er¬ 
zählt, lehren uns, dass der Verf. das Rhododendron 
chrysanthum in Pulver 5mal des Tags zu 10, 20 bis 
5o gr. bey schon sehr alter atonischer Gicht gröss- 
tentheils mit dem entschiedensten Glücke gab. Das 
Pulver musste anhaltend (oft mehrere Jahre im Früh¬ 
ling und Sommer,) gebraucht werden, es verursachte 
in den leidenden Theilen ein Jucken, ja, es ver¬ 
mehrte zuweilen im Anfänge den Schmerz. Der 
Schweiss des Kranken roch oft bis mehrere Wochen 
noch nach dem Gebrauche dieses Mittels aromatisch. 
Möchten doch prakt. Aerzte mit diesem Mittel Ver¬ 
suche anstelien, und sie uns mittheilen. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 19. des Juny. 150. 1812» 

Intelligenz - Blatt. 

Ueber den Püsterich. 

Im lOgten Stücke des Allgemeinen Anzeigers von die¬ 

sem Jahre kündigt ein Hl'. J. L. Bertram in Sonders¬ 
hausen eine Abbildung des thüringischen Götzenbildes 
Piistrich (Püsterich) an, welche er dem 24 Zoll hohen 
Originale, das gegenwärtig in dem fürstl. Schlosse zu 
Sondershausen auf einem rotlimarmorirten Postamente 
aufgestellt ist, in verjüngtem Maasstabe nachgebildet 
hat. Diese Nachbildung in Gyps soll ohngefähr 9 Zoll 
haben , und nach der Farbe des Originals sehr dunkel, 
olivenfarbig angestrichen seyn. Er charakterisirt die¬ 
ses Götzenbild als eine ziemlich unförmliche mit man- 
cherley Unebenheiten versehene, einen dicken paus¬ 
bäckigen Jungen vorstellende Figur, deren Gesicht mit 
einer negerähnlichen Physiognomie, welche verhält- 
nissmässig am besten gelungen scy, ältere Züge als die 
eines Kindes zeige, und von der Kindheit der Kunst 
der Deutschen oder (?) Thüringer im fünften, sech¬ 
sten, oder siebenten Jahrhundert einen Begrilf gebe. 
Auch soll diese Abbildung eine anderthalb Bogen 
starke Beschreibung und muthmassliche Geschichte die¬ 
ses merkwürdigen Alterthums mit genauer Angabe der 
Bestandtheile des Metalls (aus welchem das Original 
gebildet ist?) begleiten. Beydes wird in einem Kist- 
chen für 20 Gr. versendet. Mein hauptsächlichster 
Wunsch bey Verbreitung dieses Götzenbildes, sagt der 
Künstler, ist, dass unterrichtete Männer sich dadurch 
bewogen finden möchten, Nachrichten, die sich viel¬ 
leicht über diesen Gegenstand in ehemaligen Kloster¬ 
archiven unserer Gegend befinden, öilentlich bekannt 
zu. machen, damit wir genauere Nachrichten erhalten 
über die Zeit der Entstehmag dieses Götzen, über die 
Art seiner Verehrung, so wie über die Art, wenn 
diese aufgehört hat, und wo er wohl bis zu der Zeit 
verborgen gewesen seyn mag, wo die ersten Nachrich¬ 
ten von seiner Auffindung, nämlich in der ersten Hälfte 

des löten Jahrhunderts Vorkommen.“ 
Vielleicht könnte es den Verfasser dieser Ankün¬ 

digung, so wie das Publikum in Hinsicht auf dieselbe 
interessiren, folgendes zu erinnern. Es gibt eine sehr 
gelehrte Abhandlung über jenes Götzenbild, welche 
das vollständigste über diesen Gegenstand und dessen 
Literatur enthält, was uns bekannt geworden ist, die 

aber wahrscheinlich, wie dieses bey akademischen 

Zweiter Band. 
9/ 

Schriften gewöhnlich zu seyn pflegt, nicht in ein gros¬ 
ses Publikum gekommen ist. Der Titel derselben ist: 
Pusterus, vetus Germanorum idolum (hier folgt auf 
dem Titelblatte eine gestochene Abbildung dieses Gö¬ 
tzenbildes, sowohl von der Vorderseite als von der 
Hinterseite, mit darunter gesetztem Maasstabe) quod 
denuo in lucem protractum ex meditationibus histori- 
cis illustratum praeside Du. Immanuele IVebero con- 
siliario Hasso - Darmstadino, Jur. et hist. Prof. P. Ord. 
publicafe eruditorum censurae subjiciet J. Ph. Chr. 
Staubius. Giessae, tvpis J. Mülleri MDCCXV. 72 S. 4. 
Wahrscheinlich ist von dieser Schrift nach einer be— 
kannten Gewohnheit der Praeses selbst der Verfasser. 
Denn dieser war, wie in der Vorrede erwähnt wird, 
früher selbst am Hofe des Fürsten von Schwarzburg- 
Sondersbausen, und sammelte hier die Materialien zu 
dieser Abhandlung ein; und verschaffte nachher auf 
sein Ansuchen bey dem Fürsten Christian Wilhelm 
von Schwarzburg-Sondershausen der Universitätsbiblio¬ 
thek zu Giessen eine eben so genaue Abbildung des 
Püsterich, wie sie vorher schon die Leipziger Uni¬ 
versitätsbibliothek durch ihn, auf des bekannten Prof. 
Feiler in Leipzig Ansuchen erhalten hatte. Letztere 
Abbildung ist noch auf unserer Universitätsbibliothek 
zu sehen, und gleicht ganz der obigen kurzen Be¬ 
schreibung. Sie ist von Holz, ganz dunkel angestri¬ 
chen ; wie abgeschnitten sind die Untertheile der Füsse, 
und der einen herunterhängenden Hand. Mit dem lin¬ 
ken Fusse knieet er. In dem Mittelpunkte des Ober¬ 
kopfes und des Mundes befindet sich eine kleine runde 
Oeffnung mit Eisen beschlagen. — Die angeführte Abh. 
liegt clabey. Sie ist in zwey Abschnitte getheilt, von 
welchen der erstere von dem Götzendienste der alten 
Deutschen überhaupt mit steter Hinweisung auf die 
hierher gehörende Literatur, der zweyte von dem Piister, 
Püsterich, Püsterich, Briistard — insbesondere han¬ 
delt, welchen Namen er von pusten, pusten herleitet. 
Der Geburtsort dieses Götzen, setzt er, der Andeu¬ 
tung des Namens folgend, nach Niedersachsen, wel¬ 
ches seiner Meinung nach dadurch bestätigt wird, dass 
dieses Götzenbild nach der allgemeinen Meinung auf 
einem alten unzerstorten Schlosse Rotenburg, nicht 
weit vom Thüringer Walde, von woher es wahrschein¬ 
lich gekommen, gefunden worden sey. Dann verbrei¬ 

tet er sich über die vorhandenen Abbildungen und 
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Beschreibungen desselben, indem er sehr genau sowohl 
auf die äussere Form als auf den innern künstlichen 
Bau derselben eingeht; wobey bemerkt wird, dass im 
Archive des Fürsten von Schwarzburg - Sondershausen 
eine Schrift über die Materialien und Zusammensetzung, 
durch welche das Feuer, welches der Püslericli aus- 
gespieen habe., auf bewahrt werde, die aber dem ge¬ 
nannten Prof. Weber nur flüchtig durchzuschcn ver¬ 
gönnt worden sey. Ueber das Metall, aus welchem es 
bearbeitet, konnte man damals nicht urlheilen. Darauf 
O ' 0 

wird von dem Orte und der Zeit der Auffindung wei¬ 
ter gesprochen. Die Sagen stimmen überein, dass man 
es in einer unterirdischen Kapelle jenes auf dem KiilT- 
häuser in der güldnen Aue gelegnen Schlosses gefun¬ 
den habe, welcher ganze District vom J. 1567 au völ¬ 
lig an das Schwai’zburgische Haus fiel, und dass er 
von da durch den Grafen Günther von Schwarzburg 
in das Schloss zu Sondershausen gebracht worden sey. 
D ie Zeit der Auffindung ist ungewiss; er setzt sie in 
das J. l546. Zuletzt widerlegt er noch die neuere 
Meinung, man habe sich dieses feuerspeienden Bildes 
auf dem Küffhausischen Raubschlosse zur Vertheidi- 
gung bedient, und sucht zu beweisen, dass der Püste- 
rich daselbst ehemals verehrt, und von dem Priestern 
angewendet worden sey, den Pöbel in Schrecken zu 
setzen. 

Leipzig. 

Prof. Am. IVendt. 

Correspondenz-N ach richten. 

Aus Königsberg vom i2ten April 1812. 

1. Universität. 

Die Universität zählt jetzt nicht mehr als 24o— 
2ÖO Studirende *), worunter 120 Theologen, 60 Juri¬ 
sten und Cameralisten, 2oMediciner, und die übrigen 
Philologen, Pädagogen etc. befindlich sind. 

Der Bau des Observatorii, der im vorigen Som¬ 
mer angefangen wurde, geht wegen Beschränktheit der 
dazu ausgesetzten Fonds nur sehr langsam von Stat¬ 
ten. Dagegen ist die Einrichtung des Klinicums unter 
der Direction des Prof. Remer, und die des botani¬ 
schen Gartens unter Leitung des Prof. Schweigger 
schon am Schlüsse des v. J. gänzlich beendigt worden. 

Am 28. Jan. dispütirte im grossen akademischen 
Hörsaale der Stud. med. Friedländer, um die mediei- 
nische Doctorwürde zu erlangen. Seine Disputation 
enthielt aphorismos de somno. Eben deshalb dispütirte 
Hr. Klose d. 5. März, indem er seine Disputation, 
lxistoriam Mesmerismi — s. magnetismi animalis — 
criticam exhibens, vertheidigte. 

*) Kach einer neuern, durch einen andern Corresp. erhaltenen 

Nachricht hat sie sich vermehrt. 

Den 6. und 19. März dispütirte Hr. M. Erfurt, 
der lat, und gricoh. Sprache ord. Professor, pro loco 
und pro receptione in facuftatem philos. Seine Dis¬ 
putationen enthalten animadversiones criticas in Athc- 
naei Deipnosophistas. 

Durch eine Verfügung des Departements für den 
.Cultus und öfTenll. Unterricht, ist der Geh. Archiv- 
Director, Hr. M. Hennig, als ausserordentlicher Prof, 
der historischen Hülfs wissen schäften — jedoch anfangs 
ohne Gehalt — ernannt worden. Er dispütirte den 
12. und i3* Marz de rebus Jazygum sive Jazwingorum, 
ex Asia in Ungariam transgressorum, in Prussia ex- 
stirpatorum. 

Der Privatdocent, Ur. Dr. Gemnicli, wird von 
Ostern an juristische Vorlesungen halten; er hat in 
Erlangen studirt und promovirt. 

2. Beförderungen und Ehrenbezeigungen. 

Einer Bekanntmachung der Ostprcuss. Regierung 
vom 10. März zufolge, ist der Doctor medicinae Wil- 
ludowius, der in Jena promovirt hat, zum Kreisphy- 
sikus von Samland bestätigt worden. 

An die Stelle des nach Breslau versetzten Prof, 
juris Zacliariae ist der Hr. D. Beck aus Leipzig hi eher 
berufen worden, welcher in diesem Sommerseine Vor¬ 
lesungen eröffnen wird. Als ausserordentlicher Prof, 
juris ist Hr. Dirksen aus Königsberg, der in Heidel¬ 
berg seine Studien vollendet hat, angestellt worden. 

Hr. Prof. Bessel hat, wegen Ablehnung eines sehr 
vortheilhaften Rufs nach Mannheim, eine Zulage von 
3oo Tlilr. und 100 Thlr. zu seiner astronomischen Cor- 
respoudenz erhalten. 

Der Director Schlnülling aus dem Münsterschen, 
ist mit einer Besoldung von 800 Thlr. an das^Gymna- 

sium zu Braunsberg berufen worden. 

3. Gelehrte Gesellschaften und Institute. 

Für das J. 1812 ist Hr. Prof. Hüllmann zum Di¬ 
rector der wissenschaftlichen Deputation für Ostprcns- 
sen, Westpreussen und Litthauen, und die Herren 
Professoren Erfurdt, Bessel, Schweigger und der Di¬ 
rector Hamann sind — jeder mit 200 Thlr. Gehalt — 
zu ordentlichen Mitgliedern, und die Herren Proff. 
Hagen sen., Herbart, Gaspari, Vater und der Director 
Gotthold zu ausserordentlichen, nicht besoldeten, Mit¬ 
gliedern bestimmt worden. Mit dieser Deputation 
hängt die pädagogische Gesellschaft, welche aus den 
Hauptlehrern der hiesigen gelehrten Schulen , den oben¬ 
genannten Mitgliedern der Deputation mul einigen Pro¬ 
fessoren besteht, zusammen. Sie hält monatlich aui 
dem Schlosse ihre Zusammenkünfte, worin ]aädagogi- 

sche Gegenstände mündlich verhandelt werden. 
Die physikalisch - ökonomische Gesellschaft setzt 

unter der Direction des Hin. Prof. Wrede ihre gemein¬ 

nützigen Arbeiten fort. 
Die König], deutsche Gesellschaft hat jel t zu ih¬ 

rem Präsidenten den Jirn. Gons storiahath D. W ald, 
und zum Director den Firn. Pioi. Hitllmann. Von 
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den neu aufgenommenen Mitgliedern haben in diesem 
Jahre, unter andern, der Ilr. Vicepräs ident Nicolovius 
eine Vorlesung über den Geschäftsstyl^ JIr. Prof. Va¬ 
ter über die Amerikanischen Völkerschaften, und Hr. 
Gr. Rosenheyn über die Blindheit des Homers, ge¬ 
halten. 

Die hiesige Schlossbibliothek hat durch ihre Ver¬ 
einigung mit der akademischen und Stadtbibliolliek ei¬ 
nen bedeutenden Zuwachs erhalten. Ihre Aufseher 
sind die Herren ProlT. Vater, Schütz, Erfurdt, Prore¬ 
ctor Grabowski und Dr. Köpke. 

4. Gymnasien. 

Das katholische Gymnasium in Braunsberg hat 
eine ganz neue und verbesserte Gestalt angenommen. 
Es sind im v. J. 2 Oberlehrer und 3 Unterlehrer dazu 
berufen worden, welche nebst dem Director den 29. 
Dccbr. der Regierungsrath und Prof. M. Delbrück ein¬ 
führte, und so das neue Gymnasium ein weihte. Der 
Director Schmülling lud zu dieser Feyerlichkeit mit ei¬ 
nem lateinischen Programm ein, welches de studiis, 
quibus juvenes in Gymnasio erudiendi, handelte. Die 
Rede, welche der R. R. Delbrück hielt, hatte, wie es 
schien, eine irenische Tendenz. Denn in ihr suchte 
der Verf. zu beweisen, dass im Geiste des echten Pro¬ 
testantismus nichts liege, was innigster Achtung für 
echten Katholicismus widerspräche. Wahrscheinlich in 
Beziehung hierauf hielt, nach dem Schlüsse der Win¬ 
ter-Vorlesungen, IIi’. Prof. Vater, drey besondere 
Vorträge, worin er über den Geist des Protestantismus 
und Mysticismus mit Sachkenntnis und Würde sprach. 
Diese Vorlesungen werden auch gedruckt erscheinen. 

Der Director des hiesigen Stadt-Gymnasiums, Hr. 
Hamann, hat zum Oster-Examen durch ein Programm 
eingeladen , worin er auf die Schrift des Dir. Jach¬ 
mann über das Verhältnis der Schule zur Welt Rück¬ 
sicht nimmt. Die Einladungsschrift des Hrn. Dir. 
Gotthold enthält aniinaduersiones quasdam in Plutar— 
chi vitarum aliqua loca. 

5. E1 e m e n t a r s c h u 1 w e s e n. 

Der Oberschulenrath Zeller befindet sich jetzt in 
Kumaitsclien (bey Gumbinnen), wo er auch ein Nor¬ 
malinstitut errichtet hat, welches der verewigten Kö¬ 
nigin zu Ehren den litth. Namen Karalene — d. h. 
Königin — erhielt; nachdem er im v. J. in Brauns¬ 
berg ein ähnliches Institut errichtet hatte, zu dessen 
Director der Prof. Burgand a. Breslau ernannt ist. 
Der bisherige Director des Königsbergischen Normalin- 
stituls, Prediger Beneke aus der Mark, verlangte sei¬ 
nen Abschied und erhielt ihn; an seine Stelle ist vor¬ 
läufig Hr. Hagenauer getreten. 

J. A. H. G. 

Eiter arische Nachrichten. 

, r^cm 1810 erscheint zu Paris ein: Mu- J 
sco des antiques, dessine et grave par P. Bouillon, 

J uny. 

peintre, avec des notices explicatives par M* * * in gr. 
Folio und in einzelnen Lieferungen (bis jetzt fünf). 
Die schönsten Werke des Alterthums sind hier sehr 
genau und schön abgebildet; so in der 2. Lief. T. 1. 
die sogenannte Capitoliuischc Juno, die aber, wie der 
Herausg. in einer Anm. erinnert, für eine Melpomene 
von Visconti gehalten wird. Auch Büsten und Reliefs 

sind aufgenommen. 

Letztes Wort, das Conversationslexi- 

con betreffend. 

Ohne auf den Ton einzugehen, den sich Herr 
Brockhaus, Buchhändler zu Altenburg, über meine 
obiges Werk betreffende Erklärung erlaubt hat, stehe 
hier blos Folgendes über sein und mein Recht in die¬ 
ser Sache; Das Eigenthumsrecht auf die erste Aus¬ 
gabe dieses Werks hat Hr. Brockhaus erkauft, und 
niemand macht ihm dies streitig. Mag Er auch ein 
neues bändereiches Werk dieser Art, wozu die alte 
A. nur einige Materialien liefern soll, herausgeben und 
— seiner eignen brieflichen Versicherung nach — selbst 
redigiren. Dadurch wird jedoch mein Recht keines¬ 
wegs aufgehoben, von dem Conversationslexicon, an 
dem ich von seiner Entstehung an mit dem Urheber 
und ei’sten Redacteur, Hrn. D. Löbel, gemeinschaft¬ 
lich mitgearbeitet und welches ich vom Vierten Bande 

— nicht vom letzten Bande — an allein und mit dem 
Beyfalle mehrerer kritischer Blätter redigirt habe, nun, 
da die erste Auflage vergrüben ist, eine neue durch¬ 
aus umgeäuderte, zweckmässigere Ausgabe zu veran¬ 
stalten. — Auf literarische Celebrität, über welche 
Herrn Brockhaus gar kein Urtheil zusteht, mache ich 
keinen Anspruch. Soviel und kein Wort weiter auf 

alle küuftige Ausfälle! 

Leipzig im May 1812. 

Christian Wilhelm Franfce. 

Anzeige; 

In einer, vor einigen Monaten erschienenen Ah- 
handlung bemühte ich mich, die Anwendung des Ar¬ 
seniks, im Wechsellieber, als überflüssig darzustellen, 
und auf die Übeln Folgen aufmerksam zu machen, 
welche der Gebrauch dieses Giftes nach sich ziehet. 
Seit Kurzem arbeite ich an einem Werke, in lateini¬ 
scher Sprache, das dem ärztlichen Publicum geweiht 
seyn soll, und in welchem ich tiefer zu erschöpfen 
suche, was in jener Abhandlung, ihrer Tendenz nach, 
nicht so entwickelt werden konnte. Da es mir nur 
um die, nach meiner Ueberzeugung gute Sache zu 
thun ist, so ersuche ich die Herren Acrzte, welche 
mit mir eine Ansicht theilen, auf den Inhalt meiner 
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Schrift Bezug habende Erfahrungen mir mit der Er¬ 
laubnis mitzutheilen, sie meiner Schrift einverleiben 

zu dürfen. 

Einsendungen wird Hr. Buchhändler Göclsche in 

Meissen, in Sachsen, annehmen. 

Die Bemerkungen des Herrn Marcus über die 
Wechselfieber, in des 2ten B. Item Hefte der Ephe- 
meriden desselben, sind zu wichtig und gehaltvoll, als 
dass ich nicht einige Stellen hier herausheben sollte. 
,,Die Anwendung des Arseniks bey diesen Fieberkran¬ 
ken brachte zwar keine nachtheiligen Folgen hervor, 
auch blieb das Fieber aus, dennoch wurden diese 
Kranken fast sämmtlicli rückfällig, und machten eine 
sehr langsame Reeonvalescenz.“ Weiter unten. ,,Er¬ 
fahrungen der Art werden uns hoffentlich von dem 
Schlendrian einer heillosen Empirie abhalten, in die 
man, bey der Anwendung eines spccifiken Mittels, so 
leicht verfällt.“ „Bey der Behandlung der intermitti- 
renden Fieber mit dem Arsenik, waren vorzügli eh die | 
häufigen Recidive sehr auffallend.“ „Was dem Verfas¬ 
ser aber diessmal bey dem Arsenike nicht behagen 
wollte, war die Notliwendigkeit, längere Zeit mit die¬ 
sem Mittel fortzufahren, um die Fieberparoxysmen zu 
entfernen.“ Sapienii sat! Ich bin auf die ferneren 
Beobachtungen dieses grossen und scharfsinnigen Arz¬ 
tes höchst begierig. 

Seit dem Februar d. J. habe ich 25 Wechselfie¬ 
berpatienten behandelt, und alle, thcils mit China, 
theils mit anderen, für die individuellen Umstände 
passenden Mitteln, so hergestellt, dass keiner ein Re- 
cidiv bekam. Bey einigen versuchte ich die äusscrli- 
che Anwendung des Opiums, theils allein, theils in 
Verbindung mit inneren wirksamen Mitteln. Ich liess 
Opium, mit einem kleinen Zusätze von Kampher, und 
mit Schweinefett zur Salbe gemacht, im Oberschenkel, 
nach dem Laufe der lymphatischen Gelasse, in gemes¬ 
senen Portionen, einreiben, und sähe davon den herr¬ 
lichsten Effect. Als ich in Wien war, wendete Hr. 
von Hildenbrand die Valeriana Celtica im Infuso, gegen 
Whehselfieber an. Jedoch wurde wenigstens so lang 
ich dort war, nichts damit ausgerichtet. Zweyen mei¬ 
ner Patienten verordnete ich die Valeriana Celt. in 
Substanz, ohne allen Zusatz, um den Effect um so 
reiner vor Augen zu haben. Zu meiner Freude wich 
das Fieber darauf so schnell, wie es nur immer nach 
dem Gebrauche vollkommen in dichter China weicht. 
Ich bemerke dies vor der Fland nur kürzlich, zum 
Beweise, dass wir wahrhaft auch desshalb ein schreck¬ 
liches Gift, das in seinen Wirkungen nicht zu berech¬ 
nen ist, (wie sich mein verehrungswürdiger Lehrer, 
Hufeland, in dem Berichte über das, unter seiner 
wohlthätigen Leitung stehende hiesige Königl. Klini- 
cum, so wahr ausdrückt,) nicht unter unsere Fieber¬ 
mittel aufnehmen sollten, weil wir, nach meinem Da¬ 
fürhalten , unsere Beobachtungen noch auf diese ein¬ 
schränken müssen, indem ja unsere Erfahrungen hierü- 
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her gar nicht als geschlossen angesehen werden kön¬ 
nen. 

Berlin, im May 1812. 

Carl Ludwig Donner, 

der Philos. und Medicin Doctor, pract. 

Arzt allhier, der Herzogi. mineral. Societät 

zu Jena Ehrenmitglied. 

Ankündigung. 

Der Französische Kaiser-Staat unter der Regierung 
des Kaisers Napoleon des Grossen im Jahre 18t 1; 
ein geographisch-historisches Handbuch, von A. F. 
L. Lassius, Consistorial-Rath. Osnabrück 1812, bey 

J. G. Kis«liug. 

Schon lange hatte ich die Absicht, die beym Stu¬ 
dium meiner Lieblingswissenschaften, der Geographie 
und Geschichte, seit 25 Jahren gesammelten Merkwür¬ 
digkeiten licrauszugeben. Die Vereinigung der 3 Han¬ 
seatischen Dep. mit dem Französischen Kaiser - Staate 
bestimmte mich, die rücksiohtlich dieses grossen Reichs 
gemachte Auslese im Druck erscheinen zu lassen, und 
sie dem Publicum, besonders den Damen, die sich in 
ihrem jetzigen Vaterlande orientiren wollen, anzubieten. 

In der ersten Abtheilung liefere ich das Geogra¬ 
phische der i3o Depart- mit einer Beschreibung aller 
Hauptstädte und anderer Oerter — über 2500 an der 
Zahl — von denen ich etwas Denkwürdiges zu sagen 
wusse. Besonders ausführlich sind die Städte Paris, 
Rom, Amsterdam, Hamburg und Osnabrück behandelt. 
In den 3 Hanseatischen Dep. habe ich auch die Can- 
tons und Mairien aufgeführt; in Betreff der übrigen 
Depart. konnte ich indess diese Ausführlichkeit nicht 
verfolgen, weil die matci’iellen Schranken, die ich dem 
Werke bestimmen musste, dieses nicht zuliessen. 

Die zweyte Abtheilung gibt das Historische des 
Franz. Reichs im Allgemeinen; so wie die Geschichte 
der einzelnen Provinzen, aus denen das Ganze sich 
gebildet; alles in möglichst gedrängter Kürze. Beydc 
Abtheilungen enthalten einen Anhang, worin die Stadt 
und das Gebiet von Erfurt, die Illyrischen Provinzen, 
und die Jonischen Inseln beschrieben sind. 

Das Werk wird jetzt, nach erhaltener allerhöch¬ 
sten Erlaubniss, gedruckt; die bedeutenden Kosten nö- 
thigen mich indess, den Weg der Subscription einzu¬ 
schlagen. Der Subscriptions - Preis für ein Exemplar, 
das über zwey Alphabet stark wird, ist 9 Fr. (2fRthlr. 
Conv. M.) der nacliherige Preis wird wenigstens 12 Fr. 
betragen. Die Subscribenten werden dem Werke vor¬ 

gedruckt. 

Bey den Gebr. Hahn in Hannover und in allen 
Buchhandlungen wird hierauf Bestellung angenommen. 

Der Verfasser. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 20. des Juny. 1812. 

Int eilig e n z - Blatt. 

Erfindungen. 

Es wird gewiss für alle, welche sich mit Untersu¬ 

chung und Zeichnung mikroskopischer Gegenstände be¬ 
schäftigen, eine sehr angenehme Nachricht seyn, dass der 
Opticus und Mechanikus unsrer Universität, Herr Carl I r. 
Weikert, der jüngere, welcher sich durch den Unterricht 
eines llindenburg, von Prasse, Plleiderer, Bohnenber¬ 
ger u. a. mit vortrefflichen theoretischen Kenntnissen 
bereichert, und seine mechanische Kunstfertigkeit durch 
seinen Aufenthalt in Stuttgart und München sehr ans¬ 
gebildet hat, durch eine schickliche Verbindung der 
Wollastonsclien hellen Kammer mit dem zusammen ge¬ 
setzten Mikroskope eine Vorrichtung erfunden hat, 
welche auch selbst einen im Zeichnen ganz Ungeüb¬ 
ten in den Stand setzt, mikroskopische Gegenstände in 
jeder beliebigen VergrÖsserung vollkommen getreu ab- 
zuzeichnen. Die Gegenstände mahlen sich auf einem 
glatt aufgespannten Bogen Papier vollkommen deutlich 
ab, und man darf nur den Umrissen derselben mit 
einem Bleystifte folgen, um ein richtiges Bild davon 
zu entwerfen. Bcy dem Instrumente, womit ich V er¬ 
suche anstellen konnte, befanden sich 6 Objcctivlinscn 
bey dem Mikroskop, sechs Schieber mit mikroskopi¬ 
schen Gegenständen, mehrerem zum Vergrössernngsglas 
gehörigen Apparate, die Wrollastonsclie helle Kammer, 
das Stativ zu Aufstellung des Instruments, und ein 
kleines Reissbret mit dem aufgespaunten Bogen Papier 
in einem viereckigen, sauber gearbeiteten und lackn’- 
ten Kästchen. Das Ganze hatte den sehr massigen 
Preis von 6o Tlilr.; doch liefert der Künstler auch 
wohlfeilere zu 3o — 35 Tlilr. und Wollastonsche helle 

Kammern zu io—12 Tlilr. 

D. Carl G. Kühn. 

Sprachb emerkung. 

Hr. RacLlof erklärt sich in Nr. 48 des Intelli¬ 
genzblattes zur oberdeutschen A. L. Z. von 1811 sehr 
stark gegen den Ausdruck: Die Sache ist besonders, 

als gegen einen olfenbaren Sprachfehler; es müsse 
durchaus heissen: Die Sache ist besonder. Dennoch 
ist jener Ausdruck richtig; denn besonders heisst so 

Zweyter Band. 

viel als auf besondre Weise. Eben so verhalt es sich 
mit dem Ausdruck: Die Sache ist anders d. h. auf 

andre Weise. Hr. R. erklärt diesen Ausdruck eben 
so unrichtig für eine fehlerhafte Abkürzung ; es sollte, 
meint er, eigentlich heissen: Die Sache ist etwas 

y/nderes. Allein etwas Anderes seyn ist sehr ver¬ 
schieden von anders seyn, so wie etwas Besonderes 

seyn nicht einerley ist mit besonders seyn. Eine Sache 
kann anders oder besonders d. h. auf andre oder be¬ 

sondre Weise seyn , ohne darum etwas Andres oder 
Besondres d. li. eine andre oder besondre Sache zu 
seyn. Vergebens beruft sich Hr. R. zum Beweise sei¬ 
ner Behauptung auf andre Sprachen. Jede Sprache 
hat ihre Eigenthümlichkeiten, die, in andern Sprachen 
nacligealimt, zu Fehlern werden. Der Grieche sagt 
ganz richtig: Tu 'C,coct ungeachtet es ganz 
falsch seyn würde, im Lateinischen oder Deutschen 
zu sagen: Animalia carrit, oder: Die Thiere läuft. 

Daher ist es auch ganz vergeblich, eine Sprache durch¬ 
aus regelrecht machen zu wollen. Was sind denn die 
sogenannten Ausnahmen andres, als regelmässige Ab¬ 

weichungen von der Regel? — Uebrigens bemerkt 
der Unterzeichnete nur noch zur Verhütung von Miss¬ 
verständnissen, dass er nicht der Recensent sey.» gegen 
welchen llr. R. am angefiihiten Orte sich vertheidigt. 

Krug. 

Beyträge zum gelehrten Ungarn, 

(Erste Probe aus R — s handschriftlicher Hongrie Iitteraire.) 

Stephan Farga, Doctor der Theologie, reformir- 
ter Prediger und Professor der orientalischen Sprachen 
und der exegetischen Theologie am reformirten Colle¬ 

gium zu Debrcczin. 
Er ist gehören zu Szent Mihäly in der Szabolt- 

sclier Gespannschaft am 11. August 1776, und studirte 
an dem reformirten Collegium zu Debreczin unter den 
verdienstvollen Professoren Sürväri, Budai, Kotschy 
und Szilagyi vorzüglich Philologie und Theologie, und 
dann in den Jahren 1802, i8o3 und i8o4 an der 
Universität zu Göttingen vorzüglich biblische Exegese 

und Theologie unter Eichhorn und Ammon. An bey- 
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den Orten studirte er zugleich mit den Professoren 
Daniel Ertsei und Rumi und schloss mit beyden ver¬ 
traute Freundschaft. Im Jahre i8o4 erhielt er am 19. 
October die theologische Doctorwiirde. Er ist in De- 
breczin seit i8o5 Professor und ward daselbst zugleich 
am 10. August 1806 zum Prediger ordinirt. Varga 
ist ein kenntnissreicher, humaner Mann, und ein ge¬ 
schickter, tliätiger Professor, der an dem reformirten 
Collegium zu Debreczin mit gutem Erfolg arbeitet. 
Seine bis jetzt in Druck herausgegebenen Schriften 

sind: 
Interpretatio historica vaticiniorum selectorum Ve- 

teris Testamenti, quae intelligi recte, nisi ex historia 
Assyriorum, non possunt, et quibus obscura et incerta 
Assyriorum historia lucein aliquam et certitudinem ac- 
cipit. Quam ad obtinendos summos in Theologia liono- 
i’cs, Ven. Ordini Tlieol. Marburgensi proposuit die 1. 
Sept. MDCCCIV Stephanus Varga Hungarus, Theol. 
exeget, in illustri Collegio ref. Debrec. Prof. P. O. 
designatus. Gottingae literis Grapianis. 42 pagg. in 4. 

Exegetica Theologia, vagy azok a’ tudomänyok, 
mellyek a’ Biblianak helyesen valö megesme, resere 
es megvilägositäsära tanitanak. ( Exegetische Theologie, 
oder diejenigen Wissenschaften, welche zur richtigen 
Kenntniss und Erläuterung der Bibel gelehrt werden.) 
Erster Band. Debreczin, gedruckt bey Georg Gäthy, 
1807 in 8. Der zweyte Bai;d ist bis jetzt noch nicht 
erschienen. 

Varga ist auch gesonnen im Druck herauszugeben : 
eine christliche Dogmengeschichte in ungarischer Spra¬ 
che und ein Theologusi es Predikätori Gyiijtemeny 
(Theologisches und Prediger-Magazin). Auch arbeitet 
er an einer neuen ungarischen Uebersetzung der Bibel. 
Feliciter! 

Joseph Rc'ijnis > Scholarch der wissenschaftlichen 
Institute des Grafen Georg Festetics zu Keszthely. 

Er ist geboren zu Giins am 4. Juny 1741, trat 
in den Orden der Jesuiten und ward Priester. Er 
lebte lange Zeit in Raab, bis er nach Keszthely ver¬ 
setzt wurde. Er erwarb sich Verdienste um die Ein¬ 
führung des griechisch-römischen Versmaasses in der 
ungarischen Poesie. Seine gedruckten Werke sind: 

A’ Magyar Helikonra Yezerlo Kalaüz, azaz a’ 
Magyar Vers-Szerzesnek peldäi es reguläi. (Führer 
zum ungai’ischen Helikon, oder Beyspiele und Regeln 
der ungarischen Versification.) Pressburg 1781. 8. 
S. i58 und 90. 

Perfecta qu.adratura cireuli, quam e verorum nu- 
meroTum proprietatibus eruit ac demonstravit Josephus 

Räjnis. Jaurini, typis Josephi Streibig, 1795. p. X 
et 84 cum tabula aenea. 

Magyar Virgilius. Elsö Darab, Virgilius Eklogäi 
aza2: välogatott päsztori versei. (Ungarischer Virgil. 
Erster Band. Virgils Eklogen, das ist ausgewählte 
Hirtengedichte.) Pressburg 1789. 8. S. 238. Jetzt 
wird an dem zweyten Bande, oder an der Ueberse¬ 
tzung der Georgica Virgils gedruckt. 
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David Szabö} Exjesuit und Weltpriester zu Virt 
bey Komorn. 

Er ist geboren im Jahre 1739 zu Baröt im Sze- 
klerlande in Siebenbürgen. Er war lange Zeit Profes¬ 
sor d^cr Rhetorik am königl. Archigymnasium zu Ka- 
schau, und privatisirt jetzt zu Virt bey Komorn Er 
ist einer der ungarischen Triumvirn, welche die me¬ 
trische Versification, die unter den Ungarn seit i54o 
bekannt ist, durch Beyspiele mit ganzen Bänden er¬ 
weckt haben, und verdient schon deswegen den Dank 
seiner Landsleute. Seine gedruckten Werke sind : 

ui. mertekre vett Kiilömb verseknek härom Köny- 
vei. (Drey Bücher verschiedener Verse in neuem 
Versmaas.) Kaschau 1777. 8. S. 287. 

Vers Koszorü; mellyet az, üj mertekre vett ’s 
iidovel mey-egyengetett, es KesÖbben Kcszültt versei- 
bol Kötött. (Kranz von Versen nach neuem Vers- 
maass u. s. w.) Drey Bändchen. Kaschau 1789. 8. 
I. S. 176. II. S. 168. III. S. 161. 

Baröti Szabo Dävidnak Költemenyes Mnnkaji. Elso 
es mäsodik Kötöt. (Poetische Werke. Erster und 
zweyter Band.) Kaschau 1789. 4. I. S. 162. II. S. 236. 
Mit des Verfassers Bildniss. Neue verb. Ausg. 1802. 
Komorn, gedr. bey der Wittwe Weinmüllerin. 3 Bde. 

8. I. S. 124. II. S. i5i. III. S. i55. 
Paraszti Majorsäg, mellyet Vanierbol hat läbbal 

merseklett magyar versbe foglalt Baröti Szabö David. 
(Das Landleben, nach Vanier, in ungarischen Hexa¬ 
metern von David Szabö aus Baröt.) Erster und zwey¬ 
ter Theil. Pressburg und Kaschau, 1779 und 1780. 
in 4. I. S. 2o4. II. S. 197. Zweyte vermehrte Aus¬ 
gabe. Kaschau 1794. 8. S. 4o8. 

