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Haupt R e g i s t e r 

ur Leipziger Literatur - Zeitun er 
ö 

vom Jahr 1 8 1 3. 

Abhandlungen, Recensionen und kurze 
Anzeigen. 

Seite 

Academiae Christianae Albertinae Kiliensis in sacris sae- 

cularibus tertiis reformatae a Luthero ecclesiae ce- 

Iebrandis Acta sollemnia coüccta atque edita. IO79 

Acharius, E., Synopsis methodica lichenum. 1*255 

Acta philologorum Monacensium ed. F. Thiersch. 2025 

Actenstücke zur Beleuchtung der Badischen Territorial— 

Frage. . 2616 

Adelung, s. Herberstein. 

Aeschy l i Septem contra Thebas. Ed. C. Schwenk. . . l854 

Agricola's, J., aus Eisleben, Schriften, möglichst voll¬ 

ständig verzeichnet von B. Kordes. 860 

Ähre ns, s. Biot. 

Alters, J. A., Commentatio de Tracheitide Infantum 

vulgo Croup vocata. 1265* 1279 

Alexandri Itinerarium ad Constantium Aug. Constantini 

M. filium , edente nunc primum A. Majo. Acced. J. 

Valcrii Res gestae Alexandri Macedonis, edente A. 

Majo.. . . .. 2455 

Allais, de St., s. Art, 1’. 

Almanach, oder Taschenbuch für Scheidekünstler und 

Apotheker auf das Jahr 1818. 3gr Jahrg. 25?7 

Amersfordt, J., Oratio de studio literarum Arabi- 

carum. 252 

Ammon, s. Arzney. 

— — C. F., Magazin für christliche Prediger. 2ter 

Band is Stück.  Ql5 

— — — Predigt beym Schlüsse der von Sr. 

kön. Maj. zu Sachsen ausgeschriebenen allgemeinen 

Landesversaramlung am Johannistage 1818.1697 

— — — Predigt zur Jubelfeyer des Regierungs¬ 

antrittes Sr. Maj, des Königs von Sachsen. 2110 

Andeutung des Irr - und Wirrwissens in den ersten 

68 Thesen des Arcliidiaconus Harms. 1075 

An die Widersacher eines christlichen Predigers. 1 gA8 

Andre, C. C., ökonomische Neuigkeiten und Verhand¬ 

lungen 1817. 1 —6r, oder Januar- bis Juny-Heft. 5l5 

Annales Academiae Lugduno - Batavae a. d. III. Febr. 

ciaiocccxva. Scripto consignavit G. Sandifort. . . . i5o5 

— — — Rheno - Trajectinae rectore J. He— 

ringa et rectore J. Bleuland annis i8i5 — 1817. 

2 Bände., . 1715—172O 

D’Anneci, T., Dissertation sur Pepoque de Ia mort 

d’Antiochus VII. q4 

— — —■ Dissertation sur l’inscription grecque 

IJC0N0S sl YKjoN et sur Its pierres antiques, 

qui servaieut de cachets aux Medecins Oculistes . . . 89 

d’Anneci, T,, Notice sur une Medaille de Philippe 

Maria Visconti... 

— — — Memoire sur les medailles de Marinus 

(et de Jotapianus) frappees a Philippopolis. 

Anquetil, N. S., qnaedam C. Cornelii Taciti loca no- 

tis tentata. 

Ansprache an die zum Entwurf einer ständischen Ver¬ 

fassung für das Herzogthum Holstein, mittels Ver¬ 

fügung der Schlesw. Holst. Lauenb. Canzley unterm 

19. Aug. 1816. allerhöchst verordnete Commission. 

Anton, C. G., die Vortheile der lutherischen Kirchen¬ 

verbesserung . 

Seite 

110 

726 

i5o4 

1946 

221 

— — — gemeinfassliche Darstellung der Rech¬ 

nung mit zwölf Zeichen. ... 432 

— — — Rede zur Feyer der Vollendung des 

dritten Jahrhunderts seit dem Anfänge der Kirchen¬ 

verbesserung Dr. Martin Luthers... 220 

Antwort, abgedrungene, auf das zweyte Sendschreiben 

Dr. Mart. Luthers an den neuesten Herausgeber sei¬ 

ner Streitschrift: das Papstthum zu Rom vom Teu¬ 

fel gestiftet (Abt PreGhtl). .. l5l5 

— — auf die Zuschrift des Ilrn. Dr. Schleiermacher, 

die Prüfung der Harmsischen Sätze von dem Heraus¬ 

geber des Magazins für christl. Prediger. 2te Aufl, l525 

Anweisung zum Gebrauch der Bibel (von Dinter). 2r 

u. 3r Theil. 2te Aufl. Sy5 

Apologie des Freymaurer-Ordens... 2225 

d'Arbaud, Jacques, troubles et agitations du Departe¬ 

ment du Gand en 181 5... 991 

Archiv, ethnographisches, lr Band in 3 Heften. 2401 

-für den thierischen Magnetismus, von C. A. v. 

Eschenmeyer, D. G. Kieser u. F. Nasse. I. Bd. is 

2s 3s St. II. Bd. is 2s 3s Stück. 1929 

-neues, des Criminalrechts, von Kleinschrod, 

Konopak und Mittermaier. lr Bd. is, is, 3s, 4s 

Stück... 1049. 1060 

Arendt, H. H. W., Worterklärungen. 2451 

Arnim, s. Predigten. 

Ars Consentii, V. C., de Barbarismis et Metaplasmis, 

nnnc primum e veteri codice in lucem protracta. . . 23l5 

Art, 1’, de verifier les dates de faits historiques, ed. 

nouv. par de St. Allais. T. I — IU... 1745 

Arzney, bittere, für die Glaubensschwäche der Zeit. 

Verordnet vom Hrn. Claus Harms, und gepiüft von 

dem Herausgeber des Magazins iür christl. Prediger. 105 

Assalini, P., Taschenbuch für Wundärzte und Aerzte 

bey Armeen. Aus d. Ital. Libei-setzt von E. Gross;. 200$ 

Athenäum. Humanistische Zeitschrift. Herausgegeben vor 

F. Günther und W. Wachsmuth. ir Bd. 2s, und 

2n Bdes. ts u. 2s Heft.. 06G 

1 



III , Haupt- Reg ist er vom Jahr 1018. IV 

Seite 

Auch etwas über den Feldzug in Deutschland im Jahr 

1796.-. 7OI 

August i, J. C. Cr. Ecclesiarum Evangelicarura Jnbilaeum 

tertium etc. praemissa dissertatione de hymnorum sa- 

crorum, qnos Luthero dehemus, in historia dogma- 

tum usu,indicit. 64 

Augustin, C. F. B., die Ursachen und Wirkungen der 

Reformation. ..  1078 

Ausfeld, J. W., Freundes Wort Für Glückliche.. . . 1(^56 

«— — J. K., Schauplatz des Krieges der verbünde¬ 

ten deutschen u. russischen Völker gegen Napoleon. l485 

tCAutel, A. H., Predigten ister Theil... l382 

Bakker, s. Beobachtungen. 

Bailauf, H. L., die Lehrart Jesn als vortrefflich und 

nachahmungswürdig... 1815 

Baltzer, A. C., Jubelblätter, .. 67 1 

Barth, J. A., Pacis annis 181 4 u. 18 t 5 Monumentum. 8l 

Barton, W. P. C., Florae philadeiphicae prodromu«. 451 

Bartzsch, s. Reinhard. 

Bauer, K. G., Jubelpredigf bey der Feyer der vor 50 

Jahren angetretenen Regierung Sr. Maj. des Königs 

von Sachsen Friedrich August. ... 2559 

•— — — über die vornehmsten Ursachen des jetzt 

so häufig sich ei'eignenden Selbstmordes. Predigt. . 1229 

Baumgarten, J. C. E. ? Aufgaben zur Uebung des Kopf¬ 

rechnens. ... ...... 1677 

•— — J. C. F., der erste Religionsunterricht 

für die jungem Schulkinder.. 243o 

■— — Crus us, C., die unsichtbare Kirche. 446 

—   J. C. G., Euumeratio stirpium, magno 

Transsilvaniae principatui praeprimis indigenarum etc. 

T. I. II. Ii I... .. 452 

<— — orthographische Vorlegeblatter und Uebungs- 

stücke. Der richtige Gebrauch des Dativ u. Accu— 

sativ. 4te Ausg.. 2456 

— — Vorlegeblatter, um die gewöhnlichen deut¬ 

schen Sprachfehler kennen und vermeiden zu lernen. 2456 

Baur, S. , allgemeines Instor. biograph. literar. Hand¬ 

wörterbuch. 2r Ed. Auch mit folgenden Titeln: Lad- 

vocat histor. Handwörterbuch, 1 iter Theil; Baur, 

neues histor. fiter. Handwörterbuch, 'jr Ed. Klei¬ 

nes histor. liter. Wörterbuch, 4r Bd.... 5ll 
— -— Gemälde der merkwürdigsten Revolutionen,j 

Empörungen u. s. f. 8r Bd. Auch unter dem Titel: 

Unterhaltende Erzählungen merkwürdiger Revolutio¬ 

nen u. s. f. 2r Band... . 55 

— — Leben, Meinungen und Schicksale berühm¬ 

ter und merkwürdiger Personen aus allen Zeital¬ 

te™.. .. 5ig 

Beaufort, F., Karamania, or a brief Description of 

tbe South - Coast of Asia-minor and of tlie Remains 

of Antiquily.    lo4y 

Becher, C. J., zur Erinnerung an Luthers Verdienste. 2054 

Beck, C. D., Comm. de ingenio et moribus Nestoris 

ap. Homer.   2107 

— C. Epistolae de Philologiae cum aliis literis 

conjunctione.    216 

Becher, s. Friedrich. 

Bekker, s, Specimen. 

Seite 

Behauptung, durch Gründe unterstützte: dass derSchul- 

staud, vorzüglich in unsern Tagen, wichtiger sey, 

als der geistliche Stand, von J. G. K. 425 

— — — — — — — 2te Ausg. 2072 

Behr, W. J., neuer Abriss der Staatswissenschaftslehre. 

253 — 254 

—* J. H. T., Tres orationes in iII. Rutheneo d. II. 

Jan. 1818. habendas iudicit. Inest disputationis de 

cultu Martis antiquissimo Pars 1. 662 

— W. J. Versuch des Grundrisses einer Constitu¬ 

tion für Monarchieen... 254 

Beier, s. Ilerrmann. 

Beleuchtung der Schrift des Herrn y. Uechtritz über 

Grundherrenverhältnisse und Unterthanendienste. . . . 2576 

Beobachtungen über die Heilkraft des thierischen Ma¬ 

gnetismus von G. Bakker, II. Walthers 11. P. Hen- 

driksz. Aus dem Holland, übersetzt von F. Bird. , 1942 

Berger, s. Reinhard. 

Bergmann, L., Fragment einer Urkunde der ältesten 

Lieflandischen Geschichte in Versen. 57 

Bericht, dreyzehnter, der Bibelgesellschaft für Britan¬ 

nien und das Ausland 18x7. 281 

— dritter, der Comität der russ. Bibelgesellschaft 

vom Jahr i8i5... 358 

— über der norwegischen Bibelgesellschaft Schick¬ 

sale und Wirksamkeit.  l45f 

— und Rechenschaft der evangelischen Gesellschaft 

bey der achten Zusammenkunft der Gesellschaft... l457 

— zweyter von der Bibelgesellschaft in Dänemark. l457 

herls, s. Rcitnann. 

Bernhardts, 3. J., Handbuch der allgemeinen u. be— 

sondern Contagienlehre. I. Theil, Auch unter dem 

Titel: über die Natur, die Verhütung und Behand¬ 

lung des Spital - Typhus und der ansteckenden Krank¬ 

heiten überhaupt.,.  2001 

Bertholdt, s. Predigten. 

Beschreibung der Feyeilichkeiten, wodurch das Reforma- 

tionsjubelfest den j. u. 2. Nov. 1817. von der Georg- 

August-Universität zu Göttingen gefeyert wurde... i3l8 

Betrachtungen über das heilige Bündniss. 12l4 

— — über die verschiedenen Formen der be¬ 

waffneten Macht. ..  i48l 

Beyträge zur Kriegsgeschichte der Feldzüge 1813 u. 

i8l4. ..... .. 1019 

Bibelgesellschaft, der schwedischen, zweyter Jahres¬ 

bericht.. 1457 

Binge, N. A., Versuch einiger Beyträge zur Natur¬ 

kunde und Oekonomie.. 1233 

Binni, K.r Bildungsbriefe für die Jugend. 2te Aufl. 128 

Biot, J. B., Versuch einer analytischen Geometrie, an¬ 

gewandt auf die Curven und Flächen zweyter Ord¬ 

nung, übersetzt von J. T. Ahrens. 586 

Bird, s. Beobachtungen. 

Litte, eine dringende, an alle Verehrer des grossen 

Schulfreundes und Schulverbesserers, Dr. M. Luther, 

für die Schul- und Waisenversorgungs -, auch Ar¬ 

beits-Anstalt eines verarmten Städtchens im Erzge¬ 

birge. 77O 

Blumenhagen , W. , Gedichte. II Böe... 2522 



V H!aupt -Register vom Jahr 1 8 1 3. VI 

beite 

Blumenivitz, F., Culturgeschichte des wallachischen Rog¬ 

gens. 1012 
Bobertag, wie kann der gesunkenen Religiosität wie¬ 

der aufgeholfen werden?. 

Bode's, J. E., Nachtrag zu seiner Anleitung zur Kennt- 

niss des gestirnten Himmels.. . .. . ... gor- 

Bonplcnd, A. et A. de Humboldt. Nova genera et 

species plantarum, quas in peregrinatione orbis novi 

collegerunt, descripserunt, partim adumbraverunt. T. 

I- II.. 537. 55o 

Boost, P. F., Eubios, oder über das höchste Gut.. gg5 
Börner, C., Dr. u. Prof. d. Tlieol. zu Leipzig, . geSt. 

1547. Ein Beytrag zu den Jubilargeschenken im 

Jahr 1817. von Diemer. .. jg45 
Böttger, C. F. W., was hat d ie protestantische Kir¬ 

che mehr Ursache: das dritte grosse Fest der Kir¬ 

chenverbesserung zu feyern, oder zur fortgehenden 

Bewirkung derselben sich erwecken zu lassen?.. . . 223 
Bouterweck, F., Geschichte der Poesie und ßeredtsam- 

keit, lor Band... 258g' 

Boysen, J., kurzgefasste Darstellung der Geschichte, des 

Zwecks und Wesens, und der wohlthätigen Folgen 

der Reformation Luthers, mit besonderer Rücksicht 

- auf die dänischen Staaten. 174o 

Brauneiser, C. A., durch welche Männer und mit 

welchem Geiste ward die Reformation in Schleswig 

und Holstein befördert?. 217 

P. Bray, s. Essai. 

Brentano, C., Victoria und ihre Geschwister mit flie¬ 

genden Fahnen und brennender Lunte.l45l 

hretschneider, K. G., Aphorismen über die Union der 

beyden evangel. Kirchen in Deutschland. .. 2541 
v. Bretschneider, Reise nach London und Paris, her— 

ausgegeben von G. v. Göckirrg. 2199 
Briefe über die Verbesserung der öffentlichen Gottes¬ 

verehrung und die Veredlung des Predigerstandes in 

der evangel. Kirche mit besonderer Hinsicht auf das 

Land. 208l 

Brohmt K. F. A., Geschichte von Schweden, lr Thl. 5l0 
Bruckner, D. G. A., Bemerkungen über das Wasser¬ 

brechen. 173ß 

Brun, F., Sitten und Landschaftsstudien von Neapel 

und seinen Umgebungen, in Briefen. .. 0 0 . 12o6 

Brüning, J. A., jede Religion, was sie seyn sollte.. g2I 

Büchner, J. A., Repertorium für die Pharmacie. III. Bd. 

lieft ••««•••••.. .. ..  20^^ 

" Würdigung der Pharmacie in staatswis¬ 

senschaftlicher Beziehung, nebst den Vorschlägen 

zu ihrer Beförderung.. 1617 

Bugenhagen, J. (Pommer). Ein Biograph. Aufsatz von 

F. L. Engelken. 860 ' 

Bund, der deutsche, nach seinem ganzen Umfange.. , . r*5o 

v. Buijuoy, G., die Theorie der Nationalwirtschaft 

nach einem neuen Plane, nebst isten, 2ten u. 5tcn 

Nachtrag. 2555. 2579. 25g 1 
Burchardi, II. A., dialektische Kritik gegen den Aus¬ 

spruch des Ilrn. Prediger Meyer im diesjährigen Al- 

tonaer Mercur Nr. 1 85, ... . . , . 1917 

Burdach f s. Eos. 

Seite 

Burdach, C. F., System der ARzneymittellehre. lr Bd. 

2te Ausg.e. 1.329 
Büsching, J. G., das Bild de* Gottes Tyr. 2651 

— —-der Deutschen Leben, Kunst u. Wis¬ 

sen im Mittelalter. lr Band. 20l5 
— —-über die achteckige Gestalt der alten 

Kirchen.  485 
p. Calcker, die Bedeutung der Philosophie. 1167 

de Candolle, A. P., Regni vegetabils systema naturale. 

Vol. I. 

v. Capyelle, A. G., Dispulatio inauguralis de Zenobia, 

Palmyrenorum Augusta. 12g 2 

Carnot, M., von der Verteidigung fester Plätze. ate 

Ausgabe. lo85 
Caspari, W. G., Beschreibung der Öffentlichen Jubel- 

feyer des dreyhundertjährigen Reformationsfestes zu 

Reichenbach im Voigtlande.. 

Catalogus sive notiLia codd. manuscriptorum, qui a Cel. 

E. D. Clarke comparati, in Bibiiotheca Bodlejana adser— 

vantur. Pars 1. II.’ ’ ’.. 

p. Chateaubriand, F. X., Tagebuch einer Reise von 

rrr 

772 

2297 

Paris nach Jerusalem durch Griechenland, und von 

Jerusalem nach Aegypten, durch die Staaten der 

Barbarey und durch Spanien zurück nach Paris. Ue— 

bersetzt von D. L. A. Kassier. 5 ßde. 607 

v. Chezy, II., Aurikeln Ir Bd... 2J20 

Choulant, J. L., Decas pelvium spinarumque defor- 

matarum. 2270 

Christomnesfi, Eudoxi, responsio adversus Theses XCV. 

J. Boiseni, N. Harmsii totidem thesibus oppositas. . 1076 

Cicerone, M. T. di, Epistola a Quinto suo fratello sul 

Proconsolato d’Asia. Volgarizamento anonimo..... 24^9 
Ciceronis, M. T., Libri tres de natura deorum ex recens. 

Ernesti, Accedit apparatU3 crit. a G. H. Mosero. 

Copias crit. congessit, suasque animadversiones adie- 

cit F. Creuzer.2617 

— — — — Sex Orationum partes ante nostram ae— 

tatem ineditae. Editio altera. Vita Ciceronis aliis- 

que additamentis instruxit A. Majus.20g7 

Cicognara, s. Storia. 

Clarke, E. D., Travels in various Countries of Eu— 

rope, Asia and Africa. 6 Vol. 4, Ed, 844. 869 

Clarus, s. Kleeblätter, 

Clauren, H., Lustspiele. 2 Bde.. 256 t 

Codex, Koloczaer, altdeutscher Gedichte. Herausgege¬ 

ben von J. N. Grafen Mailath und J. P. Köftinger. l56g 

Codices manuscripti et impressi cum notis manuserip— 

tis, olim D’Orvilliani, qui in Bibliotheca Bodlejana 

apud Oxonienses adservantur. .......... ...... 2297 

v. Coli in, M. , Cyrus und Astyages. Oper..... 2021 

Combe, Taylor, s. Description. 

Commerce - und Liederbuch, neues deutsches ...... 1 i 0 4 
Concordat, du, sous les Rapports politiques. ....... 988 

Consent ins, s. Ars, 

Cornelii Nepcrfis Vitas excellentium Imperatorum ed, 

S. F. Wurster.. .. 2 422 
— —» Vitae excellentium Imperatorum. Ed. J. C 

Fricih?rh. . . . .• 
/ r* 

2^20 



Vil Haupt-Register vom Jahr 1818. VIII 

Seite 

Cotta, H., Tafeln zur Bestimmung des Inhalts u. 

Werthes unverarbeiteter Hölzer.. ... . . . . . 

Creuzer, s. Cicero. 

— s. Herrmann. 

Creuzeri, F. Meletemata e disciplina antiquitatis. P. II. 361 

— s. Specimen. 

Crome, s. Leopard. 

Cropp, F. Commentatio de praeceptis juris Romani cir¬ 

ca puniendum conatum delinquendi. 25j 

Cushing, J., der exotische Gärtner. Aus d. Engl, über¬ 

setzt von G. F. Seidel. 258o 

Dabelow, C. C., Handbuch des Pandekten - Rechts. 

2 Theile. ?o5. 7l5. 721 

Dahl, J. K., Statistik und Topographie der mit dem 

Grosslierzogthum Hessen vereinigten Lande des lin¬ 

ken Rheinufers..* l5c) 

Dahlmann, F. C., Neocorus, der dithmarsche. l44o 

Darstellung der Lehre der gallikanischen Kirche in 

Hinsicht auf die Forderungen der römischen Kirche 

aus dem Französ. des Hrn. du Marsais. 1278 

Deckelbecher, der silberne, welchen die Hochschule 

zu Wittenberg an Luther zum Hochzeitgeschenk ver¬ 

ehrt hat. 928 

Demian, J. A., der deutsche Bund in seiner Gesainmt- 

kraft dargestellt.-. 2Öl5 

Demosthenis Philippica I., Olynthiacae III. et de Pace 

ed. C. A. Rüdiger. 1.855 
Denkwürdigkeiten, geheime, aus dem hä'uslichen, öf¬ 

fentlichen und literarischen Leben von Lucian Bo¬ 

naparte, Prinzen von Canino. ir Theil. 2003 
Descriptiun of the Collection of ancicnt Marbles in the 

British Museum, witlx Engravings. Part. III. 780 

Deutschlands Erwartungen. l4l 

— — Forderungen an den deutschen Bund. . . . 263 
Dibdin , T. F., the bibliographical Decameron. 3 Vol. 79a 

Dierner, s. Börner. 

Dietrich, F. G., Nachtrag zum vollständigen Lexicon 

der Gärtnerey und Botanik. 2 Bde. . .. 1020 

v. Dillenius, C. , Beobachtungen über die Ruhr...., 1128 

Dillon ä la Replique de M. PA. Clausel. 989 

Dinier, s. Anweisung. 

— drey Reden bey Einweihung des neuen Gym¬ 

nasialgebäudes zu Rastenburg. 1008 

Disputatio irenica, de instauranda Lutheranos inter et 

Reformatos concordia. (Weigand)..  . 774 

Ditmar, W., Disquisitio de origine nominis Livoniae. 6l 

— —— Gegenbemerkung auf eine Bemerkung vom 

Hrn. Prof. u. Ritter Dr. F. Rühs in Berlin. 62 

Dittmar, die diesjährige zu erwartende Witterung im 

Sommerhalbenjahre.. ... 2217 

Dittricli, J. J., Bemerkungen auf einer Reise durch 

Niederschlesiens schönste Gegenden. 664 
Döbereiner, J. W., Beyträge zur chemischen Proportions- 

Lehre is Heft, oder: neueste stoeehiometrischc Un¬ 

tersuchungen und chemische Entdeckungen, is Heft. Io4l 

p. Dohm, C. W. Denkwürdigkeiten meiner Zeit. 3ter 

Band.  225 
Oolz, J. C., katechetische Anleitung zu den ersten 

Denkübungen der Jugend. Ilr Bd. 4te Auf]. 45o 

Seite 

Dolz, J. C., Lehrbuch der nothwendigen und nützli¬ 

chen Kenntnisse... 

— J. C. Versuch einer Geschichte Leipzigs von 

seinem Entstehen bis auf die neuesten Zeiten,... 

Drake, s. Shakspeare. 

Eckard, H., Geschichte der Amtsführung und Entlas¬ 

sung des Prof. Fischer zu Würzburg, von ihm selbst 

beschrieben.. 