Kisded Szötär, melly a’ ritkäbb Magyar szökat az 
A. B. C. rendi szerent einlekeszteto versekben elii adja. 
(Kleines Wörterbuch, welches die selteneren ungari¬ 
schen Wörter nach der Ordnung des ABC in Erin¬ 
nerungs-Versen enthält.) Kaschau 1784. 8. S. 104. 
Zweyte vermehrte Ausgabe. Kaschau 1792. 8. S. 292. 

Ki nyertes a’ hang-merseklesben? Az Erdelyiek 
nyelvek’ szerent irta, ’s a’ magyar Vers - szerzökkel 
Közlötte B. Sz. D. (Wer ist der Sieger im Tonmes¬ 
sen? Nach der Sprache der Siebenbürger geschrieben 
und den ungarischen Dichtern mitgetheilt von D. Sz. 

aus Baröt.) Kaschau 1787. 8. S. 100. 
A’ Magyar Lovassäghoz. (An die ungarische Reu- 

terey. — Verse.) s. 1. 1790. 8. Blätter 4. 
Örvendezo vers; T. N. Szaboles Värmegye öröm 

iinnepere Pünkösd havanak 3o dik napjän 1791. (Gliick- 
wiinschnngsgedicht, zum Freudenfest des löblichen Sza- 

boltscher Comitats am 3o. May 1791.) Kaschau 1791' 
Fol. 2 Bogen. 

Orthographiai es grammaticabeli eszre- vetelek a’ 
Magyar Prosodiäval egyiitt. (Orthographische und 
grammatikalische Bemerkungen mit einer ungarischen 
Prosodie.) Komorn, gedruckt bey Valentin Weinmiil- 

1er. 1800. 8. S. i3i. 
A’ Magyarsäg’ Virägi. (Magyarische Anthologie.) 

Komorn, gedruckt bey der Wittwe Weinmüllerin. 

l8o3. 8. SWg3 sanimt 9 Blättern Anhang. 
Virgilius’ Encisse. Forditotta Baröti Szabö Da~ 
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vid. Elso Kötet, I—V Enek. ( Virgils Aeneis. Ueber- 
setzt von David Szabd aus Baröt. Erster Band. I — V 
Gesang.) Wien, bey Anton Doll. 1810. gr. 8. S. XII 

und 207. 

Zusätze und Ergänzungen zu Meusel’s Lexikon 

der von 1750 bis 1800 verstorbenen Schrift¬ 

steller. Band XII. (Leipzig 1812. gr. 8.) 

Schaber, (Karl Willi. Fdcli.). Wenn derselbe 
wirklich Magister war, so ward er es wenigstens nicht, 
wie S. 56 behauptet wird, in Erlangen. — Nach dem 
Intelligenzblatte der Allgein. Lit. Zeit. 1794, No. 97, 
S. 771 fg. hatte er gegen das Ende des Deceinbers 
1795 den Franzosen als Kundschafter gedient, ward 
gefänglich eingebracht, musste aber Krankheitshalber 
ins Lazareth gescliaft werden, in dem er an einem 
Faulfieber starb 1794. Zwey Tage hernach wurde er 
als Spion verurtheilt. 

Schacht, (Joh. Herrn.) wird vom J. 1763 an als 
Prof, primarius in Ilarderwyk angegeben. Damals 
wurde er aber zwejter, und die erste Stelle wurde 
ihm ei’st nach Scheltinga's Ableben zu Tlieil. 

Schad, (Geo. Fdch. Kasim. von). Sein Entwurf, 
oder wie er nach unserm Exemplar heisst, Versuch 
einer historischen Pinacothek erschien: Naumb. und 
Leipz. 1793. gr. 8., nicht blos mit einem andern Titel, 
sondern bis auf diese Zeit fortgesetzt. Es sind aber 
zweyerley Exemplare dieser Ausgabe vorhanden, weil 
sich der Verfasser erlaubt hatte, die Unterschriften 
der Abbildungen verschiedener Gelehrten zu verunstal¬ 
ten, d. h. mit boshaften Ausdrücken anzuführen, z. B. 
S. 226. Seiler, daher denn diese Blätter umgedruckt 
werden mussten, und nur wenige frühere ins Publi- 

oum kamen. 

Schade, (Phil. Engelb. Adam) studirte zu Hof 
und Leipzig, ward 1743 Magister, 1744 Pfarradjunct 
zu Markt Bergei, drey Monate hernach zur Pfarr Lin¬ 
den bestimmt, blieb aber in Bergei, bis er 1749 zur 
Pfarr Mouchsteinach und Schoenwisach gelangte, von 
da er 1764 als Pfarrer nach Kaubenlieim und Bertz- 
heim versetzt wurde, wo ihn das Capitel zugleich 
1771 zum Camerarius und Senior ernannte. 

Schaffer, (Jac. Christ.) §. des Herrn Johann Joa¬ 
chim Metzgers der Evangelischen Gemeinde zu Tyms- 
burg Pastors und Superintendentens auf seinen Todes¬ 
fall selbst verfertigte Leichenpredigt — mit hinzuge¬ 
fügtem kurzen Eingänge und Schlüsse abgelesen und 
in Druck gegeben. Regensb. 1753. Fol. 11 Bg. 

Scheffel (Joh. Dan.) war seit 1735 Prorector und 
seit 1744 Director am Gymnasio zu Hildesheim. 

Schelhorn (Joh. Geo. 1). Von seinem amoenita- 
tibus erschien der i4. Band nicht 1704, sondern 1731, 
und der 1—4. Band der Edit. alter, correctior. 1730. 

Scherer (Joh. Fdch.) Professor zu Strasburg 1764. 

Schlemmer (Chph. Fdch.) war nicht zu Tedwitz, 

sondern zu Wunsiedel am 29. Decbr. 1748 geboren, 

Sch/nidel (Kas. Chph.), dass sich derselbe nicht 
stets Schmidel, sondern bald Schmiedel, bald Schmidel 

schrieb, beweisen seine Schriften. 

Sehr eher (Dan. Gottfr.) Von seiner Sammlung 
verschiedener Schriften erschien der 5te Theil, (der 
ganz ausgelassen ist) 1760, der 7te 1761 (eigentl. 1760) 
der 8te 1761, der gte 1762, der lote und Ute 1763, 
der I2te—i4te 1764. Von der neuen Sammlung ka¬ 
men Th. 1 und 2 1762, Th. 3 und 4 1763, Th. 5 
— 7 1764, Th. 8 1765, von den neuen Cameralsclirif- 

ten Th. 1—4 176.5, Th. 5 und 6 1766, Th. 7 — 9 
1769, Th. 10 — 11 1768, Th. 12 1769 an das Licht. 
Von dem Schauplatz der Künste und Handwerke gab 
er heraus und bearbeitete zum Theil Bd. 5 1766, Bd. 
6 1767, Bd. 7 1768, Bd. 8 und 9 1769, Bd. 10 ünd 
11 1772, Bd. 12 1773, Bd. i3 177^- Die politische 
Zeitung in Halle schrieb er in den J. 1747 fgg*; 

Schröder (Ernst Gottfr. Christ.) ward 1754 Ma¬ 
gister, 1755 Adjunct der philosophischen Facultät, 
1764 ausserordentlicher Professor der 4Veltweisheit in 

Wittenberg, geb. daselbst. 

Schröder (Fdch. Jos. Wilh.) §. D. inaug. (sub 
praesid. D. Henr. Frid. Delius) de taraxaco praeser- 
tim aquae ejus dem per ferm entati 011 em paratae eximio 
usu. Erlang. 1754. 4. D. de prolapsu ventriculi ab 
umbilico: Marburg. 1769. 4. Die Diss. medicina fla- 

tuum erschien schon 1773. 4. 

Schütze (Heinr. Carl) ward 1729 Conrector, 1738 

Director an der Schule zu Wernigerode. 

Schulze (Christ. Anton) ward zu Berlin 1745 
Subrector, 1754 Conrector, 1759 Prorector, 1765 aber 
Rector am vereinigten Berlinisch -Cöllnischen Gjmnasio. 

Büch er -Anzeige. 

Bey Unterzeichnetem ist erschienen und in allen 

Buchhandlungen zu erhalten: 

J. Fr. Wagners 
Grossherzog!. Hessischen Kirchen- u. Schulraths zu Daimstadf 

Neues 

Handbuch für die Jugend 
in Bürgerschulen 

Sechste vermehrte und verbesserte Auflage. 

Da der ausgezeichnete Werth dieses Lehrbuchs •— 
von welchem ich voriges Jahr auf Verlangen auch für 
katholische Schulen eine besondere von dem Gross¬ 
herzoglich Badischen geistlichen Rathe Herrn D. Dereser 

besorgte Ausgabe veranstaltete — längst genugsam be- 
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karmt ist, so enthalte ich mich aller weitern Empfeh¬ 
lung desselben, und bemerke hier nur, dass, obgleich 
der würdige Herr Verfasser diese 6te Auflage beträcht¬ 
lich bereicherte, ich dennoch den vorigen Preis a 36 
Xr. beybehalte, und auch ferner beym Ankauf in Par¬ 
tien zu 25, zu 5o, und 100 Exemplaren respektive 
2, 5, und 12 Frey-Exemplare gebe, wenn die Be¬ 
stellungen mit den Geldern Franco eingehen. — Zu¬ 
gleich kann ich nunmehr die bestimmte Versicherung 
erlheilen, dass mit nächstem unfehlbar auch die 2te 
Hälfte des Werks erfolgen werde. 

Frankfurt a. M., den 21. May 1812. 

Pli. H. G ui l kaum an. 

Breitkopf und Härtel in Leipzig werden gern 
auf bedeutende Partien dieses gemeinnützigen Buches 
Bestellungen annehmen. 

, So eben ist bey Unterzeichnetem erschienen, und in 

allen Buchhandlungen zu haben: 

Gusicu' Herrmann oder der pythagoräische Bund. 

Bin psychologischer Roman von Friedrich JFallcr. 

1 Th eil. 8. 1 Thlr. oder 1 F. 5o Xr. 

Der pseudonyme Herr Verfasser, ein durch sei¬ 
nen literarischen Ruf rühmlichst bekannter Schriftstel¬ 
ler, hat in diesem Buche die doppelte Aufgabe, das 
Interesse des gewöhnlichen Lesers durch Mannigfal¬ 
tigkeit der’ Situationen mit dem des hohem Denkers 
zu einigen auf eine ausgezeichnete Weise gelöst. Be¬ 
sonders sind in ihm viele praktische und treffende 
Winke über Bildungsanstalten und geheime Verbin¬ 
dungen, die Tendenzen unsers Zeitalters, gegeben. 
Niemand wird diesen ersten Theil ohne reinen geisti¬ 
gen Genuss, den zweyten aber (welcher bald folgt) 
ohne Ueberraschung und volle Befriedigung aus der 
Hand legen. 

Frankfurt a. M., den 21. May 1812. 

Pli. H. G uilhau man. 

In Leipzig bey Breitkopf und Härtel zu haben. 

Bey Fr. Ch. TV. Vogel in Leipzig ist erschienen 

und an alle Buchhandlungen versandt worden: 

W. Gesenius (Professors der Theologie zu Halle) 

hebräisch-deutsches Handwörterbuch über die Schrif¬ 
ten des Alten Testaments. Zweyter Theil, enthal¬ 
tend die Buchstaben S“D, das Verzeichniss der Per¬ 
sonennamen und einen analytischen Theil. Mit fort¬ 
laufender Seitenzahl, 1344 S. und XVI Seiten Vor¬ 
rede, in Lexicon-Format. 
auf ordinair Druckpapier 2Thli\ 18 Gr. 
— weisses — 5 Thlr. 12 Gr. 
— Schreibpapier 4Thlr. 4 Gr. 

Da die Kritik schon bey der Erscheinung des 
ersten Theilcs einstimmig über die Vorzüge dieses 
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Werkes, und das, was dadurch für die Wissenschaft 
geleistet worden, entschieden hat, begnüge ich mich 
damit, hierdurch die gänzliche Vollendung desselben 
anzuzeigen, in der Ueberzeugung, dass sie allen Ken¬ 
nern und Freunden der hebräischen Sprache und Li¬ 
teratur gleich willkommen seyn werde. Bey der etwas 
verspäteten Erscheinung, die lediglich von dem gewis¬ 
senhaftesten Bestreben des Herrn Verfassers, seinem 
Werke die möglichste Vollendung zu geben, aus^e- 
gangen ist, wird das Publicum auf keinen Fall Etwas 
verlieren. Um den Ankauf des Ganzen, auch den 
minder begüterten Studirenden möglichst zu erleichtern, 
ist der Preis dieses zweyten Tlieiles, welcher die Bo¬ 
genzahl des ersten um zwey Fünftheile übersteigt, nur 
um 6 Gr. höher angesetzt worden, so dass das ganze 
Werk, auf dessen Druck, Papier und Correctur, die 
Verlagshandlung die grösste Sorgfalt zu wenden sich 
zur Pflicht gemacht hat — 

auf ordinär Druckpapier nur 5 Thlr. 6 Gr. 
— ganz weiss. — — 6 Thlr. 16 Gr. 

— — Schreibpapier — 8 Thlr. 8 Gr. kostet. 

Die Herren Besitzer des iten Bandes werden ersucht, 
den 2ten Band noch im Laufe dieses Jahres sich an¬ 
zuschaffen, weil späterhin die beyden Bände nicht 
getrennt werden. 

Leipzig im May 1812. 

Neueste Verlagsbücher bey He mm er de und 

Schwetschie zu Halle und in allen Buch¬ 

handlungen zu haben: 

Besser, W. \Vas fangen wir heute an? eine Samm¬ 
lung gesellsch. Spiele und Lieder für gebildete Cir- 
kel. 2te mit Musik verm. Aufl. 8. gebuud. 16 Gr. 

Costenoble, J. C., über altdeutsche Architcetur und 
deren Ursprung mit 18 Kupfertafeln. Folio, gehef¬ 
tet. 4 Thlr. 12 Gr. 

Gubalke, B., Darstellung der Hauptgesichtspuncte des 
Todes Jesu, ein Versuch zur endlichen Vereinigung 
der über diesen Gegenstand streitend. Partheven. 
8. 18 Gr. 

Keferstein, C. G., de bello Marsico, über singul. 8. 8 Gr. 

Nolde, A. F., Beobacht, über den Gang der Krankhei¬ 
ten zu R. während der sechs letzten Jahre des i8ten 
Jalirh. gr. 8. 2 Thlr. 21 Gr. 

Auch unter d. T.: Bemerk, aus dem Gebiet der Heil¬ 
kunde und Anthropologie. 2ter Band. 

Remer’s, J. A., Lehrbuch der all gern. Geschichte, aufs 
neue bearb. vom Prof. T. G. Voigtei. 8. 1 Thlr. 8 Gr. 

Taschenbuch, tägh, für Landwirthe und Wirthscliafts- 
verwalter auf 1812, vom Herausg. der Landw. Zei¬ 
tung. 8. 18 Gr. 

Zeitung, landwirthscliaftl. a. 1812 m.K. 4. 2 Thlr. 16 Gr. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 22* des Juny\ 152. 
Arzney Wissenschaft. 

1. Versuch einer Darstellung des animalischen 

Magnetismus als Heilmittel, von Carl Alex. 

Ferd. Kluge, d. Heilk. Doctor u. Ober-Chirurgus bey 

der kön. preuss. medic. chirurgisches Pepiniere. Berlin, b* 

Salfeld. 1811. 8. XIV u. 612 S. (5 Thlr. 8 Gr.) 

2. Grundziige einer Physiologie und Physik des 

animalischen Magnetismus, von D. JErnst Bar¬ 

tels, ord. Prof, der Medic. u. Physiologie an der königl. 

preuss. Univ. zu Breslau. Frankfurt a. M., b. Var— 

rentrapp u. Sohn. 1812. 8. XII u. 200 S- (18 Gr.) 

5. Ueber das Princip des Menschen-Magnetismus, 

von Joh. Spi ridler, Prof, zu Würzburg. Nürn¬ 

berg, b. Campe. 1811. 8. XI u. 102 S. (18 Gr.) 

Die erste der hier genannten Schriften ist bey 
weitem die gründlichste, vollständigste und beleh¬ 
rendste , welche jemals über den thierischen Magne¬ 
tismus erschienen. Sie hat ein deutsches Gepräge, 
im rühmlichsten Sinne des Worts. Denn die reich¬ 
ste Literatur ist mit eben so grossem Fleiss als Un- 
parteylichkeit und Gründlichkeit benutzt ; eigene 
Erfahrung reiht sich mit Bescheidenheit und Un¬ 
befangenheit an die Beobachtungen aller Zeiten, 
und das Urtheil wird überall von tiefer Einsicht 
geleitet. Besonders hat uns der erste, oder histo¬ 
rische Abschnitt gefallen, wo von dem Tempel¬ 
schlaf an bis auf die neuesten Zeiten nicht leicht 
eine Thatsache übergangen ist, die zur Geschichte 
des thierischen Magnetismus gehörte. Die magne¬ 
tischen Erscheinungen selbst werden in vier Grade 
eingetheilt; eine Eintheilung, die zur Unterschei¬ 
dung und Beurtheilung der grossen Verschieden¬ 
heit der Erscheinungen bey verschiedenen Perso¬ 
nen dienen kann. Nur im vierten Grade, wo ein 
inneres Erwachen des organischen Sinns, bey völ¬ 
liger Schliessung der äussern Sinne vorkommt, sind 
die Augenlieder unwillkürlich geschlossen und die 
Blendung erweitert. In diesem Zustande vertritt 
die Magengegend die Stelle des Sehorgans, obgleich 
sich der Mittelpunct der Nervenknoten nur nacli 
und nach an dieses Stellvertreten gewöhnt. Aber 
gerade bey dieser Gelegenheit drängte sich dem Rec. 
die Bemerkung auf, dass die Erzählungen der frü¬ 
hem französischen Magnetiseurs, besonders des 

Zweyter Band. 

Caullet de Veaumorel, Petelin und Puysegur, nicht 
mit den gründlichen Beobachtungen unserer Wahr- 
heitliebenden Landsleute, Efaerh. Gmelin, Trevi¬ 
ranus, Heinekeu und Weinholt hätten zusammen¬ 
gestellt werden sollen. Denn der Hang zum Wun¬ 
derbaren, wo nicht noch ein schlimmerer Beweg¬ 
grund , hat auf unsere westliche Nachbaren allezeit 
einen nachtheiligern Einfluss gehabt und ihre vor¬ 
gebliche Erfahrungen von dem Sehen der Somnam¬ 
bulen durch undurchsichtige Körper, durch die 
geschlossene Hand u. s. f. gränzen zu sehr an das 
Fabelhafte, als dass man sie ohne Einschränkung 
annehmen dürfte. Eben das gilt von Tardi’s Be¬ 
merkungen über das Licht, welches Somnambulen 
sehn, obgleich Nasse dieselben bestätigt haben will. 
Sehr richtig ist, dass im Ganzen der Grund, war¬ 
um gewisse Personen auf den Magnetisirten widrige 
Eindrücke machen, nicht angegeben werden kann. 
Doch glaubt Rec., nach mehrern, ihn sehr nahe 
angehenden, Erfahrungen, dass es alle solche sind, 
die unempfänglich für den Magnetismus, oder mit 
dem Magnetisirten in keiner Berührung stehn, oder 
Metalle an sich tragen. Auch Ritters vorgebliche 
Erfahrungen über das chemische Verhältniss der 
Pule des Magneten, sind hier angenommen, ob¬ 
gleich sie von Erraan längst widerlegt sind. Eben 
so bedarf der von den Franzosen angegebene Ein¬ 
fluss der Himmelskörper auf die magnetischen Er¬ 
scheinungen einer fernem Bestätigung. Zum fünf¬ 
ten Grade des magnetischen Zustandes rechnet der 
Verf. die Kenntniss vom eigenen Körper, die Vor- 
hersehung der Veränderungen, die Angabe der 
Heilmittel und dieselbe Fähigkeit in Rücksicht des 
Körpers der mit dem Magnetisirten in \ erbindung 
gesetzten Personen. Im sechsten Grade kommen 
nun Berichte von den "Einwirkungen der Magneti- 
sirten auf grosse Entfernungen, von der Vorher- 
sehung zufälliger Dinge, von wahrhaften Weissa¬ 
gungen vor, welche an die Orakel der Pythia er¬ 
innern und schwerlich frey von Trug und Aber¬ 
glauben sind. Wunderbar, aber nicht zu läugnen 
ist das sittliche Zartgefühl der Magnetisirten, wel¬ 
ches sie sogar, nach Weinliolts Erfahrungen, dem 
Tode nahe bringt, wenn sittliche Unreinheit sich 

ihnen nähert. 
Zur Beleuchtung dieser Erscheinungen dient die 

in Edinburgh und Halle geinuthmasste, von Hum¬ 
boldt aber erwiesene empfindliche Atmosphäre der 
Nerven. Was diese Atmosphäre bilde, lässt der 
Verf. unentschieden, und Weiset sogar, doch zwei- 
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feind auf den von Girtariner und Ackermann will¬ 
kürlich angenommenen Sauerstoff' hin, obgleich das 
Imponderable dieses Stoffes und seine Aehnlichkeit 
mit der Elektricität so gut als erwiesen sind. Es 
werden alsdann Bichat’s Entdeckungen von dem 
Sitze des organischen Sinnes im Systeme der Ner¬ 
venknoten, und andere Erfahrungen von den Wir¬ 
kungen des Körpers auf Entfernungen durch diesen 
Sinn auf die Beleuchtung des Magnetismus ange¬ 
wandt. Wenn aber der Verf. sagt: durch Aufre¬ 
gung der Thätigkeit des Gangliensystems werde 
auch das Ciliarsystem gereizt, dadurch die Regen¬ 
bogenhaut zusammengezogen und so die Blendung 
erweitert, so ist diess eine unrichtige Ansicht. 
Nicht Aufregung der Nervenkraft in der Regenbo¬ 
genhaut erweitert die Blendung, sondern die todte 
Zusammenziehung, die, eine Folge der Schnellkraft, 
auf die lebendige Verlängerung der Gefässe und 
Nerven der Regenbogenhaut folgt: wie diess aus 
der Erweiterung der Blendung bey Lähmungen 
deutlich erhellt. Mit Schubert nimmt der Vf. an, 
dass das Gewahrwerden der äussern Gegenstände 
durch den organ. Sinn und vermittelst des Mittel- 
punctes der Nervenknoten, keine klare Empfindung, 
also kein wirkliches Sehen und Hören sey, weil 
hiezu eigene Werkzeuge erfordert werden; sondern 
dass es ein blosses JSotizbehotnmen von solchen 
Dingen sey, welche der Seele schon früher durch 
die Sinn-Werkzeuge als Anschauungen überbracht 
worden, und von welchen sie also schon Vorstel¬ 
lungen besitze, die nur von neuem erweckt werden 
dürfen. Es mag aber die Steigerung des organi¬ 
schen Sinns noch auf andere Weise die äussern 
Gegenstände gewahr werden lassen: denn bey dem 
blindgebornen Matcolf, (in den transact. of tlie Soc. 
of Manchester,) fand, ohne Uebung und Verfeine¬ 
rung des Tastsinns, wie bey den geblendeten Fle¬ 
dermäusen, doch unläugbares Gewahrwerden sicht¬ 
barer Gegenstände Statt. Hierauf hat der Vf. nicht 
Rücksicht genommen. Aber das Versehen der 
Schwängern und die Ahnungen reiht er mit Recht 
an die magnetischen Erscheinungen. 

Der praktische Tiieil ist eben so vollständig 
und gründlich abgebandelt. Doch müssen wir auch 
hier wieder bemerken, dass der Verf. die franzö¬ 
sischen Spiele mit der magnetischen Batterie und 
dem magnetisirten Baume als bestätigte Methoden 
aufzählt. Ein vollständiges Register erhöht die 
Brauchbarkeit des Buches, so wie die sehr passen¬ 
den Stellen aus Schiller dem Lesen dieser Schrift 
einen eigenen Reiz geben. 

Der Vf. von Nr. 2. hat dankbar Klägers vor- 
trefliches Werk benutzt^ aber seine theoretische 
Ansicht ist zum Theil eine andere. Das Nerven- 
fluidum, welches beym thierischen Magnetismus 
die Hauptrolle spielt, ist nach ihm von dem Gal¬ 
vanischen, Elektrischen und Magnetischen verschie¬ 
den. Als Beweise führt er zuvörderst die Aussage 
von Tardi’s Somnambule an, dass das animalisch- 
maguetische Fluidum ihm verschieden an Farbe 
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und Richtung von dem elektrischen erscheine, eine 
Aussage, aul welche Rec. keine Schlüsse zu bauen 
wagt. Ferner soll das Agens des Magnetismus 
nicht auf die Elektroscope wirken. Aber auch die¬ 
sen Schluss kann Rec. nicht gelten lassen: da die 
Berührungs - Elektricität oder der Galvanismus mit 
der Maschinen - Elektricität zwar völlig einei’ley, 
doch auch sehr wenig auf das Elektrometer wirkt. 
Dann vergleicht Hr. B. die Wirkung des magneti¬ 
schen Fluidums mit der Ansteckung, deren Stoff 
wahrscheinlich durch Ausartung des erstem ent¬ 
steht. Wenigstens ist die hydrogenische Natur der 
Ansteckungsstofl'e erwiesen. Sehr richtig drückt 
sich der Verf. aus, wenn er das Klarsehen der 
Magnetisirten von Ueberleitung der Gehirn-Thä¬ 
tigkeit an das Gangliensyslem herschreibt, und es 
also nicht, wie Kluge, in der blossen Steigerung 
der Ganglien - Thätigkeit sucht. Ferner nimmt er 
mit Recht auf Assimilation des magnetischen Flui¬ 
dums Rücksicht, ohne welche die Mitllieilung 
schwerlich erklärt werden kann. Aber, wie Kluge 
ohne Vorsicht die Behauptungen der französischen 
Träumer aufnahm, so verirrt sich auch Hr. B., 
wenn er die Rhabdomantie und das Wasserfühlen 
(aul Ritters Auctorilät) als unbestritten annimmt, 
und sogar Müllers sehr zweydeutige Erfahrungen 
unterschreibt, weil sie in Reils Archiv stehn. Rec. 
kennt des Hm. ß. übrige Schriften nicht, aber nach 
dieser Probe verspricht er sich nicht viel von sei¬ 
nem philosophischen Geiste. Denn wer es für ein 
Verbrechen hält, wenn Jemand einen Andern für 
einen grossem Physiker als den verstorbenen Rit¬ 
ter ansieht, der muss entweder Erman und PfafF 
gar nicht kennen, oder ein sehr mittelmässiger Phi¬ 
losoph seyn. 

Der kosmologische Standpunct ist es, aus wel¬ 
chem Hr. Spindler, Verf. von Nr. 5. die Natur des 
menschlichen Körpers betrachtet. Die Metalle sind 
es, die das Planetensystem der Erde bildert: unter 
ihnen hat Quecksilber die meiste Expansion, Pla- 
tina die meiste Contraetion: die unedlem Metalle 
sind am meisten solarisirt, sie zeigen den Galva¬ 
nismus am deutlichsten. Darum wirken Arsenik, 
Eisen und Kupfer so stark auf den Körper, Gold 
und Silber gar nicht. (Diess wiederstreitet den 
bekanntesten Erfahrungen, nach welchen ein jedes 
Metall indifferent gegen den Körper sich, verhält, 
bis es oxydirt ist. Knallgold und Höllenstein sind 
wirksam genug.) Die lebendigen Metall-Gegen¬ 
sätze in der Natur bestehn aus zwey äussersten 
Gliedern, zwischen welchen zwey mittlere Thätig- 
keits - Verhältnisse vorhanden sind. So hat die Ir¬ 
ritabilität eine vierfache Form, die magnetische, 
die elektrische, die galvanische und kosmologische. 
Die erste betrachtet das Verhältniss des Muskels 
zum Nerven: die elektrische betrachtet die Gegeiir- 
sätze im Positiven und Negativen der organischen 
Theile, z. B. Vene und Arterie: die dritte Form 
ist die stete Fixirung eines Dings, das nie zum 
Subject eines Gegensatzes erlichen werden kann. 
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sondern immer Darchgangspunct bleibt und rein 
objectivirt wird. Die kosmologische betrachtet die 
Idealität der Blutbewegung in der Beschreibung der 
Bahn zwischen Erde und Sonne als Elipticität 
(siel). Wir bezweifeln, dass Hr. Sp. sich selbst 
Rechenschaft von diesem Unterschiede geben kann, 
da die hier gebrauchten Worte ganz ohne Sinn 
sind. Aber der Verf. fährt fort, selbst durch Fi¬ 
guren u. algebraische Gleichungen seine vorgebliche 
Theorie zu erläutern. Was es aber mit den letz¬ 
tem für eine Bewandniss habe, erhellt aus folgen¬ 
der Probe. „Die homogenen (arrb) Metalle a und 
„b, die sich berühren, =aXb=a2 werden sich 
„selbst entgegengesetzt“ u. s. f. Welcher Schüler 
in der Buchstaben - Rechnung hat sich je so ver¬ 
gangen a X b === a2 zu setzen ? . . Indessen gibt 
uns der Verf. darüber in einem besondern Ab¬ 
schnitt: Anthroponismus betitelt, Aufschluss, wo es 
heisst: „ Alle besondere Dinge sind gleich“: frey- 
lich dann ist aX b=:a2,> und wir haben keine 
Algebi'a, überall keine Arithmetik mehr nöthig. 
Dass die Wünschelruthe und die Pendel-Schwin¬ 
gungen hiemit in Verbindung kommen, befremdet 
eben so wenig, als dass Mann und Weib gleich 
gesetzt werden, doch aber der Mann sich zum 
Weibe, welches er producirt, verhält, wie Mög¬ 
lichkeit zur Wirklichkeit oder wie die Natur in der 
Natur. Das Bestreben in sich zu seyn, oder das 
anthropische Schwere-Princip ist der thierische 
Magnetismus; diesen verstand Pater Gessner anzu¬ 
wenden , und seine Wunder werden hier in Schutz 
genommen. 

Naturgeschichte* 

Beyträge zur allgemeinen Naturgeschichte uncl 

Anthropologie, von D. Carl Asm. Budolphi. 

Mit dem Bildniss des Eiatsraths Pallas. Berlin, 

bey Haude und Spener. 1812. 8. 188 S. (18 Gr.) 

Mit Dank nehmen wir diese angenehmen Bey¬ 
träge auf, ungeachtet wir in Ausführung und Dar¬ 
stellung mehr Sorgfalt erwarteten. Die Lebensge¬ 
schichte des verstorbenen Pallas macht den Anfang. 
Sie ist aus handschriftlichen Nachrichten gezogen, 
und mit besonderer, aber gerechter, Vorliebe für 
den würdigen Naturforscher geschrieben. Man er¬ 
staunt darüber, dass Pallas grosse fünfjährige Reise 
durch Sibirien noch nicht tausend Rubel jährlich 
gekostet, wovon 565 nur auf seine eigene Person 
gingen. Dagegen kostete S. G. Gmelins unnütze 
pe rsische Reise 11000 Rubel. Sein letztes, noch 
nicht fertig gedrucktes Werk ist Fauna rossiea, wo¬ 
von hier eine interessante Nachricht gegeben wird. 
Die zweyte Abhandlung: über eine neue Einthei- 
lung der Tliiere ist mit vorzüglichem Urtheil ge¬ 
schrieben. Der Verf. geht von dem richtigen Satz 
aus, dass man nie ein System aufstellen werde. 
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welches alle und jede Charaktere berücksichtige, 
dass also im Thierreich das natürliche System eben 
so wenig durchzuführen sey, als im Pflanzenreich. 
Dann zeigt er, dass Oken’s Eintheilung willkür¬ 
lich , Linne’s Unterschiede nicht natürlich seyen, 
indem es kaltblütige Thiere und Würmer mit ro- 
them Blut gebe, auch Erman im Blut der Schne¬ 
cken Eisen und Braunstein nachgewiesen habe- 
Gegründete Einwendungen werden ferner gegen 
Cuvier’s, Lamark’s und Anderer Systeme gemacht, 
und der Vorschlag gethan, die Thiere nach den 
Nerven einzutheilen, ob sie ein doppeltes (Cere¬ 
bral- und Gangliensystem) oder das letzte allein, 
oder gar keine Nerven haben. Indessen ist der 
Verf. gewiss nicht dagegen, wenn wir dieser Ein¬ 
theilung dieselben Mängel als den übrigen, vorwer¬ 
fen. Die dritte Abhandlung über die Verbreitung 
organischer Körper auf der Erde , bestreitet die 
Linne’sche Meinung, dass Menschen, Thiere und 
Pflanzen aus einem gemeinschaftlichen Vaterlande 

entsprungen und nachher über die Fläche des Erd¬ 
balls fortgewandert sind. Die wesentlichen Unter¬ 
schiede der Menschen-Abarten, die bey allen Ver¬ 
änderungen der Wohnplätze und bey dem verschie¬ 
densten Klima sich gleich bleiben , scheint ihm 
diess zur Genüge zu bestätigen. Die vierte Ab¬ 
handlung endlich über das Schönheits -Verhältnis* 
zwischen beyden Geschlechtern ist in einem sehr 
gemischten Kreis vorgelesen worden, und macht 
daher keine Ansprüche auf Gründlichkeit. Doch 
hätten wir hier vorzüglich sorgfältigere Wahl des 
Ausdrucks gewünscht. 

Botanik. 

Nachträge zu den Grundlehren der Anatomie 

und Physiologie der PJlarizen. Zweyles Heft. 

Von Dr. PL F. Linie, Prof, in Breslau. Göttin¬ 

gen, bey Danckwerts. 1812. 8. 42 S. (6 Gr.) 

Ein angenehmer Beweis, wie unermüdet der 
Verf. fortfähit, phytotomische Untersuchungen an- 
zustellen: obgleich wir gewünscht hätten, dass Hr. 
L. noch einige Jahre die Fortsetzung seiner Nach- 
träge aufgeschoben, damit die Ausbeute reichlicher 
würde, als sie hier ist. Denn hier liest man nur 
Bestätigungen dessen , was in den Grundlehren be¬ 
hauptet worden. Eine neue Art von Gefässen, die 
er Fasern - Gefässe nennt, sind die Bastbündel, de¬ 
nen hier mit Recht die Verrichtung des Auffah¬ 
rens der Säfte zugeschrieben wird. 

Praktische Medici n. 

Die mineralsauern Bäucherungen als Schutzmittel 

gegen ansteckende und epidemische Krankheiten. 

Zwey Vorlesungen, gehalten von J. C. Benard, 
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Dr. cler Medic. Arzt des Wohltliätigkeitsbureaus zu Mainz etc. 

Mainz, b. Flor. Kupferberg, 1810. 8. 76 S. (6 Gr.) 

Einem Befehle der französischen Regierung zu 
Folge müssen auf allen medicinischen Schulen in 
Frankreich jährlich einige Vorlesungen über mine¬ 
ralsaure Räucherungen gehalten werden. Der Vf., 
der sich schon durch mehrere Schriften vortheil- 
haft bekannt gemacht hat, hielt über diese Räuche¬ 
rungen 2 Vorlesungen an der Mainzer medicinischen 
Schule, die er nachher, dem Verlangen seiner Zu¬ 
hörer gemäss, dem Drucke übergab. In der ersten 
Vorlesung wird von dem schon hinreichend be¬ 
kannten Werthe dieser Räucherungen etwas zu 
weitläufig gehandelt; dann einiges über die Natur 
der Contagien gesagt; am wenigsten aber von ihrer 
chemischen Natur, welche Untersuchung hier wohl 
am ersten ihren Platz gefunden haben würde. In 
der zweyten Vorlesung gibt der Verf. mehr, als 
er versprochen hat, denn er geht alle Arten durch, 
wie man chemisch die Luft von Contagien reinigen 
kann; zuletzt kommt er auf die salpetersauern und 
salzsauern Räucherungen, deren mannigfaltige Zu¬ 
bereitungsarten er angibt, so wie auch die Fälle, 
wo und wie diese Räucherungen a 11zuwenden sind. 
Mit Unrecht setzt der Verf. beyde Räucherungen 
einander völlig gleich, da doch die salzsaure das 
Contagium gewisser vertilgt, und auch in den Zim¬ 
mern von wenigerm Nachtheile ist, wo sich unter 
typhösen Kranken Brustkranke befinden. 

Arzeney - Formeln oder zusammengesetzte Arze- 

neyen, welche im klinischen Institute zu Erlan¬ 

gen üblich sind. Entworfen von Dr. Friedrich 

JVendt, Stifter dieser Anstalt. Erlangen, gedr. b. 