Fggert, F. F. G., über die Wassersucht.. 

Ehrenberg, F., Reden an Gebildete aus dem weibli¬ 

chen Geschlechte. 3te Aufl 2 Bde... 

Eichhorn, J. G., Geschichte der drey letzten Jahrhun¬ 

derte. 2v, 3r u. 4r Bd. 3te Ausg. 

— — — — neunzehntes Jahrhundert. 

— — s. Zeitschrift. 

Eichstedt, H. C. A., de principum Saxonicorum Er- 

nestinae prosapiae in religionem, ecclesiam, litteras 

meritis... 

Eickemeyer, R., Abhandlungen über Gegenstände der 

Staats - und Kriegswissenschaften. ir Theil. 

Einwendungen, harmlose, gegen die Harmsischen Be¬ 

hauptungen... 

Eisenmann, J. A., Grundriss der Geschichte des Kö¬ 

nigreichs Baiern, zum Gebrauch für Schulen. 

Eith, G., Fragmente über Menschenbildung aus den vor¬ 

züglichsten Schriftstellern älterer und neuerer Zeit. 

Llementi di fisiologia del corpo umano. 

Encyklopädie, allgemeine, der Wissenschaften u. Kün¬ 

ste von J. G. Ersch und J. G. Gruber. ister Band 

lte Abtheilung. 

— — — 2te Abth, .. 

Engel, s. Franklin. 

Engelken, s. Bngenhagen. 

Engels, J. A., Denkwürdigkeiten der Natur und Kunst, 

Religion und Geschichte, Schiffahrt und Handlung 

in den königl. preuss. niederrheinisch - westphälischen 

Provinzen. . . . *. 

Entdeckungen, die neuesten, über das Seifensieden... 

Entwurf einer Kriegsordnung für das Königreich Wür- 

temberg.... 

Eos. Musenalmanach für das Jahr 1818. Herausge¬ 

ben von H. Burdach. 

429 

601 

205 
1217 

1761 

583 
472 

458 

801 

ig46 

4i4 

24a 5 
765 

1620 

2583 

25l2 
1263 

295 

W92 

Erholungswochen, vier, oder Reise durch die neupreuss. 

Markgrafthümer Ober - u. Niederlausitz, von J. W. F. 607 

Ernesti, J. H. M., Clavis Horatiana brevior.. 2622 

— Onomasticon Poetarum, inprimis Q. Horatii. . 2620 

— J. H. M., Parerga Horatiana, . ... 2023 
Ersch, s. Encyklopädie. 

Erziehungs - u. Schulrath, herausgegeben von Dr. Krü¬ 

ger u. Harnisch. 4s, 5s, 6s, 7s Heft. 644 
— — — — — 8s und 9s Heft.. igSo 

v. Eschenmeyer, s. Archiv. 

D'Escury pan Iieinenoord, H. C. Carminum Fasci- 

culus.. . 48 
Essai critique sur l’histoire de la Livonie par L. C. 

D. B. (de Bray). 3 Thle.. 45y. 465 
— sur l’histoire de Peconomic politique des peuples 

modernes jusqu’au commencement de l’annee 1817. 

2 Theile.... . , , l449 
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Essai sur la qnestion, si Homere a ecrit ses ouvrages 

et si les deux grauds poemes de l’Iliade et de PO— 

dyssee, qu’on lui altribue vulgairement, sont en en- 

tier'de lui seul, par C. F. Franceson.’. 

Etymologicum graecae linguae Gudianuni et alia Grara- 

inaticorum scripta e codicibus manuscriptis huiic .pri— 

murn eclita. Accedunt notae ad Etj'raologicum ma- 

gnum ineditae, Barkeri, Bekkeri, Kulenkatnpii, Pay- 

roni aliorumque, quae digessit et uaa cum suis ad— 

didit F. W. Sturf.ius. 

EvQtmdli AXy.rfeiq. Ad iidem Mss. ac veterum editio¬ 

nuni emendavit et annotationibus instrnxit J. H. Monk. 

Editio II.... 

Eutropii Breviarium Historiae Romanae. Ed. F. Herr- 

.... 
Evers, N. J. G.. Anleitung zur Kenntniss und zum 

zweckmässigen Gebrauch der Bibel.. 

Ewald, L., biblische Erzählungen des alten und neuen 

Testaments. A. T. 5s u. 4s lieft. N. T. 4s, 5s, 

6s Heft... 

Ewers, G., und M. v. Engelhardt, Beyträge zur Kennt¬ 

niss Russlands und seiner Geschichte, lr Bd. erste 

Hälfte. Auch unter dem Titel; Sammlung russischer 

Geschichte. loten Bdes. is Stück.. 

Ejlert, D. R., Betrachtungen über die lehrreichen u. 

trostvollen Wahrheiten des Christenthums bey der 

letzten Trennung von den Unsrigen. 5te Aufl. . . . 

Falcl’s, N, , Schreiben an den Hrn. Consistorialrath 

Boyseu in Borsileth über seine neulich erschienenen 

Theses. . . . .., , . . ,. 

Talks, Johannes, Liebe, Leben und Leiden in Gott.. 

v. Feilenberg, E. , landwirthschaftl. Blätter von Hof- 

•wyl. 5r Heft.... 

Fernow, s. Petrarca. 

Fiecee, nouveaux Eclaircissemons sur quelques objections 

qu’on oppose au Concordat. 

Filippi, D. A., italienisches Lesebuch. 4te Aufl.. . . 

Flacci, C. Valerii, Argonauticon Liber octavus. Ed, 

A. Weichert. 

Fogthune, E. G., Tentamen circa Trigonometriam sphae- 

roidicaro.. 

Fontani, s. Vegezio. 

Formula Reformationis a Luthero et Theologis Vite— 

beigensibus Anno t 545. proposita et in memoriam 

occles. Evang, Jubilaei Saecularis tertii denuo edita 

a studiosis Theolog. utriu3que Evang. Confessionis in 

univ. Literarum Vratislaviensi.. 

Förster, F., das Hermannsfest... 

— — — Grundzüge der Geschichte des preuss. 

Staats. ir Th.• • •. 

— — — 2r Th. 

Fouque, de la Motte, das Heldenmädchen aus der 

Vendce. 2 Tlieile.... . 

Franceson , s. Essai. 

Francke, D. S. G., Entwurf einer Apologetik der christ¬ 

lichen Religion.'.. 

Frank, J. P., System einer vollständigen medicinischen 

Polizey. 6r Bd. ir u. 2r Theil. Auch unter dem 

Titel: Franks Medicinalwesen. ir u. 2r Thl. 16.9. 

21/5 

231 3 

i856 

2621 

1129 

2478 

62 

25o4 

i947 
1024 

i5i3 

99° 
t)±0 

555 

58 5 

79i 
1 li4 

i36i 

i665 

955 

35 

177 

Franklin’s Sprichwörter des alten Heinrichs und En¬ 

gels Lebensweisheit des alten Witt. 

Franks, L., Sammlung kleiner Schriften medicinisch- 

praktischen Inhalts. Aus d. Franzos, übersetzt von 

E. C. Rincolini. . 

Fredau, M., chronologische Darstellung der Weltge¬ 

schichte .. 

Freiesieben, J. C., geognostischer Beytrag zur Kennt¬ 

niss des Kupferschiefergebirges. 3r und 4r Theil. 

Auch unter dem Titel: geognostische Arbeiten. 3r 

u, 4r Band. i35. 

Frenzei, F. C. , von der Nothwendigkeit des Privat- 

fleisses... 

Freuden, die, der Studirenden in den Herbstferien.. 

v. Freygang, W., Briefe über den Kaukasus u. Geor¬ 

gien. Aus d. Franzos, übers, von H. v. Struve. . . 

Friedensglossen zu den 9 5 Sätzen des Hrn. Archidia- 

conus Harms. 

Friedrich jfugust der Gerechte, König von Sachsen. 

Sein Leben und Wirken in allen Verhältnissen. (Von 

Dr. BeckerJ.. 

Friedrich, s. Cornelius, 

— — II., König von Wiirtemberg, biographische 

Skizze und Charakteristik. . . .. 

-— — T. H., der Glückspilz und die Glücksritter. 

—   T. H., satyrischer Zeitspiegcl. 5s Heft. . . 

Fries, J. F., Handbuch der praktischen Philosophie, 

oder der phil os. Zwecklehre. I. Thl. i. Bd. 2o4t). 

— E.. Observationes mycologicae P. II. 

Fritsch, J. H., Handbuch der praktischen Glaubens¬ 

lehre der Christen ir Theil... 

— - — - über das Extemporiren der Predigten. 

— — •— — über die zweckmässigen Mittel einer 

fleissigen Benutzung des öffentlichen Gottesdienstes. 

Frontonis, M. C., Reliquias ab A. Majo primum edi- 

tas, meliorem in ordinem digestas suisque et Ph. 

Buttmanni, L. F. Heindorfii, ac selectis A. Maii ani- 

madversionibus instructas iterum edidit B. G. Nie- 

buhrius C. F. Accedunt Liber de differentiis voca- 

bulorum et ab eodem A. Majo primum edita G. A. 

Symmachi octo orationum Fragmenta.. . 

Fundgruben des Orients. 5n Bdes 3s Heft.. 

— — — — 5n Bdes. 4s Heft.... 

Gabler, J. P., de tenuibus initiis, vera natura et indole 

doctrinae evangelicae per Lntherum instauratae etc. 

v. Gagern, s. Resultate, 

Gail, J. B. , le Philologue, ou R.echerches historiques, 

militaires , geograpbiques , grammaticales, lexicologi- 

ques etc. Nr. 1. 2. 3. 

Tuh]vu TitQt, uptgtjg diducxafoctg, ed. G. II. Kühn. 

Gandy, s. Pompejana. 

Garinet, M. J., de la puissance teinporella des Papes, 

et du Concordat de 1817.. . ... 

Garonne, Essai sur la possibilite d’un traite de com¬ 

merce entro la France et le Ro}'aume des Pays-bas. 

Gärtner, s. Propädeutik. 

v. Gebelin, C., Histoire naturelle de la Parole. 

Gedanken eines Landpredigers über Christenthum, Kir¬ 

che und Synoden... 

Seite 

167^) 
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1277 

1064 
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1667 
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757 
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24c>9 
1849 

983 

i455 
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Gedanken über eine zweckmässige Militärverfassung, vor¬ 

züglich in Beziehung auf die sächsischen Staaten. 25q 

Gefangenschaft, die, Ludwigs XVI. und seiner Fami¬ 

lie im Tempel.. 600 

Gehe, E., Guataph Adolph. Tragödie. 1995 

Geist deutscher Classiker. 6 Bände.. 1676 

Gell, s. Pompejana. 

Gemeiner, Chronik der Stadt und des Hochstiftes Re¬ 

gensburg vom J. i43o. bis i4q6. 1 —4te Lief.. 2639 

— — C. T., einige besondere Umstände aus der 

Reformationsgeschichte. . 8l5 
— — — — geschichtliche Rechtfertigung der am 

neulichen Jubelfest von der evang. lutherischen Kir¬ 

che öffentlich zu Tage gelegten Freude. 8i6 

— — — — über eine sehr merkwürdige, in der 

Acten-Registratur des Hochstifts Regensburg be¬ 

findliche, echte Abschrift des lateinischen Urtextes 

der Augsburger Confessioti. iy4o 

v. Gendre, J., vollkommene Abhandlung des Geschlechts 

des französ. Substantivs. 4oi 

Genelli, H, C., das Theater zu Athen. 1897 — 1920 

Gensler, J. C. , Sammlung von Rechtsfällen, zur Be- 

urtheilung und förmlichen Bearbeitung in akademi¬ 

schen Uebungscollegien. 1. Heit. II84 
Gensler, J. A., Wittekind..  l84l 

Gerlach, J. C. F., der beleuchtete Sarsena, oder: 2ter 

Tlieil des Sarsena. .. 102'2 

-G. W., Grundriss der Logik.v.. 64q 

-— — Grundriss der Metaphysik. .... 649. 6öy 

Geschichte der Künste und Wissenschaften seit ihrer 

Wiederherstellung. 2Öste Lieferung.2589 
— — des Feldzugs der englisch - hannöverisch- 

niederiändisch - braunschweigischen Armee unter Her¬ 

zog Wellington und der preussischen unter dem Für¬ 

sten Blücher von Wahlstadt im Jahr 1815.. 1017 
— — diplomatische, Dresdens von seiner Entste¬ 

hung bis auf unsre Tage. 3r Tbl. (von Hasche)... 2058 
Gespräch, ein, durch die Thesen des Herrn Pastor 

Harms veranlasst, zwischen einer Mutter, ihren Töch¬ 

tern und einer Freundin.. . ig48 
Gessner, G., wahre Züge aus dem Bilcie. einer Stillen 

im Lande. . .. 1669 

Gesferding, F. C., ausführliche Darstellung der Lehre 

vom Eigenthum und solchen Rechten, die ihm nahe 

kommen.. . 1300 
Gieseler, J. C. L., histor. kritischer Versuch über die 

Entstehung und die frühesten Schicksale der christ¬ 

lichen Evangelien... 1068 

Ginzrot, J. C., die Wagen und Fuhrwerke der Grie¬ 

chen und Römer, und anderer alten Völker. Ilr Bd. 24l7 
Gläser, G. C. W., Uebungen in der Kunst, gut zu 

lesen. 2te Sammlung. Neue Ausgabe.. . . . 452 
Glaser, M. C., die Muttersprache, des Wissens beste 

Mutter...,.. 205 
Glatz, J., Nachrichten über die Feyer des dritten Ju¬ 

belfestes der Reformation in den sammtlichen öster¬ 

reichischen Staaten.. .. 1757 

Gmehn, L., Observationes oryctognosticae et chemicae 

de Hauyna et de quibusdam fossilibus, quae cum hae 

concreta iavenrantür.. .. 2421 

Seite 

v, Göcking, s. Eretschneider. 

Goering, A., Luthers Bestrebungen für die Schulen blei¬ 

ben allen Jahrhunderten Vorbilder.. gg., 

— — A., Dr. M. Lutherus) quae classica Graeco- 

rum Latinorumque scripla scholis commendavit tra- 

ctanda, quibusque rationibus ad ea eligenda commo- 

tus cst?.  gg2 

Goehrung, s. Unterricht. 

Goldfuss, G. A. , über die Entwickelungsstufen des 

Thieres.  2554 

Goldmayer, J. C., Beyträge znr neuesten Geschichte 

der königl. Universität zu Würzburg. 608 

Gosch, L., Washington und die nordamerikanische 

.Revolution. l520 
Göschen, s. Zeitschrift. 

CÖitling, D. K., die Lehre vom Accent der griechi¬ 

schen Sprache für Schulen. .. 2484 
~ottschalk, F., Almanach der Ritterorden. 2te Abth. 4oi 

— — — die Ritterburgen u. Bergschlösser Deutsch¬ 

lands. 4r Baud. . . . .. 164^ 

p. Goudoeper, A. Oratio de antiquis Historicis cum re- 

centioribus comparatis.*. i45 

Graefe, C. F., Observationes criticae in Tryghiodorum. 1678 

— —- — Programma: Adjectae sunt Conjecturae 

in Coluthum et Musaeum...1679 

Grciffenauer, J. P., Topographie physique et medicale 

de la viile de Strasbourg. 546 
Grimm, A. L., Geschichten aus der heiligen Schrift. 

2 Bände. II56 
Gripaud, s. Recueil. 

Grobei, C. E. A., Programma. Praemissum est Observa— 

tionurn in scriptores Romanonim classicos Specimen I, 21 88 

Grosse, J. C., Archiv für den Kanzel- und Altar-Vor¬ 

trag. 6r Band. 125o 

Grossi, s. Assaünj. 

Gruber, s. Encyklopädie. 

Grundziige zu einem Entwürfe der deutschen Reichs¬ 

verfassung. . 264 
Grüning, A., französische Grammatik für Deutsche. 5te 

Auflage.. 609 

Gubitz , F. W., die Prinzessin.. .. 670 
— — — Schriften. 2 Bde.  .. 665 

Günther, s. Athenäum. 

Gurlitt, Index praelectionum tarn publicarum quam pri- 

vatarum in Gymn. Hamburg, a paschate 1817. ad 

pascha 1818. usque habitarum et a paschate 1818. 

ad pascha 1819. usque habendarum. IO70 

-J., zwey Reden studirender Jünglinge bey der 

3ten Säcularfeycr der Reformation gehalten im Gym¬ 

nasium zu Hamburg. Angehängt sind drey ungedruckte 

Briefe von J. Winkelmann. . 2654 
x- . ( 

Haase, A. W., über die Erkenntniss und Cur der chro¬ 

nischen Krankheiten des menschlichen Organismus. 

2 Bände... 629. 5öy. 545 
Hacker, J. G. A., Predigt znr Jubelfeyer der 5ojähri- 

gen Regierung Sr. Majest. des Königs von Sachsen 

Friedrich August über Ps. 61 , 7 — 9. .. 25f»9 
— — —-religiöse Amtsreden iste und ate 

Sammlung..... 1101 
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Hahnemaml, F., de Medicamentorum confectione et 
’ ' * # 

exhibitione per pharmacopolas.  1017 

Hain , s. Petrarca. 

— s. Simonde. 

Ilaindorf, A., Beyträge zur Cultnrgeschichte der Me- 

dicin und Chirurgie Frankreichs, vorzüglich seiner 

Hauptstadt. l45 

Hall, B., Account of a Voyage of discovery to the 

West Coast of Corea, and the great Loo-choo Is¬ 

land.. . .... 

Hamaker, H. A. , Oratio de Graecis Latinisque Hi- 

storicis medii aevi ex Orientalium fontibus illustrandis. 

v. Hammer, J., des osmanischen Reichs Staatsverfassung 

und Staatsverwaltung. II. Thle.2.557 

— — die Geschichte der Assassinen. 2555 

— —• Geschichte der schönen Redekünste Per¬ 

siens, mit einer Blütenlese aus zwey Hundert persi¬ 

schen Dichtern. 2545 

v. Hammerstein, H., alte Sagen zu Fallrum am Teuto¬ 

burger Walde. Hl4 

Handschke, J. C. L., de authentia capitis XXI. Evan- 

gelii Joannei, e sola orationis indole judicanda. . . . 12C)4 

Haustein, G. A. I.., das Jubelfest der evangel. Kir¬ 

che. 5 Predigten. 224 

““ — — —* — die ernste Zeit. Predigten, in 

den Jahren i8i5. u. i8i4. gehalten. 

— — —-Vorbereitungen zur Feyer des 

dritlen Jubelfestes der Reformation. 5o3 

Ilarless, M. G. C., ejus vitam descripsit filius natu ina— 

ximus C. F. Ilarless.    W2 

G. I., Oratio panegyrica in memoriara ma— 

gni nostri Lulheri etc. y rQ 

Harms, C., das sind die q5 Theses oder Slreitsätze 

Dr. Luthers, theuern Andenkens. o5. 

— — des Blutzeugen für unsern Glauben H. v. Züt- 

phen Sache, Arbeit, Leiden u. Tod im Dithmarschen. 

Harnisch, W., Lesetafeln zur Erleichterung des Lesen¬ 

lernens... 243 2 

—■ — s. Erzi.-hungsrath, 

Hartmann, A. Th., linguistische Einleitung in das Stu¬ 

dium der Bücher des A, Testaments.. 2l55 

— — s. Tychsen,' 

Hasche, s. Geschichte. 

Hasse, F. C. A., Gestaltung Europens seit dem Entfe 

des Mitttelalters bis auf die neueste Zeit nacli dem 

Wiener Congress/ ir Theil. 5 

Hassler, s. Chateaubriand. 

— der Wandler unter Gräbern... 5cj2 

Hauer, II., erbauliche Betrachtungen für Eltern und 

Schullehrer. 

Hayner, Aufforderungen an P.egierungen, Obrigkeiten und 

Vorsteher der Irrenhäuser zur Abstellung einiger 

schweren Gebrechen in der Bahandlung der Irren.. 

v. Hazzi, Betrachtungen über Theurung und Noth der 

Vergangenheit und Gegenwart. 1077 

— — gekrönte Preisschrift über Güter-Arrondirung 

Hedenus, G., Cato. Ein Buch lür junge Oekonomen 

und Gutsbesitzer .... l56l. 

Heer, das, von Innerösterreich unter den Befehlen des 

Erzherzogs Johann, im Kripg 1809 ... 69^; { 
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127 

454 
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Heinemann, J., Jedidja, I. Jahrgang. 2r Band (oder 

3tes Heft). *9^9 
Heinroth, J. C. A., de voluntate medici medicamento 

iusaniae hypothesis.  Il49 

Heinsius, Th., die Bürgerschule. 4te Ausgabe. Auch 

unter dem Titel: Rochow, der Jugendfreund. irThl. 242*| 

Heister, der Schulinspector oder die Elementarmethode 

zu Süderhausen.. . 2428 

Heller, L., de pietatis et religionis sensu quem poeta- 

rum Graecorum inprimisque Pindari carmina spirant.. 968 

— — Oratio in memoriatn Lutheri.  864 

Helmricht, T. L., Vorarbeiten zu Kanzelvorträgen über 

die Leidensgeschichte nach den vier Evangelisten... 421 
Hempel, s. Napoleon. 

Hendriksz, s. Beobachtungen. 

Herhart, J. F., Gespräche über das Böse. 187I 

v. Herberstein, S., mit besonderer Rücksicht auf sei¬ 

ne Reisen in Russland geschildert von F. Adelung. 

2289- 2002 

Hermahn, G., und F. Creuzer, Briefe über Homer 

und Hesiodus. ..   60Q 

— — T. F., Notices historiques, statistiques et 

literaires sur la ville de Strasbourg. Tom. 1. q85 
Hermanni, G., Oratio in Friderici Augusti Regis Augus- 

tissimi solemnibus Regni seinisaecularibus d. XX. Sept. 

a. ciorocccxvm. in Acad. Lips. habita et Carmen. . . . 2108 

Hermanns, G. , Jubelpredigt u. Rede bey der fünfzig¬ 

jährigen Regierungsfeyer Sr. königl. Maj. Friedrich 

Augusts; verdeutscht herausg. von C. F. A, Beier. 2J90 

Ilermb tddt, s. Orhla, 

Herrmann, s. Eutropius. 

— — A., landvvirthschaftlicher Katechismus 2r 

und 3r Theil. l655 

Hess, J. J., das Vorsehurigsvolle der immer weitern 

Bibelverbreitung in unsern Tagen. 1027 

— Scherz und Ernst in Erzählungen.. . 9^3 
Heuberger, J. W., nothwendiges Handwörterbuch zur 

Erklärung aller 111 deutschen Büchern und Journalen 

vorkommenden fremden Wörter. 2te Auflage. .... 1160 

Hildebrand, M. T. W., Versuch über den Sinn und 

die Verheissung Christi bey der Stiftung des heiligen 

Abendmahls.... • ..* 126 

Ilistoire literaire de la France. Tom, XIII et XIV. 2. 9 

lloeck, C. F. C., Veteris Mediae et Persiae Monu- 

menta... • • '•••••» 7io 

Hofmann, F. L., leichte Aufgaben zum Uebersetzen in 

das Lateinische und Deutsche. 2te Auflage. 2216 

Hohnbaum, C., über den Lungenechlagfluss. 1102 
Holmes, s. Tcstamentum. 

Holstenii, L., Epistolae ad diversos coli, st illustr. 

J. F. Boissonade. ... 

Hooker, W. J., Musei exotici Nr. 1—3. lioO 

Hopf, C. G. , Versuch eines Umrisses der Hauptgat- 

tungen des Schlagflusses und ihrer Behandlung .... 421. 