Junge. 1811. 8. 55 S. (8 Gr.) 

Vorliegendes Schriftchen enthält 35 zuweilen 
sehr zusammengesetzte Arzneyformeln, von denen 
eine jede mit einigen zwar kurzen, aber nur an 

Taktischer Erfahrung desto reichern Bemerkungen 
egleitet wird. Da der Vf. der Ersparniss wegen 

nur einheimische Arzneyraittel zu seinen Zusam¬ 
mensetzungen genommen hat; so kann seine.Schrift 
auch vorzüglich für die lehrreich werden, die nur 
in theuern ausländischen Arzneyen das Heil ihrer 
Kranken zu finden glauben: andre aber werden 
eben darin einen Beytrag zu der jetzt so nöthigen 
pharmac. paup. finden. — Hoffentlich wird es dem 
Leser nicht unangenehm seyn, wenn wir ihm ei¬ 
nige Bemerkungen des verdienten Verfs. hier mit- 
tlieilen : Der boletus suaveolens dient mit seinen 
schleimig-mildernden Bestandtheilen in Zehrfiebern 
von zuriickgetretenen oder vertriebenen Hautaus- 
scldägen, und wird am dienlichsten mit lieh. isl. 
verbunden.. Den Saft des mesembryanth. crystall. 
rühmt der Verf. von neuem im Keuchhusten, in 
der^ Harnstrenge. Zur Heilung gastrischer Wech- 
sellieber hat sich ein Pulver aus Salmiak, Gold- 
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Schwefel und Calmus sehr wirksam gezeigt. Ein 
Tuch mit Mindereis Geist befeuchtet, und mit Seife 
bestrichen, und so um den Hals geschlagen, ist 
nebst dem Innern Gebrauche eines Pulvers von ge¬ 
branntem Schwamme, zu dem der Verfasser noch 
Schwamm steine und Meerbälle setzt, ein vorzügli¬ 
ches Mittel zur Heilung nicht zu alter Kröpfe. 
Die Gratiola wird bey der Heilung alter fliessender 
Schäden empfohlen; bedeutend ist ihre Wirkung 
in Hautausschlägen, noch wirksamer aber ist sie, 
in Clystieren gegeben, bey Apoplexie, Tetanus, 
Lethargus, bey eingeklemmten Brüchen etc. Die 
tinct. formicar. wird in fieberloser Gicht ungemein 
empfohlen. Gleiche Theile der tinct. mart. aperit. 
Paracels. c. spir. cort. aurant. parat, und der tinct. 
artemis. judaic. zu 4o Tropfen gegeben tödten Wür¬ 
mer, und der Darmkanal schafft sie ohne Abfüh¬ 
rungen fort. Den Merkur hält der Vf. mit Bes- 
riard innerlich für sehr schädlich; äusserlich wen¬ 
det er ihn an. Bey erfrornen Gliedern ist es bes¬ 
ser, sie mit gefrornem weissen Rübensafte als mit 
Schnee zu reiben; oft wiederkehrende Frostbeulen 
bestreicht man mit Nutzen mit einer Salbe aus 
Kreide und Leinöl. Ein Decoet aus Rosenconserve u. 
rad. eonsolid, maj. mit Hallers Sauer leistet in allen 
Arten von Blutflüssen die erspriessliclisten Dienste. -— 

Akademische Schrift. 

Zur Feyer des Geburtstags des Königs von Däne¬ 
mark am 28. Jan. 1812 hat im Namen der Uuiv. 
zu Kiel Hr. Prof. Carl Friede. Heinrich die 
Einladungsschrift geschrieben : Insunt Clauclii 
Salmasii Notae irieditae ad Josephi Scaligeri 
Animadversiones in Chronologien Eusebii, e mo- 
numento Marcjuardi Gudii Kendsburgico, nunc 
pri/num in lucem prolcitae. Kiel, akademische 
Buchdrucherey. 20 S. in 4. 

Wenn es gleich ungegründet ist, dass zu Rends¬ 
burg sich eine grosse Bibliothek des daher gebürti¬ 
gen Markard Guden befinde, so fand doch der Hr. 
Vf. daselbst bey der Marienkirche ein Familienbe- 
gräbniss Gudens, mit einem Zimmer darüber, in 
welchem sich eine kleine Bibliothek, die Guden da¬ 
hin geschenkt hat, befindet, u. die verschiedene mit 
handschriftl. Randanmerkungen einiger Gelehrten 
versehene Bücher enthält. Darunter ist auch der 
zweyte Band von Scaligers Tbesauro temporum mit 
Saumaise’s Anmerkungen, und Hr. H. vennuthet, 
dass es der erste Band ist, welcher in der Herz. 
Weimar. Bibi, sich befindet, und woraus Schurz¬ 
fleisch Anmerkungen von Saumaise bekannt gemacht 
hat. Die hier mitgetheillen Anmerkungen betreffen 
verschiedene Stellen von Autoren, enthalten "Ver¬ 
besserungen derselben und andere Berichtigungen, 
die nicht unerheblich sind, eine handschriftl. Note 
von Guden befindet sich darunter, und Hr. H. hat 
auf andere Schriften des Salmasius, wo manches 
weiter ausgeführt ist, hingewiesen. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 23. des Juny. 153. 
Speculative Philosophie. 

XJeber den reellen Unterschied des Seyns und den 

daraus her vergehenden Unterschied unsrer Kennt¬ 

nisse. Als Versuch zur Aufklärung der herr¬ 

schenden Missverständnisse in der Philosophie. 

Von Jos. St bge r (,) königl. baier. "wirkt, gcistl. Rath, 

Dechant und Pfarrer zu Dachau. München l8ll» hey 

Jakob Giel. igi Bogen, gr. 8- (i Tlilr. 6 Gr.) 

Die alte Frage über die Realität der menschlichen 

Erkenntniss oder über objective Wahrheit ist auch 
der Gegenstand dieses Werkes. Der Verl', beant¬ 
wortet sie nicht auf kritisch-psychologischemWege, 
durch Untersuchung der wahren Bedeutung und des 
eigentlichen Gehaltes unserer Vorstellungen, son¬ 
dern auf dogmatisch-metaphysischem Wege, durch 
Erörterungen über die nothwendige Beschaffenheit 
des objectiven Seyns des von uns Vorgestellten 
selbst. Für einen Theil unsrer Leser würde diess 
hinreichend seyn, sie den Geist dieses, übrigens 
mit unverkennbarem Fleisse und nicht ohne Scharf¬ 
sinn geschriebenen, Buches ahnen zu lassen. Allein 
wir sind es sowohl andern Lesern, als auch dem 
Verf. selbst schuldig, von den hier genommenen 
Ansichten lind aufgesleliten Lehren ausführlichere 
Anzeige zu geben, und dadurch das über sein Werk 
zu fällende Urtheil zu begründen. 

Der Vf. nimmt von allen neuern und neue¬ 
sten Philosophien, von Kant an gerechnet, denAn- 
stoss, dass sie an dein Seyn nicht zweyerley reelles 
Seyn unterscheiden. Man fragte gar nicht, sagt er 
S. 5, ob die Existenz des Dinges zum Realen des¬ 
selben gehöre, oder oh dieses ohne jene bestehe; 
ob also vielleicht das Seyn des Dinges gar nur im 
Moglichseyn bestehen müsse, und die Existenz folg¬ 
lich nicht zum Realen des Dinges zu rechnen sey. 
— Hierbey müssen wir zuerst einen Augenblick ver¬ 
weilen. Allerdings unterschied man seit Kant das 
Doppelte in unsern Vorstellungen von dem was ist., 
nämlich das empirische Seyn und das Seyn an sich, 
nicht auf die von dem Vf. gewünschte Weise; aber 
man konnte nicht anders. Denn nachdem man auf¬ 
merksam darauf geworden war, dass unsre Vor¬ 
stellungen sich auf die Objecte zunächst nur in so¬ 
fern beziehen, als letztere uns sinnlich afficiren kön¬ 
nen; so war es nolhwendig, diesen Objecten zu¬ 
nächst nur ein erscheinendes Daseyn beyzulegen, 
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und von ihnen zunächst nur als von Erscheinungen 
zu sprechen. Mau übersah dabey kein es weges, dass 
die Erscheinung der Dinge im Sinne und Verstände 
auf ein Seyn derselben an sich hindeute; allein man 
würde der vorher gemachten Erfahrung von der 
Subjectivität der empirischen Erkenntniss, und dass 
die völlig objective Realität derselben zunächst nur 
eine Realität der objectiven Beziehung sey, wider¬ 
sprochen haben, wenn man dieses rein objective 
Seyn der Dinge als eine ausgemachte Wahrheit, 
wie der Vf. tliut, hätte annehmen wollen. Diesen 
ersten Punct — nicht der Kritik der reinen Ver¬ 
nunft allein, soudefn jeder psycholog. Kritik unsrer 
Vorstellungen, — hat der Verf. nicht gehörig be¬ 
achtet. Er stellt nun als Thatsacben auf, was mit 
jener Thatsache der innern Erfahrung unvereinbar 
ist, ohne diese selbst näher zu beleuchten. Schon 
um deswillen beruhen seine Behauptungen auf ei¬ 
nem sehr unhaltbaren Grunde. 

Also zweyerley Seyn sprechen nach dem Verf. 
unsre in reeller Bedeutung gedachten Sätze aus: 
die Existenz und das reelle Moglichseyn. (Der Vf. 
nimmt durchgängig das Wort, Existenz, für empi¬ 
risches Daseyn, das Wort, Moglichseyn, für das 
Seyn an sich.) Das Letztere ist von dem Ersteren 
getrennt, sagt er S. 9, und er hält diesen Satz für 
factisch erwiesen, dadurch nämlich, dass es bey all¬ 
gemeinen und noth wendigen Behauptungen, z. B. 
geometrischen, offenbar gar nicht darauf ankömmt, 
ob die Gegenstände derselben vorhanden sind, son¬ 
dern eben nur auf die innere Beschaffenheit ihres 
(möglicher Weise auch existirenden) Wesens. Es 
ist nun aber leicht einzusehen, dass der Verf. hier 
den oft gerügten Fehler begeht, die Nothwendigkeit 
in unsern Urtheilen ohne weiteres für objecliv gül¬ 
tige Erkenntniss des Wesens der Dinge zu halten. 
Er irrt sehr, wenn er behauptet, dass man jenen 
Realismus der vorkantischen Metaphysik darum 
missverstanden habe, weil die reelle Möglichkeit 
des Seyns blos für eine Möglichkeit des Geschehens, 
des actu-Existirens, gehalten worden sey. Das 
Possibile der vorkantischen Metaphysik war die in¬ 
nere Bestimmtheit des Dinges seinem Wesen nach. 
Von dieser, wenn sie einmal als Gegenstand mög¬ 
licher Erkenntniss angenommen wird, muss aller¬ 
dings zugestanden werden, dass sie die actuelle Exi¬ 
stenz des Dinges keineswreges zur nolhwendigen 
Folge habe. Allein diess ist auch gar nicht der von. 
der krit. Philosophie angegriffene Punct. Sondern 

, darauf beruht die UnslattJiaftigkeit aller unkritischen 
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Metaphysik, dass jenes Possibile keine durch sich 
selbst für objectiy gültig zu haltende Erkenntniss ist. 
Der Vf. behauptet diess zwar, kann es aber nicht 
beweisen. Sein angebliches Grundfaclum der reel¬ 
len Doppelheit des Seyns ist ein reelles Vorurtheil. 
Er meint, wenn mau die Objeclivität seines reellen 
Möglichseyns leugne, so werde dieses dadurch zu 
einem blossen, leeren Gedankendinge. Allein er 
scheint sich gar nicht deutlich gemacht zu haben, 
dass zwischen subjectiv nothwendiger und subjectiv 
zufälliger Vorstellung ein wesentlicher Unterschied 
ist, und dass man die ohjective Beziehung der er¬ 
stem anerkennen, ja sogar von der objectiven Rea¬ 
lität ihres Inhaltes überzeugt seyn kann, ohne des¬ 
halb sie selbst für einen luetischen (unmittelbar voll¬ 
gültigen) Beweis dieser objectiven Realität ihres In¬ 
haltes zu halten. Factum, inneres nämlich, ist das 
in dem Geiste Geschehende. Hierbey verhält sich 
der Geist theils activ, theils passiv. Sofern er 
sich activ verhält, ist das Geschehende seine eigne 
Handlung, und nichts anderes. Sofern er sich pas¬ 
siv verhält, wollen wir dem Vf. zugeben, dass dem 
Geiste ein objectives Daseyn unmittelbar gegenwär¬ 
tig und gewiss sey. Wenn ich nun einUrtheil fälle, 
Welches nach dem Vf. die reelle Möglichkeit aus- 
sprieht, z. B. 2 und i sind 5: was ist durch ein 
solches Urtheil factisch erwiesen? Offenbar nicht, 
dass die NothWendigkeit des Urtheils, als solche, 
objecliv begründet, oder dass hier ein „reelles, für 
sich subsistirendes, Möglichseyn“ erkannt sey. Denn 
in Hinsicht des Nothwendigen, was in jenem Ur- 
theile liegt, verhält sich der Geist nicht passiv; der 
Vf. kann unmöglich dafür halten, dass ihm mehr 
gegeben sey, als die vorliegende 2 und l, welche 
sich nur zu der Anschauung der 5 vereinigen las¬ 
sen. Mithin ist factisch erwiesen nur so viel, dass 
bey gewissen Anschauungen eines objectiven Da- 
seyns der Geist mit Nothwendigkeit zu urtheilen 
genöthigt sey, und diess zwar eben so zuversicht¬ 
lich, als ob ihm die objecliv-nothwendige Verknü¬ 
pfung des Prädicates mit dem Subjecte selbst sinn¬ 
lich gegeben wäre. Diess aber ist das Factum, wel¬ 
ches der kritischen Philosophie zum Grunde liegt, 
und welches unser Verf. nicht kennt. Sein reelles 
Möglich seyn ist folglich nicht etwas offenbar für 
sich Subsistirendes, nicht etwas von der blossen 
Vorstellung eben so wie von der (sinnlichen) Exi¬ 
stenz getrenntes Drittes, sondern es ist blos die un¬ 
vermeidliche ohjective Beziehung, welche allen all- 
gemeingültigen und nothwendigen Urtheilen (so wie 
auch den blossen Wahrnehmungsurtheilen) anhängt. 

Diese Erörterungen schienen hier nothwendig, 
Weil der Vf. mehrmals sagt: „Ich bestreite den Idea¬ 
lismus durch ein Factum, das vor Augen liegt; 
leugnet das Factum!“ Lässt sich nun handgreiflich 
darthun, wie wir hier nur angedeutet haben, dass 
das vor Augen liegende Factum von dem Vf. völ¬ 
lig missverstanden sey, so beruht auch seine ganze 
Leine aut diesem Missverständnisse; und er hat 
selbst, um sie zurückzunqhmen, weiter nichts zu 
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f-huu, als sich von der wahren Beschaffenheit des 
von ihm zum Grunde gelegten Faclums besser zu 
unteiVichten. 

Der Inhalt des vorliegenden Buches ist nun im 
Kurzen folgender. Nach einigen vorläufigen Bemer¬ 
kungen über die Einseitigkeit unserer Philosophien 
m Rücksicht des Seyns, über ihr Verhältmss zur 
ehemaligen Metaphysik, und über die skeptische (?) 
Tendenz unsers Zeitalters, betrachtet der Verf. den 
angeführten Unterschied des Seyns selbst, erklärt 
besonders, was reelle Möglichkeit sey, und sucht 
zu zeigen, dass es sowohl ein reelles Mögliche ge¬ 
be, welches von Existenz abstrahire, als auch, dass 
das eigentliche Seyn des Dinges nicht in der Exi¬ 
stenz, sondern nur in seinem reellen Möglichseyn 
bestehe. Der Vf. gibt sich viel Mühe, diess durch 
Analyse von Bey spielen zu erläutern, sucht auch 
die Einwendungen der neueren philosophishen Sy¬ 
steme dagegen, soviel an ihm ist, zu widerlegen. 
Hierauf stellt er die wichtigsten Folgen auf, welche 
dieser Unterschied des Seyns für die Wissenschaft 
habe, und welche im Ganzen darauf hinauslaufeil, 
dass die vorkantische Metaphysik die wahre sey, 
dass man sie aber fast durchgehends missverstan¬ 
den habe, und dass daher die jetzt gangbaren An¬ 
sichten von den Principien der Logik, so wie der 
materialen Erkenntniss mancher Berichtigung be¬ 
dürfen, worüber der Vf. das Hauptsächlichste kurz 
anführt. — In einem zweyten Abschnitte wird so¬ 
dann von dem Verhältnisse des Seyns und Wesens 
zu unsern Kenntnissen gehandelt. Die Hauptfragen 
sind hier: was ist die ratio essendi des D.mges? wie 
verhalten sich Allgemeinheit und Nothwendigkeit 
zu der Realität, und diese zu jenen? kennen wir 
das Seyn und Wesen der Dinge, und erkennen wir 
es durch Erfahrung? endlich, wie und wodui'ch 
scheidet unser Gemülh das in der Erfahrung gege¬ 
bene Seyn und Wesen aus ? welche Potenz des Ge- 
inüthes thut diess, und wie gestalten sich also aus 
derErfahrung die Erkenntnisse des Allgemeinen und 
Nothwendigen? Die Meinung des Vfs. geht näm¬ 
lich dahin, dass i) das Seyn an sich, (die reelle 
Möglichkeit,) allerdings in der Erfahrung gegeben 
sey, (wobey wir die Verwechselung des in der Ge- 
mülhshandlung Gegebenen mit dem als objectiv wahr 
Gegebenen nachgewiesen haben;) 2) dass das eigent¬ 
liche Seyn von der blossen Existenz unterschieden 
werde a) nicht durch den Sinn, sondei n b) theils 
durch den von der Existenz abstrahirenden, und 
somit blos die reelle Möglichkeit ins Auge fassen¬ 
den Verstand^ von diesem behauptet der Verf., er 
erkenne das Seyn in einer ihm eigenthiimlichen, 

unmittelbaren Wahrnehmung, welche er Appercep- 
tion nennt, und subsumire mithin seine Begriffe 
unter die Erfahrung, welche der Sinn (als solcher 
nur unvollständig) mache, S. 249; c) theils durch 
die Vernunft, als das Vermögen der Ideen, wdche 
das reine Seyn in mittelbarer Wahrnehmung, durch 
Schlüsse, erkenne. So fühlt uns der Vf. von allem 
vermeinten Gewinne aus den krit» Untersuchungen 
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der neuern Zeit zu einer streng dogmatischen Me¬ 
taphysik. zurück, welche, von missverstandenen 
Thatsaciien ausgehend, die objective Beziehung un¬ 
serer Vorstellungen für objective Erkeuutniss des 
"Wesens der Dinge nimmt, und daher durch berich¬ 
tigte Logik allein glaubt, die Aufgaben der specu- 
lativeu Philosophie befriedigend lösen zu können. 

Manche unsrer Leser mögen es uns verdacht 
haben, dass wir hier, wo eigentlich nur acta agencla 
sind, schon so lange verweilen. Allein wir glaub¬ 
ten, dem nüchternen, ruhigen Sinne, welcher aus 
der vorliegenden Schrift hervorblickt, einige Aus¬ 
führlichkeit schuldig zu seyn; und aus derselben 
Rücksicht w'ollen wir auch jetzt noch einige ein¬ 
zelne Behauptungen des Vfs. näher beleuchten, in 
der Hoffnung, theils seine Ansichten unsern Lesern 
noch klarer vor Augen zu legen, theils ihn selbst 
von dem Ungrunde derselben vollständiger zu über¬ 
zeugen. 

Der Verf. rechnet S. io fgg. zu den Voraus¬ 
setzungen, welche von den neuern philosophischen 
Systemengemacht werden, zuerst die Lehre von der 
Idealität des Raumes und der Zeit. Wir erwäh¬ 
nen nicht, dass der Vf. hier und bey seinen Erör¬ 
terungen darüber übersehen hat, dass nicht empi¬ 
rische, sondern nur transcendentale Idealität der 
Anschauungsformen behauptet werde, (woher es 
dann kömmt, dass ihm sein für die Realität des R. 
und der Z. Seite 12 geführter Beweis, als nur die 
empirische Realität derselben betreffend, völlig zu¬ 
gegeben werden kann;) sondern wir erinnern nur, 
dass jene kantisebe Grundlehre nicht als speculative 
„Erfindung“ zu betrachten sey, sondern als Folge 
aus dem vorhin erwähnten Grundfactum, dass das 
Allgemeine und Nothwendige in unsern Vorstellun¬ 
gen nicht als durch die Erfahrung gegeben gedacht 
werden könne. Ob die Einrichtung unsers Geistes, 
zufolge deren wir die allgem. und nothwendigen 
Vorstellungen als solche haben, mit dem angeblichen 
Wiesen der Dinge übereinstimmen müsse, ist eine 
Frage, welche wenigstens nicht dadurch beantwor¬ 
tet werden kann, dass man mit dem Vf. (z.B. S. 55) 
sagt: „die Natur kann nicht wrollen, dass jene Ein¬ 
richtung ein Betrug sey!“ vielmehr wird, wer Kant 
richtig verstanden hat, in dieser Aeusserung ent¬ 
weder etwas ganz unverständliches, oder eine pe- 
tilio principii linden. 

Kant hatte ferner, um die Nothwendigkeit aprio¬ 
rischer Formen des Anschauens und Denkens zu 
erweisen, sich des Unterschiedes analytischer und 
synthetischer Urtheile bedient. Unser Vf. spricht 
davon gleichfalls an mehreren Stellen, aber auf eine 
Weise, welche den Gesichtspunct verrückt, und da¬ 
her das Uri heil irre leitet. Er unterscheidet näm¬ 
lich (S. 69 fg.) die Sätze in solche, in welchen durch 
die Copula a) nur das idem est des Subjectes und 
Pradicates, b) nnr das existit des Prädicates an oder 
mit dem Subjoele ausgesefzt werde. Die erstern, 
sagt der Vf., beziehen sich blos auf die Möglich¬ 
keit, aber die innere reelle Möglichkeit des Dinges, 
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und haben cs mit der Existenz desselben gar nicht 
zu thun; z. B. ein Zirkel ist kein Dreyeck, der 
Mensch ist ein denkendes Wesen u. a. Die letz¬ 
tem, z. B. heule ist es wann, Cicero war römischer 
Co ns ul u. a., betreifen blos die Existenz, als die 
eine Seite des vom Vf. unterschiedenen Seyns. Wir 
wollen nun nicht rügen, dass der Vf. sich mii die¬ 
ser* Unterscheidung oft selbst täuschet, z. B- wenn 
er den Satz: die Tugend ist schön, für einen sol¬ 
chen hält, der das idem est aussage, S. 92; denn 
mit gleichem Grunde könnte man dasselbe von dem 
Satze: heute ist es warm, oder, dieser Steiii ist 
durchsichtig, behaupten. Allein jene Unterschei¬ 
dung, wenn sie mit dem Vf. metaphysisch und nicht 
blos logisch verstanden wird, kann wenigstens nicht 
zu dem Erweise der Doppelheit des Seyns gebraucht 
werden, indem sie selbst, auf diese gegründet ist. 
Das ist ja eben die Frage, ob, wenn ich bey einem 
Urtheile von der Existenz abstrahire, nun nichts 
anderes übrig bleibe, als das objective, reine Seyn, 
(die reelle Möglichkeit?) Das dritte, was allerdings 
übrig bleibt, nämlich die subjeclive, apriorische 
NothwTendigkeit des Urtheiles, ist eben der Punct, 
den der Vf., wie wir gezeigt haben, verkannt hat. 
Hierdurch aber kömmt der Verf. von dem Gegen¬ 
stände, den er eigentlich widerlegen musste, näm¬ 
lich dem Grund der synthetischen Urtheile ciprioii 
nach Kant, völlig ab. Bey ihm laufen unter den 
Urtheilen, welche idem est bedeuten, analytische a 
priori und synthetische a priori und a posteiioii 
durch einander. Es ist gänzlich falsch, dass (nach 
S- 170) alle jene Sätze, welche ein idem est aussa- 
gen, analytische Urtheile seyen; und wenn auch 
alle diejenigen, welche blos das existit bedeuten, 
synthetische Urtheile sind, so gibt diess doch über 
den Unterschied des synthetischen a priori und a 
posteriori, und über die daraus fliessenden wichti¬ 
gen Folgen, keinen Aufschluss. — Wir wünschen, 
der Verf. möge aus diesen Bemerkungen erkennen, 
dass er seine Angriffe auf die neuere Philosophie, 
welche wir im Allgemeinen keinesweges tadeln, nicht 
gegen den rechten Punct gerichtet, sondern sich bey 
denselben überall eine und dieselbe irrige Voraus¬ 
setzung erlaubt habe, diese nämlich, dass der Un¬ 
terschied des Daseyns und der Möglichkeit, (des 
empirischen und des reinen, absoluten Seyns,) ein 
faclisch gewisser Unterschied sey, und daher nur 
brauche gehörig nachgewiesen zu werden. W ir hal¬ 
ten dafür, dass der Vf. ganz auf einerley Weg mit 
Kant würde geführt worden seyn, wenn er bey der 
Bemerkung, „dass wir das Ding eigentlich nur nach 
seiner Möglichkeit, nicht aber nach seiner Existenz 
kennen, besser auf die Subjectivilät jenes Erkennen» 
der Möglichkeit, (welche das allgemeine und noth¬ 
wendige Urtheilen nut objecliv realistischer Bezie¬ 
hung, aber nichts weiter ist,) geachtet, und sich 
nicht der Verwechselung dieses sübjectiv nothwen- 
digen Beziehens mit dem als objectiv reell erkannten 
Seyn so sorglos hingegeben hätte. 

Dass der Vf. über das, was die Idee sey, nicht 
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im Klaren seyn könne, ergibt sich aus dem Bishe¬ 
rigen von selbst. Er erklärt auch diese kanlische 
Lehre (S. 201 fg.) für eine Folge der irrigen Mei¬ 
nung, dass die Vorstellungen a priori aus dem Ge¬ 
müt!) e entstehen, wodurch die Vernunft zu einer 
Betrügerin werde u. s. w. Dagegen sagt er nun, 
S. 206: „die Idee des eigentlichen Realisten besieht 
darin,“ (soll heissen, in der Behauptung:) „wir und 
die ganze Weit sind unsrer Natur nach nichts als 
lautere, aber reelle Möglichkeit; Gott allein ist ein 
solches reelles Möglichseyn, das zugleich lauteres, 
inneres, selbsständiges Daseyn ist;“ u. s. w. Diess 
ist das Resultat einer Philosophie, wie die vorlie¬ 
gende; aber Niemand gibt dem Vf. das Recht, die¬ 
ses Resultat für die (allgemeine) Idee (derVernunft) 
zu erklären. Auch kann es in einer Philosophie, 
welche das Wesen der Dinge blos mittels der Schlüsse 
nach vorhergegangener Abstraction (von der Exi¬ 
stenz) zu erkennen meinet, gar keine eigentlichen 
Ideen, sondern nur Resultate der von unergründe- 
ten (^angeblichen) Thatsachen ausgehenden Abstrac- 
tionen, geben. 

Soviel über dieses Werk. Wir können dem 
Vf. nicht zu der am Ende angekündigten Fortsetzung 
desselben ermuntern. Im Gegenlheil dürften die 
Fragen, deren Untersuchung er sich noch Vorbe¬ 
halten hat: „worin besteht die Realität? gibt es eine 
für unser Erkennen?“ u. s. w. nicht ungeschickt 
dazu seyn, den Vf. von dem Ungrunde seiner hier 
mitgetheillen Ansichten zu überzeugen; und wir 
wünschten in dieser Rücksicht, dass er sie lieber 
zu dem Gegenstände dieser seiner vorliegenden Schrift 
gewählt haben möchte. Er würde vielleicht gelun- 
den haben, dass die eigentliche, transcendentale oder 
metaphysische, Realität in keiuer Rücksicht Gegen¬ 
stand der Erfahrung, sondern eine Voraussetzung 
ist, deren Richtigkeit nicht nachge-wiesen, sondern 
nur durch den Zusammenhang särnmtlicher That¬ 
sachen des Bewusstseyns für die innere Ueberzeu- 
gung, die dann nicht mehr ein Wissen oder Er¬ 
kennen in der gewöhnlichen Bedeutung genannt 
werden darf, erhärtet oder gesichert werden könne. 

Uebrigens sind in dem Buche viel Druckfehler 
stehen geblieben, unter welchen der unangenehmste 
die Wiederholung der Seitenzahlen i63—190 ist. 
Auch schreibt der Verf. hin und wieder unrichtig, 
z. B. beylduftig, weitläuftig, statt bey läufig, weit¬ 
läufig; Rcisondr statt Raisonneur; Soupee statt Sou¬ 
per. Auch sprachwidrige Ausdrücke sind mit un¬ 
tergelaufen; z. B. Conditiones sine cpia non; bey- 
läufig statt ungefähr? heissen als Verbum activum. 
Dass die Einwendungen, welche der Vf. sich denkt 
und zu widerlegen sucht, den Gegnern meistens in 
den Mund gelegt sind, ohne diess ausdrücklich an¬ 
zuzeigen, scheint eigenthümliehe Manier des von 
dem Verf. angenommenen Vortrags zu seyn, stört 
aber häufig beym Lesen. 

S tatistik. 

Herzoglich Mehlenburg - Schwerinscher Staatska- 

lender 1812. Schwerin, im Verl, der Hofbuch- 

druckerey. 1811, XXII u. 25öS. 8. 

Dieser Jahrgang hat alle die grossen Vorzüge 
und die kleinen, aber doch nicht ganz unbedeuten¬ 
den, und zum Theil wenigstens vermeidlichen Feh¬ 
ler, die an den früheren Jahrgängen auch iu der 
Leipz. L. Zeit, bemerkt worden sind. Die Schrei¬ 
bung der Namen ist auch dieses Mal nicht überall 
genau, und bekannte adelige Familien sogar werden 
auf der nämlichen Seite verschieden geschrieben, 
z. B. 1. Th. S. 4i. 69. Neu ist in diesem Jahre 
hinzugekommenr ein Verzeichniss der auswärtigen 
beym Schwerinischen Hofe accreditirlen Gesandten, 
Consuln und Agenten, 1. Th. S. 09, eine vorläufige 
Ueberücht der nächsten Umgebungen jeder Stadt, 
2. Th. S. 162 ff*, und ein Mecklenburg - Sch werini- 
scher Meilenzeiger. — Da die vormalige Einlhei- 
lung des Landes in die Herzogthümer Schwerin 
und Güstrow und das Fürstenthum Schwerin seit 
der Auflösung der deutschen Reichsverfassung kei¬ 
nen praktischen Nutzen mehr hat, so ist die mili¬ 
tärische Vertheilung in 6 zusammenhängende Re- 
crutirungsdistricte auch bey der Topographie im 
2. Theile zum Grunde gelegt worden. — Nach der 
Bevölkerungsliste 2. Th. S. 162 wurden im Novem¬ 
ber 1811 mit Einschluss der Kinder über 5 Jahre, 
295158 Einwohner gezählt, also 4g5 mehr, als das 
Jahr vorher. Geboren wurden vom 2. Dec. 1810 
bis 00. Nov. 1811 incl. i4422 Kinder, also Cgo mehr 
als im vorhergehenden Jahre. Es slarbeu aber 
11756, folglich 5539 mehr, als im Jahre vorher; 
an Blattern uur 18, an andern Epidemieen 26o4. 
Das zwölfte Kind war unehelich. 

Herzoglich Mecklenburg - Strelitzischer Staat ska- 

lender auf das Jahr 1812. Neustrelitz, b. Spal- 

ding. 276 S. 8. 

Auch dieser Staatskalender gehört zu den vor¬ 
züglichsten und musterhaften, und mit jedem Jahre 
sucht man ihn vollkommener zu machen, ln Ab¬ 
sicht der Namen herrscht jedoch auch in ihm noch 

nicht durchgängig die grösste Genauigkeit. Vom 
1. Adv. 1810 bis l.Ädv. 1811 wurden im Herzog- 
tiium Mecklenburg-Strelitz 2106 geboren, und es 
starben 2261. Das sechszehnte Kind war unehelich. 

Im Fürstenthum Ratzeburg starben vom 1. Octobcr 
1810 bis zum 5o. Sept. 1811 324, geboren wurden 
543, darunter 10 unehelich. Die Menschenzahl mit 

Ausschluss der Besatzung, war nach einer im Octo- 
ber 1811 vorgenommenen Zählung in Neustrelitz 

1 5820, in Friedlaud 5069. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 24. des Juny. 154. 1812. 

Geschichte» 

«Je näher und inniger die Geschichte Frankreichs 

mit den Begebenheiten anderer europäischer Staa¬ 
ten von dem Ursprünge der Monarchie an verbun¬ 
den ist, je mehr seine Schicksale, seine Unterneh¬ 
mungen, seine Politik in die Schicksale anderer 
Völker eingreifen , sein Einfluss sich weit und 
manniclifaltig geäussert hat, desto wichtiger muss 
für die gesammte Geschichte ein Werk seyn, das 
über die französische reines Licht verbreitet, neue 
Urkunden und Aufschlüsse über neuere Ereignisse 
mittheilt, Anekdoten von Männern und Frauen, 
welche die neuere Geschichte auszeichnet, von ihrem 
Charakter und ihrer Handlungsweise aufstellt, und 
dabey die höchste Glaubwürdigkeit hat, die einem 
Schriftsteller nicht abgesprochen werden kann, der in 
einer vortheilhaften Lage und im Besitz nicht ge¬ 
meiner Hiilfsmittel, die Pflichten kennt und achtet, 
die dem Geschichtschreiber obliegen, und die Ei¬ 
genschaften besitzt, durch die er den Beyfall der 
Zeitgenossen und der Nachwelt sich erwirbt. Für 
ein solches vorzügliches Werk halten auch wir die 

Histoire generale et raisonnee de la diplomatie 

frangaise, ou de la politique de la France, de- 

puis la fondation de la Monarchie, jusqu’a la fin 

du regne de Louis XVI; avec des tables chrono- 

logiques de tous les Traites conclus par la France. 

Par M. de Flassan. Seconde edition, corrigee 

et augmentee. Tome premier, XX u. 485 S. 

Tome second , 498 S. Tome troisieme, 5i5 S. 

Tome quatrieme, 5i6S. Tome cinquieme, 457 S. 

Tome sixieme, 598 S. Tome septieme, 5go S. 8« 

Paris und Strassburg, bey Treuttel und Würk 

1811. (i8Thlr.) 