Hopfner , J. G. C. , Epitome Reinhai di tlieologiae 

christiauae, Editio II. • 2JHÖ 

Horn, F,, freundliche Schriften für freundliche Le¬ 

ser. kr Theil.. * 2 *57 
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Horn, G. L., Predigten zum Vorlesen, 2 Theile. . . i5l8 
Hottingeri, J. J., Opuscula oratoria. 566 
v. Iloyer, J. G., allgemeines Wörterbuch der Kriegs¬ 

baukunst. 3 Theile. 1977. 1988 

Humboldt, s. Bonplar.d. 

v. Hundt, H., Harfe und Speer. IO97 

Huschke, D., Programm, enthaltend: Joannis Caselii 

Prooemium in civilis doctrinae, prout ab Aristotele 

tradita est, paraplirasin, quae servatur in bibliotheca. 

academica. IO72 

Jäck , historisch - kritische Aphorismen zur Beleuchtung 

des nach Öffentlichen Nachrichten zwischen Sr. Maj, 

Maximilian Joseph, König von Baiern, und Sr. Heil. 

Tapst Pius VII. abgeschlossenen Concordats<. 2272 

v. Jacob, L. II., über Russlands Papiergeld.. l553. l565 
Jacoln, ltecueil de pieces particulieres qui ont trait k 

la chute de Napoleon Buonnparte. 4l6 
Jahn, C., über Beredsamkeit und Rhetorik..,. 12Q3 
Jahrbuch der häuslichen Andacht und Erholung des 

Herzens, von Demine, Tiedge, Schuderoff, Veiilodter 

und J. S. Vater.. . 2275 

— — statistisch - topographisches, des Herzogthums 

Mecklenburg - Schwerin 1817, . » ■ * *. 911 

Jahresbericht, zweyter. über den Fortgang der Schlesw, 

Holsteinischen Bibelgesellschaft.  l457 
Jais, J. A., Lehr - und Bet - Büchlein für Kinder. 

lote Ausgabe.  2552 
Jani, C. W., Panorama aller französ. Zeitwörter auf 

fünf Wurzeln zurückgeführt. 4oi 

Jasche, C. F., kleine mineralogische Schriften, lr Bd. l4y7 
Jaspis, O. N., brevis narratio de Friderici A^ugusti Re- 

gis Saxoniae Potentiss. ac Sereniss. virtutibus at- 

que meritis.    2655 
Ideen, einige, aus der wirklichen Welt, über Verfas¬ 

sungswesen. iste Lieferung. 255 
.— über unsere Erasmische Aussprache des Altgrie¬ 

chischen. (von Keidlinger). .. 2486 

Jena, C. W. F., für die Religion Jesu.2112 

Illgen, C. F., der Werth der christlichen Dogmenge¬ 

schichte .   4l 

Inscriptio perantiqua, sacris Aegyptiorum et vulgaribus 

literis itemque graecis in lapide nigro prope Roset- 

tam invento et nunc in Museo Britannico asservato 

insculpta. 89 

Johannsen, J. C., Versuch einer gründlichen Wider¬ 

legung und Berichtigung der vom Archidiac. Harms 

herausgegebenen 95 Streitsätze. 1947 

Jordan, S., Versuch über die Frage: Ist die Einthei- 

lung der Philosophie in die theoretische und prakti¬ 

sche gültig , wenn die Philosophie in ihrem tiefsten 

Grunde aufgefasst wird?.  . 1121 

Journal the Classical. Nr. 29 — 3 2 . 856 
Irenaus, der zweyte , das neue Papstthum. 122 

Jube, A., Encore un Concordat. 2. Ed. 988 

Justi, C. W., die Feyer des dritten Reformations- 

Jubelfestes zu Marburg. 2l85 
Kaiser, C. E. N., de sacerdotio christianis nostrae fa- 

miliae doctoribus rectene, an perperam, vindicato. . 1/0^ 

Seite 

Kaiser, G. P. C., Entwurf eines Systems der geistli¬ 

chen Rhetoi'ik. 945. 957 

— Grundlinien eines Systems der neutestamentli- 

chen Hermeneutik. .'. 1065 
— G. P. C., Entwurf eines Systems der Pastoral- 

theologie.. .. l883 
I\alender, gothaisclier genealogischer, aufs Jahr 1818 56 
Kaltschmidt, G. F., Gedichte. llo5 

Kämmerer, F., Beyträge zur Geschichte und Theorie 

des Römischen Rechts. lr Bd. 

v. Kämpen, N. G., statistisch - geographische Beschrei¬ 

hung der Niederlande... 

v. Kamptz, über das Verfahren bey Transporten und 

Landesverweisungen der Verbrecher und Landstrei¬ 

cher. .. 

Kanne, J. A., Christus im alten Testament. lr Th. 

Kanngiesser, P. F., Oden... 

Kapphahn, F. J. A., unsere Entschliessungen am Ju¬ 

belfeste. Eine Predigt.. 

Karsten, C. J. B. , über den Werth des Bergbaues u. 

über die Pflicht des Staats ihn aufrecht zu erhalten. 

IOO9 

rr 

73 

*97 
22-6 

1 io5 

222 

2420 

Keil, J. A., spanische Sprachlehre. 

Kelle, K. G., Uebersicht des christlichen Lehramts 

in Kirchen und Schulen. 

de Kantzinger, A., Documens historiques relatifs a 

l’histoire de France tircs des arcluves de la ville de 

Strasbourg. 

Keyser, F,, Reformotionsalmanach. 2te Auflage.... 

— F,, Reformation« — Almanach auf das J. 1819. 

II. Jahrgang,  . 25ll. 

v, Keyserlingk, über Repräsentation und Repräsentativ- 

verfassungen, . 

Kiefhaber, J. C. S. , Sendschreiben Dr. M. Luthers 

an Ludwig Senfei. 

Kieser, s. Archiv. 

— D. G., das Wartburgsfest am 18. Oct. 1817. 

Kind, J. A. G. , über die Bildung juristischer Staats¬ 

diener.. 

Kist, N. C. , disputatio inauguralis de commutatione, 

quam Constantino M. auctore, societas subiit Chri- 

tiana.. . 

638 

2000 

987 

2188 

2520 

1156 

800 

9*9 

74 5 

i6i5 
Kitabol-menassik, oder: Nehds chetol - menasil, d. i. 

das Buch der Wallfahrtspflichten, oder: der Pfad 

der Stationen...889. 

Klaiber, de Reformationis in literas humaniores meri¬ 

tis Oratio. 

Kleeblätter. Erzählungen von W. Willmar, A. Clarus 

u. H. Steinau. 2s Bändchen. 2l49- 

Klefecker, B., des christlichen Predigers, als Ausle¬ 

gers der heiligen Schriften, Beruf und Befugniss.. 

— — — Gethsemane. 2te Auflage. 

— — — Materialien zum Kanzel - und Amtsvor- 

trage. 4r Band.... 

— — — Predigten im Jahr 18 i4. 

Klein, F. A., de loquendi formula ykcoooatg At<X(7v 

quae est in Epist. ad Coriuth, et in Act Apost. no- 

vae sententiae periculum.... . . 

Klein, s, Meier. 

897 

792 

2i58 

1743 
2275 

1760 

n65 

124 
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Seite 

Klein, F. A, , vertraute Briefe über Christentlnim und 

Protestantismus..... 4l^ 

Kleinschrod, s. Archiv. 

Klindwortli , s. Tibuilus. 

Klopfer, F. G., de Cebelis tabula, Dissertalio prima. 1296 

— — — Programma de latine scribendi exercita— 

tionibtis .. 2055 
Klügel, G. S., Encyklopadie. yr Theil. Auch mit dem 

besondcrn Titel :'Europäische Geographie von C. H. 

D. Stein, und mit einem dritten Titel: Allgemeine 

Erdbeschreibung, 2r Theil, von Stein.. 5l2 
Knapp, G. C., und A. H. Niemeyer, historischer Be¬ 

richt von der Stiftung der Haliischen Bibelgesell¬ 

schaft. 558 
Kneschke, J. G., Rede bey der Vorfeyer des dritten 

Refonnations-Jubelfestes . .. 221 

Koffinger, s. Codex. 

Kühlrausch, F., die deutsche Geschichte für Schulen. 

2te Abtheilung. l584 
Kolb, J. ß., historisch statistisch - topographisches Le- 

xioon von dem Grossherzogthum Baden. 3r Theil. 107 

König, C. G. De Diis Graecornm atque Rornanorum 

Averruncis Commentatio 1. 66l 

— F., die leichteste Art, den Kindern .das Rech¬ 

nen auf eine angenehme Weise beyzubringen. 2te 

Auflage.. i3 77 

C. G. Programma: disseritur de antiquioribus 

scriptorum Graecoruni versionibus latinis. l6 

— — — Programm zur Feyer des Reformations- 

Jubelfestes auf der Landschule zu St, Afra in Meissen. l5 
Konopack, s. Archiv. 

Kopp, s. Propädeutik. 

Kordes, s. Agricoia. 

Körte, W., abgeforderte Erklärung an Hrn. C. r. Ess. 

Schlusswort. 10^8 

— — Dr. Mart. J^uther, nicht Lutheraner, noch 

weniger Päpstler, sondern wahrhaft evangel. Katholik. i5lÖ 

Kortüm, F., Kaiser Friedrich der Erste mit seinen 

Freunden und Feinden. 2055 
Kosen^arte, E. H. , der Mann in gesellschaftlichen 

Verhältnissen.   56o 

v. Kotzebue, A., Almanach dramatischer Spiele 1818 279 

- — s. Rikord, 

Kramer, C. F., über die Vereinigung der evang. Con- 

fessionen und ihre feste Begründung. . .. i526 

Krause, J. F., Opuscula theologica... 2 5i5 
Kreuss/er, H. G., Denkmäler der Reformation der 

christlichen Kirche.  35^ 

— —T Dr. M. Luthers Andenken in Münzen. 807 

Krey, J. B., die Rostockschen Theologen seit if>23. 672 

—* — die Rostockschen Humanisten. 2te Hälfte. 2007 

Kronos, genealogisch - historisches Taschenbuch auf das 

Jahr 1818......... 5ig 

*— s. Petri. 

Kriidener, Frau von, in der Schweiz ............ 1OO7 

Krug, Entwurf zur deutschen, und Darstellung der 

englischen Gesetzgebung über die Pressfreyheit.. . . . 453 

— s. Luther. 

Krüger, s. Erziehungsrath. 

Seite 

Krug's, W. T., Kreuz-und Querzüge eines Deut¬ 

schen auf den Steppen der Staatskunst u. Wissenschaft. 1G77 

—-System der praktischen Philosophie. 2r 

Theil: Tugendlehre. 1670 

Krummacher, F. A., Parabeln. 3r Baud.. . 1224 

Kruse, C., Atlas zur Uebersicht der Geschichte aller 

europäischen Länder und Staaten, von ihrer ersten 

Bevölkerung an bis zu den neuesten Zeiten. 2te u. 

3te Lieferung 2te Ausgabe. 2609 

— — — — — — — — 4te Lieferung 1748 

— D. F., über Herodots Ausmessung des Pontus 

Euxinus, Hellespontus und der Propontis-., so wie 

über die SchitfbrÜcken der Perser, wodurch sie Eu¬ 

ropa und Asia verbunden, nebst einem Nachtrage 

über die Entstehung des Bosporus Thracius nach 

Choiseul Gouffier ..  12c3 
Küchler, C. G., de rhetorica epistolae Jacobi indole. 

Commentatio. 1295 

Kühn, s. jTßAfjvoq. 

Kühne, F. T., italienisches Lesebuch  .. . 1260 

— --kurzgefasste englische Sprachlehre nebst 

einem Lesebuche. 2258 
— -kurzgefasste italienische Sprachlehre.. 1259 

Kuinöel, C. T. , Commentarius iu libros Novi Test. 

historicos. Vol, 1. II.. . . .. 585 
Kunliardt, H., Darstellung des Lebens und Wirkens des 

am 19. Dec. i3i5 verstorbenen M. C. J. W. Mosche. l5l2 
— — H. M. Lutherus iibertatis vindex et lihera- 

lium studiorum auctor.  IJJ7 

Kunst, die äusserlichen und chirurgischen Krankheiten 

der Menschen zu heilen, 2r Theil. Auch unter dem 

Titel: die Heilkunst der venerischen Krankheiten, 

von D. L. Vogel... ..li45 
Kunze, G., und J. C. Schmidt, mykologische Hefte, 

nebst einem allgemeinen botanischen Anzeiger. lrHeft. 1769 

Lanipadius, W. A., Experimente über die technische 

Chemie. ..... . 292 

—— — — — Grundriss der technischen Chemie. 289 

v. Landsberg, A., Anweisung zum Militärstyl im Geiste 

der neuern Zeit. 2,te Auflage. 2465 
Langenbeck, C. J. M. , neue Bibliothek für die Chi¬ 

rurgie und Ophthalmologie. I. Bd. 2s u. 3s Stück. 1788 

Lanjuinais, J. D., Apprecation du projet de Loi re- 

latif aux trois Concordats avec les articles des deux 

derniers Concordats etc. 5. Ed. 988 

Laun , F., Kleinigkeiten, gr Bd. Reise zur Hinrichtung. 

2149. 2i58 
Lcurmann, M. T., Collectanea in epist. Judae. . . . 2l42 
Leach, W. E., the zoological MisceJIany. löt) 

Leeuw, G. v. d. Animadversionum de usu verborum 

cum praepositionibus compositorum in Novo Testa— 

mento Specimen primum. 167O 

Lehmann, J. G. C., Monographia generis primularum. 274 

Leissnig, W. L., systematische Darstellung zu einer 

neuen Kriegslehre für Infanterie ? Cavallerie u. Ar¬ 

tillerie. 2te Auflage.   5o5 
Lenz, C. L., 'Actus scholasticus memoriae Reform. 

sacer. Chronicon Gymn. Vioiar. 2655 

Leonhard, s. Propädeutik. 

3 
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Leopard, G. L. , die Wetterau in geographisch - sta¬ 

tisch - und staatswirthscljaftlieher Hinsicht, so wi© 

über ihren Getreidehandel, herausgegeben von A. F. 

W. Creme. 

Lettre au reverend Robert Pinkerlon etc, par A. Or— 

chowsky. 

Leuchs, J. C., vollständige Anleitung zur Mästung der 

Thiere. 

Leuezow, G., Oratio de christianae ecclesiae instaura— 

tione humanitatis studiis praeparata et munita. . , . , 

Liberte, de la, des Cultes et des Concordats. 

Lieder aus der Fremde, von sächsischen Kriegern wäh¬ 

rend ihrer Trennung vom Vaterlande gesungen.... 

—— und Erzählungen zum Geschenke für gute Mäd¬ 
chen.. 

Lindemann, s. Prisciauus. 

*’• Linne, G.^ Systcma vegetabilium, seeundum Classes, 

ordines, genera, species. Curantfbus J. J. Römer 

et J, A. Schuhes. Vol. 1. 

Lips, A.. über den deutschen Bund. 

Llorente, J„ A., histoire critique de l’Inquisition d’E- 

spagne depuis l'epoque de son etablissemcnt par Fer¬ 

dinand V. jusqu’au regne du Ferdinand VII. 3 Tome». 

Seite 

i64 9 

i5i5 

i65j 

219 

99° 

no5 

944 

449 
262 

j 5äy. 
■ histoire critique de l’Inquisition ri’E- 

spagne etc. Aus d. Span, übersetzt von A. Peilier. 

4ter Band. 

Llojds, H. L. , Euglish and German Dialogues, nach 

Perrin. 

— — englische Sprachlehre für Deutsche.. . 

Lommatzsch, Erndtepredigt im J. 1817. und, Predigt 

zur Einweihung der neuen Orgel in der Hauptkirche 

in Aunaberg. 

Jubelpredigten bey der Jnbeifeyer der Refor¬ 

mation im vorigen und unsers Königs im gegenwär¬ 

tigen Jahre.... 

Lotz, J. P.E., Revision der Grundbegriffe der National— 

wirthscliaftslehre. 4 Bde. . . . 2553. 2.361. 2569. 

IjUther, M. Eine Lebensbeschreibung für Jünglinge von 

L. Pflaum. 21- Bd. 

Luthers kleiner Katechismus von J. F. A. Krug. 

Macietoivshi, W, A., de vita et constitutionibus C. G. 

Messii Traiani Decii. . ... 

Aagenau, R. F. H., Lottchens- angenehme Unterhal- 

tun8en...-.„. 
Mailath, s. Codex. 

Majus, s. Alexander. 

— s. Cicero. 

A., de editionibus principrbus Mediolanensibus 

Fiagmentorum Ciceronix atque Operuni Frontonis 

Commentationes , quae sunt appendices editionis al— 

terius fiagmentorum Ciceronis .. 

de Philonis- Judaei et Eusebii Pamphili 

scriptis ineditis aliorurrrque libris ex Armeniaca lin- 

gua convertendis Dissertatio-.... 

—*- s. Fronto. 

— s. rhilo. 

- 3. Sibylla. 

~ s. Valerius. 

l453 

l6lO 

4 12 

4n 

2538 

2557 

2377 

771 
809 

2019 

i664 

2102 

2200 

Majus, s. Virgilius. 

Manso, J. C. F., über das Gepräge der römischen Li¬ 

teratur. .. 

Manuel de litcrature fran^aise ou rectieil de plus beaux 

morceaux de la langue fran^. en prose et en vers. 

Redige d’apres Noel et Delaplace. 2. Ed. 

Marcus, A, F., nach seinem Leben und Wirken ge¬ 

schildert von seinen Neffen Dr. Speyer und Dr. Marcus. 

Marke inecke, P., Articuli qui dicuntur Smalcaldici. . . 

— — — das Brod im heil. Abendmahl. 

Marsais, s. Darstellung. 

Marseille, Nismes et ses environs en i8i5. 

— — et Nismes justißees. 

Martens , C., noch ein Wort in Angelegenheit der 

evangel. Kirche gegen Herrn v. Ess. 

— — C. A., Protestation wider den Bannslrahl, 

welchen der Herr Arohidiac. Harms gegen die Ver¬ 

nunft und das Gewissen schleudert.. 

Marzari, G. B., della Pellagra e della maniera d’estir- 

parla in Italia..... 

Massenbach, C., der Oberste. Eine biogr. Skizze,. 

Mathesius, s. Predigten. 

Matschte, C. G., Ideen zu einer allgemeinen Staats— 

KrankeupflSge. .. 

Matth ae, F. C., Nachricht von Hiob Ludolfs noch 

vorhandenem Briefwechsel.. 

Matthiessen . s. Tafel. 

Mauerer, VV"., Briefe für Kinder, ate Auß. 

Mauermann, L,, Predigt bey der D.mkfeyer des er¬ 

lebten Jubelfestes der 5ojährigen Regierung Sr. Maj. 

des Königs vo-n Sachsen. 

Maurice, s. Rieh. 

Mawe's, J. , Reisen in das Innere von Brasilien, deutsch 

herausgegeben von E. A. W. von Zimmermann, ate 

Abtheilung. . .. 

M’Crie, T., fLeben des schottischen R.efcrmators J. 

Knox. Uebersetzt von G. J. Planck. 

Mehliss, G. E. H., Hüllsbuch beym Religionsunter¬ 

richte nach Anleitung des Hannoverschen Landes- 

Katechismus. 

Meier, höchst merkwürdige Geschichte der magnetisch 

hellsehenden Auguste Müller in Karlsruhe; bevorre¬ 

det und herausgegeben von C. C. v. Klein. ...... 

Meinecke, J. L. G., die chemische Messkunst, ar Thl. 

— — A. C., kleines Uebungsbuch zum Ueberse- 

tzen aus der deutschen Sprache in die lateinische. . 

— — A., Quaestionum Menandrearum Specimen 

primum... 

v. Meldegg, B., über die Anordnung und das Ver¬ 

halten der Vorposten zunächst in Beziehung auf 

Feldstellungen... 

Meletemata critica in Aesch) li Persas (Passow). 

Memoires pour servir ä l’histoire de la guerre entre la 

France et la Russie en 1812. Tom. I. II. 

Menu von Minutoli Abhandlungen vermischten Inhalts. 

1801 — 

Menzel, C. A., die Geschichten der Deutschen, lr u. 

2r Bd. in 4 Büchern.... . 25i.% 

Meusel, historische und literarische Untexhaltungcn. . . 
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Mensul, über die Vereinigung der beyden evangel. Re- 

iigionsparteyen .. 

Meyer, A. D., Anleitung zur Trigonometrie in sokra- 

tisch — hevristischer Form. 

_ C. F., die niedere und höhere Landwirtschaft. 

3r Theil. l568 — 

_ F. M., Menschenverstand. Ueber und gegen die 

g 5 Theses von Harmj.. . 

— s. Winckelmann. 

Mezler, F. X., Versuch eines Leitfadens zur Abfas¬ 

sung medicinischer Topographien... 

Michaelis, Choix de differents morcaux de Literature 

allemande, avec la traduction franqaise. 2 Bde. . . 

Millin, A. L. L’Oresteide ou Description de deux Bas- 

Reliefs du Palais Grimani a Venise et de quelques 

monuments qui ont rapport a l’histoire d’Oreste.. . . 

-— — — Pierres gravees iuedites des plus cele- 

bres Cabinets. Tom. I. Nr. 1 —4. .. 

— — — Tom. I. Nr. 5. 

Millingen y s. Peintures. 

Miner na, Journal, historischen und politischen Inhalts. 

1817. October bis December .. 

-1818. Jan. Febr. März. 

Miscellanea Hafniensia theologici et philologici argu- 

menti ed. F, Miinter. Tom. I. Fase. II. 

Mi sc eil n aus der neuesten ausländ. Literatur. nr u. 

i3r ßd. July bis December 1817. 

-— — — — 1818. Januar bis April 

Mittermaier, s. Archiv. 

Mohn, F., Denkmal, aufgerichtet über dem Grabe 

meiner Johanne,. 

Möller, G., Denkmäler der deutschen Baukunst. Heit 

V. VI. 

Mone, D. F. G., Einleitung in das Nibelungenlied.. 

Monk, s. Euripides. 

Monographien, kriegsgeschichtliche und kriegswissen¬ 

schaftliche. tr Band. 

Montaigne’s, M. , Stimme der Wahrheit und Weisheit 

aus der Vorzeit. 2 Bände... 

Montanus, A., die Reagentien und deren Anwendung 

zu chemischen Untersuchungen. 2te Auflage. 

v. Montveran, M., de la legislation anglaise sur Ie 

iibelle, la presse et les journaux. 

Morgenstern, K., dörptische ßey träge für Freunde der 

Philosophie und Kunst. Jahrg. 1816. iste Hälfte. 

Moser, s. Cicero. 

Mozin, Nouveau Dictionnaire de poche Allemand-Fran- 

$ais et Fran^ais - Allemand. Partie Allemande. 

— A., nouvel ABC, allemand et frangais a la 

portee de I’enfance etc. 5te Ausgabe,.. 

Mühlenberg, H., Catalogus plantarum Americae sep— 

tentrionalis.. 

Mühlenbruch, C. F., die Lehre von der Cession der 

Foderungsrechte. 9°9' 

Müller, der Werth der cuiuvirten Schafpockenimpiüng. 

— C. G., Notitia et llecensio Codicum Mss. qui 

in bibliotheca episcopatus Numburgo - Cizensis asaer- 

vantur. Particula uona.. 
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Seite 

Müller, W. C.} patriotische Kriegs- und Siegeslieder. 

2te Auflage.•*.- 

— O. Proeramm: Praemissae sunt animadversio- 
’ * ^ _ rr 

nes in loca nonnulla libri primi Ciceronis de Oratore. ICD 

— s. Sallustius. 

— J. F., über Patriotismus. istc, 2te Abtlieil.. l6d6 

— s. Vicar. 

— J, G., vom Glauben der Christen. II. Thl. 20uD. 20QD 

—> s. Vom Reformationsgeiste. 

Müllnsr} A., die Schuld.. l4oi l4,ll 

— — — König Yngurd. l4oi l'JDl 

Münschers, Dr. W., Lebensbeschreibung und nachge¬ 

lassene Schriften, herausgegeben von L. Wachler. . D01 

Miinter, s. Miscellanea. 

— F., Velia in Jmcanien. , ... 99^ 

Mustoxydes, s. Nvl.Xuytj- 

Nachrichten von der eisten Generalversammlung und 

Jahrestage der Frankfurter Bibelgesellschaft. 0d8 

Nachricht von 'der zweyten Generalversammlung der 

Eutiner Bibelgesellschaft.. 1'1d8 

— von der zweyten Öffentlichen Versammlung 

der Bibelgesellschaft in Basel in der Kirche zu St. 