Zwar sind wir nicht die ersten, die in Deutsch¬ 
land von der Wichtigkeit dieses Werks sprechen; 
es war schon in seiner ersten Ausgabe geschätzt 
Worden,* (die zweyte ist beträchtlich erweitert und 
bereichert;) man hat Proben daraus gegeben, und 
Auszüge angekündigt: aber wir glauben doch nichts 
Ueberflüssiges zu thun, wenn wir unsere Leser et¬ 
was näher mit dem ganzen Werke und mit den 
wichtigsten Stücken desselben bekannt machen. Der 
Vf. versteht unter Diplomatie (die von Diploma- 

Zweyter Band. 

tik oder der Wissenschaft der Urkunden sehr ver¬ 
schieden ist) die Wissenschaft der äussern Verhält¬ 
nisse, welche die Diplome oder die von den Re¬ 
genten ausgegangenen schriftlichen Verhandlungen 
zur Grundlage hat. Der Ausdruck Politik ist da¬ 
für zu vag (wenigstens im franz. Sprachgebrauch) 
und kann die Verwechselung der Ursache und 
WÜrkung veranlassen. Es gab von den frühesten 
Zeiten an eine Diplomatie im angezeigten Sinne 
des Worts. Der Vf. stellt in der Einleitung die 
Diplomatie (oder Politik) der alten Völker, vor¬ 
nehmlich der Griechen , KarLhager und Römer, 
die des Mittelalters vor dem Ende des weström. 
Kaiserthums bis auf Karls V. Thronbesteigung in 
Spanien 1016 und die der Neuern, in einem klei¬ 
nen Gemälde, das die Eigenlhüralichkeiten einer jeden 
erblicken lässt, auf. Was die Diplomatie leisten 
soll, wird kräftig und wahr ausgesprochen („toute 
diplomatie, heisst es unter andern, qui par pxin- 
cipe et sans necessite iinperieuse, divise, est raa- 
cliiavelique et digne de reproche“), die Wichtigkeit 
der diplomatischen Wissenschaft gezeigt, das was 
sie umfasst, oder was zu ihr gehört, auf 8 Puncte 
zurück geführt, ihre Erfordernisse angedeutet, lehr¬ 
reich für den, welcher sich selbst dem diplomati¬ 
schen Fache widmet, und für jeden nicht gemeinen 
Freund der Geschichte. Eine Uebersicht aller Ope¬ 
rationen der französ. Regierung vom Anfänge der 
französ. Monarchie bis zu ihrem Fall 1792, der 
glücklichen Unternehmungen und der gemachten 
Fehler, musste sehr belehrend werden. Der Kaiser 
hatte noch als erster Consul die Ausarbeitung ei¬ 
nes solchen diplomat. Werks für Frankreich ver¬ 
langt. Der Verf., schon früher damit beschäftigt, 
wrnrde dadurch aufgemuntert, sein Werk mit desto 
grösserm Eifer zu betreiben, wozu ihm seine bis¬ 
herigen Arbeiten im politischen Departement, seine 

Studien, seine Reisen und Verbindungen Beruf und 
Veranlassung gaben, und wobey er den Rath ein¬ 
sichtsvoller Männer, wrie Hennin, Pfeilel und an¬ 
derer benutzte. Er wollte dem Werke eigentlich 
Grundsätze des Völkerrechts oder eine theoret. Di¬ 
plomatie vorausschicken, wurde aber hernach be¬ 
wogen , sie davon zu trennen und besonders zu be¬ 
arbeiten. Die Quellen aus welchen er seine Ge¬ 
schichte der franz. Diplomatie schöpfte, sind Tra- 
ctaten, Declarationen, Manifeste, Gegenmanifeste 
ministerielle Noten, Instructionen, Depeschen u. s. f. 
Berichte von Zeitgenossen, die in polit. Aemtern 
standen. Die bisherigen (vornehmlich älter«) Sairra- 
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lungen von Actenstücken (insbesondere die von Dü- 
mont) sind unvollständig und oft fehlerhaft. Ueber 
sie und die übrigen genannten Quellen verbreitet 
sich der Vf. mit vieler Einsicht. Für die spätem 
Zeiten fand der Vf. vieles in dem Tresor des char- 
tes, der mit den kaiserl. Archiven vereinigt ist, 
im Manuscripten - Depot der kaiserl. Bibliothek, 
unter den Manuscripten der Biblioth. des Arsenals. 
Dass er die gedruckten Sammlungen und Werke, 
auch die in Deutschland herausgekommenen, nicht 
unbenutzt liess, brauchen wir kaum zu erwähnen, 
da der Vf. selbst erklärt, er habe fast alle wichtige 
politische facta in seinem Werke zusammengestellt. 
In dieser Rücksicht hat er alle Traetaten in einen 
Auszug gebracht, der um so ausführlicher ist, je 
mehr sie sich unsern Zeilen nähern; aus den übri¬ 
gen officiellen Schriften und Manifesten, wenn sie 
zur Aufklärung der diplomat. Geschichte Frank¬ 
reichs dienen, das Wichtigste ausgehoben, von den 
vornehmsten Gesandtschaften und Missionen einen 
Abriss gegeben, alle Begebenheiten und Thatsachen, 
welche auf die Diplomatie Bezug haben, erzählt, 
eine Skizze von dem polit. Leben und System der 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten und be¬ 
rühmtesten Unterhändler Frankreichs gegeben, wo- 
bey er, mit Verschmähung aller Verschönerungen 
und Verzierungen, auf Genauigkeit und Treue "al¬ 
lein sehen wollte. Freylich lassen sich die charak¬ 
terist. Züge von Männern, die sich zu verstellen 
und verschiedene Gestalten anzunehmen gewohnt 
sind, nicht so leicht fassen. Der Vf. legt der Ge¬ 
schichte überhaupt zvvey Classen von Eigenschaften 
bey, die sie haben müsse, drey des ersten Ranges, 
Wahrheit, kritischen Geist und Interesse des Ge¬ 
genstandes, und eben so viele des zweyten Ranges, 
gute Composition (oder Art der Darstellung von 
Thatsachen und Personen), Erzählung (Gang und 
Verkettung der Thatsachen) und Styl (der klar, 
leicht, würdevoll, numerös seyn und nach 'den 
Gegenständen selbst abwechseln muss). Diese Ei¬ 
genschaften hat der Vf. auch seiner Geschichte der 
Ranz. Diplomatie zu geben sich bemüht. In den 
Originalstücken, die über die Zeiten Ludwigs XIII. 
hinausgehen, hat er den Ausdruck, der ausserdem 
mehrern jetzigen Lesern unverständlich seyn würde, 
geändert, in den folgenden aber hat er ihn, auch wenn 
er ungrammatisch war, nicht berichtigt. Das ganze 
Werk ist in sieben grosse Perioden getheilt, 1. von 
der Stiftung der Monarchie bis zum Frieden zu 
Bretigny , iü6o, 2. bis zum Frieden zu Chateau- 
Cambresis i559, in welcher Periode die festen Ge¬ 
sandtschaften, das Hofcerimoniel, das auswärtige 
Departement, oder das der auswärtigen Angelegen¬ 
heiten sich bildete, undzusammengesetztereBündnisse 
und zahlreiche Unterhandlungen entstanden, 5. bis 
zu dem Frieden zu Vervins, eine Periode, in wel¬ 
cher man die Arbeiten Heinrichs IV., Sülly’s und 
ihrer Freunde studiren muss, wie man das antike 
Schöne in den Ruinen des Alterthums studirt, 
4. bis auf den pyrenäischen Frieden, 5. bis auf den 
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Utrechter Frieden 1710 (mit dieser Periode fangen 
in der neuen Ausgabe die bedeutendem Vermeh¬ 
rungen durch zum erstenmal oder richtiger als bis¬ 
her abgedruckte Actenstücke an), 6. bis auf den 
Aachner Frieden, 7» bis auf die Vernichtung des 
1 lirons den 10. Aug. 1792* Eine achte Periode, 
die in einer längern Zeit mehr Ereignisse als eine 
der vorhergehenden umfassen wird , soll ein beson¬ 
deres Werk ausmachen, das schon ausgeaibeitet 
ist, aber seine Vollendung von der Ausführung der 
grossen Plane Napoleons I. erwartet. Denn,0sagt 
der Vf., ,,1a pensee des grands horames ne doit pas 
etre divisee; n'en donner, qu' une partie, c'est 
s’exposer a la meconnaitre.“ 

Die erste Periode konnte in zwey Büchern uur 
kurz behandelt werden. Denn nur Begebenheiten, 
die durch ihren Charakter und durch ihre lang 
fortdauernden Wirkungen imponirten, durfte der 
Verf. hier aufnehmen, und deren Zahl ist nicht 
gross. Bis in die Milte des i4ten Jahrh. haben die 
diplomatischen Verhandlungen wenig Zusammen- 
hang, das Detail der Unterhandlungen, und das 
Personelle der Unterhändler ist w'enig bekannt, und 
die wahren Beweggründe von Traetaten werden 
kaum verniuthet. Nach einer kurzen Uebersicht 
der alten Celtica, der Gallier un ! Franken, ist es 
vornehmlich die Politik Chlodwigs, Pipins und 
Karls des Gr., welche im 1. B dargestellt wird, 
das bis auf den Fall der zweyten Dynastie geht, 
und eben so wird im 2. ß. vornehmlich die Politik 
einiger Könige des Capeting. Stammes in beyden 
Zweigen bis 1060 gezeichnet, wenn auch nur in 
kleinen doch scharfen Umrissen, und der Inhalt 
der vorzüglichsten Traetaten mitgetheilt. Die Ne- 
gociationen waren unter deu Regenten des ersten 
Capeting. Zweiges noch sehr kurz, temporär und 
auf einen bestimmten Gegenstand gerichtet, selten 
complicirt, und meist von allem künstlichen Ge¬ 
webe frey. Von der zweyten Periode umfasst da¬ 
her der erste Band noch in drey Büchern alles bis 
zu dem zehnjährigen Waffenstillstand mit Karl V. 
i558. Hier wird nun bey jedem Könige seine Po¬ 
litik genauer charakterisirt. Die von Ludwig XI. 
z. B. wird so geschildert: Ihre Grundlage war ein 
Geheimhalten, das zu fortdauernder Verstellung 
führte, wodurch alles Zutrauen verscherzt werden 
musste. Es fehlte Ludwig XI. an Seelengrösse. In 
gefährlichen Lagen gestand er seinen Feinden Alles 
zu, war die Gefahr vorüber, so dachte er nicht 
daran, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Dadurch 
wurde er verächtlich und verhasst. Seine meisten 
politischen Operationen waien gar nicht mit vielem 
Scharfsinn entworfen, bisweilen nicht sehr ehren¬ 
voll. Vor ihm hatten die Gesandten nur tempo¬ 
räre und bestimmte Sendungen; er vermehrte sie 
nicht nur, sondern verlängerte auch ihre Dauer, 
vornehmlich an den Höfen von Burgund und Eng¬ 
land. Da man seine Absicht merkte, so schickten 
diese Höfe auch beständige Gesandte, welche die 
Politik in Intriguen und ßetriigereyen Yerwandel- 
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ten. Als er an die Herzoge von Guyenne und Bre¬ 
tagne Gesandte schickte , so gab er diesen die kurze 
Weisung: wenn sie euch belügen, so belügt ihr sie 
noch mein’. Sein System war vornehmlich gegen 
das mächtige Haus Burgund gerichtet. Er hat übri¬ 
gens ein Beyspiel gegeben, wie weit man sich durch 
die Politik vergrössern könne, ohne Unterstützung 
der Waffen. Eins der vorzüglichsten Mittel, die er 
gebrauchte, war die Bestechung, welche Comines 
seine Freygebigleit nannte. Da die grossen Vasal¬ 
len Vernichtet wurden, so konnten die Könige Frank¬ 
reichs, ruhig im Innern, sich mit den Nachbarn 
beschäftigen, und Hessen sich daher sogleich in die 
glänzenden aber verderblichen Feldzüge nach Italien 
ein. Karls VIII. Geschichte fängt mit der Mission 
des Cardinal slaBallue nach Frankreich als päpsl .Le¬ 
gaten, nachher gar als legalus a latere des Papstes 
Sixtus IV. an. Der päpstliche Hof halte so wenig 
Achtung für Wolüstancf, dass er einen nicht geach¬ 
teten Menschen, der n Jahre lang wegen Staals- 
verratherey im Gefängnisse gesessen hatte, als lega- 
tus a latere an den französ. Hof schickte. Als Pe¬ 
ter Quintana Ambassadeur Ferdinands K. von Ara- 
gonien am französ. Hofe, seinem Könige erzählte, 
Ludwig XII. beklage sich, dass er ihn zweymal be¬ 
trogen habe, antwortete dieser: er irrt sich, ich 
habe ihn mehr als zehnmal hintergangen. Ludwig 
aber äusserte, er wolle lieber ein Königreich als 
seine Ehre verlieren, die sich nie wieder erlangen 
lasse. In dem, diesem Bande beygefiigten chrono¬ 
logischen Verzeichnisse der diplomatischen Ver¬ 
handlungen und Tractaten (die in frühem Zeiten 
nur aus Schriftstellern entlehnt sind) werden auch 
die Quellen angegeben, aus denen sie genommen 
sind , und hin und wieder einige Anmerkungen 
beygefügt. 

Im zweyten Bande schliesst das vierte Buch die 
zweyte Periode. Ueber manche Begebenheiten der 
Regierung Franz I. und merkwürdige Personen sei¬ 
ner Zeit haben wir keine neuen Aufklärungen ge¬ 
funden. Aber treflich ist der Ueberblick der ersten 
und zweyten Periode, womit das 4te B. endigt. Wir 
heben nur Einiges aus. Die Regenten Frankreichs 
in der 2ten Periode hatten drey Hauptzwecke: Ver¬ 
treibung der Engländer aus ihrem Gebiete (diesen 
erreichte Karl VII.) ; die Vernichtung der grossen 
Feudalität (das Werk Ludwigs XL); die Eroberung 
Italiens (die am wenigsten durchgesetzt werden 
konnte). Die diplomat. Einrichtungen erhielten ei¬ 
nen bestimmtem Charakter. Bey den fortdauernden 
Gesandtschaften musste ein Ceremoniel gegründet, 
der Vorrang bestimmt, die Correspondenz in Chif- 
fern eingeführt, ein Secretariat der auswärtigen An¬ 
gelegenheiten ei’richtet werden. Den alten Garan¬ 
tien wurden bey den politischen Verhandlungen 
neue Vorsichtsmaasregeln beygefügt; es wurde das 
Siegel der grossen Vasallen beygedruckt, und die 
Herren und vornehmsten Städte die zu Conserva- 
toren der Tractaten ernannt wurden, machten sich 
anheischig ihren eignen Souverain nicht mehr an- 
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zuerkennen und die Waffen gegen ihn zu ergreifen, 
wenn er die Verträge nicht erfülle, eine gefährliche 
Garantie, welche das Wachsthum der königl. Macht 
auf hob. Die Päpste waren einige Jahrhunderte hin¬ 
durch freywillig als Schiedsrichter und Garants der 
Tractaten anerkannt worden: als aber einige diess 
als Pflicht forderten, setzten die Mächte Europa’s 
seit dem 16. Jahrh. an die Stelle der päpstl. Garan¬ 
tien, die der weltlichen Mächte. Die Politik des 
Mittelalters war mehr auf Erhaltung und Sicherheit, 
als auf Vergrösserung gerichtet; aber die stolzen 
Ansprüche Englands, der Hass zwischen den Häu¬ 
sern Burgund und Frankreich, die Falschheit Lud¬ 
wigs XL, die Habgier Ferdinands des katholischen, 
die aufbrausende Hitze Julius II., die Eifersucht 
Franz I. und Karls V. waren der Keim vieler herrsch¬ 
süchtigen Unternehmungen, welche diese Fürsten 
vergeblich durch scheinbare Beweggründe zu be¬ 
schönigen suchten, und woran das Staatsw’ohl sehr 
wenigen Antheil halle. — Die 5te Periode ist in 
drey Büchern behandelt, von denen das dritte ganz 
einem Theile der Geschichte Heinrichs IV. gewid¬ 
met ist. Eine vorzügliche Mässigung und Unpar- 
teylichkeit zeigt der Vf. in der Geschichte der bür¬ 
gerlichen Kriege und der Händel mit den Prote¬ 
stanten. So werden S. 168 f. die Gründe un verho¬ 
len dargelegt, warum die Protestanten das Edict 
von Nantes als einen feyeriichen Tractat ansehen 
konnten. Nur über die Absichten und Maassregeln 
des Plauses Guise hätten wir etwas mehr zu lesen 
gewünscht. Ein edles Benehmen des engl. Gesand¬ 
ten Grafen Stafford wird S. 128 ausgezeichnet. Auch 
die dritte Periode ist mit einem lehrreichen Ueber¬ 
blick beschlossen. — Die beyden ersten Bücher der 
vierten beschäftigen sich noch ganz mit Heinrichs IV. 
Geschichte, mit welchem eine neue diplomatische 
Aere anhebt, und der allein das schwere Problem 
der Vereinigung von Politik und Rechtschaffenheit 
zu lösen verstand. Denn der herrschende Charak¬ 
ter der Politik Heinrichs war Loyalität und Treue. 
Wurde er auch einmal von Hitze und Leidenschaft 
verleitet, sein vortreflicher Genius führte ihn bald 
auf den rechten Weg zurück. Alle seine Hand¬ 
lungen verrathen Heiden- und Edelmuth. Von 
Sülly hat der Vf. vermulhlich deswegen kein an¬ 
geführteres Gemäide mitgetheilt, w-eil er zu bekannt 
ist. Das 5te und 4te B. setzt die Geschichte unter 
Ludwig XIII. bis 1602 fort. In jenem wird unter 
andern die Politik der Maria von Medicis, des de 
Villeroi und des Connetable de Luynes, in diesem 
die Politik des de Puysieux gewürdigt. Ueber den 
bekannten Capuciner P. Joseph (eigentlich Franz 
Ledere de la Tremblaye, geb. 1577 aus einem vor¬ 
nehmen Hause zu Paris) dessen Einfluss auf Riche¬ 
lieu bekanntlich gross war, werden manche neue 
Nachrichten milgetheilt. Er wird vornehmlich in 
Ansehung des Regensburger Friedensschlusses mit 
dem Kaiser 1600 gerechtfertigt, und deshalb ein 
Auszug aus seinem (unter den Handschriften der 
Bibi, des Arsenals befindlichen) Memoire gegeben, 
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der zugleich die politischen Grundsätze dieses Man¬ 
nes darlegt. 

Das fünfte Buch dieser Periode, mit welchem 
der dritte Band anhebt, geht bis auf den Tod Ri- 
chelieu’s und Ludwigs XIII. Beyde werden streng 
geschildert. Richelieu, heisst es, ist einer von den 
Ministern, die man in zwey Hälften theilen muss, 
um der einen die Bewunderung zuzugeslehen, wel¬ 
che den Talenten und der Seelenstärke gebührt, die 
andere zu der Verachtung zu verdammen, welche 
schlechte Grundsätze, Habgier und Herrschsucht 
einflössen. Er war die erste Quelle der meisten 
Uneinigkeiten und Revolutionen seiner Zeit, und 
seine Staatsverwaltung war, so zu sagen, ein fort¬ 
dauernder Krieg. Die Mittelmässigkeit Ludwigs ist 
bekannt. Er hörte nicht gern von langen Unter¬ 
handlungen, und complicirte Discussionen langweil¬ 
ten ihn. Die unter ihm abgeschlossenen Tractaten 
werden in dem am Ende angehängten Verzeichnisse 
alle aus bekannten Quellen erwähnt. Noch 2 Bü¬ 
cher, das 6te und das 7le gehören zu dieser Periode. 
Das sechste schliesst mit dem westphäl. Frieden. 
Der Charakter der Regentin Anna von Oesterreich 
wird so geschildert, dass das Resultat hervorgeht, 
sie liess sich gern beherrschen. Eine Merkwürdig¬ 
keit, die aus ältern Zeiten herstammte, fiel im Jahr 
l644 noch vor. Der König von England, Karl I. 
schickte einen ausserordentlichen Gesandten nach 
Frankreich, der den Eidschwüren beywohnte, wel¬ 
che der junge König und seine M utter, die Regentin, 
zur Aufrechthaltung der frühernTractaten mitEngland 
leisteten. Ueber den westphäl. Friedensschluss wer¬ 
den nicht nur Bemerkungen gemacht, die vorzüglich 
Frankreich angehen, sondern auch allgem. Betrach¬ 
tungen über diesen Frieden und seineFolgen angestellt, 
die gelesen zu werden verdienen, weil sie manche nicht 
gemeine Ansichten geben. Am Schlüsse dieses B. 
ist ein Verzeichniss der Gesandten Frankreichs an 
auswärtigen Höfen im J. i648 gegeben. Das fol¬ 
gende ist reich an Missionen, Bündnissen, Frie¬ 
densschlüssen, Handelstractaten und diplomatischen 
Veränderungen. Noch im J. i658 konnte die Pforte, 
oder der Grosswesir es wagen, Frankreichs Am¬ 
bassadeur und dessen Sohn und Leute zu misshan¬ 
deln, weil der Ambassadeur einen Brief in Chif- 
fern nach Venedig geschrieben hatte, und man ihn 
nicht entziffern wollte. Der Friede wurde doch er¬ 
halten, ohne bedeutende Genuglhuung für Frank¬ 
reich. In dem Ueberblick der 4ten Periode wird 
noch der Contrast zwischen Heinrichs IV. und sei¬ 
ner Nachfolger Systemen und diplomatischen Ver¬ 
handlungen aus einander gesetzt. — In die fünfte 
Periode fällt gleich anfangs (l. B.) der Tod Maza- 
rin/s. Er machte sich in der letzten Zeit ein Ge¬ 
wissen über sein ungeheures Vermögen (es wurde 
auf 22 Millionen geschätzt, und als er nach Frank¬ 
reich kam, halte er nichts).; auf Colbert's Rath 
schenkte er es dem Könige, und war sehr betroffen 
darüber, als dieser es nicht sogleich zurückgab.. Der 
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Charakter desselben wird treffend, aber nicht vor- 
fheilhaft, geschildert. Er machte sich kein Beden¬ 
ken , Privatpersonen nicht Wort zu halten, aber 
treu hielt er die Tractaten. Er wird mit Richelieu 
verglichen. Im J. 1661 entstand mit England ein 
Streit über die Begrüssung der französ. Kriegsschiffe 
durch die englischen zur See, wobey Ludwig XIV. 
das Recht seiner Flagge iu einem ernsten Ton ver¬ 
teidigte und behauptete. Als dieser König dem 
deutschen Kaiser ein Truppencorps gegen die Tür¬ 
ken zu Hülfe geschickt hatte, welches zur Nieder¬ 
lage der Letztem bey St. Gotthard i664 bey trug, 
und er doch auch den früher erwähnten Streit mit 
der Pforte beyzulegen wünschte, so schrieb er an 
den Grossultan, er habe diese Truppen nicht als 
König von Frankreich, sondern als Fürst des deut¬ 
schen Reichs geschickt, was er. doch nicht war. Im 
Anfänge des 2ten B. sind die Friedensschlüsse mit 
den Irokesen in Amerika auszugsweise mitgetheilt. 
Ueber Perlon’s Mission nach Schweden und Däne¬ 
mark neue Nachrichten aus den Handschriften der 
Arsenal-Bibliothek. Ein wichtiges Bündniss mit 
Portugal 1667, dessen Hauptartikel mitgetheilt wer¬ 
den, wurde durch die gleich darauf in Portugal 
folgende Revolution vereitelt. 1668 kam zuerst eine 
moskowitische Gesandtschaft nach Paris, so wie 
überhaupt erst Schweden im Osnahriicker Frieden 
den Grossfürst von Moskau in das europäische Sy¬ 
stem eingeführt hatte. Von dem 1671 gestorbenen 
Staatssecretar Lyonne, der 4o Jahre lang in den 
wuchtigsten Geschäften gebraucht worden war, ur- 
theilt der Vf., er sey ein Mann desCabinets und des 
Vergnügens gewesen, der seinem Meister Mazarin nur 
zu sehr die Künste der Täuschung abgelernl und 
wenig Treue gegen öffentliche Verbindlichkeiten ge¬ 
zeigt habe. So sehr er die Vergnügungen liebte, 
so war er doch Tag und Nacht in seinem Cabinet 
beschäftigt, wenn es die Umstände forderten, und 
ersetzte durch äusserste Thätigkeit die Zeit, die ihm 
Vergnügungen und Leidenschaften rauhten. Er* 
wurde tio Jahre alt. Von 1671 bis zum Nimweger 
Frieden 1679 in w elchem Frankreich theils als Haupt¬ 
macht, theils als Hülfsmacht mit mehrern Staaten 
Tractaten abschloss, geht das 3te Buch, reich an 
Allianztractalen und Friedensschlüssen. Ueber die 
drey mit dem Churfürsten von Cölln 1672 abge¬ 
schlossenen Verträge sind aus den Handschriften der 
Arsenalbibl. neue Nachrichten mitgetheilt, und aus 
den Handschriften der kaiserl. Bibi. Ludwigs XIV. 
Urtheil über den Staatsminister Marquis von Pom- 
ponne, der auf Lyonne gefolgt war, aber 1679 m 
Ungnade fiel. Diess Urtheil zeigt zugleich, was Lud¬ 
wig von seinen Ministern forderte. Ludwig folgte 
bey der Absetzung Pomponne’s (dessen Geschick¬ 
lichkeit und Rechtlichkeit gerühmt wird) seiner 
Laune, rief ihn aber auch späterhin in den Staats- 
rath zurück. 

(Der Beschluss folgt.) 
Ult 
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der Anzeige von De Flassan Histoire de la cliplo- 

matie frangaise. 

Die fünfte Periode wird mit dem 4ten Buche (4ter 
Band) vom Nimwegischen Frieden an fortgesetzt. 
Der geheime Subsidientractat zwischen Ludwig XIV. 
und Karl II. König von Engl. 24. März 1681 ver¬ 
anlass le Betrachtungen über die Folgen dieser Ver¬ 
bindung; die für Karl II. eine Quelle von Unan¬ 
nehmlichkeiten wurde. Aus den handschriftl. Ne- 
gocialioneu des Baron von Breteuil mit dem Herz, 
von Mantua ist das Gemälde, das er von diesem 
bürsten gibt, mitgetheilt, so wie aus den handschr. 
Memoires de Saintot Einiges über den Waffenstill¬ 
stand von i684 mit dem Kaiser. Auch die Ver¬ 
handlungen mit dem Könige von Siam und die 
Friedenstraktaten mit den Barbaresken sind nicht 
vergessen. Die Widerrufung des Edicts von Nan¬ 
tes betrachtet auch Fl. (im 5. B.) als einen Haupt¬ 
felder in der Politik, ohne auf dabey eintretende 
Rechte der Protestanten, oder auf die Entschuldi¬ 
gungen Ludwigs bey Rülhiere und andern, einzuge¬ 
hen. Ueber die Politik und die Operationen des 
am 28. Jul. 1696 verstorb. Ministers der auswärti¬ 
gen Angelegenheiten Colbert-Croissi urtheilt der Vf. 
nicht günstig, und die Nachgiebigkeit Ludwigs beym 
Ryswicker Frieden sieht er als Folge seiner Absicht 
an, die Thronfolge in Spanien an einen Prinzen 
seines Hauses zu bringen und Europa einzuschläfern. 
Ueber die deshalb genoirnmenen Maassregeln urtheilt 
der Vf. so, dass man den Staatsmann nicht verken¬ 
nen kann. Die Gesammtheit der Regenten, sagt er, 
muss alles thun, um die Ruhe ihrer Staaten zu er¬ 
halten; diese w urde damals durch Karls II. Geistes¬ 
schwäche so bedroht, dass man ihm die Wahl ei¬ 
nes Nachfolgers nicht überlassen konnte. So wie 
das 6te Buch mit dem ersten Theilungstractat an¬ 
hebt, so eröfnen das 7te die Conferenzen zu Moer- 
dyk und im Haag. Hier entwirft der Vf. ein tref¬ 
fendes Bild von den drey Hauptpersonen, mit de¬ 
nen der französ. Gesandte zu thun hatte, dem Herz, 
von Marlborough, Prinz Eugen und Grosspensionär 
Heinsius. Die später erfolgten Friedensschlüsse be¬ 
gleitet er mit verschiedenen Betrachtungen. Wenn 
er den Eifer des Marschalls von Villars für den Frie¬ 
den rühmt , dem er die Aussicht auf militäiv Glück 
i- 1 die Eifersucht auf Eugen aufgeopfert habe, so 
nat er doch vergessen, dass man in dem Alter, in 
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welchem Villars stand, auch gern die erworbenen 
Lorbeern rettet. Bey Erwägung der Politik Lud¬ 
wigs XIV., mit dessen Tode diese Periode schliesst, 
wird unter andern wahren Bemerkungen erinnert, 
dass man oft diesen König und sein Zeitalter, dia 
Generation, über welche er herrschte, mit einander 
verwechselt habe. Ihn selbst dürfe man nicht nach 
den holländ. Satyren, nach den Pamphlets ausge- 
wanderter Franzosen, nicht nach den Predigten sei¬ 
ner Jesuiten oder den Antrittsreden französ. Aka¬ 
demiker, aber auch nicht nach den vor kurzem er¬ 
schienenen Memoires ecrites par iui-meme, wovon 
der grössere Theil, nach genauer Untersuchung der 
Originale nicht von seiner Hand ist (s. S. 4o5 f.), 
sondern nach andern und vielseitigen Ansichten be- 
urtheilen und so findet der Vf., dass er allerdings 
unter die grossen Könige gehöre, ob es gleich un¬ 
ter seinen Vorgängern einige gab, die weiser waren 
als er. WTohl bemerkt der Vf. bey der in dieser 
Periode oft in die Tractaten eingerückten Garantie 
anderer Mächte, dass man auch eine Garantie der 
Garantie hätte erfinden sollen. Ueber die Idee des 
polit. Gleichgewichts hofften wir mehr zu lesen. 

Von der sechsten Periode ist noch das 1. Buch 
in diesem Bande befindlich. Der Minister Torci 
kam in den Regentschafts-Rath, ein sehr ehrlicher 
Mann. Er sagte: das beste Mittel, die Höfe zu be¬ 
trügen, sey, stets die Wahrheit zu reden, und in 
der That war diess sein einziger Kunstgriff. Er 
wollte eine politische Akademie zur Erziehung jun¬ 
ger Staatsmänner stiften. Der Abt Diibois, dessen 
Abkunft und frühere Geschichte geschildert wrird, 
veranlasst manche lehrreiche Betrachtungen. Die 
Verhandlungen desselben mit England, welche der 
(allgemein gemissbilligten) Tripleallianz 1717 vor¬ 
ausgingen, sind ausführlich und nach neuen Quel¬ 
len erzählt. Häufig erwähnt auch der Vf. Münzen, 
die auf gewisse Begebenheiten geprägt wurden, und 
manche kleinere Vorfälle, welche die Gesandtschaf¬ 
ten auswärts angehen, und wichtige Folgen hatten, 
wie die mit Masner, conseiller de Coire (vernnith- 
lich Mitglied des Raths zu Chur). In den ausländ. 
Namen fehlt es doch nicht an Unrichtigkeiten. (Z.B. 
der engl. Minister iValpole heisst immer TValpool). 
— Das zweyte Buch, womit der 5te B. anfangt, 
stellt vier Männer auf, deren Politik geschildert 
wird, Dü Bois, Herzog - Regent von Orleans, Her¬ 
zog von Bourbon, de Morville. Dübois würdigte, 
nach dem Vf., das französ. Cabinet herab. Wenn 
er die Maxime hatte, dass, um ein grosser Mann zu 
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werden, man ein grosser Verbrecher seyn müsse, 
so darf man nicht vergessen, dass er nie innere 
Ruhe und Glückseligkeit genoss, und oft die Er¬ 
hebung auf den Posten bedauerte, auf welchem er 
sich befand. Auch der Herzog von Richelieu, der, 
noch ehe er volljährig wurde, schon Ruf erlangte 
(er war dreymal in der Bastille) wird S. 22 geschil¬ 
dert, so wie noch andere untergeordnete diploma¬ 
tische Personen. Im 3ten B. kommen vorzüglich 
der Cardinal Polignac, der Minister Chauvelin, der 
Ambassadeur de Chavigny vor. Polignac wird we- 
gen seiner ausgebreiteten Kenntnisse, diplomat. Ge¬ 
schicklichkeiten und Eigenschaften des Geistes und 
Herzens sehr gerühm t. Ueber Chauvelins Fall wird 
aus einem Briefe Fleury’s unter den Handschriften 
der Bibi, des Arsenals Aufschluss gegeben. Anie- 
lot de Chaillou folgte ihm. Das 4te Buch fängt von 
den Begebenheiten an, die auf die Eröfnung der 
Österreich. Succession nach Kai ls VI. Tode folgten; 
es sind mehrere Tractaten erwähnt oder mitgetheilt, 
die in keinem Verzeichnisse, keiner Sammlung Vor¬ 
kommen (m. s. S. 44y), wie der Unions- und Al- 
lianztractat zwischen Frankreich und Spanien vom 
25. Oct. 1745, ein Vorgänger des Familienpacts 1761 
(s. S. 172). Denn in melirern Stellen wird er aus¬ 
drücklich pacte de famille de la jnaison de Bour¬ 
bon genannt (S. i84) und der von 1761 war nur 
ausführlicher. Die Politik des Card. Fleury wird 
in Schutz genommen: „Negocier, sagt der Vf., pour 
brouilier est un vice; mais negocier lentement pour 
concilier est dans l’homtne d^etat un merite.“ Nur 
der Krieg gegen Oestreich wird als ein Flecken in 
seiner Politik angesehen. Amelot’s, der 1744 in 
Ungnade fiel, Einfluss war gering, daher wird ihm 
auch der Fehler, dass Frankreich, gegen alle Trac¬ 
taten, die Maria Theresia der Ostreich. Erbschaft 
berauben wollte, nicht zugerechnet. Nach Fleu¬ 
ry’s Tode hatten der Herz, von Richelieu und die 
Herzogin von Chateauroux vorzüglichen Einfluss 
auf die Geschäfte, die auswärtigen Angelegenheiten 
aber wollte der König Ludwig XV. selbst leiten. 
Doch konnte der Cardinal de Tencin den König zu 
einer Landung in England für den Prätendenten 
verleitenj wodurch die protestant. Partie in Deutsch¬ 
land beunruhigt und die Unterhandlungen zu Frank¬ 
furt erschwert werden mussten. Sire, sagte der 
Marschall von Noailles zum Könige, wenn ihre Ma¬ 
jestät die Messe in London wollen lesen lassen, so 
müssen sie 3ooooo Mann zur Bedienung hinschicken. 
Der Marquis d’Argenson , Bruder des Kriegsmini¬ 
sters wurde 1744 Minister der auswärtigen Angele¬ 
genheiten, und aus seinen handschriftl. Memoiren 
wird Vieles mitgetheilt, was sowohl sein eignes 
Verfahren als die öffentl. Verhandlungen angeht. 
Seine Politik war vornemlich gegen Oestreich und 
England gerichtet. Von letztenn glaubte er, dass es 
systematisch die Eroberung der Kolonien Frank¬ 
reichs und den Ruin seines Handels betreibe. Nach¬ 
dem er mit allen, auch mit seinen nächsten Ver¬ 
wandten, zerfallen war, fiel er in die Ungnade des 

Königs 1747. Er war sehr arbeitsam. De Puysieux 
kam an seine Stelle. Noch 1745 konnte die Pforte 
ihre Vermittelung zu den Frjedensunterhandlungen 
anbieten. Die Friedensunterhandlungen während des 
Österreich. Successionskriegs sind im Zusammenhän¬ 
ge und vollständig erzählt. Als des Marschalls von 
Sachsen Tadel des Aachner Friedens, weil man 
eben jetzt habe Holland erobern und diese Republik 
vernichten können, Ludwig XV. zu Öhren kam, 
ausserte dieser, er erkenne den Styl der Generalis- 
sime „leur politique est toujours ä boulets rouges,“ 
der Graf St. Severin aber bewies dein Könige in 
einem Aufsatz, wie ungegründet alle diese Räsonne- 
ments wären. Einige Tractaten findet man liier 
zum erstenmal, z. B. das Offensivbüudniss mit Preus- 
sen 5. Jun. 1744, die Negociation mit Sachsen in 
Betreff der Kaiserkrone in demselben Jahre u. an¬ 
dere. Man wird die Schilderungen der Männer, 
welche an einem oder dem andern Hofe damals 
eine wichtige Rolle spielten, mit Vergnügen lesen. 
Denn in der sechsten Periode nahm die Politik den 
Charakter der damaligen Fürsten und Minister an. 

Da die siebente zwrey ganze Bände füllt, so 
kann man leicht erachten, wie ausführlich die di¬ 
plomat. Verhandlungen in den 9 Büchern, von de¬ 
nen die erstem vier im 6ten B. stehen, erzählt sind, 
wie viele ungedruckte und unbekannte Negociatio- 
nen, wie manche neue Nachrichten und Anekdoten 
von den berühmtesten Staatsmännern und Fürsten 
hiervorkommen. Neu sind der Allianz- und Sub- 
sidientractat zwischen Frankreich und Cölln 26. Dec. 
1755, die Cessionsacte von Luisiana 5. Nov. 1762, 
die Unterhandlung und der Tractat mit Genua über 
Corsica 1759, die Neutralitäts-Unterhandlung wregen 
Hannovers 1757 und über die Capitulation von Klo- 
sterseven, die Unterhandlung mit Schweden über 
eine Landung in England 1766, die mit dem Papste 
über die Aufhebung des Jesuiterordens 1761, die 
Negocialionen der Höfe zu Versaüles und Madrid 
von 1768 bis zum Abschluss des Familienpactes u. 
s. f.; neu und interessant die Auszüge aus den im 
kaiserl. Archiv befindlichen Memoires des 1764 ver¬ 
storbenen Ministers M. de Saint -Contest, aus den 
Instructionen die der Baron Breteuil erhielt, als er 
1768 an den Hof zu Cölln geschickt wurde, aus ei¬ 
nem Briefe des Herz, von Choiseul an den Gesand¬ 
ten am span. Hofe d’Ossun, 1759 welcher beweiset, 
dass Choiseul gar nicht darauf bedacht war, den 
König von Preussen zu vernichten, aus den In¬ 
structionen des Baron Breteuil als er 1760 nach St. 
Petersburg geschickt wurde, aus den geheimen In¬ 
structionen, welche demselben bey der Thronbestei¬ 
gung der Kaiserin Catharina 1762 gegeben wurden; 
die Nachrichten von dem geheimen diplomatischen 
Cabinet, das Ludwig gestiftet hat, und die Bemer¬ 
kungen 'darüber; die Auszüge aus den Instructionen 
und Depeächen des Grafen Bussy, der zur Frie¬ 
densunterhandlung nach England geschickt wurde, 
aus einem Brief des Heiz, von Choiseul an den Ba¬ 
ron Breteuil in Betreff des schwed. Reichstags 1786? 
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aus den dem Baron Breteuil bey seiner Sendung 
nach Holland gegebenen Instructionen, auch den 
geheimen, welche den Gang des geheimen Cabinets 
Ludwigs vollständig darlegen, den Instructionen, die 
ihm bey seiner Ambassade nach Neapel 1772 gege¬ 
ben wurden, aus Pfeffels für das Gesandtschaftsrecht 
merkwürdigem Aufsatz über die Immunitäten der 
Abgesandten, als mau dem Hessischen Gesandten 
Pässe verweigerte, bis er seine Schulden bezahlt ha¬ 
ben würde, aus einem Schreiben des Baron Breteuil 
als er 1774 Gesandter in Wien geworden war und 
seinen Anreden bey der ersten Audienz, aus Ver- 
gennes Memoire über die Reise Josephs II. nach 
Frankreich, aus der ersten Note desselben an den 
engl. Minister, welche den Eingang zu dem nachhe- 
rigen Kampf machte, aus einem andern Memoire 
desselben Ministers vom 2.Febr. 1778, das als Mu¬ 
ster von Umsicht und weiser Abwägung der Um¬ 
stände, die eintreten können, empfohlen wird, aus 
andern Verhandlungen die den baier. Erbfolgekrieg 
angehen, und den Unterredungen Breteuils mit Jo¬ 
seph II nach geschlossenem Teschner Frieden, aus 
des letztem Unterredung mit Kaunitz über die Öster¬ 
reich. Friedensvermittlung zwischen Frankreich und 
England, aus Vergenne’s Briefen über die geheime 
Unterhandlung mit England (denn die Mediation 
der Kaiserhöfe lehnte Frankreich ab), aus Vergen- 
nes Memoiren an den König (besonders dem zwey- 
ten) bey Gelegenheit des Plans die Türkey zu thei- 
len. V orzüglich lehrreich für den Geschichtsfreund, 
der die Begebenheiten nicht nach gemeinen Ansich¬ 
ten kennen lernen, und für den Staatsmann, der 
sich ausbilden will, ist die Art, wie die Ursachen 
verschiedener Kriege und anderer Zeitereignisse ent¬ 
wickelt, die Friedensschlüsse und Handelstractaten 
beurtheilt, der Gang und die einzelnen Umstände 
der Verhandlungen dargelegt, Frankreichs Theil- 
nahme an ihnen besonders aus einander gesetzt, das 
Benehmen verschiedner diplomat. Personen beur¬ 
kundet wird. Sollte man auch beym Vf. bisweilen 
eine Vorliebe für gewisse Personen und Vorurtheil 
gegen andere zu bemerken glauben, und mit seinen 
Ansichten, wenn man etwa einen andern und ho¬ 
hem Standpunct genommen hat, nicht übereinstim¬ 
men, man wird doch sowohl die grosse Mässigung 
im Urtheilen, als das richtige politische Gefühl, die 
Achtung für Moralität, die Bescheidenheit rühmen 
müssen, mit welcher der Vf. sich von allen Unter¬ 
suchungen zurückzieht, die nicht zunächst zu sei¬ 
nem Gegenstände gehören, wie über die Freyheit 
des Handels VII. 4‘i5. Eine Menge unbekannter 
Anekdoten und Aeusserungen der merkwürdigsten 
Personen neuester Zeit, aus guten Quellen geschöpft, 
sind in den beyden letzten Bänden zerstreut 3 man 
hat schon mehrere davon in deutschen Journalen 
bekannt gemacht. Wir dürfen daher nur einige zur 
Probe anführen. Der Graf Maurepas (der 177! wie¬ 
der Minister wurde) sagte, als er 1749 in Ungnade 
fiel: Le premier jour j’ai ete pique, le second j’ai 
ete console. Man hielt dress für die Aeusserung 

J uny, 

eines Philosophen, aber Maurepas war nichts we¬ 
niger als Philosoph. Gleichgültigkeit und Frivolität 
machten die Grundlage seines Charakters aus. Sein 
vornehmstes Verdienst bestand in Gewandtheit des 
Geistes und Kenntniss der Hofmanieren; oberfläch¬ 

liche Menschen hielten diess für Kenntniss der Re¬ 
gierungskunst. — Vergennes äusseite einmal 111 
Rücksicht auf einen gewissen Staat: eine Armee 
und ein Schatz bildeten noch nicht eine IVlacht. 
Man würde sagen können mit dem Vf., diesen Aus¬ 
spruch habe der Erfolg bestätigt, wenn nicht die 
Frage entstehen könnte: oh Schatz und Armee noch 
vorhanden gewesen sev. Denn Soldaten machen noch 
nicht eine Armee. Ueber Ludwig XVI. sagt der 
Vf. unter andern: Der Tag, wo dieser Fürst das 
Biindniss mit den nordamerican. Staaten schloss (6ten 
Febr. 1778) bestimmte sein Schicksal; denn der dar¬ 
aus entstandene Krieg führte das Deficit, diess die 
allgemeine Ständeversammlung, diese den Fall des 
Monarchen und der Monarchie herbey. Auf diese 
drey verschwisterten Puncte bezieht der einsichts¬ 
volle Vf. die ganze französ. Revolution. — Er hat 
Inhaltsanzeigen der Capitel und ein Namenregister 

bey gefügt. 

Deutsche Specialgeschichte. 

Chronik des fürstlichen Hauses der Reussen von 

Plauen , • von Friedrich Mayer, d. W. W. D. 

fiirstl. Reuss - Schleiz. Rathe, corresp. Mitgl. der könJgl. 

Akad. d. Wiss. in München. Weimar, auf Kosten 

des Verfs., und Leipzig, in Comm. bey Märker, 

1811. XIV u. 198 S. gr. 8. (Subscr. Pr. 16 Gr. 

Ladenpr. 1 Thlr.) 

Dieser Vorläufer oder Auszug eines grossem 
Werks gehört selbst schon zu den Bereicherungen 
unserer vaterländischen Geschichtskunde. Bisher 
war Pet. Becklers Reuss - Plauische Stammtafel 
(Schleiz i684. fol.) das einzige Werk, welches die 
Gesell, des fiirstl. Hauses der Reusse von Plauen 
im ganzen Umfange behandelte. Einzelne Aufsätze 
verdienter Geschichtforscher haben viele Aufklä¬ 
rungen und Berichtigungen geliefert. Nicht sie al¬ 
lein benutzte, sondern lange und mühsame eigne 
Forschungen stellte der durch andere historische 
Schriften schon rühmlich bekannte Vf. der gegen¬ 
wärtigen Chronik an, um ein Werk über die Ge¬ 
schichte seines Vaterlandes zu liefern, das den jetzi¬ 

gen Forderungen an eine neue Specialgeschichte 
entspräche und bleibenden Werth habe. Er ver¬ 
sichert einige tausend Urkunden und Actenstiicke 
der Art, theils gedruckte tlieils ungedruckte, gele¬ 
sen, verglichen und benutzt zu haben, um das 
Merkwürdigste und Wichtigste aus ihnen heraus¬ 
zuziehen , und er wünscht noch die Urkunden des 

Klosters Mildenfurt und des Predigerkloslers und 



1239 1240 1812* Juny, 

deutschen Hauses zu Plauen, so wie andere noch 
unbenutzte Materialien mitgetheilt zu erhalten, um 
seiner vollständigen diplomat. Geschichte des Reus- 
siachen Hauses, die er vor der Hand bis zur Haupt- 
theilung im J. i564 in vier Octavbänden allmälig 
herausgeben und der er über 5oo merkwürdige und 
auch für die sächs. Geschichte wichtige Urkunden 
beyfügen will, die erforderliche Vollkommenheit 
geben zu können. Zur Ostermesse i8i3 soll der 
erste Band, unter dem Titel: diplomat. Geschichte 
der Voigte und Herren von Weida, etwa 18—20 
Bog. stark mit Kupfern herauskommen, und wir 
hotten, der Subscriptionstermin wird noch über die 
anfangs bestimmte Zeit (Ostern 1812) hinaus ver¬ 
längert und von mehrern benutzt werden. Der 
Subscriptionspreis wird 1 Thlr. seyn. Schon diese 
Chronik enthält viele neue Angaben und Darstel¬ 
lungen, denen aber keine Belege beygefügt sind, 
Berichtigungen der Genealogie und Geschichte, in 
einem reinen, deutlichen und angenehmen obgleich 
chronikenmässigen Vortrage. Nach einer Einlei¬ 
tung welche die ältesten Begebenheiten der Lande 
und Vorfahren des reuss. Hauses erzählt, wird im 
1. B. die Geschichte der im J. i552 und im J. i55o 
ausgeslorbenen Voigte und Herren von Weida und 
Voigte und Herren von Gera in zwey Abtheilun¬ 
gen, jede in zwey durch wichtige Epochen begränzte 
Perioden eingetheilt, vorgetragen. Das zweyte Buch 
enthält die Geschichte der Voigte und Herren von 
Plauen, und zwar in der 1. Abtheilung vor der 
Haupttheilung in ihrem Hause 1206—1507, in der 
zweyteu Abtheil, die Geschichte der Voigte und 
Herren von Plauen der ältern Linie in 2 Perioden, 
in der dritten Abtheil, die Geschichte der jüngern 
Linie oder der Reussen von Plauen , und zwar 
(1. Per.) vor der Haupttheilung (i564) und (2. Per.) 
nach derselben, wo wieder die Geschichte der mitt- 
lern, ältern und jüngern Linie abgesondert und die 
Gesch. der Nebenlinien eingeschaltet ist. In den 
neuern Zeiten sind die genealogischen Nachrichten 
sehr genau und bestimmt. Die ganze Schrift ge¬ 
währt eine sehr gute und lehrreiche Uebersicht der 
Geschichte dieses Hauses. 

Alte D ichtkunst. 

De productione brevium syllabarum eaesurae vi 
cjfeclci in versu graeco heroico, maxinie Home- 
rico, Commentatio philologiea, quam ampl. Phi¬ 
los. ordinis (in acad. Viteberg.) venia d. 20. Apr. 
1812. defendet auctor Franciscus Spitz ner, AA. 

LL. Mag. et Lyc. Viteberg. Conrector, assumto socio 
Greg. Guil. Nitzsch, Philol. stud. Wittenberg, b. 
Grassier gedr. 45 S. in 4. 

Was von andern Gelehrten nur kurz behandelt 
oder angedeutet worden war, über die der Cäsur 
wegen im Hexameter als lang gebrauchten an sich 

kurzen Sylben, wird hier weiter und genauer aus¬ 
geführt. Nachdem erstlich das r paragogicum wie¬ 
der in Schutz genommen, wodurch kurze Sylben 
lang geworden sind, der Einfluss des digamma Aeo- 
licum auf die Production bezweifelt worden ist, sind 
nach Voraasschickung einiger allgemeinen Erinne¬ 
rungen, erst die Productionen der kurzen Sylben 
nach der Ordnung der Vocalen beym Homer und 
Hesiodus, mit Einschaltung mancher prosodischer 
und kritischer Bemerkungen, sorgfältig und voll¬ 
ständig, aufgeführt (so wie sie in unserm Texte die¬ 
ser Dichter gewöhnlich Statt linden), dann aber 
kürzer der Gebrauch der Cäsur zur Production bey 
den spätem hexametrischen Dichtern behandelt 
und manche Stellen in den Ausgaben derselben 
auch den neuesten (wie vom Aratus) berichtigt. 
Die ganze Abhandlung, aus welcher w'ir ihrer Na¬ 
tur und unsrer Gränzen wegen nichts weiter aus¬ 
heben können, empfiehlt sich durch musteihaften 
Fleiss, Genauigkeit, Vorsicht und eigne Beurthei- 
lung, und hat einen Gegenstand der griech. Metrik, 
der nicht unwichtig ist, weiter gefördert. 

Zu den Gedächnissreden die am 24. April im 
Gymnasium zu Freyberg gehalten wurden, hat der 
neue verdienstvolle Rector desselben, Hr. M. Aug. 
Gotthilf Gernhard, seine erste Einladungsschrifl ge¬ 
schrieben : Commentatio de collocatione vocabulo- 
rum poetica. Fribergae lypis Gerlachii. I. 12 S. 
in 4. Der Gegenstand, der von den meisten Leh¬ 
rern der Poetik übergangen oder nur kurz behan¬ 
delt worden ist, verdiente eine ausführliche Unter¬ 
suchung , da gewiss von der logischen und rhetor. 
Stellung der Worte die poetische sehr verschieden 
seyn muss, und nicht allein vom Rhythmus und 
vom Sylbenmaasse abhängt, sondern überhaupt mit 
allen Eigenschaften des dichterischen Ausdrucks in 
Verbindung steht. In der Poesie wird nämlich die 
grösste Mannigfaltigkeit, Lebhaftigkeit, Klarheit u. 
VVahrheit der Gedanken erfordert. Wie diess alles 
auch durch die Stellung der Worte erlangt werden 
könne, wird aus mehrern Bey spielen entwickelt, die 
aus dem Virgil genommen sind, nicht als wenn nur 
in der latein. Poesie diese Stellung so wichtig wäre 
— jede Sprache muss in der Stellung der Worte 
sich derjenigenjFreyheit bedienen, welche am mei¬ 
sten beyträgt die Gedanken schön und richtig dar¬ 
zustellen — sondern weil an diesen Beyspielen in 
Vergleichung mit der Vossischen Ueberselzung sich 
diese Wichtigkeit der Wortstellung am einleuch¬ 
tendsten darlegen liess. Denn nicht nur hat der 
Vf. diese Stellen genau zergliedert und gezeigt, wel¬ 
che Gründe den Dichter bestimmt haben, eine ge¬ 
wisse Ordnung der Worte zu befolgen, sondern 
auch die Verdeutschung von Voss dagegen gehalten 
und bisweilen an ihre Stelle eine andere eigne ge¬ 

setzt, die nicht mislungen ist. 

& - •> 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 26. des Juny* 156. 1S12* 

Intelligenz - Blatt. 

Correspondenz-Nach richten. 

Erfurt. 

Das Programm des Herrn Director Müller, bey Ge¬ 

legenheit der am i3ten, i4teu und i5ten April dieses 
Jahres im hiesigen evangelischen Gymnasio gehaltenen 
ölTentlichen Prüfung, handelte die Frage ah: Ist es 

rathsam} dass junge Leute an Auffuhrung theatra¬ 

lischer Spiele Theil nehmen? — Angehängt ist die 
Jahresgeschichte des Gymnasiums von Ostern 1811 bis 
dahin 1812. Es verlor diese Bildungsanstalt in dem 
genannten Jahre, in dem während des Laufs desselben, 
verstorbenen Pastor Reinhard, einen ihrer vereinte¬ 
sten und thätigsten Inspectoren, dessen Stelle durch 
den Herrn Oberschülrath und Professor Gebhard, Pa¬ 
stor an der Kirche zu St. Andreas, ersetzt wurde, von 
dessen vielseitiger Gelehrsamkeit und unverdrossener 
Thatigkeit sicli das Gymnasium viel Gutes verspricht. 
Die anderweitigen Veränderungen sind schon in die¬ 
sen Blättern angezeigt worden, wobey wir blos diess 
noch bemerken, dass der Herr Professor Bessler, wel¬ 
cher an die Stelle des abgegangenen Professors der 
Geschichte, Herrn Doctors und Magisters Jiogel trat, 
bey seiner am i2ten December 1811 erfolgten Einfüh¬ 
rung in einer lateinischen Rede: de veterum Romano¬ 
rum ludis Circensibus sprach. Er hat nunmehr die 
historischen und geographischen Lectionen des abge¬ 
gangenen Herrn Professors Hogel vorzutragen. — Das 
Verzeichniss der Lectionen, welche von den Lehrern 
des Gymnasiums und des damit verbundenen Schul¬ 
meister- Scminariums in dem vergangenen Schuljahre 

sind vorgetragen worden, die Zahl der neu aufgenom¬ 
menen und abgegangenen Schüler, so wie der aus dem 
Schullehrer -Seminarium beförderten Subjecte, macht 
den Beschluss des gedachten Programms aus. Fünf 

Schüler aus der obersten Classe wurden mit einer 
Rede des Protephorus des Gymnasiums, Herrn Senior 
Engelhardts, zur Universität entlassen. Zwey dersel¬ 
ben hielten beym Anfänge und am Schlüsse des Exa¬ 
mens lateinische Reden, über den grossen Werth der 

Gelehrsamheit und dann von der besondern Sorgfalt 

und dem grossen Eijer, mit welchem die Römer nach 

Vertreibung der Könige ihre errungene Freyheit zu 

Zrweyter Band. 

behaupten suchten. — Nach geendigtem Examen war 
die feyerliche Einführung des Herrn Professors Wein¬ 

gartner, welcher an die Stelle des nach Naumburg 
berufenen Herrn Professors Müller von dem Wohllöbl. 
Magistrate an das Gymnasium als Lehrer der Mathe¬ 
matik war angestellet worden. Er sprach bey dieser 
Gelegenheit in einer schönen lateinischen Rede von 

der Nothwendigkeit, dass die Mathematik schon auf 

Schulen müsse gelehrt und nicht bis zur Universität 

dürfe verspürt werden. Gleich mit dem Anfänge der 
neuen Lectionen trat er in seine Function und lehrt 
die Arithmetik, Geometrie und Trigonometrie, wobey 
er ausserdem noch in jeder der drey Classen einige 
lateinische Classiker zu erklären hat. 

Aus einem Schreiben aus Russland. 

Seit dem October vorigen Jahres bestehet in dem 
Kaiserlichen Lustschlosse zu Sarskoje -Sjelo ein neu 
eingerichtetes Lyceum, welches fürs erste mit 10 Leh¬ 
rern besetzt und zum Unterrichte und zur Bildung 
solcher Zöglinge und Jünglinge bestimmt ist, welche, 
ohne jedoch eigentlich gelehrt zu studiren, in solche 
bürgerliche Staatsämter treten wollen, wozu keine Ge¬ 
lehrte von Profession erfordert werden. Es wurde zu 
Ende des Monats October in Gegenwart des Kaisers, 
der Kaiserin und der Kaiserin Mutter, des Grossfür¬ 
sten Konstantin, der Grossfürstin Anna Paulowna 

und mehrerer Grossen des Reichs feyerlich eröffnet 
und bey dieser Gelegenheit auch einige Reden in Rus¬ 
sischer, Deutscher, Französischer und Lateinischer 
Sprache gehalten. — 

Se. Majestät, der Kaiser Alexander, hat den Hrn. 
Hofrath und Ritter Jakob in St. Petersburg zur Be¬ 
lohnung seiner ausgezeichneten Verdienste bey der 
neuen Gesetzgebungs - Commission, zum Collcgicnrathe 
ernannt, so wie den Herrn Hofrath Langsdorf zum 
Ritter des St. Annenordens der zweyten Classe. Gleich¬ 
falls wurde auch bey der eben gedachten Eröffnung 
des Kaiserl. Lyceums zu Sarskoje- Sjelo, der Minister 
der Aufklärung und wirkliche geheime-Rath, Herr 
Graf Rasumowsky zum Ritter des St. Wladimirordens 
des Gross-Kreuzes erster Classe, mit welchem eine 

ansehnliche Pension verbunden ist, ernannt. 
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In einigen Städten des Russischen Reichs sind 
Specialschulen für die Rechtsgelehrsamkeit, und in 
Twer ist ein weibliches Erziehungsinstitut mit 4 Leh¬ 
rern errichtet worden. Auch in den verschiedenen 
Bildungsanstalten für die Russisch - Griechische Geist¬ 
lichkeit sind mehrere Verbesserungen, deren Bedürf- 
niss man längst schon fühlte, vorgenommen worden. 

Verbesserungen zu J. G. Meusels Lexicon der 

yon i75o —1800 verstorbenen Schriftsteller, 

XI Band, 18 r1. 

S. 10. G. Chr. Raff. Naturgeschichte von D. J. A. 
A. Meyer, Gte verbesserte Auflage, mit Kpfr. gr. 8. 
Wien, bey Trattner, 1799. 

Ebend. Schrift mit i5 Kupfer, schwarz oder illumi- 
nirt, gr. 8. Wien 1802. Neue Aufl., b. Haas. 

Ebend. 6te Aufl., uacligedruckt 1802 bey Schramm in 
Tübingen, unter der Firma: Frankf. und Lpz., und 
wieder siebente Aufl. i8o4 von ebendemselben 1810 
wurde in Stuttgard eine neue Ausgabe nachgedruckt. 

Ferner erschien: 

das Buch der Natur. Ein Anhang zu Ralfs Naturge¬ 
schichte. 8. Nachgedruckt bey Jo. Jac. Fleischhauer 
in Reutlingen; und wieder: 

Heber die Naturlehrc in Gesprächen für Kinder, als 

Anhang zu Ralfs Naturgeschichte, mit 1 Kpfr. 8. 
Tübingen 1802, b. Schramm. 

Von: 

Abriss der ^allgemeinen Weltgeschichte etc. von Gas¬ 
pari erschien 1802 der 6te Theil. 

Geographie: 

Ralfs Geographie von Europa. I. Theil, nach den 

neuesten Veränderungen und dem gegenwärtigen Zu¬ 
stande bearbeitet von M. P. L. FI. Röder. 8. i8o5. 

Ralfs Geographie für Kinder. Erster Theil, welcher 
Deutschland enthält. Nach des Verf. Tode gänzlich 
nach einem andern Plane neu ausgearbeitet von Christ. 
Carl Andree. Gotting, b. Dieterich, 179G. Alph. 
8.; zweyte Aufl. ebendas, dieselbe im Auszug, ebend. 
und wieder i8o5. 

Neue Erdbeschreibung nach den’Friedensschlüssen von 
1800—1802 und den damit bewirkten Veränderun¬ 
gen bearbeitet, und an die Stelle der Raflischen 
Geographie gesetzt. I. Abtheilung, Portugal, Spa¬ 

nien, Frankreich, Italien, die batavische Republik, 
Grossbrittanien und Irland. 8. Tübingen b. Schramm, 
i8o5. (534 S.) 

Ralfs Methode in seinen Lehrbüchern der Natur¬ 
geschichte und Geograjfliie fand hie und da so vielen 
Bey fall, dass noch mehrere Jahre nach s. Tode Lehrbücher , 
nach derselben abgefasst wurden, z. B. der Hauslehrer j 
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nach Ralfs Lehrart, ausgearbeitet von einer Gesell¬ 
schaft pädagogischer Gelehrter, und herausgegeben von 
w. Fr. Hezel, I. II. III. Theil, dessen III. Theil den 
Titel hat: der sich selbst lehrende kleine Franzose 
oder französische Lehrstunden, ein Lesebuch für Kin¬ 
der; nach der Methode des Herrn G. Christ. RaH. Al¬ 

tona, 1797. 8. Ein vorhergehender Theil enthält den 
kleinen Lateiner. 

S. 59. Jo. Jac. Rau : die Orgelpredigt erschien: 
1758. Octav. 

S. 5g. JVolfg. Thom. Rau. Ist geb. d. u.Decbr. 
1721, studirte in Aitorf, wurde 1742 Stadtphysikus in 
Ulin, 1746 Stadtphys. in Geisslingen, auch 1752 Land- 
pliysikus der Herrschaft Wiesenstaig, iy56 Mitglied 
der Akademie der Naturkiindiger in Nürnberg, 1759 
Mitglied der Churbayerischen Gesellschaft der Wissen¬ 
schaften in München. Er starb 5. Julius 1772. Zn 
seinen Schriften gehört noch: 

1. Neue Abhandlung von dem Röthelbad bey Geiss¬ 
lingen. Auf Begehren veranlasst. 8. Ulm, 1750. 

2. Medicinisch-chymisches Gutachten über die Be¬ 
schaffenheit einiger Sorten von bayerischem und 
Ilall-Inthallischem Kochsalze, Fol, d. d. Geisslin¬ 
gen 18. Junius 1766. 

Von der Schrilt S. 60: Gedanken von dem Nu¬ 
tzen etc. erschien die erste Ausgabö 1764 zu Regensb. 
ohne sein Wissen, sodann veranstaltete er die II. 8. 
Ulm, 17G4. 

3. Verschiedene Abhandlungen in den Actis Naturae 
curiosorum, z. B. Vol. X, p. 90 etc. Observat. 
24 — 28 und p. i64. Observ. 44 — 47. 

S. 48o. Marx Phil. Ruhland. Ruhland stud. in 
Ulm und Strasburg, wurde 1770 Stadtphysikus, nach 
einiger Zeit Lazarethphysikus und Aecoucheur in Ulm, 
welche beyde letztere Stellen er aber 1790 verlor. 
Ruhland machte 1777 D. Leuthners in München be¬ 
rühmtes Oleum Asplialti nach und gebrauchte es in 
verschiedenen Curen glücklich; er wusste auch den 
heftigen Geruch dieses Oels, der vielen Patienten so 
ekelhaft ist, zu benehmen, und dieses war ihm so ge¬ 
lungen , dass er von demselben eben die Wirkung ver¬ 
spürt hatte. Er starb am 19. August 1796. 

Die erste Schrift heisst: 

Da partu praeternaturali ac difficili ob procidentiam 
funiculi umbilicalis. 4. Arg. 1775. 

An der Schrift: Ueber die Erziehung, aus dem 
Griech. des Plutarchs, hatte der Privatlehrer Johann 
Wolfgang Kleinknecht, 2. Jun. 1806 vorzüglichen 
Antheil. 

Bermaringen. 

Albrecht TV ey ermann. 
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Nachrichten von entdeckten Alterthümern. 

In der Farnesina sieht man jetzt beym Cav. Ve- 

nuti eine der schönsten Carneen, einen Onyx von den 
reinsten Lagen, weiss und violetgrau, einen weibli¬ 
chen Kopf en face oder in mehr als £ Profil vorstel- 
lend, den einige Antiquare der Agrippina, andere einer 
der Schwestern des Caligula beylcgen, trellich erhal¬ 
ten. An der Seite steht mit griech. Lettern der Name 
des Künstlers Satorneinos. Der Stein ist für den Kö¬ 
nig von Neapel mn 2000 Scudi erstanden worden. 
Di e meisten Antiquare halten es für eine Antike we¬ 
gen der Form und Behandlung des Haarputzes, die 
jedoch Antiken nachgeahint seyn könnte. Zweifel 
möchte der Ausdruck der Augäpfel und sogar des 
Sterns im Auge, und die Erhaltung des Steines und 
die kleinliche Freundlichkeit im Untertheile des Ge¬ 
sichts, die sich der Schule des MeraÜ'a nähert, erre¬ 
gen. Jenes letztere kann aber für individuell angese¬ 
hen werden. Die Inschrift wird auch für echt gehal¬ 
ten. Ein Betrüger würde einen bekanntem Namen 
gewählt haben. 

Ueber den Haarputz der Alten hat Hr. Prof. Goss 
in Anspach, in N. 112 des Morgenblatts S. 445 ff. 
einen kleinen Aufsatz geliefert. Er unterscheidet ein¬ 
fachere und künstlichere Haartrachten. Zu den ein¬ 
fachen rechnet er 1 ) das Binden in einen Knoten am 
Nacken oder auf dem Scheitel; der Knoten endigte 
sich auch in eine Flechte ( gtcctciAlov , botronatum) 

2) Herabhängen des Haars (arioxvfACt) > 3) Aufschla¬ 
gen des Haars, das von der Stirne an entweder ge¬ 
scheitelt oder nicht gescheitelt, und mit einem Bande 
(taenia) befestigt wurde. Später wurden die geschei¬ 

telten Haare auf der Stirne gelockt (Siaxptctg.) Zu 
den künstlichen: 1) Das Färben der Haare, schwarz, 
goldgelb, blond, lind Salben mit verschiedenen Oelen 
oder Balsamen, 2) das Flechten in 6 oder 7 Zöpfe 
(seni crines), die auf dem Scheitel in einen vielfa¬ 
chen Kreis sich wanden (nodus tortilis, sinus) und 

mit Haarnadeln befestigt wurden. 3) Das Coeffiren 
der aufgeschlagenen Zöpfe oder des aufgerolltem Haars 
auf dem Scheitel in einen Büschel von rück - und 
vorwärts gelocktem Haar ( cirrus, crobylus ). Diese 
Tracht scheinen die Frauen von den Männern entlehnt 
zu haben, es ist aber keine Männer - Perücke. 4) Das 
Kräuseln der Haare zu Locken rings um den Kopf, 
einer Epheutranbe ähnlich, daher corymbium genannt; 
keine Weiber-Perücke; von manchen mit dem croby¬ 
lus für eine und dieselbe Tracht gehalten. 5 ) Das 
Brennen und Kräuseln der Haare stufenweise (crinis 
scansilis), theils wellenförmig (per gradus — daher 
eomae suggestus Stat. Sylv. I, i, n4), theils ringför¬ 

mig (l)er annulos), so dass jede Reihe der Ringe sich 
über die andere erhob. Bisweilen werden beyde Ar¬ 

ten verwechselt, seltner die letzte von einer gelockten 
Frisur in die Tiefe verstanden. Die epaphaeresis 
Mar dal. 8, 52, 9 wird aul diesen Haarputz bezogen. 
6) Das ioupet mit grossen Locken auf beyden Seiten 
(tutulus, crinis spirosus, nvpyrjäov ). 7) Die Perü¬ 

cken, erst aus Noth oder Muinmerey üblich, dann in I 

Rom allgemein. Sie waren a) lang bis auf die Schul¬ 
tern herab, (capillamenta) b) kurz, wie unsere Wei- 
berperiieken (galeri). Seit der Bekanntschaft mit den 
Deutschen trug man blondes falsches Haar und blonde 
Perücken. Man unterscheidet davon noch Stutz-Pe¬ 
rücken von Ziegenfell oder Ziegenhaar (galericuli, ca- 

liendi’a; myvaxcu oder cprjvaxou) wodurch manche, 
wie Hannibal, Nero, sich unkenntlich machten. — 
Die Instrumente, die man dazu brauchte, waren: 
1 ) Brenneisen, calamistrum, das Haar zu kräuseln und 
zu locken, ein hohles Rohr mit hölzernem Grift, 2) 
Kohlpfannen, sartagines, auch von Silber, um das 
Brenneisen heiss zu machen. 3) Haarnadeln, acus cri- 
nales, ßeÄovcu. 4) Nestnadeln (acus discriminales, 
fistulae, xvrjtsiSeg xoiXai) die dichten Haargewinde 
zu befestigen, bis 8 Zoll lang, hohl, von Rohr, El¬ 
fenbein, Erz, Silber oder Gold, der Kopf aus einem 
Pfeil oder Schildchen mit einem kleinen Schild beste¬ 
hen. Cleopatra soll sieh mit einer solchen Nadel ge- 
tödtet haben. Abgebildet sind sie bey Montfaucon Ant. 
expl. EI, p. 5o. Die Personen, die man brauchte, 
waren Sclaven, 1) welche die glühende Asche zum 
Kräuseln besorgten (ciniflones}, 2) die, welche mit 
Aschenbeitze die Haare färbten (cinerarii), 3) die Haare 
kämmten, flochten, lockten, salbten, mit Goldstaub 
bestreuten ( capitum s. capillorum cincinnatores, ßo- 

S"pvXonAoxoi, rpi/ißog'^v^oi). Spater wurden Skla¬ 
vinnen gebraucht, die ihre Kunst erlernten, ornatrices, 

xoGfjLTjTpioci» (Man kann noch eine Hauptschrift ver¬ 
gleichen : Franc. Eugenio Guasco delle ornatrici e de 

loco uffici etc. Nap. x 775. 4.) 
Vor ungefähi' cli'ey Jahren hatte ein Bauer beym 

Ackei’n unweit Civita Castellana (ehemals Faleria) 
eine beti’äclitliche Menge Silberzeug gefunden. Das 
meiste wurde eingeschmolzen, der Rest anfangs zer- 
sti'eut, jetzt für den König von Neapel vom Cav. Ve- 
nuti gekauft. Ein Centaur von Silber soll nach Gotha 
gekommen seyn. Das Uebi’ige ist Tischgeräthe: 1) eine 
runde, dünne Silberplatte, mit in der Mitte eingegra¬ 
benen Zierrathen, 2) ein Topf oder Schaale mit Griff: 
oben ein Stiel, -woi'auf der Daumen ruhen kann; darun¬ 
ter ein Henkel, in den der Zeigefinger passt. 3 — 5) 
Drey Becher ohne Fuss, auf einen Dreyfuss (Hypo- 
crater) zu setzen, mit vielen fleissig gearbeiteten Ziei'- 
l'athen (Epheublättern —Reptilien—) zu setzen. Man 
glaubt toreumata, Gelässe, die mit dem Grabstichel 
oder Bunzen geai’beitet sind, zu sehen. Es sind auch 
Granaten darin angebracht (also calices gemmati). 
Inwendig sind sie glatt; auf einem die Inschrift: Mar¬ 
cus Marcianus pondo septem semis.Die 5 Pun- 
cte sollen das Silbergewicht andeuten. 6 ) Drey Drey- 
füsse von schönster Form, als Gestelle für jene Be¬ 
cher. 7 ) Ein Becher mit Fuss, rund herum ein Epheu- 
kranz. 8) Ein cannelirter Becher ohne Fuss. 9. 10) 
Zwey schlichte, unverzierte Becher, die wahrschein¬ 
lich in andere eingesetzt wurden. 11) Zwey Arme 
von dem Centaur, der nach Gotha gekommen seyn 
soll, von schöner Arbeit. Visconti hat über diese 
Stücke eine gelehrte Vorlesung in der Societät der An- 

tiquarier gehalten. Ein römischer Kunstkenner schreibt 
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jedoch die Arbeit dem Cellini zu. Doch scheint die 
Form der Gefasse für ihr Alterthum zu sprechen, wenn 
gleich die Zierrathen den Arbeiten des i5. und 16. 
Jalirh. ähnlich sind. Von diesen Entdeckungen enthält 

das Morgenblatt N. 11J. S. 443 f. eine Nachricht. 

Todesfälle. 

Am 28. Apr. starb zu Nizza der ehemalige kön. 
preuss. Geh. Cabinetssecretär, Geh. Cabinetsrath und 
Mitglied der Berliner Akad. der Wissenschaften /. W. 
Lombard, 45 J. alt. 

Am 7. May starb zu Bottendorf der Pfarrer, Carl 

Ludjv. Philipp l l'anckel, friiherhin Conrector an der 
Klosterschule zu Rossleben im 72 J. d. A. 

Der aus dem Haag gebürtige, bekannte Ueberse- 
tzer und Herausgeber vieler deutscher Schriften, auch 
der Geschichte der Kunst von Winckelmann, Heinr. 

Janssen, kaiserl. Censor, ist zu Paris im May in hohem 
Alter gestorben. 

Der berühmte junge deutsche Gelehrte, Hr. RÖnt- 

§en > der eine Entdeckungsreise in das Innere von 
Africa auf Kosten der engl, afric. Societät unternehmen 
wollte, und sich dazu in Göttingen vorbereitet hatte, 
und grossen Enthusiasmus besass, ist, als er die Reise 
nach J ombuctu angetreten, unweit Mog.ador schon, von 
Arabern ermordet worden. 

Beförderungen und Ehrenbezeigungen. 

Herr D. Gottfried Ernst Schumann, bisher aus- 
serord. Prof, der Rechte und Beysitzer der Juristenfac. 
daselbst ist dem Iirn. Ilofgerichtsr. D. und P. O. Klii- 
gel als ordentl. Beysitzer der Juristenfac. substituirt, 
auch zum ord. Prof, der Rechte neuer Stiftung mit 
Sitz und Stimme in Corpore acad, ernannt worden. 

Der bisherige Prediger und Katechet am Solda¬ 
tenknaben-Institute zu Annaburg, Hr. M. Wilhelm 

Christian Gottlob Weise, ist zum Pfarrer und Su¬ 
perintendenten in Annaburg ernannt worden. 

Der berühmte Bildhauer, Carioca, ist von dem 
Kaiser von Fr. und Kön. von Italien zum Ritter des 
kön. ital. Ordens der eisernen Krone gemacht worden. 
Die von ihm verfertigte schöne Statue der Venus hat 
der Kaiser der Stadt Florenz geschenkt. 

Hr. D. Crome, Professor der Wirthschaftskunde 
an dem Ökonom. Institute des Iirn. Staatsr. Thacr in 
Mögelin, hat den Ruf zur Professur der Oekonomie 
in Göttingen erhalten, aber abgelehnt. 

Hcir pan den Ende ist zum Generalinspector dci' 
Universität in den holländischen Departements, Herr 
Prof. Brugmans zum Rector der Akad. zu Leyden, Ilr. 
pan Swinden, Professor am Athenäum in Amsterdam 

J u 11 y. 

zum ersten, und Hr. Flament zum zweyten Inspector 
der Leydner Akademie ernannt worden. 