Martin am 27. May 1817. DDO 

Napoleon der Grosse in Bardengesängen geschildert von 

C. G. Kempel.. • • 1UD 

Nasse, s. Archiv. 

Neeb, J., vermischte Schriften. 2 Theile. 9^7 

Nees von Esenbeck, D. G., das System der Pilze und 

Schwamme. . . ...... 226a 

Neidlinger , s. Ideen. 

Netuschil, F,, Aphorismen für Mädchen... 2DC>4 
Neumann, C. G., von der Natur des Menschen. 2 d hie 87'* 

Nicephori Blemmidae duo Opuseula geographica. E co- 

dice Ms. Parisiensi nunc- primum edidit F. A. G. 

Spohn... 1851 

Nicolai, G., einige Worte zur Empfehlung des Turn¬ 

wesens .. . . .. 690 

— C. F., Vaterlandspredigten. 2te Sammlung. I7OO 

Nicoll, A., Notitia codicrs Samaritano - Arabioi in ßi- 

bliotheca Bodlejana adservati. 2D00 

Niemann, J. Ft, Symbiotikon für öffentliche und Pri¬ 

vatärzte zur Erinnerung und Erholung, .. 1.1 Dl 

Nietzsche, F. A. L., über Beschaffenheit, Zweck und 

Geist der jetzt veranstalteten Synoden und Prediger™ 

vereine. 77* 

Noble, C. F. A., Observationum in Propertii Carmina 

Specimen.... 2 02 

Noch ein Wort über Bibel und Bibelsache, von einem 

Veteran der Ilolitcinischen Geistlichkeit. ........ DDO 

Nordamerika, oder neueste« Gemälde der nordameri¬ 

kanischen Freystaaten. ..   2610 

Oberthiir, F. Ecclesiae christianae Tcrnpla, Festa, Ar— 

tium in Templa et Festis usus. Auch unter dem 

Titel: Idea biblica Ecclesiae Dei.. 23/ 

Ockhart, J. F., der Rhein, nachher Länge seines Lau¬ 

fes und der Beschaffenheit seines Strombettes. I "\>6. 2760 

Ockhart t J. F., geschichtliche Darstellung uer früher» 
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und spätem Gesetzgebung über Zölle und Handels- 

freyheit des Rheins. 1012 

Ochlenschläger, Mährchen und Erzählungen, lr Band.. ‘i562 

Oelssner, J. C., des freyen Deutschen Morgenlied in 

sechs Gesängen.   Ill5 
Offenbarung, die, Johannis.  5ll 

Offner, A., englische Chrestomathie. 2 Theile..... 64o 

Okeanus all - bassit fi terdschiimelil - kamus almechit. 

3 Bände.1^90 — l6lO 

Opinion d’un Habitant des Landes, sur le Concordat.. 989 

Orchowski, s. Lettre. 

v. Grell, C., drey Rectoratsreden. ,.. 568 
Orßlä’s, R., allgemeine Toxicologia oder Giftkunde, 

von S. F. Herinbstädt. I. Thcil. 1057 
— -— — II. Theil_1620 

Otto , H. T. F., Anstands - Tabelle. 8 

— — — — christliche Haustafel. 8 

Pcibst, C. L., Fragmente über Menschenerziehung. .. 2420 
Pagenstecher , \V., die deutsche Gemeinde — Verfassung 

und Verwaltung in einem Umrisse... 1209 

v. d. Palm, J, H., geschieht - und redekunstmässige 

Denkschrift der Wiederherstellung Niederlands in dem 

Jahre iSi3. (holl.). ... i3o 

Palmer, C. C., neue theolog. Zeitschrift. zs Stück. 439 
Panorama, das, oder: Bemerkungen über die neuern 

Grundsätze in der Staatswirthschaft, von einem deut¬ 

schen Geschäftsmanne. i368 
Paragraphen, medicinische, für Aerzte und Nichtärzte. 2198 

Parow, J. E., de summa, quam Lutherus verbo di- 

vino asseruit auctoritate ..   1080 

Parson, s, Testamentum. 

passow, s. Meletemata. 

de Pasloret, le Cornte, Histoire de la Legislation. 

Tom. I — IV. 224l. 224g. 2265 
Paulus, II. E. G., auch zu Heidelberg war Dr. M. 

Luther. l5l8 
__ — — — die Heidelberger akadem. Säcu— 

larfeyer der Reformation.   998 
Peinlures antiques de vases Grecs de la collection de 

Sir John Coghill , Bart, publiees par James Mil¬ 

lingen .... 1965. 1961 

Pech, J., Anweisung zum ßriefschreiben. 96 

Pellier, s. Llorente. 

Per rin, s. Lloyd. 

Peschelc, C. A., zwey Reden in den Abendstunden des 

Reformationsjubelfestes 1817. in der Kirche unterm 

Oybin und zu Lückendorf gehalten. 772 

Pestalozzi's neue Methode, die alten Sprachen zu 

lehren. I0l6 

Peters, s. Versuch. 

Petersen, F. C., de Aeschyli vita et fabulis commen- 

tatus .. 2627 

— — Gamaliel. Ein Wort zur Ehre der Bibel.. 217 

Petrarca, F., dargestellt von C. L. Fernow, heraus¬ 

gegeben von L. Hain. .. 1889 

Petrarcas, F. , italienische Gedichte, übersetzt von K. 

Förster. 2 Theile.  1889 

Petri, F. E., Anfangsgründe der geschichtlichen Zeit¬ 

kunde. Auch unter dem Titel: Kronos. yo3 

Seife 

Petri, F. E., gedrängtes DeutscliungswÖrterburh. 3to 

AuflaSe.. 552 

PfaJF> c- H., über und gegen den thier. Magnetismus ig42 
Pßngsten, C. W., über den Zustand der Taubstum¬ 

men der altern und jüngern Zeit., t 21* 

Pflaum, s. Luther. 

— L., offene Nachricht und Bitte an die ge- 

sammte protestantische Geistlichkeit Deutschlands. . . 4l^ 

— — Sonntagsblatt. II. Jahrg. ites Viertel¬ 

jahr, Oct. Nov. Dec. 1817. 2tes Vierteljahr, Jan. 

Febr. März 1S18.  19'*9 
Philalethes, ein ft^müthiges Wort über und gegen die 

9 5 mystischen Irrsätze des Hrn. Archidiac. C. Harms. jg45 
— — R., Varia ad Jubilaeum Reformationis Lu¬ 

ther! tertium et Protestantismum spectantia brevis- 

sime proposuit. 1080 

Philonis Judaei de Cophini festo et de colendis paren- 

tibus cum brevi scripto de Jona. Editore ac inter- 

prete A. Majo. 2201 

Picots , J. , chronologische Tabellen der allgemeinen 

Weltgeschichte; fortgesetzt von J. C. Weikert. lr ßd, 

ate u. 3te Abtheilung., , . 248o 

Planck, s. M’Crie. 

Pölitz, K. H. L., das sächsische Volk, als ein wäh¬ 

rend der fünfzigjährigen Regierung seines Königs 

mündig gewordenes Volk.2105 
— Handbuch der Geschichte der souverainen Staa¬ 

ten des deutschen Bundes. lr Bd. 2te Ablhl. . . . 2033 
Pompeiana, or observations 011 the topography, edih- 

ces and Ornaments of Pompeji. By Sir W. Gell 

and J. P. Gandy. Nr. I — VI.. . 789 

Poppe, J. H. M., technologisches Lexikon. 2 Theile. l65o 

Pott, D. J., Epistolae catholicae graece Fase. I. Ed. 3. 

Audi unter dem Titel: Nov. Test, graece perpelua 

annotat. illustratum. Editionis Koppianae VoJ. IX. 

Fase. 1. 588 
Prechtl, s. Antwort. 

Predigten des alten Hrn. M. Mathesius, über die Hi- ✓ 

storien von des ehrwürdigen, in Gott seligen, tlieuern 

Mannes Gottes, Dr. M. Luthers Anfang, Lehre, Le¬ 

ben und Sterben. Mit Vorrede herausgegeben von 

A. v. Arnim. l5l7 
— — und R.eden in deutscher Sprache, bey der 

dritten Säcularfeyer der Reformation in der Univer¬ 

sitätsstadt Erlangen gehalten. Mit Vorrede von L. 

Bertholdt. 101 9 
Prisciani, Caesariensis Grammatici, Opera minora, ed. 

F. Lindemannus. 2.516 

Propädeutik der Mineralogie von C. C. Leonhard, J. H. 

Kopp und G. L. Gärtner. Auch unter dem Titel: 

Einleitung und Vorbereitung zur Mineralogie. 1169 

Pudor, C. H., de Palma linguae latinae ab Europa© 

civitatibus de pace, foederibus etc. publice agentibus 

optimo jure retribuenda patriae patribus omuibusque 

bonis qui gentium sortes moderantur, Vota pia ex- 

plicare conatus est. 7 ^7 

Quaglio, D., Denkmale der Baukunst des Mittelalters 

im Königreiche Baiern.  48,5 
Raffles, T. S., History of J?va. Vol. I. II... 865 



XXV Ha upt-Register vom Jahr 1818, XXVI 

Seite 

Hamann, S. J. und Herls, J. E., Ausarbeitungen für 

die kirchl. Jubelfeyer der Reformation am 3i. Oct. 

18x7. 224 
Rassmann, F., auserlesene poetische Schriftqn. 2461. 2*69 

_ _ Blumenlese südlicher Spiele im Garten deut¬ 

scher Poesie. 2402. 2409 
Rautenberg, J. E. T3., Homerische Fibel. 624 

Recherches hxstoriques et critiques sur les mysteres du 

Paganisme, par M. le Baron de Sainte- Cioix. II. 

Edition revue et corrigee par M. le Baron Sylvcstre 

de Sa<y. 2 Tomes. 2l6l 

Recueil des monuuiens antiques, par Grivaud de la 

Vincelle. Tom. 1. II. t.. l6.>7- 1721 

Rein, A. G., Abhandlung: Inwiefern kann und soll 

der Schulmann mit Luthern Aehnlichkeit haben?. . . 102 

- — — Programm : Studium philosophiae in gym— 

ixasiis liaud penitus negligendum esse. t4 t 

— — — Programm zur Feyer des Heinrichstages 

auf dem Gymnasium zu Gera.  1^52 
Reingruber, J. ß. ,. über die Matur der Gewerbe, über 

Gewerbsbefugnisse und Gewci bsfreyheit.  2069 

Reinecke Fuchs. Ein Volksbuch . l5?5 
Reinhard, F. V., Beylräge zur Erklärung, besonders 

zur prakt. Erklärung der Bibel, Aus dessen Schrif¬ 

ten gesammelt von C.. F. Bartsch. .. . . 5qo 

— — W., die Bundes-Acte über Ob, Wann und 

Wie deutscher Landstände. 689 

Reinhard's, F. V., Vorlesungen über die Dogmatik, 

mit liternrischen Zusätzen von J. G. J. Berger, mit 

neuen Zusätzen vermehrt von H. A. Schott. 4te Aufl. 22J75 
Reise eines Gallo - Amerikaners (M. Simondsj) durch 

Grossbritannien in den J. 1810— 1811. I. Theil, 

deutsch herausgegeben von L. Schlosser.* . . . 552 

— — — — II. Theil. 2026 

Reisen, neue, der Engländer. 4r Band. 54g 

Reisig, C., de Constructione antistrophica trium car- 

minum xnelicorum Aristophanis, syntagma criticum. . 961 

Researches asiatic, Vol. the XII.. . . . 1628 

Resultate , die, der Sittengeschichte. III. Democratie 

(von Gagern). ...Ill5 

jfletsch, Einrisse zu Göthes Faust. 724 
'Heyne, J. H., Versuch zur Aufstellung bestimmter 

Grundsätze bey Abschätzung der Aecker.l4uO 

R ich, C. J., Observations on the Ruins of Babylon. 