Für die Akademie zu Groningen ist der Prof. d. 
Tlieol., Hr. D. Miintinghe provisorischer Rector, Hr. 
Prof. Adrian Camper erster, Hr. Thomas pan Swin- 

deren zweyter Inspector gewoi’den. 

Literarische Nachrichten. 

Zu Tunis ist unter den Ruinen der alten Festung 
Goelette bey Grundlegung einer neuen Mauer eine 
Marmortafcl mit einer spanischen Inschrift vom J. 
i535, und eine andere lxiit dem Wappen des span. 
Gouverneurs der Festung Goelette, Don Alonso de la 
Cueva, ausgegraben worden, die Inschrift, ein Denk¬ 
mal des Feldzugs von Karl V. ist, mitgetlieilt vom Cab. 
Seci*. Chevalier de Bruguiere, in den Gött. gel. Anz. 
St. 45. d. J. S. 442 abgedi'uckt. 

Einige intei'essante Briefe von Hermann Conring 
und an ihn (seine französ. Pension und Vei'handlungen 
mit der französ. Regierung) sind vom Firn. Pi'äsident 
von Strombeck zu Celle der Univ. zxx Göttingen ge¬ 
schenkt worden, und wei’den in demselben St. d. Gött. 
Anz. S. 445 f. erwähnt. 

Anzeige. 

Mit dem isten July d. Jahi'es kann man auf die 
zweite Hälfte des ersten Jahrgangs der: 

Erholungen, 
ein thüringisches Unterhaltungsblatt für Gebildete, abon- 
niren. Es erscheinen von dieseixi Blatte wöchentlich 
zwey Stücke von ungleicher Stäi’ke, nebst literarischen 
Intelligenzblättern xxnd Extrabeylagen an Kupferstichen, 
Notenblättern etc. Die Vorausbezahlung für den hal¬ 

ben Jahrgang ist 2 Thli\ 6 Gr. sächs. oder 4 Fl. 3 Xr. 
rheinisch, die für den ganzen Jahrgang 4 Thli’. 12 Gr. 
sächs. oder 8 Fd. 6 Xi\ l’lxein. 

Als die bekannten Mitarbeiter nennen wir: A. 
Apel, Louise Brachmann, IF. Clauei'a, Helmina v. 
Chezy, Clodixxs , Galletti, Th. Hell, Franz Horn, Bor¬ 
stig., Jacobi, F'r. Laun, O. FF. Graf v. Loeben, Fr. de 
la Motte Fouque, FI. Mücbler, G. Schilling, II. Schorch, 
Cli. Sclireibei', Schudei'olf. Stein und Tromsdorlf, wel¬ 
che seit einem halben Jahre die bereits erschienenen 
Stücke mit ihren Beytiagen beehrt haben, und, in 
V ei’bindung mit den achtbarsten Schriftstellern Deutsch¬ 
lands, fortfahren werden, dem Inhalt dieser Blätter 
ein ausgezeichnetes Intei'esse und einen bleibenden 
Werth zu geben. 

Die Erholungen sind durch alle Postämter, Zei¬ 
tungsexpeditionen und Buchhandlungen wöchentlich 
und in Monatsheften zu beziehen. 

Ei'furt im Juny 1812. 

Die Expedition der Erholungen> 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 27. cles Juny. 157. 1812. 

In telligenz - Blatt. 
Nachrichten von Lehranstalten und 

Schulen. 

Wir haben St. 21. S. 162 nur eine kurze und un¬ 
vollständige Nachricht von der im voi\ J. d. 23. Oct. 
angestellten Feyer des Amtsjubiläums des Hrn. Rectors 
und Professors Walch am Gynm. zu Henneberg geben 

können. Seitdem haben wir erhalten; 

Die Jub elfey er des Herrn M. stlbrecht Georg TT alch, 

Professors und Rectors des gemeinschaftl. Gymnasiums zu 

Schleusingen, nebst der in der Kirche gehaltenen 

Rede , den Gebeten, dargebrachten Gedichten , Na¬ 

men der Theilnehmer, and einer Danksagung des 

Gefeyerten. Zusammengestellt von dem Diakonus 

J. St. Reck, einem Schüler Walchs. Schleusingen, 

bey Grusen 1811. 71 S. in 8. 

Die ganze Jubelfeyer hatte, ohne Wissen und 
Mitwirken des würdigen Jubelgreises, der Hr. Ober¬ 
aufseher des kön. sachs. Antheils an der Grafschaft 
Henneberg, Freyherr von Seckendorf, ein für alles 

Gute jeder Art unermiidct thätiger Mann, in der Stille 
veranstaltet, von der höchsten Landesbehörde dazu be¬ 
vollmächtigt, angeordnet und sehr zweckmässig ausge¬ 
führt. Das dazu vom Hrn. Superint. und Consist. 
Assessor M. Mücke dazu verfertigte latein. Programm, 
welches 4 Wochen früher ausgegeben wurde, und 
woraus Hr. R. einen Auszug gegeben hat (S. 6 — 9), 
ist von uns schon erwähnt worden. Auf die vom 
Hrn. Oberaufseher in öffentlichen Blättern bekannt ge¬ 
machte Ankündigung und Einladung hatten Vieh weit 
über 100 ehemalige Schüler des Jubelgreises nebst 
noch andern Freunden desselben in Schleusingen ein¬ 
gefunden, welche nebst sämtlichen dasigen königl. 
Dienern ihn unter Glockengeläute in die Stadtkirche 
führten, wo nach dem Tc Deum laudamus von Graun, 
und einem S. 11 abgedruckten, von Hrn. Reck verfertig¬ 
ten Liede, der Freyherr v. S. vor dem Altar eine seinem 
ungemeinen Rednertalente angemessene, die Zufriedenheit 
der ijurchlaucht. Erhalter des Gynm. ausdrückende und 
die Verdienste des ehrwürdigen W. schildernde Rede 
hielt und ihm, auf Befehl unsers, jedes Verdienst ge- 

Zweyter Bend. 

recht ehrenden und jedes achtungswerthe Bestreben gnä¬ 
dig aufmunternden Königs, die goldne grössere Ver¬ 
dienst - Medaille und ein Geschenk von 100 Thlr. zur 
freyen Disposition überreichte. Darauf wurden von 
dem Hrn. Superint. Mücke, Archidiac. Schreiter undDiac. 
Reck Gebete gesprochen, die S. i4 ff. abgedruckt sind, 
und ein Gesang (S. 19) beschloss diese Feyerlichkeit. 
Gleich nachher fing ein solenner Schulactus, durch 
einen lat. Prolog von dem Hrn. Gonrector M. Schmidt 
eröffnet, an. Acht Schüler der beyden obern Classen 
brachten in deutschen, latein. und grieeh. Gedichten 
und Reden über verschiedene Gegenstände ihrem ersten 
Lehrer Dank und Glückwünsche dar. Zu einer Mit¬ 
tagsmahlzeit für die Schüler der 4 obern Classen und 
andern Ausgaben wandte Herr Prof. Walch das königl. 
Geschenk an. Wir übergehen die übrigen am Mittag und 
Abend veranstalteten Festlichkeiten, und erwähnen nur, 
dass in der angeführten Sammlung 21 Gedichte auf den 
Jubelgreis abgedruckt sind , und dass in dem beygefügten 
Aufsatze des letztem sich Rührung, Dankgefühl und 
Bescheidenheit im innigsten Bunde aussern. „Senectuti 

placidac quietem, et decus omne!4< 

Die königl. preussische Rittcrakademie zu Lieg¬ 

nitz hat unlängst einen Studien- Director und einige 
Hauptveränderungen in ihrer wissenschaftlichen und 
pädagogischen Verfassung erhalten, von welchen fol- 

gende Schrift Nachricht gibt: 

Ueber die königliche Ritterakademie zu Liegnitz und 

ihre jetzige Verfassung. Zur Ankündigung der 

öifentl. Oster-Prüfung im Jahre 1812. Von Dr. 

Christian Fiirchtegott Becher, Studien-Director u. 

Professor. Liegnitz, gedr. in der königl. Hofbuch- 

druckerey bey Doench, 67 S. gr. 8. nebst einer ta¬ 

bellarischen Uebersicht des Studien - und Exercitien- 

Plans der königl. Ritterak. zu L. für das Winter- 

Semester 1811—12. 

Unterzeichnet ist diese Schrift vom Hrn. Akade¬ 
mie- und Stifts-Director v. Briesen und Hrn. Stud. 

Dir. Becher. Um dem Institute in allen seinen Thei- 
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len eine grossere Vollkommenheit zu geben, wurde 
das Obercuratorium am 3. Febr. 180S dem Hin. Obcr- 
präsidenten von Schlesien, von Massow, interimistisch, 
im Jitny 1809 aber in scientif. polizeyl. und Ökonom. 
Hinsicht, der kön. Regierung daselbst und in oberer 
Instanz dem Depart. für den Cultus und Unterricht 
beym Ministerium zu Berlin untergeordnet. Von die¬ 
ser Zeit fing die Reorganisation an, deren das Institut 
bedurfte. Es hatte zuletzt das Zutrauen des Publicums 
so verloren, dass von den Fundationsstellen nur 7 
besetzt und Pensionärs gar nicht vorhanden waren. 
Ehemals war die wissenscliaftl. Bildung der Zöglinge 
als Nebensache, die ritterlichen Uebungen als Zweck 
des Instituts angesehen worden, jetzt wurde jene höher 
gewürdigt und zweckmässiger eingerichtet. Auch war 
ein bedeutender disponibler Fonds gewonnen und da¬ 
durch die angefangene Reorganisation sehr erleichtert 
worden» Zur besondern Leitung des Unterrichts und 
der Erziehung, und um dem Ganzen mehr innere Hal¬ 
tung zu geben, wurde die Stelle eines Studiendireclors 
errichtet und interimistisch dem ehemaligen Director 
des Gymn. zu Posen, Hrn. Prof. TVolfram, nebst der 
Prof, der Physik, 1809 übertragen; und durch ihn 
erhielt schon der neue Lections - und Exercitienplan 
eine zweckmässigere Einrichtung. 1810 wurde ein 
zweyter Prof, der Mathematik, Ilr. D. Raupach, ein 
Zeichnenlelircr, Hr. DauLieux, so wie schon früher ein 
Lehrer der Kalligraphie, Hr. Rimay, und als Lehrer 
der Musik Hr. Hanipe angestellt. Der bisher nur zu 
gymnastischen Uebungen eingerichtet gewesene Garten 
der Akademie wurde in einen ökonomisch - botanischen 
umgeschaffen, dessen Einrichtung ein geschickter Gärt¬ 
ner, Hr. Pfennig, übernahm, der auch den Zöglingen 
die nölhige Belehrung über Ökonom. Gewächse und 
Pomologie ertheilen wird. Die griechische, englische 
und italienische Sprache wurden unter die öffentlichen 
Lehrgegenstände aufgenommen. Um den Privatfleiss 
und die sittliche Aufführung der Zöglinge unter ge¬ 
nauere Aufsicht zu setzen, wurde 1810 ein dritter In¬ 
spector angestellt, und die beyden ältern erhielten 
ansehnliche Gehaltszulagen; neue Polizey-und Sitten¬ 
gesetze wurden für die Zöglinge der Ritterakad. 6. Jul. 
1810 pnblicirt; zur Erhaltung und Vermehrung der 
Bibliothek und des Physikal. - und Naturaliencabinets 
wurden jährlich Goo Thl'r. ausgesetzt. Ausser den vom 
Könige Michael. 1810 neu fundirten 12 ermässigten 
Pensions - Stellen für unbemittelte Adeliche wurde fest¬ 
gesetzt, dass auch Söhne der hohem bürgerl. Stände 
an dem öffentl. Unterrichte der Ritterakad. cegen ein 
gewisses Unterrichtsgeld Theil nehmen könnten. Diess 
alles war kein Eingriff in die vom Kaiser Joseph I. 
1708 approbirten und conlirmirten Privilegien und 
Ordnungen von der kais. und kön. Akademie der Rit¬ 
terschule zu L. Als Hr. Prof. JVolfram zum Regie¬ 
rungs- und Sehulrath bey der Regierung in Liegnitz 
ernannt wurde, so erhielt der bisher. Oberlehrer am 
Pädagogium zu Zullichau, Hr. D. Becher, die Stelle 
eines pädagog. Direetors mit dem Pradicat eines Stu¬ 
dien- Directors und ersten Professors der Ritterakade- 
mie, 19. Oet. 1810 und an die Stelle des wegen Alters 

Juiiy» 

und Kränklichkeit abgegangenen bisherigen Akademie- 
Directors, Majors Frey hrn. von Schönaich, kam der 
Hr. Hauptm. von Briesen als Akademie- und Stifts- 
Director. Beydc. Bestallungen wurden den 18. May 1811 
bestätigt. Die Oberaufsicht über das Institut, die öko¬ 
nomische Verwaltung, die äussere und gesellscbaftl. 
Bildung der Zöglinge, die Leitung der ritterlichen 
Uebungen liegt vorzüglich dem Akademie-Director, die 
Leitung des Unterrichts und der Erziehung dem Stu¬ 
dien - Director ob. Beyde zusammen machen das Di- 
rectorium aus. Mit dem Amts - Antritt beyder zu 
Ostern 1811 fing die neue Organisation an. Durch 
ein Rescript vom 20. Sept. 1811 ist, was vorher nur 
angedeutet war, bestimmt ausgesprochen worden, dass das 
Institut „eine allgemeine Vorbereitungs -Anstalt für die 
gebildeten Stände der Gesellschaft seyn solle.“ Der 
deshalb ausgearbeitete Lehrentwurf hat noch nicht die 
höhere Sanction erhalten und Ilr. B. tlieilt daher für 
jetzt nur seine Ansichten und Grundsätze, nach wel¬ 
chen er den Lehrplan ausgearbeitet hat, mit. Es soll 
weder höhere Bürgerschule, noch eigentlich sogenannte 
Gelehrten - Schule, sondern allgemeine Vorbereitungs¬ 
und Bildungs - Anstalt für die liöliern Stände der Ge¬ 
sellschaft seyn, so dass also kein Zögling aus den 
Ständen, die schon durch Geburt, Stand, Rang, zu 
einer hohem allgemeinen Bildung berufen sind, er 
mag sich nun dem Militär oder dem Handelsfache oder 
der Oekonomie oder der eigentlichen Gelehrsamkeit 
widmen, bürgerlicher oder adelicher Abkunft seyn, 
ausgeschlossen ist, und eben so die gesammte Bildung, 
Unterricht und Erziehung gleichmässig ist. Nur müs¬ 
sen die Zöglinge schon ein gewisses Alter und nethige 
Vorkenntnisse haben. Denn die Fundations - Urkunde 
setzt für die aufzunehmenden 12 königlichen und 2 
gräll. Kospothisclien Fundaiisten ausdrücklich das Al¬ 
ter von i5 Jahren fest, und gibt ihnen nur 3 Frey¬ 
jahre zur Ausbildung. Zu den Vorbereitungs - und 
Bildungs - Mitteln werden nun vornemlich gerechnet: 
1. Sprachkenntnisse — griechische, lateinische, deut¬ 
sche, französische (englische, italienische, hebräische) 
Sprache. 2. Wissenschaftliche Kenntnisse — Religion 
und Moral, Arithmetik, Mathematik, Geographie und 
Geschichte, Physik, Naturbeschreibung, vermischte 
wissensch. Kenntnicse, vornemlich in Beziehung auf 
griecli. und röm. Alterthiimer. 3. Kunstübungen—Kal¬ 
ligraphie, Zeichnenkunst, Tonkunst, Kunstdrechselii. 
4. Gymnastische Uebungen — Tanzen, Reiten, Fech¬ 
ten, Voltigiren etc. In allen diesen Gegenständen 
wird also Unterricht und Anweisung ertheilt. Es ist 
daher auch Erziehnngs - Institut. Den Inspectoren 
(ehedem Gouverneure genannt) ist zunächst die eigent¬ 
liche Erziehung und Sittenbildnng der Zöglinge anver¬ 
traut. Alts den geschicktem, gesetztem und gesitte¬ 
tem Akademisten ist eine Classe des Vertrauens er¬ 
richtet, deren Mitglieder auch ohne den Inspector aus¬ 
gehen dürfen. Es sind auch besondere Arbeits- und 
Studir-Stunden augeordnet. Zwar spricht der Hr. Vf. 
selbst noch nicht die Akademie von dem Vorwurf der 
zu grossen Zahl öffentl. Lehrstunden frey. Doch sind 
für die geübtem Zöglinge schon die öffentl. .Lehrstun- 
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den auf 5—6 Stunden des Tags beschrankt, damit 
sie mehr Zeit zur Uebuug des Privatileisses behalten 
(auf den ja doch das meiste ankommt.) Vor der 
Hand sind fiu* die sämLliclien Akademistcn an jedem 
Tage der Woche (die Mittwoche ausgenommen) 4 
Studirstunden festgesetzt. Es sind Classen-Bücher ein¬ 
geführt, in welche jeder Lehrer am Schlüsse seiner 
Lection das Erforderliche ein tragt. Die .Ritterakademie 
besitzt eine aus beynahe 8ooo Bänden bestehende Bi¬ 
bi iothek, einen beträchtlichen mathematisch-physika¬ 
lischen Apparat, Modellen - Sammlung, Naturalien- 
Sammlung u. s. f. Die gegenwärtigen Lehrer des In¬ 
stituts sind: 

Herr Hauptmann Friedrich Ludwig von Briesen, Aka¬ 

demie - und Stifts -Director, der den deut¬ 
schen Sprachunterricht übernommen hat. 

Herr D. Christian Fürchtegott Becher, Studien-Dir. 
und Prof, (latein. Sprache und Classiker, En- 
cyklopädie der Wiss., Propädevtik). 

— Regierungs- und Schulrath E. TV. A. Wolfram, 

Prof. d. Physik. 

— Friedr. Schmit, Prof, der schönen Wiss. und 
Literat ur. 

— Joh. Carl TVerdermann, Prof, der Philosophie 
und Rector der vereinigten Stifts - und Stadt¬ 
schule. 

—• J. E, P. Grimm, Prof, der Mathematik. 
— Christian Benjamin Küchel, Prof. d. Philologie. 
— D. Joh. Friedr. Raupach, Prof. d. Mathematik. 
— Johann Gebauer, Inspector. 

— /. Rislelhubert, Inspector und Lehrer d. franz. 
Sprache. 

— Ludwig Wilhelm Franke, Inspector und Lehrer 
der alten Literatur. 

— Gustav Scholz, Diakouus (protestant. Religions¬ 
unterricht). 

Die Her ren Anton Meissner und Anton Menzel, Ca- 

pellane bey der Stadt - Pfarrkirche (katliol. 
Religionsunterricht). 

Herr Gustav Hänel, Stallmeister bey der Ritterakad. 
— Hampe, kön. Regierungs-Registrator und inter¬ 

imistischer Mus ikl ehrer. 
— Gottlieb Rimay, Lehrer der Schreibkunst und 

' Controlcur der Stifts - Amts-(lasse. 
— Joseph Daulieux, Porträtmahler und Zeichncn- 

1 ehrer. 
— Carl Gottlob Ferd. Malabar, Lehrer der Tanz¬ 

kunst. 
— Carl Pfennig, Kunstgärtner. 

Die Gegenstände des Unterrichts und Zahl der 
Stunden werden genau angegeben. Ostern 1811 zählte 
die Akademie nur 25 Zöglinge, Ostern 1S12 aber 
schon <16. Es sind 12 königliche Fundatisten, 2 gräfl. 
von Kospothschc Fundatisten, ferner sowohl ermässigte 
a,s Sanze Pensionäre, endlich lrequentirende Akade- 

imsten > der Zahl nach die meisten und grösstentheils 
bingerlicher Abkunlt) Am 23. und 24. März sind ölfentl, 
Prüiungen und Rede- Hebungen gehalten worden. 

(Die Fortsetzung folgte) 

Neue Erfindungen. 

Herr Meissner zu Kronstadt in Siebenbürgen hat 
Aräometer für jede der vorzüglichsten Flüssigkeiten 
erfunden, unter welchen seine Alkoholometer sich 
ganz besonders auszeichnen. Jetzt beschäftigt er sich 
mit Verfertigung allgemeiner Schweremesser mit Grad¬ 
leitern. Den Verkauf dieser Instrumente besorgt der 
matkemat. Instrumentenmacher zu Wien, Hr. Neuhaiuss. 

Literarische Nachricliten. 

Ilr. D. Joseph Müller, ehemals Professor zu Hei¬ 
ligenstadt, der sich jetzt vorzüglich mit dem Studium 
der slavischcn Literatur beschäftigt, hat eine schätz¬ 
bare Probe davon im vorigen Jahr zu Prag (auf 82 S. 
in 8.) herausgegeben: Ileldengesang vom Zuge gegen 
die Polowzcr des Fürsten vom sewerisch.cn Nowgorod 
Igor Swätoslawitsch, geschrieben in altrussischer Spra¬ 
che gegen Ende des i2ten Jahrh., in die teutsche 
Sprache übergetragen, mit einer Vorrede und kurzen 
pliilolog. und histor. Noten begleitet. Man hat schon 
eine deutsche und auch eine franz. Ueb. des Gedichts, 
das, um die Geschichte, Sprache, und poetische Be¬ 
handlung in einem rohen Zeitalter kennen zu lernen, 
einigen Werih hat. Der unglückliche Feldzug fällt 
ins J. n85. Hr. Prof. Müller kündigt -eine deutsche 
Ueb. von Nestor’s Vorgeschichte Russlands bis auf die 
Taufe Wladimirs an. 

Der Rector der Friedenburger Schule, Hr. Prof. 
Benedict Bendtsen zu Kopenhagen, hat in einem Pro¬ 
gramm : de avTCcQxela rijg üyexrjg npog (cdaiyoiduv 

1811 in 4. die verschiedenen Begrübe der alten Phi¬ 
losophen von Glückseligkeit gut aus einander gesetzt. 

Zu Deventer ist auf Kosten des Verfassers ge¬ 
druckt worden: Cribrum arithmeticum sive tabula 
continens numeros primos a compositis segregatos, oc- 
current.es in serie numerorum ab unilate progredien- 
tium usque ad decics centena millia et ultra liaec ad 
viginti millia (1020000). Numeris compositis, pei 2, 
3, 5, non dividuis adscripti sunt divisores simplices, 
non minorum tantum, sed omnino oiimes. Confecit 
Ladislaus Chernac, Pannonius, A. L. M. Philos. et 
IMedic. Doct. in Lyceo Davcntr. philos. Professor. 
Daventriae XXII u. 1022 S. gr. 4. 

Nach einer ausführlichen Nachricht in der Mo¬ 
natsschrift: Westphalen unter Hi ronymus Napoleon, 
März 1812. beträgt der Kostenaufwand für sämtliche 
Institute auf den westphälischen Universitäten für das 
J. 1812, ausser den Besoldungen, 200860 Fr., wovon 
für Göttingen 112000, für Halle (jedoch ohne die 
Fränkischen Stiftungen) .44350 Fr, für Marburg 34 600 
Fr. bestimmt sind. Zur Unterhaltung der Universi¬ 
tätsbibliotheken sind 256oo Fr. angewiesen, nemlieh 
16000 für die Göttinger, 63oo für die Haifische, 33oo 
Fr. für die Marburger; für den botanischen Garten zu 
Göttingen aber 8000 Fr. 

Unter den neuerlich auswärts bekannt gewordenen 
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franzos. Werkeil zeichnet sich aus: Histoire de l’ad- 
jninistration de la guerre par Xavier Andouin, cide- 
vant Secrctaire general du ministere de la guerre, 
commissaire ordonnateur, Adjoint au Ministere, Histo- 
riograplie attache au Depot de la Guerre etc. Paris 

1811. IV Voll, in 8. bey Didot. 
Das Werk enthält die Geschichte der Kriegsver¬ 

waltung von den ältesten Zeiten bis auf den Anfang 
der französ. Revolution. Das 1. Buch verbreitet sich 
über die Verwaltung der Armeen der Alten, die Nach¬ 
richten sind aber zum Theil mangelhaft, zum Theil 
verworren. Das 2te B. im 1. B. handelt von der Ver¬ 
waltung der Armeen im Mittelalter. Erst, wo er von 
dem alten Frankreich zu handeln anfängt, wird sein 
Werk wichtiger und lehrreicher. Der zvveyte B. be¬ 
greift das 16. und 17. Jahrh. in sich bis ins 18. J. 
hinein; der dritte die Periode von 1757 —1780, der 
vierte den Zeitraum von 1780 — 16. Jul. 1789. Es 
sind sehr interessante allgemeine Nachrichten gegeben 
worden (z. B. der amerikan. Krieg hatte Frankreich 
i4oo Milk Livres gekostet). Einen vollständigen Aus¬ 

zug haben die Gott. Anz. St. 4i — 44 gegeben. 

Büch er-Anzeige. 

Bey Unterzeichnetem ist erschienen und in allen 

Buchhandlungen zu erhalten: 

/. F r. I V a g n e r s 
C,rossherzogl. Hessischen Kirchen - 11. Schulraths zu Darmstadt 

Neue .$ 

Handbuch für die J u g e n d 
in Bürgerschule 11 

Sechste vermehrte und verbesserte Auflage. 

Da der ausgezeichnete Werth dieses Lehrbuchs — 
von welchem ich voriges Jahr auf Verlangen auch fiir 
katholische Schulen eine besondere von dem Gross- 
herzoglich Badischen geistlichen Ratlie Herrn D. Dereser 
besorgte Ausgabe veranstaltete — langst genugsam be¬ 
kannt ist, so enthalte ich mich aller weitern Empfeh¬ 
lung desselben, und bemerke hier nur, dass, obgleich 
der würdige Herr Verfasser diese 6te Auflage beträcht¬ 
lich bereicherte, ich dennoch den vorigen Preis ä 36 
Xr. beybehalte, und auch ferner beym Ankauf in Par¬ 
tien zu 25, zu 5o, und 100 Exemplaren respective 
2, 5, uncl 12 Frey-Exemplare gebe, wenn die Be¬ 
stellungen mit den Geldern Franco eingehen. — Zu¬ 
gleich kann ich nunmehr die bestimmte Versicherung 
ertlieilen, dass mit nächstem unfehlbar auch die 2te 
Hälfte des Werks erfolgen werde. 

Frankfurt a. M., den 21. May 1812. 

Pli. II. Guilhauman. 

Breitkopf und Härtel in Leipzig werden gern 
auf bedeutende Partien dieses gemeinnützigen Buches 

Bestellungen annehmen. 
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So eben ist bey Unterzeichnetem erschienen, und in 

allen Buchhandlungen zu haben: 

Gustav Herrmann oder der pythagoräische Bund. 

Ein psychologischer Roman von Friedrich Waller. 

1 Theil. 8. 1 Thlr. oder 1 Fl. 5o Xr. 

Der pseudonyme Herr Verfasser, ein durch sei¬ 
nen literarischen Ruf rühmliclist bekannter Schriftstel¬ 
ler, bat in diesem Buche die doppelte Aufgabe, das 
Interesse des gewöhnlichen Lesers durch Mannigfal¬ 
tigkeit der Situationen mit dem des hohem Denkers 
zu einigen, auf eine ausgezeichnete Weise gelöst. Be¬ 
sonders sind in ihm viele praktische und treffende 
Winke über Bildungsanstalten und geheime Verbin¬ 
dungen, die Tendenzen unsers Zeitalters, gegeben. 
Niemand wird diesen ersten Tbeil ohne reinen geisti¬ 
gen Genuss, den zweyten aber (welcher bald folgt) 
ohne Ueberraschung und volle Befriedigung aus der 
Hand legen. 

Frankfurt a. M., den 21. May 1812. 

P h. II. Guilhauman. 
In Leipzig bey Breitkopf und Ilärtcl zu haben. 

Berichtigung. 

In No. 120 der Leipziger Literaturzeitnng 1812, 
bey der Anzeige der diessjährigen Magisterpromotion, 
bin ich als ehemaliger Famulus des unsterblichen Gel- 
lerts angegeben; diess war ich aber auf keinen Fall, 
ob es mir gleich Freude und Ehre gewesen seyn würde, 
diese Stelle bey dem vortrefflichen Manne zu beklei¬ 
den. Geliert war mein Lehrer und zugleich in hohem 
Grade mein Freund, der mich auf eine bessere Art, 
als durch eine Famulatur, versorgte, wie man aus 
meinem Lebenslaufe bey dem Magister - Pancgyrikus 
von 1762 deutlich sehen kann. Gellerts Famulus von 
1756 bis an seinen Tod liiess Gödick, wie er in der 
Vorrede zu Gellerts sämmtlichen Schriften steht, wel¬ 
che dieser selbst noch vor seinem Tode herausgege¬ 
ben hat. 

M. G. S. Brunner. 

Berichtigung eines Druckfehlers. 

D ie Leser meines Commentarii in Evangelium 
Johannis bitte ich pag. 123 1. 7 nach den Worten bap- 
lizatus esset, folgende durch ein Versehen hinwegge¬ 
lassene Worte hinzuzufüllen : ex normullorum senten- 
tia (sed rid. not. ad v. i5). Meine Entfernung vom 
Druckort wird diesen Fehler entschuldigen. 

Giessen d. 1. Jun. 1812. 

D. Kuinoel, 
Professor der Theologie zu Giessen. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 29- des Juny. 1812. 

Chirurgie. 

Diss. cliir. de articulis exstirpctndis, inprimis de 

genu exstirpato in nosoconiio chirurgico acade- 

miae Groninganae. Quam praes. Joanne Mul¬ 

de l'} A. L. M. Med. et Philos. Doct. Physiolog.. Anat. 

Chir. et Art. Obstetr. Prof. Ordin. publice defendet 

Georgius Henricus TV acht er, P. F. Roierodamen- 

sis Auctor. Groningae. 1810. 160 S. gr. 8. 

Eine trefliche Schrift, die viele interessante Beob¬ 
achtungen und Bemerkungen enthält. Der Verf. 
hatte Gelegenheit eine Exstirpation des Kniegelen¬ 
kes und des untern Theiles des Vorderbeins genau 
zu beobachten, weiche Müller verrichtet hat, und 
theilt dem Publico nicht allein eine sorgfältige Be¬ 
schreibung dieser Operationen und des Verlaufs 
der Krankheit mit, sondern liefert auch eine Be¬ 
schreibung mehrerer Versuche, die er an Thieren 
über die Exstirpation der Gelenke angestellt hat. 
Der Verf. hat sich ein Verdienst erworben, dass 
er diese Beobachtungen bekannt gemacht, die Vor¬ 
theile der Exstirpation der Gelenke vor der Am¬ 
putation des Gliedes erhoben und diese Operations- 
metliode gegen Einwürfe vertheidigt hat, denn si¬ 
cher gehört sie zu den wohllhäligsten Operationen, 
die mehr beachtet zu werden verdient, als es bis¬ 
her geschehen ist. Die Schrift ist in vier Capitel 
abgetheilt. In dem ersten Cap. liefert der Vf. eine 
vollständige Geschichte der Exstirpation der Ge¬ 
lenke, durch welche er eine gründliche Kenntniss 
der Literatur zu erkennen gibt. Das 2. Cap. ent¬ 
hält die Geschichte der Exstirpation des Kniegelen¬ 
kes, welche Mulder verrichtet hat. Da diese Schrift 
nicht in viele Hände kommen dürfte, so wollen 
wir das Verfahren Mulders bey dieser Operation 
kürzlich anführen. — Caries in dem Kniegelenke, 
die sicli nach einem heftigen Fieber zu bilden an¬ 
gefangen hatte, machte bey einer Frau von 54 Jah¬ 
ren die Exstirpation nöthig. Die Kranke wurde 
auf einen Tisch gelegt, ein Turniket, ohne einen 
Druck damit auszuüben, auf die Schenkelarterie 
gesetzt. Die Haut wurde mit einem gewöhnlichen 
Scalpell über der Kniescheibe in der Ouere durch¬ 
schnitten und der Schnitt durch die Sehnen der 
Ausstreckemuskeln des Schenkels und die untern 
Muskelfibern der grossen Schenkelmuskeln auf bey- 
den Seiten bis auf das Schenkelbein fortgesetzt. 

Zweyter Band. 

Darauf wurde ein Längenschnitt gemacht, der un¬ 
gefähr 1 Zoll über dem Querschnitt seinen Anfang 
nahm und fast 4 Zoll unter demselben sich endigte. 
Nachdem dieses geschehen war, so wurden die Sei- 
tentheile der Wunde von den Knochen und Bän¬ 
dern losgetrennt und zwar zuerst am obern Theile, 
wo sogleich die condyli ossis femoris zum Vorschein 
kamen. Nachdem die weichen Theile von den 
harten so viel möglich getrennt worden waren, so 
wurde ein ungefähr \ Zoll breites und 12 Zoll lan¬ 
ges Messer unter dem Schenkelbeine quer hindurch 
geführt, so dass die Schneide desselben soviel mög¬ 
lich gegen die hintere Fläche des Schenkelbeines 
zugekehrt war, damit die Verletzung der Kniekeh- 
lenarlerie verhütet wurde. Nachdem so die untern 
Theile von dem Schenkelbeine getrennt worden 
waren, so wurde ein einen Zoll breiter hölzerner 
Spatel durch die Oeffnung, die mit dem Messer 
gemacht worden war, eingefiihrt, und auf diesem 
ungefähr 2 Zoll von den Condylis entfernt durch¬ 
sägt. Darauf wurden die Wundlefzen von der 
Kniescheibe und dem Kopfe des Schienbeines ge¬ 
trennt, wornach sogleich der obere Theil des Schien¬ 
beines hervorkam, nun machte man mit dem Schen¬ 
kel eine Biegung, so dass die Condyli des Schen¬ 
kelbeins aus der Wunde hervorragten, damit man 
die Theile, welche hinter dem Schienbeine liegen, 
leichter von dem Knochen ablrennen konnte. Doch 
war diese Trennung noch immer sehr schwer, und 
gehörte zu den schwierigsten Momenten diese]' 
Operation. Nachdem auch diese Trennung vollen¬ 
det war, so wurde der Spatel unter das Schien- 
und Wadenbein geschoben, und der obere Theil 
des Schienbeins nahe an der Stelle, wo es mit dem 
Wadenbeine vereinigt ist, abgesägt. Eine bedeu¬ 
tende Blutung fand bey der ganzen Operation nicht 
Statt, und es war kaum eine Unterbindung der Ge- 
fässe nöthig. Nur 2 kleine Seilenäste, die in dem 
untern Theile der Wunde sich fanden , bluteten 
etwas und wurden unterbunden. Die Kniekehlen¬ 
arterie war nicht allein nicht verletzt, sondern nach¬ 
dem das Gelenk weggenommen war , nicht einmal 
sichtlich. Bald nach der Operation bemerkte man, 
dass die Muskeln und die Haut sich zusammenzo¬ 
gen, wodurch der Abstand zwischen dem Schien- 
und W adenbeine und dem Schenkelbeine vermin¬ 
dert wurde. Die V undlefzen des Längenschnitts 
wurden mit der Knotennaht, die andern Wundrän¬ 
der -durch kreuzweis gelegte Heftpflaster vereinigt, 
und die Wunde mit englischer Scharpie bedeckt. 
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Damit der Unter- und Oberschenkel so viel mög¬ 
lich in einer zweckmässigen. Lage fest erhallen 
würde, so wurde ein von Mulder zu diesem Zwe¬ 
cke ausgedachter Apparat angewendet. Er bestand 
aus zwey 27 Zoll langen, 1 Zoll breiten und eben 
so dicken Bietern, die an dem einen Ende in ei¬ 
ner Entfernung von 6^ Zoll, an dem andern von 
5\ Zoll durch aufrecht stehende % Zoll dicke- und 
5 Zoll hohe hölzerne Tafeln mit einander verei¬ 
nigt waren. Fast in der Mitte der Maschine be¬ 
fand sich eine dritte Tafel auf dieselbe Weise mit 
jenen Bretern verbunden. Eine jede von diesen 
Tafeln ist durch einen Bogenschnilt so ausgehöhlt, 
dass sie in der Milte nur noch \ Zoll hoch ist. Die 
Theile der Tafeln, welche an der Seite hervorste¬ 
hen, sind 1 Zoll breit, und an dem obern Theile 
halbzirkelförmig ausgeschnitten, so dass hölzerne 
Gylinder in die Ausschnitte passen, die eben so 
lang sind als die Maschinen, fn die Cylinder ist 
ein Stück starke Leinwand befestigt, welche bogen¬ 
förmig an den hölzernen Tafeln lierabhäugt, so 
dass es das ganze Glied, aus dem das Kniegelenk 
ausgeschnitten ist, aufhehmen und unterstützen 
kann. Durch die Cylinder, welche um ihre Axe 
gedreht werden können, kann die Leinwand in die 
Höhe gewundbn und herabgelasseu , und durch 
Schrauben, die durch den obern Tlieil der Tafeln 
gehen, in der zweckmässigen Höhe erhalten wer¬ 
den. Auf diese Maschine wurde der bey Beinbrü¬ 
chen gewöhnliche Verband mit der Pöltschen iS 
köpfigen Binde gelegt. So glücklich auch die Ope¬ 
ration vollendet worden war, und einen so glück¬ 
lichen Ausgang man sich versprechen konnte, so 
wurde doch die Hoffnung durch unglückliche Er¬ 
eignisse vereitelt, und die den 21, October 1809 
operirte Kranke starb den 8. Febr. 1810 am hek¬ 
tischen Fieber. Zu diesen unglücklichen Zufällen 
gehörte der Tetanus, von dem sie wahrscheinlich 
nach einer Erkältung befallen worden war, ein 
Abortus, eine Milchversetzung, der nicht gehörige 
Gebrauch der Arzneymittel und der zu reichliche 
Genuss des Branntweins und Calfees , welcher der 
Kranken heimlich gebracht wurde. — Bey der 
Section fand man an dem leidenden Gliede folgen¬ 
des. Nachdem die flaut weggenommen war, so 
bemerkte man, dass die Ausstreckemuskeln ihre 
natürliche Lage fast vollkommen halten, aber et¬ 
was kürzer als gewöhnlich waren, die Sehne der 
beyden grossen Schetikelmuskehi, des geraden und 
des Schenkelbeinmuskels (in. vasli, m. rectus et 
cruraeus) hing fest mit der Apophyse des Knochens 
zusammen , welche über das untere Ende des Schen¬ 
kelbeins hervorragte, und fest die Form der Knie¬ 
scheibe hatte. Die Beugen des Unterschenkels wa¬ 
ren an dem gehörigen Orte an das Schienbein befe- 
sliget. An der äussern Seite war zwischen der 
Haut und den Muskeln eine Ansammlung von Ei¬ 
te1*, so auch unter der Apopbysis, welche die Stelle 
der Kniescheibe, eianahm;, eine Höhle drang hier 
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zwischen die Knochenenden ein. Ein nicht luxu- 
riirender, sondern gehörig gebildeter Callus, der 
die Knochenenden umgab , kam zum Vorschein, 
nachdem die Muskeln entfernt worden waren, zu¬ 
gleich konnte man bemerken, dass der Callus zum 
Tlieil wieder zerstört worden war; wahrscheinlich 
ist auch dieser untere Tlieil der regenerirten Knie¬ 
scheibe durch dieselbe seröse Materie zerstört wor¬ 
den, die sich nach dem Abortus in so grosser 
Quantität in der Wunde abgesondert hat, und die 
auch die schon so gut gebildete Narbe in den wei¬ 
chen Theilen zerstörte. Das diesem Theile des 
Schenkelbeins gegenüber liegende obere Ende des 
Schienbeines war auch cariös, und rings herum 
ging eine Rinne zwischen der Glänze des Knochens 
und des Callus in die Höhe, wo auch die vorher 
ohne Zweifel ganz vereinigten Knochen zum Theil 
wieder getrennt w'orden waren und ihre Festigkeit 
verloren hatten. Im Fussgelenke, wo die Kranke 
seit der Milchversetzung sehr viele Schmerzen hatte, 
fand sich eine kleine Menge eines schlechten, icho- 
rösen Eiters und anfangende Caries des Schien¬ 
beines- 

Im 5. Cap. tlieilt der Verf. verschiedene Be¬ 
merkungen über die Exstirpation der Gelenke und 
auch eine Beschreibung der Experimente mit, die 
er über diese Operation an Thieren gemacht hat. — 
Die Exstirpation des Kopfes des Oberarmbeins ist 
unter allen Gelenkexstirpationen diejenige , welche 
am leichtesten verrichtet werden kann und auch 
am wenigsten gefährlich ist; sie ist daher sehr zu 
empfehlen und der Amputation weit vorzuziehen. 
Die Operationsmethode mit dem Längenschnitt ver¬ 
dient vor der von Sabatier und' Bromfield empfoh¬ 
lenen mit dem V förmigen Schnitt den Vorzug. 
Schon gefährlicher ist die Exstirpation des untern 
Endes des Oberarmbeines und des Ellenbogenbeins 
nebst der Speiche, wegen der Gefahr grosse Blut¬ 
gefässe und besonders beträchtliche Nerven zu ver¬ 
letzen. Der Verf. glaubt zwar, man könne auch 
diese vermeiden, allein es möchte doch, schwer hal¬ 
ten, besonders bey manchen Arten von Degenera¬ 
tionen in diesen Gelenken. Mit Recht verwirft er 
den ersten Tlieil der von Park vorgeschlagenen 
Operationsmethode, dass man nämlich zuerst das 
Olecrauon absetzen soll, es ist dieses ganz über¬ 
flüssig. Auch die Exstirpation des untern Theils 
der Speiche und des Ellenbogenbeins gehört wegen 
der Gefahr, bedeutende Blutgefässe zu verletzen, 
zu den gefährlichen Operationen. Der Verf. hat 
diese Operation an einem Hunde voi genommen; 
3 Monate nach der Operation wurde der Hund ge- 
tödlet, und es fand sich, dass sich ein ganz neues 
Gelenk und eine Gelenkkapsel von beynahe natür¬ 
licher Dicke gebildet hatte. — Ueber die Exstir¬ 
pation des Kopts des Oberschenkelbems fuhrt er 
die Versuche von Vermeudois und Kaehler an, wel¬ 
che er mit gleichen Resultaten wiederholt hat. Die 
Exstirpation des Kniegelenkes hat Park zuerst im 
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Jahre 178$ verrichtet und Mulder ist wahrschein- 
licli der Erste, der sie nach ihm wieder vorgenom- 
men liat. Wenigstens fehlen Nachrichten von ei¬ 
ner frühem Wiederholung.- Hr. W. widerlegt 
recht gut die Einwürfe, welche Richerand und ei¬ 
nige Andere gegen diese Operation gemacht haben. 
Eine vollständige Exstirpation des untern Theiles 
des Waden- und Schienbeines ist beym Menschen 
bis jetzt noch nicht vorgenommen worden. Einen 
beträchtlichen Theil des Wadenbeines hat Mulder 
exstirpirt. — Das 4te Cap. enthält Bemerkungen 
über die oben beschriebene von Mulder vorgenom- 
mene Exstirpation des Kniegelenkes. Er spricht 
von dem Verlaufe der Krankheit vor und nach der 
Operation, führt Gründe für Mulders Verfahren 
bey der Operation an, sucht die Zufälle, die sich 
nach der Operation ereignet haben, zu erklären, 
z. B. die Milchversetzung ; er glaubt, dass eine 
wahre Milchversetzung durch die Saugadern be¬ 
wirkt werden könne. Im-Tetanus hat er sowohl in 
diesem Fall , als auch in verschiedenen andern 
sehr gute Wirkung von der Stutzischen Heilme¬ 
thode gesehn. Er gibt den Rath, bey der Caries 
die Exfoliation nicht zu lange abzuwarten , son¬ 
dern das Knochenstück lieber bald wegzunehmen. 
Die Erzeugung des Callus konnte er sehr gut be¬ 
obachten und hat bemerkt, dass derselbe zuerst 
hautartig ist, ehe er in Knochenmasse übergeht. 
Den Beschluss macht die Geschichte der schon 
oben erwähnten von Mulder wegen Beinfiass vor¬ 
genommenen Exstirpation des untern Theiles des 
Wadenbeines. Es war das untere Stück des Wa¬ 
denbeins mit einem schwammigen- Auswuchs be¬ 
deckt, der fast 5" lang und 2" breit warf dieser 
wurde durchschnitten und von dem Knochen losge¬ 
trennt, worauf man den eariösen Knochen erblickte. 
Da. man mit der Säge nicht zukommen konnte, so 
wurde ein Stück von dem gesunden und kranken 
Knochen mit dem Trepan weggenommen und das 
untere Ende des Wadenbeines aus dem Gelenke ge- 
löset. Das exstirpirte Stück des Wadenbeines war 
5 Zoll lang. Nach der Operation konnte der Kranke 
alle Bewegungen des Fusses gut verrichten. Die 
Wünde eiterte am 21slen Tage nach der Operation, 
wo der Verf. die Erzählung der Krankengeschichte 
endigte, noch stark, man konnte aber hoffen, dass 
der Kranke vollkommen genesen werde. Auf den 
beyden von Geusendam treflich gezeichneten und 
von Vrydag eben so gut gestochenen Kupfertafeln 
sind folgende Gegenstände dargestellt. Auf der er¬ 
sten Tafel das exstirpirte Kniegelenk, die Beschaf¬ 
fenheit des untern Endes des Oberschenkelbeins, 
des obern Endes des Waden- mid Schienbeins des 
leidenden Gliedes nach dem Tode der Operirten, 
das bey der Operation gebrauchte Messer und der 
Spatel. Auf der 2ten Tafel isf die Beschaffenheit 
verschiedener Gliedmaas-en von Hunden, an denen 
die Exstirpation eine:. Gelenkes vorgenommen wor¬ 
den ist* abgebildeL 

Jun’y. 

Specimen cliirurgico-medicum inaugurale de pu- 

pilla artificiali quod pro gradu Doctoratus in 

choro templi aeademici publicae disquisitioni sub- 

miltit Georgias Henricus Wachter, E-F. Rotero- 

damensis. Groilillgae l8l-0. 

Der Verf. beschreibt in dieser Schrift eine von 
Mulder verrichtete künstliche Pupillenbildung, und 
fügt dann- eine kurze Uebersicht der Geschichte die¬ 
ser Operation bey. — Bey einem Manne von 5o 
Jahren hatte sich nach heftigen Augenentzündungen 
grauer Staar und eine so starke Verengerung der 
Pupille ausgebiidet, dass man nur mit der Spitze 
einer Nadel in die Pupille eindringen konnte. Mul¬ 
der versuchte zuerst durch verschiedene Arzneymit- 
tel, durch das Oleum Hyoscyami tr. s. w. eine Er¬ 
weiterung der Pupille zu bewirken, aber vergebens. 
Er fasste daher den Entschluss die Pupille zuerst 
durch eine Operation zu erweitern und dann die 
Ausziehung des grauen Staares vorzunehmen. Zu 
diesem Zweck zu gelangen hat er folgendes Verfah¬ 
ren gewählt. Er machte einen Hornlrautschnitt wie 
bey der Staaroperation, hob den Hornhautlappen 
mit dem Darielischen Löffel in die Höhe, machte 
mit einer feinen Scheere vier Einschnitte in die 
Iris, zwey horizontale und zwey perpendiculäre und 
nahm die auf diese Weise getrennten Theile der 
Iris mit der Scheere weg, worauf er dann die Cry- 
stallinse auf die gewöhnliche Weise entfernte. Al¬ 
lein nun zeigte sich, dass auch die Capsel der Cry- 
stallinse verdunkelt war, diese zog er mit dem La 
Fayschen Zängchen aus; welches auch glücklich 
vollendet wurde. Es entstand keine heftige Augen- 
entziindung, die Wundlefzen der Hornhaut schlos¬ 
sen sich in einer gut gebildeten Narbe, die Pupille 
zeigte sieh in der Mitte der Iris, war mehr oval 
als rund; die Iris war gegen das Licht unempfind¬ 
lich. Der Kranke konnte alle Gegenstände erken¬ 
nen und beschwerte sich nur über ein etwas schwa¬ 
ches-Gesicht, was sich aber auch immer mehr bes¬ 
serte. Es kommt die in diesem Falle von Midder 
gewählte Operationsmethode am meisten mit der 
von Gueriri (traite des maladies des yeux. Lyon. 
1769) empfohlenen überein, nur dass dieser den 
Kreuzschnitt mit dem Messer gebildet hat. — Die 
beygefligte Geschichte der künstlichen Pupillenbil¬ 
dung ist nicht vollständig, es sind dem Verf unter 
andern Pellier’s, Sabatier's, Arnemann’s und Beer’s 
Operationsmethoden, die künstliche Pupille zu bil¬ 

den, entgangen. 

P r e d i g t e n. 

Warum ist des Herrn Wort aus dessen Hause 

verschwunden ? Eine Probepredigt von Nie. 

Früh Sev, Grundwig, Candidat der Theologie. 
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Motto : Icli schäme mich des Evangelii von Christo nicht, 

es ist eine Kraft Gottes, die da selig machet alle, die 

daran glauben. Aus dem Dänischen. Nürnberg, 

im Verlag der Raw'schen Buchhandlung, lßn* 

Dem Rec. ist diese Predigt merkwürdig gewe¬ 
sen, weil sie eben so wie die gleichfalls aus dem 
Dänischen ihm zugekommenen Harms’sclien Predig¬ 
ten, innigen Unmuth über die Art, wie meistens 
in den Kirchen ihrer Gegend geprediget wird, und 
innige Sehnsucht nach etwas Höherem und Bessern, 
was den ganzen Menschen ergreift, in feurigen, 
kräftigen Worten ausspricht. Wahrscheinlich hat 
auch dort, wie in so manchen andern Gegenden 
das überverständige Wesen Besitz von den Lehrstüh¬ 
len und Kanzeln genommen, und da gehen denn 
die armen, nach höherer Erquickung aus dem 
Worte Gottes sich sehnenden Menschen umher, 
wie Schafe die keinen Hirten haben, und junge 
feurige Männer, mitfühlend diese dem Menschen¬ 
herzen so natürliche Sehnsucht, und empört durch 
das fade moralisch-religiös seyn sollende herzlose 
Geschwätz, werfen sich dann dem auf einer andern 
Seite vom rechten Wege eben so weit abführenden 
Myslicism in die Arme. Seinen Vorsatz gibt der 
Vf. folgendermaassen an: „MitungeheucheltenThrä- 
nen will ich die Diener des Worts beschwören, ihre 
unbefestigten Brüder nicht auf den gefährlichen Pfad 
des Zweifels zu leiten, wo sie jene allein, trostlos 
verlassen, und an die Erde gefesselt stehen lassen 
müssen, und nicht vermögend sind, selbige weder 
zurück, noch vorwärts zu den hohem Gegenden 
der Wissenschaft zu führen, durch welche doch 
das einzige Stückwerk zu finden ist. Wie wenn 
sie verzweifeln, ihn, der sie schuf, und sein heili¬ 
ges Gesetz verläugnen, oder von den Irrlichtern der 
Schwärmerey irre geführt werden; wer darf dann 
verwegen sagen: Ihr Blut komme über mein Haupt I“ 
— Diese Stelle, von der Rec. wünschte, dass sie 
kein Prediger übersehen möchte, der nach der Zeit- 
Sitte lieber niederreisst als erbaut, diene zugleich 
als Probe wie diese Predigt, die nicht fürs Volk 
sondern für Prediger bestimmt ist, und darum aucli 
besser als ein Schreiben an Prediger, denn als Pre¬ 
digt abgefasst wäre, sich ausdrückt. Der Vf. nimmt 
von Matth. 5, i5. 16 Veranlassung davon zu spre¬ 
chen, wie dasLicht des Christenthums durch Furcht 
und eignen Unglauben der Geistlichen selbst in den 
Tempeln versteckt und durch Menschenwort ver¬ 
drängt werde. Ist gleich hie und da etwas zu stark 
oder zu allgemein gesagt, so ist doch viel, sehr viel 
Wahres, das vornehmlich von Predigern verdient 
beherzigt zu werden, in dieser einen sehr geistvol¬ 
len Vf. verrathenden Predigt. — Die Unsitte, die 
der Vf. in der Vorerinnerung tadelt, und-die ihn 
auch zu dem allerdings gewagten Entschluss brachte, 
diese Predigt vor seinem Examinationscollegio zu 
halten, nämlich, dass Candidaten ihre Probepredigt 
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in leeren Kirchen halten, und dann ihre Reden ent¬ 
weder kalt, wie es zu den leeren Stühlen passt, her» 
sagen, oder mit einer erkünstelten Wärme und aus- 
studirten Gebehrden wie Gaukler an heiliger Stätte 
stehen müssen, ist leider an mehrern Orten, wo 
Candidaten examinirt werden, Sitte und verdient 
auch ibey dieser Gelegenheit öffentlich gerügt zu 
werden. 

Schöne Literatur. 

Joseph Ludw. S toi Ts poetische Schriften. Erster 

Theil. Heidelberg, bey Braun. 1812. 8. 189 S. 

(18 Gr.) 

Das Element dieses Dichters ist das Epigram¬ 
matische, Der Witz herrscht selbst in den Ge¬ 
dichten vor, die ins Phantastische gehen, wie in 
der dramatischen Phantasie ,* die Schnecken, ein 
Traum in der Brautnacht. Das Ganze ist aus 
lauter sinnreichen Einfällen zusammengesetzt, die 
zum Theil recht ergötzlich sind; mehr würden sie 
wirken, und wahrhaft poetisch, wenn nicht die 
wunderlichen Visionen, die dem armen, von der 
Furcht vor der Hahnreischaft besessenen Ehemann 
erscheinen, zu sehr gehäuft und etwas gezwungen 
herbeygeführt wären. Indess eine geistreiche Skizze 
bleibt es immer — und in dichterischem Geist ist 
der Chor der Schnecken. 

Amors Bild, ein Spiel in einem Act, ist eine 
recht artige Kleinigkeit. 

Das kleine Lustspiel: Scherz und Ernst, macht 
noch immer Glück auf der Bühne, und ist zu be¬ 
kannt, als dass es einer näheren Anzeige bedürfte. 
Es gehört unstreitig zu den besten komischen Dra- 
malets. Doch ist es keine eigene Erfindung des 
Dichters, sondern eine Bearbeitung nach dem Fran¬ 
zösischen, was wir bemerken, da der Bearbeiter 
davon nichts erwähnt. Hin und wieder bedürfen 
die Alexandriner noch der Nachhülfe, so wie die 
Sprache, die an einigen Stellen zu nachlässig ist. 
So ist zu lesen: 

— —- und dieser Blitzgedanken 

Ist dein, mein Kopf! dir hab ich alles zu verdanken. 

Ferner : Cleant: Er rasete ! und warum ? 

Cephi&e. 

Der sichs nicht nehmen lasst, 

Er habe einen Nebenbuhler. 

Cleant. 

alle Wetter! 

Unter den wenigen Gedichten zeichnen sich aus: 
das Wuriderkliimchen — an meines Vaters Geist 
— Winter liebe. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 30. des Juny. 159. 1812. 

Geschichte der Lehranstalten. 
vorbereitet und unbekannt mit dem Umfange der 
WieoAnvrliaftfMa. die sie studiren sollten, die Uni-' 

Entwurf einer Geschichte des Collegii Cavolini in 

Braunschweig von J. J. Eschenbu rg. Berlin 

u. Stettin, bey Nicolai 1812. 202 S. gr. 8. (iThlr.) 

Gern wird man die Geschichte einer Lehranstalt 
lesen, die, wenn sie gleich zu seyn aufgehört hat 
in einem Zeitalter, von dem schon öffentlich behaup¬ 
tet worden ist, es gefalle sich mehr im Stiften neuer 
als im Erhalten alter Anstalten, doch einst wohl- 
thatig nicht nur für das Land, in dem sie gestiftet 
Wurde, sondern auch für andere wirkte; die einst 
die berühmtesten Männer Deutschlands zu Leh¬ 
rern hatte, und unter ihnen auch den würdigen 
Mann, der ihre Existenz überlebt hat, und jetzt 
ihre Geschichte so treflich schreiben konnte, die 
also mit der ganzen Literatur und Cultur un- 
sers Vaterlandes während eines gewissen Zeit¬ 
raums in inniger Verbindung steht. Schon in 
den ersten Stücken des Braunschweig. Magazins vom 
J. 1791 hatte Hr. E. den Versuch einer Entstehungs¬ 
geschichte des Collegii Carolini, mit Urkunden, mit- 
getheilt. Dieser ist in gegenwärtiger Schrift wieder¬ 
holt und wreiter fortgeführt, mit Beschränkung auf 
das Notii wendigste und Wesentlichste und mit Rück¬ 
sicht auf die Wünsche derer, welche einst in die¬ 
sem Collegium ihre Bildung erhalten hatten. Be¬ 
reits im J. 1667 hatten die damals gemeinschaftlich 
regierenden Herzoge von Braunschweig-Liinebu 1 ö’ 
Rudolf August und Au ton Ulrich eine Ritter aka- 
demie zu l4'rolfenbüttel entworlen, die aber erst 
den 18. Jul. 1687 eingeweihet wurde und deren Sta¬ 
tuten 1710 vermehrt und verbessert deutsch gedruckt 
wurden. Sie war zunächst und ausschliessend für 
die hohem Stände bestimmt, dauerte nur bis 1715, 
also 28 Jahre, während welcher Zeit 358 Studirende 
in der Matrikel eingeschrieben wurden. In einem 
Anhänge S. 197 ff. wird von ihr genauere Nachricht 
gegeben. Als die Klosterschule zu Marienthal ge¬ 
gen die Mitte des vorigen Jahrli. in Verfall geva- 
then war, wurde die Verlegung derselben nach 
Braunschweig dem Herzoge Karl angerathen, und 
von ihm das Gutachten mehrerer einsichtsvoller 
Männer erfordert, unter denen das vom damaligen 
Hofprediger Jerusalem fast durchgängig befolgt und 
die Grundlage der Anstalt wurde. Es gründete sich 
auf die Bemerkung, dass nach dem damaligen Zu¬ 
stande der Schulen die Jünglinge nur mangelhaft 

Zweyter Band. 

versilät bezogen; dass an liberale Erziehung, an 
frühe Bildung des Geschmacks und feinem Gefühls 
nicht gedacht wurde. Zur Ausfüllung der beträcht¬ 
lichen Lücke zwischen dem gewöhnlichen Schulun¬ 
terricht und der zweckmässigen Benutzung des aka- 
dem. Unterrichts sollte durch die neue Anstalt mit¬ 
gewirkt werden. Zugleich aber wurde ‘sie bestimmt 
zur Bildung junger Leute von Stande und Vermö¬ 
gen, die sich nicht dem eigentlichen gelehrten Be¬ 
rufe widmen wollten, und für die es damals an ei¬ 
ner so zweckmässigen Bildangsanstalt fehlte. Sie 
sollte folglich in der Mitte zwischen der Schule u. 
Universität stehen, nicht solche Zöglinge aufnehmen, 
die des gewöhnlichen Schulunterrichts noch bedürf¬ 
tig wären, keine, welche nicht schon das i5te Jahr 
erreicht hätten und nur solche, die sich durch glück¬ 
liche Fähigkeiten auszeichneten. Sie erhielt daher 
auch den Namen Collegium und von ihrem Stifter 
Carolinum. Jerusalem drang gegen die Einwen¬ 
dungen des Generalsuper. Dr. Köcher auf gänzliche 
Trennung des Collegii von den Schulen und er 
drang durch, obgleich die von Köcher vorgeschla¬ 
genen Selectenclassen in den Stadtschulen eine Zeit¬ 
lang eingeführt wurden. Er entwarf auch einen 
Lectionsplan, der sich auf eine gedruckte vorläufige 
Nachricht von dem Collegio Carolino zu Braun- 
schweig (v. 17. April 1745) bezieht. Gleich anfangs war 
er die vornehmste Triebfeder des Ganzen und durch 
ein Rescript den 18. Oct. 1747 wurde ihm die Haupt¬ 
sorge übertragen. Er bestimmte das Institut zu ei¬ 
ner von unbeschränkter Freyheit eben so sehr als 
von knechtischem Schulzwange entfernten liberalen 
Erziehung und Ünterrichtsart. Als nach dem Tode 
des ersten Oberaufsehers, des Geh. Raths von Schlie¬ 
stedt, diese dem Geh. R. von Hoym übertragen wur¬ 
de, ward auf dessen Veranlassung eine Commission 
1773 zur Untersuchung des Zustandes des Collegii 
in allen seinen Theilen angestellt, und da aus ihrem 
Berichte an den Herzog sich ergab, dass es noch 
vervollkommnet werden könne, so wurden vor¬ 
nehmlich in fünf Stücken Veränderungen gemacht, 
und davon 1774 dem Publicum Nachricht gegeben. 
Den Curatoren war die bürgerliche und Criminal- 
Jurisdiction in dem Collegium und über diesämmtli- 
clien Glieder desselben ertheilt wrorden. 1777 wurde 
ein Concilium angeordnet, welches die offentl. Pro¬ 
fessoren und Hofmeister ausmachten. Die Anlegung 
mehrerer neuer Institute in andern Ländern und 
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und die Verbesserung der allen, die Verbindung 
des Unterrichts in den Vorbereitungswissenschaften 
auf Universitäten mit dem übrigen Unterrichte, end¬ 
lich mehrere politische Ereignisse veranlassten in 
den spätem Jahren eine Ahnahme des Collegii. 
Schon 1791 wurde von der Regierung darauf an¬ 
getragen, dass das mit dem Institute verbundene Er¬ 
ziehungswesen aufgehoben werden und nur dasLehr- 
institut fortdauern sollte, jedoch darüber von den 
einzelnen Lehrern noch Gutachten erfordert. Ob¬ 
gleich diese, bis auf drey, sich gegen eine solche 
Trennung erklärten, so wurde doch die öffentliche 
Pensions- oder Erzieh ungs -Anstalt aufgehoben, 
ohne dass jedoch diess öffentlich bekannt gemacht 
werden sollte, aber die zu dieser Anstalt gehö¬ 
rigen Sachen wurden eben so wohl als das dem 
Collegio gegenüber liegende Speisehaus öffentlich 
verkauft. Es wurde auch auf Verlangen des Her¬ 
zogs ein neuer schriftl. Vorschlag zur Vervollkomm¬ 
nung des Lehrinstituts von einem Miigliede des 
Collegii eingereicht. Lange nach Jerusalems Tode 
erhielt eist i8o4 das Collegium einen neuen Cura- 
tor an dem Vicepräsident Henke. Die Erwartun¬ 
gen, die er erregte, konnten wegen seiner Reise, 
Kränklichkeit und frühen Todes nicht erfüllt wer¬ 
den. Im Nov. 1808 wurde das Collegium aufgeho¬ 
ben und in eine kön. Militärschule verwandelt. S. 
57 ff. folgt ein alphabetisches mit meinem literar. 
Nachrichten ausgestattetes und daher auch für die 
allgem. Literaturgeschichte wichtiges, Verzeichniss 
der sämmtlichen verstorbenen und lebenden Lehrer 
und öffentl. Hofmeister am Collegio Car. Mit klei¬ 
nerer Schrift ist S. 97 ff. die Matrikel des Collegii 
abgedruckt. Dann folgen S. 127 ein Aufsatz über 
die Bibliothek des Collegii, die nun auch der Mi¬ 
litärschule zugefallen ist, S. i33 über das vorgebli¬ 
che Gespenst im ehemaligen Collegio Carolino (17^7 
worüber auch der angeblich actenmässige Bei’icht 
im Morgenbl. und andere Aufsätze im Allg. An¬ 
zeiger berichtigt werden). Es ergibt sich, dass die 
Geschichte aus guten Gründen niedergeschlagen 
wurde und dass Betrug dabey im Spiele war. Als 
Beylagen sind beygefiigt: S. 147 Verzeichniss der 
Druckschriften, welche das Collegium Carolinum 
betreffen, S. i55 die herzogl. Rescripte, welche die 
Freyheiten und Benutzung des Collegii angehen, 
S. 162 die Anordnung des Concilii vom J. 1777, 
S. X73 die Instruction für die Hofmeister vom J. 
1786, S. 191 die Gesetze für die Sludireuden vom 
J. 1802. Man wird davon auch für manche andere 
Anstalten nützlichen Gebrauch machen können. 

Literaturgeschichte. 

Die schone Literatur Deutschlands, während des 

achtzehnten Jahrhunderts, dargestellt von Franz 

Horn. Berlin u. Stettin, bey Fr. Nicolai. XII 

u. 524 S. in 8. 0 Thlr. 4 Gr.) 

J Liny. 

Der Verf., der stets nur sein eignes TJrtheil 
geben will, urtheilt gleich im Anfänge dieser Schrift 
(die sich an seine Gesell, der deutschen Poesie und 
Beredsamk. 1800 anschliesst) vom dem wesfphäl. 
Frieden, von dem er ausgeht, er sey keine Wohl- 
Ihat für Deutschland gewesen, sondern habe nur 
dessen politische Schwäche als notbwendig und con- 
stitutionsmässig festgesetzt und den Keim zu neuen 
Kriegen enthalten. Leopold 1., welcher gefühlt, 
dass ihm das höhere Herrscherlalent abgehe, habe 
sein ganzes Wesen nur auf standhafte Eiduldung 
der ihm unabwendbar scheinenden Leiden gewandt! 
Er .geht dann zu einer kurzen Darstellung der 
Lage Deutschlands zu Anfang des i8ten Jahrhund, 
über, und vornehmlich der ästhetischen Cullur des¬ 
selben. Die tiefen und herrlichen Töne eines 
Opitz, Flemming, Andreas Gryph u. s. w-, sagt 
er, waren fast gänzlich verhallt, und als Muster 
der Dichtkunst galten nur Lohenstein und Hofl- 
mannswaldau, von denen der Vf. schon in seiner 
Gesell, der deutschen Poesie und Bereds. geuitheilt 
hat. Hieräusserl er sich über sie sehr verständlich so: 
„Es war der Hochmuth, durch den sie fielen. Sie 
wollten die Farbe noch farbiger, den Ton noch 
tönender, das Schöne noch schöner haben als scliön.‘£ 
Dagegen strebte Christian Weise nach der äusser- 
sten Natürlichkeit, statt deren er aber oft nur das 
Gemeine und Niedrige erhaschte. Aber auch er 
fand Anhänger. Hierauf wird über Canitz, Besser, 
Wernack (den man gewöhnlich Wernicke nennt) 
geuitheilt, „die den Deutschen nicht wahrhaft hel¬ 
fen konnten.“ Eiue platte Nachahmerey des Aus¬ 
ländischen entstand. Doch erhielt sich die Reinheit 
des deutschen Sinnes, und hatte, nach dem Verf., 
eine Stütze in dem Pietismus. Bey manchen deut¬ 
schen Fürsten entstand eine materielle Nützlich¬ 
keits-Tendenz und alle Wissenschaften und Kün¬ 
ste, die nicht unmittelbar nützlich waren, wurden 
gehasst und verspottet. Der Vf. stellt zwey Gründe 
auf, warum Leibnitz nicht so viel auf seine Nation 
wirkte, als er konnte, seine Accommodation und 
seinen Gebrauch der ausländischen Sprache. All¬ 
gemeiner wirkte Chr. Wolf. Lange und Baum¬ 
garten werden nicht vergessen. Mit der Poesie 
der Deutschen stand es auf eine jammervolle Weise. 
Unter vielen unbedeutenden Schriftstellern werden 
doch einige bessere gerühmt, wie Brockes, Mos¬ 
heim, Günther, Liscov. Wie konnte aber der Vf. 
diesen Männern einen Königsdorf, Lehms undGund- 
ling anschliessen? Fürchtete er sieh nicht, die Ma¬ 
nen eines Mosheims zu beleidigen? Es folgt der 
Streit der „Schweizer mit der Leipziger literari¬ 
schen Secte. ‘ Ueber Bodmer wird ein durchaus 
hartes Urtheil gefällt, und von Gottsched wird gar 
gesagt: „sein Name sey durch häufiges Besprechen 
so abgerieben worden , dass er fast alle Realität 
verloren zu haben und zu einer gewisse Art von 
schlechter Allegorie geworden zu seyn scheine. 
Von beyder eigentlichen Schülern weiss der Verf. 
nichts Erfreuliches zu sagen, doch gewährten Gott- 



1269 1812- 1270 

scheds Schüler auch jetzt noch eine Art von Er- 
götzlichkeit , obwohl ihre Quelle nur die Ironie 
seyn könne, die schweizerische Secte aber sey 
weder zum Scherz noch zum Ernst zu gebrauchen, 
sondern schlechthin „platt und plump und wider¬ 
lich geistlos hochmüthig.“ Es folgen bessere Män¬ 
ner, aber bey Hagedorn ist, nach dem Yrf., „die 
Begeisterung stets dünn und wasserhell,44 Haller 
wird vorzüglich in der Elegie gerühmt; was Gleim 
bis zum Anfänge des 7jahr. Kriegs gedichtet habe, 
könne nur den Literaturhistoriker interessiren; 
Kleist ist mehr getadelt, Uzens correcte Gediegen¬ 
heit und Sinnigkeit gelobt, zu welcher Jerusalem 
und Spalding das Gegenbild gaben. Geliert wurde 
durch seine Fabeln und geistlichen Lieder der Dich¬ 
ter der Nation. Das Schauspiel und noch mehr 
der Roman mislangen ihm ganz. Nur über seine 
Briefe urtheilt der Verf. milder als andere. Noch 
einige der merkwürdigsten Urtheile über eile nach¬ 
folgenden Schriftsteller der deutschen schönen Li¬ 
teratur heben wir aus der langen Reihe, die ge¬ 
mustert wird, aus: Rabner sey ehemals überschätzt 
worden, und daher jetzt, „wie billig/4 der Verges¬ 
senheit ziemlich nahe gekommen. Gewiss mit 
Recht widmet der Verf. Klopstocken mehrere Para¬ 
graphen, indem er auch einen dreyfachen Impuls 
seiner Poesie aufstellt. Nur mit seinen letztem Jah¬ 
ren ist er nicht zufrieden. „Es ist eine betrübte 
Erfahrung, die der Literaturhistoriker nicht selten 
machen muss, dass manche, selbst der treflichen 
deutschen Schriftsteller, in der Jugend verzogen 
und verweichlicht, sich in den spätem Mannsjah¬ 
ren verhärtet zur Ruhe setzen, und dann oft, nicht 
blos abgeschlossen, sondern auch künstlich einge¬ 
säumt, ja wir möchten sagen, gänzlich zugenähet 
erscheinen.“ Ramler wird zwar nicht für einen 
Dichter gehalten, doch sollen einige trefliche Ge¬ 
dichte von ihm vorhanden seyn. Dusch ist ein sehr 
mittelmässiger Schriftsteller, „der nur auf einem 
sehr dünnen Haferrohr pfeift.44 Einige allgemeine 
Bemerkungen über den damaligen Zustand der 
schönen Liter, in Deutschi, enthalten eben nicht 
viel Rühmliches. Es wird auf eine Lücke in unsrer 
Literaturgesch., den Mangel einer Geschichte des 
deutschen Theaters, aufmerksam gemacht. Bey 
Winckelmann, „der als ein ewiges und herrliches 
Wunder da steht, der tiefsten Liebe würdig,“ wird 
nur auf von Göthe’s Werk verwiesen. Diesem, Les- 
sing’en, v. Schiller’n, v. Kotzebue’n, Lafontaine’n, 
Lffland’en (mit welchem die Reihe schliesst) sind 
wieder mehrere Paragraphen bestimmt, während 
andere in einem, höchstens zweyen (wie Wieland) 
abgefertigt werden, bisweilen auch mehrere zusam¬ 
men nur einen erhalten. Bey Wieland wird die 
Erinnerung gemacht, die deutschen Dichter hätten 
ein ganz eignes Schicksal gehabt; wenn ihre Be¬ 
rühmtheit am grössten sey, so sey der Tadel am 
nächsten (sollte diess nicht anderswo auch der Fall 
seyn?). Es werden vom Verf. hier und an meh- 
rern Orten auch die Urtheile und Angrifle Anderer 
angeführt und gewürdigt, wobey der Vf. eben so 

Juny. 

viele Gerechtigkeit als Humanität zeigt. Nur Friedr. 
Gedicke nimmt auch mehrere Paragraphen ein, denn 
da konnte der Vf. einen Auszug des hieher gehö¬ 
renden Theils seiner Biographie desselben geben. 
Am Schlüsse des Jahrh. kann der \ f. nicht unter¬ 
lassen über die damals begonnene phxlosophisch- 
ästhetische Revolution, durch welche sich das iiterar. 
Deutschi, in 5 Theile gespalten habe, zu berühren, 
den Geist der schönen Liter, im ersten Jalirzehend 
des inten Jahrhunderts, und die Art anzudeuten, 
wie die Gesell, der deutschen Poesie in diesem De- 
cennium ausgeführt werden könne. Nach dieser 
Uebersicht und den verschiedenen ausgehobenen 
Stellen ist es wohl kaum nöthig, noch zu erinnern, 
dass diese Schrift bey gedrängter Kurze und ab¬ 
sichtlicher Uebergehung dessen, was schon von An¬ 
dern hinlänglich behandelt ist (s. S. 180), einen gies¬ 
sen Reichthum von Darstellungen, Ansichten, Bx- 
theilen, Nachrichten und Bemerkungen enthält, dass 
die Urtheile nicht immer nur über den liter. Cha¬ 
rakter, sondern auch den religiösen und mcnal. sich, 
ausbreiten (m. s. was über Lessing, F. G. Jacobi, 
Matth. Claudius, Lavater gesagt ist); dass in ihnen 

sich bald mehr Härte (wie bey" Lafontaine) bal 
mehrere Milde ausspricht, durchaus viele Bestimmt¬ 
heit und nicht selten Kühnheit ausdrückt; dass der 
Vortrag viele Abwechselung und Mannigfaltigkeit, 
mitunter auch eine Derbheit und Bildersprache hat, 
die nicht jedem Geschmacke behagt; dass end ich 
unter manchen gesuchten und nicht immer kunst¬ 
los dargelegten Bemerkungen viele beaclitungswei - 
tlie Vorkommen. Zinn Schlüsse möge nur noc i 
eine liier stehen: „Wie bey manchen andern Na¬ 
tionen die Centrifugalkraft vorherrscht, so bey t en 
Deutschen, im Leben wie in der Kunst, c.ie Gen¬ 
tripelalkraft: ein einfaches Wort, das selbst bey 
einer nur mässigen Kenntniss der vaterländ. Gesc l. 
sich leicht rechtfertigt. Bey diesem ewigen Streben 
nach der Mitte hin oder bey dieser schon gewon¬ 
nenen Ruhe in der Milte gedeihet das epische ge¬ 
dieht, der lyrische Aufschwung der Gefühle und 
die romantische Erzählung am besten. Die Deut¬ 
schen sind fast alle: monologische Naturen, und als 
solche erreichen sie das Y/ortreflichste, was um zu 
erreichen ist.“ Die am Schlüsse stellenden Bemei- 
kungen (S, 522 f.) haben uns eben nicht zugesagt. 

Gelehrt engeschichte, 

Beyträge zur Ergänzung und Berichtigung des 
Jöcher’schen AU gemeinen Gelehrten - Lexikons 
und des Meusel’sehen Lexikons der von 17ÖO Ins 
1800 verstorbenen deutschen Sclirijtstellei . von 
Karl August Hennicke, der Rechte Bacc. und Adv. 

in Leipzig. Zweytes Stück, 107 S. in 8. kJ ritt es 
Stück, 122 S. Leipzig, bey Paul Friedr. Vogel, 

1812. (1 Thlr. 6 Gr.) 

Mit gleichem Fleisse, gleicher Mühsamkeit, wie 

das erste Stuck (von ileniN. 02 S. 256 Bericht ex 
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stattet worden ist) und selbst mit Benutzung noch 
mehrerer Quellen und Einstreuung mannigfaltigerer 
Nachrichten sind diese beyden Stücke ausgearbeitet. 
Im 2ten Stücke ist erstlich das Verzeichniss der im 
Jöcher und Adelung doppelt, zum Theil dreyfach 
vorkommenden Artikel aus den Buchstaben A und 
B fortgesetzt ijnd aus dem Buchst. C hier zuerst ge¬ 
liefert, g, i — 19 und diess wird im 5. St. S. 1 —17 
bis zum Buchstaben H fortgeführt. Dann folgt St. 
2, S. 20 — 58 das erste Verzeichniss von Artikeln 
aus dem ersten Adelung’schen Supplementbande, die 
entweder einiger Ergänzung und Berichtigung be¬ 
dürfen oder ganz w'egfallen müssen, und St. 5, S. 

—45 das zweyte Verzeichniss ausgewählter Ar¬ 
tikel aus dem ersten B. von Jöcher und dem 1. B. 
der Adelungschen Supplemente, welche ergänzt, be¬ 
richtigt werden oder wegfallen müssen. Den gröss¬ 
ten Raum nehmen die Beyträge zum Meusel ein, 
und zwar 1) einzelne Bemerkungen, Zusätze und 
Berichtigungen zum 1. Bande, St. 2, S. 89 — 5y. 
zum 2. Bande St. 5, S- 46 — 60, dann 2) Versuch 
eines Verzeichnisses der im 2ten B. (St. 2, S. 58) 
und im 5ten B. (St. 5, S. 60 ff.) fehlenden Schrift¬ 
steller (in jenem 116, in diesem eben so viele Nu- 
mern, ohne einige in den Noten aufgeführte). 
Noch sind am Schlüsse jedes Stücks Zusätze zu den 
frühem Nachrichten aufgestellt. In diesen Beyträ- 
gen nun findet man nicht blos kurze Lebensnach- 
richten und Titel der Schriften, sondern öfters auch 
umständlichere biograph. Notizen, die Unterhaltung 
gewähren (z. B. von Andr. Broda III, 55 von Det- 
ten II, 86), genauere Inhallsanzeigen mancher, vor¬ 
nehmlich seltner, Schriften, und belehrende Nach¬ 
richten von den Umständen, unter denen sie erschie¬ 
nen (s. III, 7-1), Berichtigungen anderer Lileratoren 
aus sorgfältiger Vergleichung derselben unter ein¬ 
ander gezogen. Nur durch solche vereinte Bemü¬ 
hungen mehrerer Gelehrten kann unsere Literar¬ 
und Gelehrtengeschiehte ihrer Vollkommenheit im¬ 
mer näher gebracht werden, und wir wünschen da¬ 
her dem Hrn. Vf. dieser Beyträge die grösste Auf¬ 
munterung zur ununterbrochenen Fortsetzung der¬ 
selben. 

Von dem Werke, dem die Beyträge grössten- 
theils zur Ergänzung dienen, ist ein neuer Band er¬ 
schienen, der den unermüdeten nützlichen Fleiss 
seines Verfassers aufs neue beurkundet. 

Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen 

deutschen Schriftsteller. Ausgearbeitet von Joh. 

Georg Meusel. Zwölfter Band. Leipzig, bey 

G. Fleischer d. Jüng. 1812. 65o S. gr. 8. (5Thlr. 

8 Gr.) 

Nur erst ein Theil der Artikel des Buchstabens 
S hat in diesem Theile Flatz finden können. Denn 
der erste darin vorkommende Schriftsteller ist Just 
Heinr. Saal, der letzte Joh. Anton Joseph Serinei. 
Ls sind aber auch wieder viele Männer aufgeführt, 
die sehr viel geschrieben haben, wie Christ. Scliött- 

gen, J. J. Schmanss, Christ. Heinr. Schmid; es sind 
von mehrein ausführliche Lebensnachrichten mit- 
getheilt, wie von Scheele, und bey einigen, wie bev 
Christ. Schindel nicht bloss die wirklich gedruckten, 
sondern auch die zum Druck fertig hinterlassenen 
u. selbst die unvollendeten Schriften aufgeführt. Wohl 
könnte man wünschen, dass manche ungeheuer lange 
Titel (z. B. unter dem Art. Geo. Schade) abgekürzt 
worden wären, zumal wenn die Schriften selbst un¬ 
bedeutend sind. Auch bey diesem Bande fehlt es 
nicht an Gelegenheit Geburts - und Todesjahre oder 
Tage zu ergänzen und manches nachzutragen. Ei¬ 
nige Zusätze enthält bereits das Inteil. Bl. No. i5i. 
Und wenn könnte man aufhören dergleichen zu 
machen, wenn alle Verfasser einzelner Predigten 
oder Dissertationen nachgetragen werden sollten? 

Von einem andern literar. Werke desselben 
Gelehrten., das allgemein gebraucht wird, ist eben¬ 
falls ein neuer Band herausgekommen: 

Das gelehrte Deutschland öder Lexikon der jetzt 
lebenden teutsehen Schriftsteller. Angefangen von 
G. C. Hamberger — fortgesetzt von Joh. Georg 
Meusel, kön. preuss. und fürs(.1. Quedlinb. Hofrathe, ord. 

Prof, der Geschichtkunde zu Erlangen etc. Fünfzehnter 

Band. Fünfte durchaus vermehrte und verbess. 
Auflage. Lemgo 1811. Meyersche Buchh« byi 
S. gr. 8. Auch unter dem Titel: Das gelehrte Deutsch¬ 
land im 19. Jahrh. — Dritter Band. (lTlilr. i8Gr.) 

C. L. Paalzow ist der erste, Karl Sydov der 
letzte in diesem Bande. Nicht bey allen schon in 
den frühem Bänden erwähnten Schriftstellern, sind 
die im gegenwärtigen Jahrh. herausgegebenen Schrif¬ 
ten vollständig und bis auf die neueste Zeit nach ge¬ 
tragen, auch ist nicht bey allen (z. B. Schkuhr) ihr 
Tod bemerkt, bey andern nicht die spätem Amts¬ 
veränderungen. Doch vielleicht gehen die Nachrich¬ 
ten in diesem B. nur bis zu Ende 1810, wenn wir 
uns gleich erinnern, auch Bücher mit dem J. 1811 
darin erwähnt gefunden zu haben. Mangelhafter 
sind die Nachrichten von den liier zum erstenmal 
erwähnten Schriftstellern. Der Hr. Vf. scheint im¬ 
mer noch nicht diejenige Unterstützung zu finden, 
um die er so oft schon gebeten hat. Die ihm mit- 
getheilten Nachrichten müssten dann freylich ge¬ 
nauer seyn, als die welche er vom sei. Prof. Petzei 
in Prag erhielt, der ihm iy55 als sein Geburtsjahr 
angab, während dass auf seinem Grabstein, wohl 
richtiger, 1704 angezeigt ist. Die Geburtsjahre ei¬ 
niger hiesigen jungem Gelehrten oder Promovirten 
konnten doch aus dem sonst benutzten Eckischen 
Tagebuche nachgetragen werden, z. B. von D. Schott 
d. 5. Dec. 1780. D. Ed. Platner 1786. Auch feh¬ 
len noch manche akadem. Docenten, die nicht viel 
geschrieben haben, und bey andern sind uns andere 
Berichtigungen aufgestossen , die wir hier mitzulhei- 
len nicht Raum haben. Wir wünschen, dass der 
verdienstvolle Verf. für den letzten Band wenigstens 
von jeder Universität die erforderlichen Nachträge 
erhält. 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 30. cles Juny, 1812* 

Ucbersicht der neuesten Literatur. 

Geschichte. 

Historische Unterhaltungen für gebildete Leser, 
von Ludwig von Baczho. Halle und Leipzig, 
RufPsche Verlagsliandlung 1812. XII u. 012 S. 

in 8. x Tlilr. 8 Gi*. 

D ie Aufsätze dieser Sammlung sind grosstentheils aus 

den mündlichen Vorträgen entstanden, zu denen der 
Vf., den für den frühen Verlust des Gesichts ein 
glückliches Gedachtniss, eine lebhafte Phantasie und 
eine ungeschwächte Geisteskraft tröstet, von der kön. 
deutschen Gesellschaft zu Königsberg, besonders bey 
Anwesenheit des Hofes, und ein paar Mal in Gegen¬ 
wart der königl. Prinzen, auch wohl in einem freund¬ 
schaftlichen Kreise aufgefordert wurde. Er glaubte 
mit Recht, dass diese historischen Unterhaltungen, zu 
denen er doch bisweilen auch die ersten Quellen, nicht 
bloss die neuern Geschichtschreiber benutzt hat, auch 
Lesern , welche wahre Geschichte der Romanenlecture 
vorziehen, angenehm seyn würden. Es sind folgende: 
S. 1. Der Entsatz von Wien durch Sobiesky (1680, 
und der Eindruck, den dieser Entsatz zu Versailles 
und bey Leopold machte). S. 20. Ueber den mündli¬ 
chen Vortrag der Geschichte, eine Vorlesung in der 
kön. deutschen Ges. zu Königsberg 10. März 1808, 
(wie sie herzerhebend und für jede einzelne Classe 
lehrreich vorzutragen sey, wird gut entwickelt und 
gegen das Streben nach neuen Ansichten und Hypo¬ 
thesen geeifert). S. 4o. Liebe (zur Gräfin von Salmour 
in Turin) und (früher) Tod cles Markgrafen Carl Phi¬ 
lipp von Brandenburg (Bruders des ersten Königs von 
Preusscn, durch die gegen ihn auf Befehl des Letz¬ 
tem ausgeübte Gewalttliätigkeit veranlasst). S. 4G. 
Ueber das griechische Feuer (dessen frühere Vorbe¬ 
reitungen der Vf. schon in der Belagerungsgeschichte 
von Sagunt und andern ähnlichen altern Erzählungen 
findet. Es wurde im See- und Landkriege gebraucht. 
Es gab eine jliissige und eine festere Composiiion des¬ 
selben. Bey dem flüssigen, glaubt, der V., sey Leinöl 
im Augenblicke des Aufsiedens angezündet, Ilauptbe- 
standtlieil gewesen, das festere sey ein Gemisch aus 
Naphtha, llarz, Schwefel, Oel, Fett, gewesen und 
durch eine Art Schiesspulver aus einer trichterförmi¬ 
gen Röhre auf den Feind geworfen worden). S. Gl. 
Ueber die Lage Preusscns in den zwey verschiedenen 

Zweyt er Band. 

Zeitpuncten, in welchen zwey Mitglieder des königl. 
Hauses zu Königsberg geboren wurden (1657 u. 1807) 
S. 72. Ueber einen eigenthümlichen Zug des deutschen 
Nationalcharakters (dass die grössten Einrichtungen 
nicht das Werk eines einzigen grossen Mannes, son¬ 
dern wo nicht der Nation, doch mehrerer Verbünde¬ 
ten sind — das ist aber nicht eigentlich Zug des Na¬ 

tionalcharakters zu nennen —). S. 88. Die Festse¬ 
tzung der Portugiesen in Ostindien unter Gama, Al- 
meida und Albuquerque. S. 117. Beytrag zur Erklä¬ 
rung alter Kunstwerke (manche können deswegen jetzt 
kaum erklärt werden, weil der Künstler Scenen aus 
Trauerspielen oder auch aus Lustspielen vor Augen 
gehabt hat — auf manchen Gemmen scheinen lebende 
Personen unter dem Bilde der Götter dargestellt — 
manche Gemme zeigt vielleicht nur eine Familienscene; 
man muss sich daher oft des Erklärens enthalten). 
S. 125. Wiederherstellung Englands durch Alfred den 
Grossen. S. i48.. Ursprung der verschiedenen liegie- 
rungsformen. (Auf natürliche und den Sagen oder 
Beobachtungen angemessene Art wird ihre Entstehung 
bis zur Ochlokratie verfolgt und noch die Frage über 
die beste Regierungsform berührt). S. iG5. Die Bela¬ 
gerung von Malta ( i5G5 und das tapfere oft schon 
geschilderte Benehmen des Hochmeisters de la Valette). 
S. 186. Weshalb verfielen die bildenden Künste zu¬ 
gleich mit der Einführung des Christenthums? (Nicht 
dem Christenthum, das hohe Begeisterung erzeugen 
konnte, sondern andern Umständen damaliger und 
späterer Zeit wird dieser Verfall zugeschrieben). S. 
200. Die Zerstörung von Güstrin 1758 (durch die 
Russen, mit einiger Entschuldigung ihres Oberbefehls¬ 
habers). S. 211. Einfluss der alten Sprachen auf ver¬ 
mehrten Lebensgenuss (durch das Studium der classi- 
schen Schriften und Kunstwerke des Alterthums). S. 
223. Die Ermordung der Dänen in England (d. i3. 
Nov. 1002). S. 230. Ueber Feudalverfassung. (Vorle¬ 
sung in der kön. deutsch. Ges. zu Königsberg 3. Aug. 
1808. Der Vf. tritt Hrn. Sismondi bey, dass man 
oft das Feudal wesen verläumdet habe, ohne es gehörig 
zu kennen. Es hatte auch sein Gutes — für eine ge¬ 
wisse Zeit). S. 243. Skandcrbeg (-f i4. Jan. 1467, 
63 Jahre alt, ausgezeichneter Held in dem Türken¬ 
kriege). S. 2G2. Ueber ein nicht genug erwogenes 
politisches Verdienst der Priesterschaft (ihr Einfluss 
auf die politische Ausbildung in altern und spätem 
Zeiten). S. 278. Ueber die Litthauer im Königreich 
Preusscn (ihre Sprache, Charakter). S. 3o2. Ueber 
die Helden der alten Griechen und ihre Darstellung 
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durch Dichter und Künstler (mit Rücksicht auf neuere 
Vergleichungen). Mannigfaltigkeit, Auswahl, Neuheit 
der Ansichten, ungekünstelter aber natürlich schöner 
und lebhafter Vortrag empfiehlt diese 20 Abhandlun¬ 
gen. Das können wir nicht ganz von folgender Samm¬ 

lung sagen: 

Historische Darstellungen. Erste Hersuche der 
historischen Gesellschaft zu Jena, herausgegeben 
vom Professor Kothe. Jena b. Frommauu 1812. 

XVm u. 270 S. in 8. 1 Tlilr. 4 Gr. 

Hr. Prof. Köthe gründete am 25. Febr. 1811 mit 
einer kleinen Zahl talentvoller Jünglinge eine histori¬ 
sche Gesellschaft, einen freyen Verein, eigner Ge¬ 
schichtsforschung geweiht, da, wie er mit Recht be¬ 
merkt, Anregung der Selbsttliätigkeit, Erweckung zu 
eignem Forschen, Untersuchen und Prüfen (und ver¬ 
ständige Leitung desselben ) vorzüglich für Akademien 
und ihre Lehrer gehört. Zu ihren Unterhaltungen 
und Vorträgen war wöchentlich Eine Zusammenkunft 
bestimmt; jedes Mitglied sollte, um nicht von andern 
akadem. Studien zu sehr abgezogen zu werden, in ei¬ 
nem halben Jahr nur Eine Abhandlung liefern. Aus 
den vorhandenen Abhandlungen wurden sechs für den 
Druck ausgewählt, die nach der von den Mitgliedern 
und dem Vorsteher ausgesprochenen Kritik umgear¬ 
beitet, aber nicht von Letzterem umgestaltet, erschei¬ 
nen. Dieser sucht übrigens in der Vorr., in welcher 
er auch gegen eine erkünstelte und unechte Mystik 
sich erklärt, die öffentliche Bekanntmachung mit Grün¬ 
den zu rechtfertigen, die nicht überall Ueberzeugung 
bewirken dürften. Die Abhandlungen sind: S. 1. Pau- 
sanias (der Spartaner, Verräther seines Vaterlandes) 
von Karl Friede. JFilh. Grosch, I. U. C. S. 45. Nu- 
mantia’s Fall, von Karl Gustav Schulze, I. U. C. 
S. 75. Der Krieg der Hunnen gegen die Westgothen 
und Römer in den Jahren nach Clir. Geb. 451 u. 52 
(von einem Verfasser, der aus Bescheidenheit seinen 
Namen nicht hat beyfiigen wollen). S. 99. Lebensbe¬ 
schreibung Gottfrieds von Bouillon, von Christian 

Schuhart, Th. et Pliil. Cand*. S. 137. Zur Geschichte 
des Tlieophrastus Paracelsus, von Friedr. Arnberg, Med. 
Cand. S. 20i. Philipp Jacob Spener, von Friedr. hVilh. 

Christ. Emil Ffranger, Th. St. Dass der Verf. der 
fünften Abh. kein Mystiker sey, wenn er gleich mit 
Begeisterung vom Paracelsus und von der Theosophie 
als der alt-hermetischen Weisheit (S. 162 ff.) spricht, 
und der der sechsten kein Pietist, wenn er gleich*die 
von Spenern gestifteten collegia pietatis, als damaliges 
Zeitbedürfniss lobt, hat der Vorredner erinnert, in 
Ansehung des letztem überzeugender als des erstem. — 
Die Quellen sind erst am Ende in Anmerkungen zu 
jeder Abh. (S. 24 7 ff.) angezeigt. Wohl kann manch¬ 
mal der Zweifel entstehen , ob auch durchaus nur die 
Quellen und alle Quellen gebraucht sind, und ob die 
gehörige Kritik angewandt worden ist (man sehe z. B. 
was S. 265 ff. über die Hermes und die Schriften eines 
Hermes erinnert wild). Noch mehr wird man einen 
gereiften Beobachtungsgeist, einen geübten Blick, einen 
festen und gleichen Vortrag vermissen, ohne deswegen 
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den VerfasserYi das Lob des Fleisses, der Tliätigkeit 

und Geschicklichkeit zu versagen , oder ihnen und ih¬ 

rem Institut die Aufmunterung zu verweigern, die 

jedem nützlichen Bestreben gebührt. 

Classis che Literatur.' 

C. Julii Caesaris Commentarii de bello Gallico et 
Civili. Accedunt Libri de bello Alexandrino, Afri- 
cano et Hispaniensi. Ex recensione Gudendorpii. 
Pars prior. Norimbergae ap. Riegel et Wiesner. 
MDCCCXn. 2ü4 S. in 12. Pars posterior. 294 

S. 16 Gr. 

Das Papier zu dieser Handausgabe ist recht gut, 

der Text, so viel wir verglichen haben, correct, die 

Lettern und der Abdruck ist im ersten Theile besser 

als im zweyten, der Preis überaus billig. 

Flavii Arriani A7comediensis Opera. Graece ad 
optimas editiones collata studio I). Augusti Chri- 
stiani Bor heck. Vol. 331. Epicteti Disserta- 
tionum quatuor libros, Epicteti enchiridion, Sclio- 
lia antiqua in Epicteti Enchiridion. et Epicteti 
Dissertationum Reliquias continens. Lemgoviae 
in offic. libr. Meyeriana. dolocccxi. 398 S. gr. 8. 

1 Thlr. 4 Gr. 

Erbärmliche, abgenutzte Lettern; schmutziger Druck;, 

dünnes, halbweisscs Papier; Druckfehler; alles verlei¬ 

det den Gebrauch dieser Ausgabe, bey welcher der 

Schweighäusersehe Text zum Grunde gelegt ist. Der 

lateinische Druck ist in diesem Bande besser. 

Aristophanis Plutus et Nubes in usum praelectio- 
nnm editae a IFoljgango Jaegero, P. P. Ite- 
ratis curis recensitae, emendatae, additisque Va- 
riorum variis Notationibus redditae auctiores a 
Godopredo Christoph. Bannero. Norimbergae 
sumtu Monath et Kussler. MDCCCXI. VIII u. 
229 S. in 8. 18 Gr. 

Der erste Druck dieser Ausgabe erschien 1790. 
Der neue Herausgeber hat neben dem Brunck. Text 
den von Invernizzi benutzt; auch hat er sich die eben 
nicht belohnende Mühe gegeben, die, wie er sagt, sehr 
seltne Amsterd. Ausgabe 1670. 12. (die eigentlich nur 
die von 1024 wiederholt) und in einigen Stellen die 
Brubach. zu vergleichen. Noch hat ex einige über¬ 
flüssige Citaten und aus andern gezogene Noten bey- 
gefügt. Der Text ist ziemlich correct, so wie der 

Uerausg. ihn geben wollte, abgedruckt. 

Phaedri Augusti Liberti Fabularum Aesopiarum 

Libri V. cum appendice fabularum. Mit Anmer¬ 
kungen und einem vollständigen Wortregister 

fiir Schulen, herausgegeben von Karl Friede. 
Aug. Br oh m , Professor. Berlin, 1811 b. ar ’Ölie. 

i58 S. in 8. 8 Gr. 

Der Herausgeber übernahm nach dem Wunsche 

des Verlegers die Bearbeitung des Phädrus für Schu- 
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len. In Ansehung des Textes ist er nicht immer den 
gewöhnlichen Ausgaben, sondern bisweilen Bentleyhi 
gefolgt. Mit Rücksicht auf junge Leser sind alle der 
Sittlichkeit anstössige Fabeln weggeblieben. Sehr Recht 
hat der Heraus g., wenn er wünscht, dass auch beym 
Lesen dieser Fabeln auf die Prosodie mehr gesehen 
werde. Darauf beziehen sich einige seiner Anmerkun¬ 
gen und in dein Wortregister ist die Länge oder Kürze 
einiger zweifelhafter Sylben mancher Worte angegeben. 

Bibelerklärung. 

Handbuch zur Erklärung' des Neuen Testaments 
für Ungelehrte. Erster Theil, erste Abtheilung. 
Zweyte von neuem bearbeitete Ausgabe. 

Auch unter dem Titel: 

Der Evangelist Matthäus erklärt für Ungelehrte. 
Vom Verfasser des exegetischen Handbuchs des 
N. T. Zweyte —• Ausgabe. Leipzig 1811, b. 
F. C. W. Vogel. XIV u. 526 S. gr. 8. iThlr.4Gr. 

Dem Yf. war es bey dieser neuen Ausgabe vor- 
nemlich darum zu thun, die Erklärung vollständiger, 
bestimmter und deutlicher für diejenigen, denen sie 
bestimmt ist, zu machen, sie übrigens auch nach dem 
seit Erscheinung der ersten Ausgabe bekannt geworde¬ 
nen Commentarien oder andern exeget. Schriften und 
eignen gereiftem Einsichten zu berichtigen. Ohne alle 
Auslegungen des Vfs. (z. B. von Matth. 26, 28, wo 
die Worte „das Blut das vergossen wird zur Verge¬ 
bung der Sünden“ ganz gegen den Sinn, der damals 
damit verbunden werden konnte, erklärt werden ) oder 
alle Ansichten (z. B. von Judas lscharioth) zu billi¬ 
gen, gestehen wir doch gern, dass wir sehr viel Brauch¬ 
bares in dieser neuen Bearbeitung gefunden haben. 

H omiletik und Predigten. 

Handbuch der Anleitung zur Kanzelberedtsamkeit 
für christliche Religionslehrer. Von D. Christoph 
Friedr. Ammon, kön. baier. Kirchenrathe, erstem 

Prof. d. Tlieol. und Superintendent, zu Erlangen. Neue, 

vermehrte Ausgabe. Nürnberg, b. Campe 1812. 
XXII u. 078 S. gr. 8. 2 Thlr. 

Die vor i5 Jahren in Göttingen hcrausgekommene 
Anleitung zur Kanzelbereds. vom Verf. erscheint in 
dieser neuen Ausgabe fast um die Hälfte vermehrt, 
indem nicht nur der Ausdruck verbessert, und die Li¬ 
teratur ergänzt und bis auf die neueste Zeit fortge¬ 
setzt, sondern auch mehrere grössere Zugaben (über 
den vermeintlichen Unterschied der Kanzelberedsam¬ 
keit in der kathol. und protestant. Kirche, über die 
Eigenschaften des Kanzelstyls, über die Kanzelscheu 
junger Prediger), viele Predigtentwürfe des Vfs. und 
ein vollständiges Register beygefiigt sind. Eben we¬ 
gen dieser grossem Ausführlichkeit hat das Werk auch 
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nun den Titel eines Handbuchs erhalten und verdient. 
Denn man wird cs neben kleinern und grossem An¬ 
weisungen, als-Handbuch mit vorzüglichem Nutzen 
brauchen, und sich zum Repertorium machen können, 
indem man nicht leicht etwas übergangen finden wird, 
was zur gesammten Bildung des Predigers gehört, wohl 
aber vieles berührt oder ausgeführt, manche Notiz bey- 
gebracht lieset, die in andern Schriften nicht ange- 
troflen wird. Die Einleitung gibt den Begriff und die 
Notliwendigkeit der Homiletik, die Bedingungen der 
Bildung des Predigers, die Geschichte der Homiletik 
in 5 Perioden. Die Homiletik selbst ist in -± ff heile 
getheilt: vom Inhalt christl. Predigten; von den Tex¬ 
ten und ihrer Behandlung; von der Disposition und 
ihrer Ausarbeitung; von dem öffentl. Vortrage derPie- 
digten. In der ersten Ausg. hatte der VI. statt der 
Vorrede die-Frage beantwortet: was eine christl. Pre¬ 
digt sey? er führt seine Gedanken darüber jetzt mehr 
und mit grösserer Rücksicht auf Zeitbedürfnisse aus, 
indem er die Notliwendigkeit der Benutzung des ge¬ 
sammten Historischen im Christenthum darthut. „Der 
Sohn Gottes der Vernunft, sagt er unter andern, den 
Spinoza und Kant als den Führer zur [Seligkeit be¬ 
kennen , wird wenige Proselyten finden, während Mil¬ 
lionen ihre Herzen dem Eingebornen öffnen, der unter 
uns wohnte voll Herrlichkeit und Gnade. Gründe 
<renug für den christlichen Lehrer in seinen Vorträgen 
zu ihm, dem bleibenden Vorbilde himmlischer Weis¬ 
heit und 'Tugend zurück zu kehren und unter seinem 
Panier die Gläubigen wieder zu versammeln, die sich 
unter so mannichfaltigen Ueberspannungcn und Ver¬ 

irrungen der Zeit zerstreut haben.“ 

Predigtentwürfe über die gewöhnlichen Sonn -, 
Fest - und Aposteltags - Evangelien und Epi¬ 
steln durchs ganze Jahr, in ausführlicher und 
allgekürzter Form. Herausgegeben von M, Karl 
Christian S eit e nr ei C ll > Pastor zu Wermsdorf. 

Neunter Band. Leipzig 1811, J. B. G. Flei¬ 

schers Buclih. 56o S. in 8. 1 Thlr. 

Dieser Band geht vom Bartholomäustage bis und 
mit Einschluss des 19. Sonnt, nach Trinit. Auch in 
ihm sind wie bisher, über jedes Evang. fünf bis sechs 
ausführlichere Entwürfe und dann Winke zu Pre¬ 
digtentwürfen mitgetheilt. Es ist ein sehr reichhalti¬ 

ges und mannichfaltigcs Repertorium. 

Predigtentwürfe über die biblischen Stellen, worü¬ 
ber im J. 1811 an Sonn - und Festtagen statt 
der gewöhnlichen Evangelien in den evangelischen 
Kirchen des Königreichs Sachsen auf hohe An¬ 
ordnung gepredigt werden soll. Als zweytei 
Anhang zu den Predigtentwürfen über die ge¬ 
wöhnlichen Sonn — , Fest - u. Aposteltags - L \ an- 
gelien und Episteln — von M. Carl Christian 
Seltenreich. Erster Band, 264 S. Zweyter 

Band, 5go S. in 8. Leipzig 1811, I. B. G. Flei¬ 

schers Buchh. 5 Thlr. 

Die Einrichtung ist dieselbe, wie in dem vor¬ 

her erwähnten Werke und in dem eisten Anhänge. 
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ISur einige angegebene Materien scheinen, so wie sie 
angegeben sind, nicht auf die Kanzel zu gehören, z. 
B. II. S. 20 von den mancherley Versuchen, die christ¬ 

liche Dreyeinigkeitslehre erklären zu wollen, (st. zu 
erklären). Denn warum sollen Christen, die nicht zu 
den Gelehrten gehören, auf diese Versuche aufmerk¬ 
sam gemacht werden? oder auch nur von der Kan¬ 
zel herab erfahren, dass mancherley Versuche gemacht 
worden sind ? 

Predigtentwürfe in Sturm'scher Manier über die 
neuen Perikopen, welche im J. 1811 statt der 
gewöhnlichen Fest- und Sonntags - Evangelien 
bey dem evangel. Gottesdienste in den könjgl. 
sächs. Landen öffentlich erklärt werden sollen; 
theils ganz neu bearbeitet, theils ausgezogen aus 
den Predigtsammlungen der vorzüglichsten deut¬ 
schen Kanzelredner, vom Verfasser der Predigt- 
entwiirfe über die Evangelien und Episteln in 
Stürmischer Manier. Erste Abtheilung, welche 
die Entwürfe über die Perikopen vom Neujahre 
bis zum Charfreytage enthält. VI u. 10G S. gr. 
8. Zweyte Abtheilung, welche die Entwürfe 
über die Perikopen vom ersten Oster tage bis 
zum Schlüsse des Jahres enthält. VIII u. 26 4 S. 
Leipzig b. Hinrichs 1811. l Thlr. 12 Gr. 

Hier ist für jeden Sonn - und Festtag nur ein, 
aber ein sehr ausgeführter Entwurf, der die Stelle ei¬ 
ner kurzen Predigt vertreten kann, mitgetheilt. Die 
Verfasser sind in den Inhaltsanzeigen genannt. Meh¬ 
rere Entwürfe rühren vom Herausgeber her, der sich 
vorzüglich an den Text und zwar an den ganzen Text 
gehalten hat, und bey Entwickelung und Behandlung 
desselben sich der grössten Popularität beflissen hat. 
Indessen möchten wir doch nicht behaupten, dass er 
Landgemeinden übei’all verständlich seyn könne. 

Predigten über die Texte, welche statt der gewöhn¬ 
lichen Evangelien für das Jahr 1811 in den kön. 
sächs. Landen verordnet worden sind. Ausgear¬ 
beitet von Christian Friedrich Sintenis, Kon- 
sistorialr. und Pastor zu Zerbst. Erster Theil, erstes 

bis drittes Heft, 256 S. Zweyter Theil erstes 
Heft, 120 S. in 8. Leipzig, b. G. Fleischer 
1811. 1 Thl«. 2 Gr. 

Der Hr. Vf., dem es längst schon frey stand, 
von den gewöhnlichen Evangelien abzugehen, hatte 
über mehrere der vorgeschriebenen Texte bereits ge¬ 
predigt. Diess bewos ihn, sie sämtlich zu bearbeiten. 
D ie Art und Eigentliumlichkeit seiner Predigten ist 
schon aus frühem Arbeiten bekannt und verleugnet 
sich auch hier nicht. Ihre Benutzung richtet sich 
nach den Bedürfnissen und der Lage jeder Gemeinde 
oder jedes Predigers. 

Wenn gleich diese Sammlungen für das vorige 
Jahr zum Gebrauch bestimmt waren, so werden sic 
doch auch in Zukunft und sonst mit Nutzen gebraucht 
werden können. 

Erdbeschreibung. 

Lehrbuch der Geographie oder Erdkunde von Jo¬ 
hann Georg August Gctllet ti, Prof. am Gymn. 

zu Gotha. Dritte, nach dem neuesten Zustande 
und der natürlichsten Methode eingerichtete Auf¬ 
lage. Gotha 1812, Ettingersche Buchh. IV u. 
5oo S. in 8. 18 Gr. 

Die Darstellung der Erdb. ist in dieser Auflage 
nicht nur nach dem neuesten Zustande eingerichtet, 
sondern auch in Ansehung des Ausdrucks und Vor¬ 
trags abgekürzt, so dass das Lehrbuch, der Bereiche¬ 
rungen an Datis ungeachtet, doch um ein Drittel klei¬ 
ner ist als die vorige Ausgabe, und also auch wohl¬ 
feiler verkauft werden kann. Der Hr. V. macht Hoff¬ 
nung, nach einiger Zeit ein nach derselben Methode 
(der natürlichsten Ordnung, wie die Länder und Orte 
beysammen liegen) eingerichtetes Handbuch folgen zu 
lassen. Das gegenwärtige Lehrbuch empfiehlt sich 
durch Anordnung, Auswahl und Reichtlium der zu¬ 
sammengedrängten Nachrichten vor manchen andern, 
später erschienenen. 

Neueste Länder - und Holkerkunde, ein geogra¬ 
phisches Lesebuch. Zävolfter Band. Asien. Mit 
Kupf. und Charten. Mit dem besondem Titel: 

Neueste Kunde von Asien. Fortgesetzt von D. 
Friedrich Ludwig Lin einer. Dritter Band. 
Süd- und Ost - Asien. Mit Charten und Kupf. 
Weimar, Landes-Industrie-Comp. 1812. 585 S. 
gr. 8. 5 Charten 16 Kupfert. 5 Thlr. 

Mit diesem 3. Bande ist die Kunde von Asien 
geschlossen. Vollständig sollte sie nicht seyn, da das 
Werk nicht zur Belehrung, für Geographen und Ge¬ 
lehrte, sondern zur Unterhaltung gebildeter, zum Un¬ 
terricht Bildung suchender Leser, zum Lesebuch auf 
Schulen bestimmt ist. Es sind daher auch diejenigen 
Nachrichten aus deu gebrauchten Quollen ausgehoben, 
welche das Interesse der Leser fesseln können, und 
allgemeine politische, philosophische, religiöse Bemer¬ 
kungen (die man meistens entbehren konnte) in die 
Erzählung oder Beschreibung eingestreuet, die vorzüg¬ 
lichsten Werke aber am Schlüsse angezeigt worden, 
die man vergleichen kann. Wir haben den Vortrag 
oft zu weitschweifig', die Auswahl der Nachrichten 
nicht immer zweckmässig, die Uriheile bisweilen (z. 
B. S. 3o6) so beschaffen gefunden, dass sie für die 
Schuljugend nicht passend sind. 

Kurzer Leitfaden beym ersten Unterricht in der 
Erdbeschreibung, von Jos. Ant.- Ei semn an n, 
Prof. d. Gesell, und Geogr. an dem K. B. Kadetten - Korps 

in München. Zweyte, verbesserte und vermehrte 
Auflage. München 1812, Lindauer. 67 S. in 8. 
5 Gr. 

Dieser Leitfaden enthält nur eigentlich eine Ein¬ 
leitung in die Erdbeschr. für die ersten Anfänger und 
ist in dieser Ausgabe etwas erweitert und vervoll¬ 
kommnet worden. 
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