By Th. Maurice. 2 225 
Richmann, J., genieinfas.diclxe Darstellung und Wür¬ 

digung aller gehaltreichen Beweisarten für Gott und 

für die Unsterblichkeit der Seele. 908 

Richter, A. G., die specielle Therapie, herausgegeben 

von G. A. Richter. 4r u. 5r Bd. Auch unter dem 

Titel: die chronischen Krankheiten, ate u. 3te Abihl. 1968 

Riesch, A., gemeinnütziges encyklopädisches Handbuch 

für Steuerbeamte.... . iyo3 
v. Rigel, F. X., der siebenjährige Kampf auf der Pyre— 

näischen Halbinsel vom J. 1S07— i8ii. ir Tbl. 2610 

Rikord, russ. Flotten - Capitäns, Erzählungen von sei¬ 

ner Fahrt nach den japan. Küsten in den J. 18x2 

u. 1813. Aus d. Russ. übers, von A. v. Kotzebue 1625 

Rinck, W. F., Beytrag zur Prüfung des lutherischen 

und reformirten LehrbegrifFs votx dem heil. Abend¬ 

mahl und der Gnadenwahl nach dem Worte Gottes. 

Rincolini, s. Frank. 

Ritter, G. H., die Weinlehre.# 

Robert, L., Kämpfe der Zeit .. 

Rochow, s. Heinsius. 

Röder, F., die Kriegsdienstordnung der geschlossenen 

Haufen und der Besatzungen im Frieden. iste und 

2te Abtheilung... 

— v. Bomsdorf Mittheilungen aus dem russischen 

Feldzüge. 2r Theil. 

R ömer, s. Linne. 

Roller, J. C., Geschichte und Beschreibung der Stadt 

Pforzheim.'. 

Romig, L. F., chronologische Tabellen der allgemei¬ 

nen Geschichte... 

v. Ros.n, die Numismatik.. 

Rosenmidieri, E. F. G., Scholia in vetus Testamen¬ 

ten. Partis VII. Vol. 4. 

Rosetti, s. W inckelmann. 

Rost, V. C. F. griechische Schulgrammatik. 

— F. W. E., und G. H. J. Stöckhard, Reden bey 

der am Grabe des vormaligen Rectors, Hrn. M. R.ost 

zu Budissin, gehaltenen Todtenfeyer. 

Rotermund, H. W., erneuertes Andenken der Män¬ 

ner, die für und gegen die Reformation Lutheri ge¬ 

arbeitet haben. 

v. Rotteck, allgemeine Geschichte. 4r Band. 

v. Rottek, K., über stehende Heere und Nationalmiliz. 

489. 

Routh, M. J. Reliquiae sacrae Vol. III. et IV. 

Royaards, H. J., Disputatio inauguralis de altera Pau¬ 

li ad Gorinthios epistola et observanda in illa Apo- 

stoli indole et oi'atione.. .. 

Ruckstuhl, K., Prolog auf die Errichtung eines Turn¬ 

platzes am Gymnasium zu Bonn. 

Rüclel, K. E. G., Predigten... 

Rüdiger, s. Demosthenes. 

Rufs, G. F., Einleitung in die Weltgeschichte. 

Rüge, gebührende, einer ungebührlichen Recension be¬ 

treffend die „allgemeine Encyklopädie, herausgege¬ 

ben von Ersch und Gruber. 

v. Rumohr, E. F., Sammlung für Kunst und Historie. 

ir Band.‘... 

Rumpf, J. D, F., der deutsche Secretär. 3te Aufl. . . 

— — — — der Geschäftsstyl in Amts - und Pri- 
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1711 
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vatvortragen. 

Rutenberg, II., praktisch - katechetisches Handbuch über 

den Hannoverschen Katechismus. 

Saalfeld, F., Geschichte Napoleon ßonapartes. ar Thl. 

iste Auflage. 

— — — — — II. Theil. 2te Aufl. 

Saamenkörner zur Volksbildung in Deutschland. Erste 

Sammlung... 

de Sacy, s. Recherches. 

de Saint — Croix, s. Recherches. 

Salat, J., über das Verhältnis der Geschichte zur 

Philosophie in der Rechtswissenschaft. 
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Sallustius, C. C., oder historisch - kritische Untersu¬ 

chung der Nachrichten von seinem Leben, der Ur- 

theile über seine Schriften und der Erklärung der¬ 

selben von O. M. Maller.. 558 
Sandifort, s, Annales. 

Savigny, s. Zeitschrift. 

Schade, K. B., neues vollständiges englisch - deutsches 

und deutsch - englisches Hand - und Taschenwörter¬ 

buch. Nene Auilage. 2 Theile... . . 225y 

Schaubach, J. C., de Arati Solensis interpreübus ro- 

manis Cic. Caes. Germanico et Rufo Festo Avieno 

Commentatio.. io5 
— — — — novae editionis Arateorum C’icero- 

nis, Germanici Ca es. et R. F. Avieni Specitnen.. . 100 

Scheibel, J. G., die evangelische Lehre; Der geseg¬ 

nete Kelch und das gesegnete Brud im heil. Abend¬ 

mahl sind die Gemeinschaft des Leibes und Blutes 

Jesu Christi. 865 

— -— — — über Luthers christliche Frömmigkeit. 865 

Schellenberg, J, P., i5o Exempehafeln. 1377 

— — — — gemeinnütziges Haudlexicon. lsler 

Band. 472 

— — — — — — — II. Band. 2088 

— — — — kurzes u. leichtes Rechenbuch für 

Anfänger. 5 Theile. 5te Auilage. l57” 

Schehers, F» J., erste Fortsetzung seiner Kritik der 

Lehre von den Geschlechtern der Bilanzen.. i643 

v. Schenkenderfs, M,, Gedichte.. 1106 

Schenkt, J. B., Lebensphilosophie. 125? 

Scherer, A. N., nordische Blätter für die Chemie. Er¬ 

ster Band ites H. 2566 

•— — — — — ir Band. 2s Pleft. 201 

Schilling, G., die Bedrängten, sammtl. Schriften. 42rBd, 2l45 

— ■— die Nachwelten. do 4or Band. 2l45 

— — Fieudengeister. do. 4ir Band.. 2l45 

— — Gottholds Abenteuer. 1 Thle. 'b'jx u. 58r 

Band.. 2145 

— — Wallmann der Schütz, do. 39V Band.. . . . 2l45 

hZ'/'ivugf s. ^vM.oyij. 

v. Schlegel, A. W. > Mariä Krönung und die Wunder 

des heiligen Dominions.... . 02 

Schlegel, K. A. M., Reformationsjubelpredigten. 1^44 

Schier, , J. F., der Mensch nach Leib und Seele. Auch 

unter dem Titel; Handbuch für Volksschullehrer, 

enthaltend den Denkfreund. Ilr Band. 2555 

f>. Schlippenbach, U., Lebensblüten aus Süden und 

Norden. 2r Theil.„. 

Schlosser, s. Reise. 

Schmehing, F. M., Repertorium der altern und neue¬ 

sten Gesetze über die Medicinaiverfassung im König¬ 

reiche Balern... 

Schmid, J. M., Magazin für allgemeine Sprache. ir 

Bd. 4s Heft. 

*— I* U. E., patriotische Gedanken über die Grün¬ 

dung und \ ermehrung, des Reichthnms der Staaten 

und der weisen Anwendung des Staatsvermögens. . . 

Schmidt, F. \\ . V., Sainmlsr.g französischer S cli ri ft— 

stellen aus dem 1 Qteu bis ins rote Jaluh. zurück, , 

3 985 

8ü4 

1641 

2606 
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Schmidt, II., Völkerschlacht bey Leipzig. lii'> 

Schmidthammer, W. , aus einer grossem Abhandlung 

über Beförderung des Bibelgebratiths. i3i4 
Schmitson, T., die Wehr-und Schirmanstalt. . 48ij 4^9 

— — —- Grundriss einer Wehranstalt des deut¬ 

schen Bundes nach Zeit und Umständen.489. 4qn 

Schmitts, W. J., Sammlung zweilelhafter Schwanger¬ 

schaftsfälle. e>53<> 

Schönheiten der Geschichte. 943 
Schopenhauer, J., Erinnerungen von einer Reise in 

den Jahren i8o3—i8o5. 3r Band. l57o 

Schott II. A. , Denkschrift des liomilet. und katechet. 

Seminarium der Univeisität zu Jena vom J. 1818.. 2187 

— s. Reinhard. 

v. Schrank, F. P. , Plantae ra'r'iores horti acadenvici 

Monacensis descriptae et observationibus illustratae. 

Fase. I. II. 270. Il54 
Schreger, Annalen des chirurgischen Klinikum auf der 

Universität zu Erlangen. Erster Jahrgang von 1816. 2209 

Schreifer, J. C., die Reformation, ein mächtiger Auf¬ 

schwung des menschlichen Geistes zum hohem christ¬ 

lichen Wissen und Wirken. Eine Predigt. 2 3.86 

Schröer, W. Zur Erinnerung an seine Waffenbrüder. 3.300 
Schuba t, s. Scott. 

Schubert, W. F., über den Gebrauch der grossen 

Buchstaben .... 2160 

Schuhhrafts Communioubu.ch. qXo Auf!. 0^59 

Schult es, s. Linne. 

Schulz, D., der Brief an die Hebräer. l 161 

Schulze , K., englische Sprachlehre. 225q 

— — G. E., Grundsätze der allgemeinen Logik. 

3te Ausgabe. 

- — s. Winckelniann. 

Schwarz , F. H. C., die Kirche in dieser Zeit, os Heft. 

Schwenk, s. Aeschylus. 

Schwer , J. N., Beschreibung der Landwirthschaft im 

Nieder - Eisass. . 

Scott, W., schottische Lieder und Balladen. 

Seel, W. PI., Schulreden. 

Seidel, G. E. F., Beicht- und Communionbuch. 

- s. Cushiug. 

Seidler, A. C. G., Scbülzio solemnia saemisecularia feli- 

citer celebranti gratulalur. Subjecta est brevis dis— 

putatio de Aristophanis fragmentis. . .. 

Selbstvertheidigung des Hofraths Fries über die ihm 

gemachten Beschuldigungen in Rücksicht der TJieil- 

nahme an der auf der Wartburg in und bey Eise¬ 

nach begangenen Feyer des 18. Octob, 1817. 

Selecta e Scholis Lud. Casp. Valckenarii -in libros quos- 

dam Novi Testamenti. Editore diseipulo Ev. Was- 

senbergh. Tom. II... . 

1Seurne, J. G., Gedichte. 

Shakspeare and bis Times. Ry N. Drake. a Vol.*, . 

Sichler, s. Wörterbuch. 

Siebelis, C. G., die Bibel, die beste Grundlage der 

Erziehung unsrer Kinder. 

--ln gratulatione Saxoniae Regi Fiide- 

rico Augusto Vero Patriae Patri ob rem publicam bis L. 

annis bene gestam publice decreta Gymnasium Bu- 

122 5 
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l5ü2 
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423 

2157 

1107 

839 
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dissinnm pium gratumque animuni testificatur d. XX. 

ante Cal. Oct. MDCCCXVIIf.2190 

XitßtXig, K. F- ncnn)yvoiv ?}v xo tv BovÖIggij 

yvfxvuGiov öia ti)v nahyytvtoluv xi~g tojv Xoig- 

rnxvcov ixxXrjtolug y.ai nuidtlag 71 (jo tqiuxogimv 

iTfov J(jX0f.itV1]V Trfjouns aal xovg ßovhofitvovg 

Tcüv ixti dfjfofitvojv txuXtoi. 220 

— Programm. Haben denn auch die gelehrten Schu¬ 

len unsers Vaterlandes Ursache, an der frohen Feyer 

des P< egierungs - Jubiläums unsers Königs Antheil zu 

nehmen?. 2189 

— Vier Schulschriften.2ö4l 

XtßvkXijg yloyog Id. Editore et interprete A. Majo. 2204 
v. S'ebold, E., Journal für Geburtshülfe, Frauenzim¬ 

mer-und Kinderkrankheiten. II. Bd. is, 2s, 3s Heft 2038 
Sillig, J. F., Sammlung derjenigen latein, Wörter, wel¬ 

che ursprünglich mit gleichbedeutenden deutschen 

verwandt sind, oder schon längst das deutsche Bür¬ 

gerrecht haben. 2 224 
Silvy, difticulte capitale proposee par M. l’Abbe Frays- 

siuous, au aujet de son livre intitule: Les vrais 

Principes de PEglise Gallicane etc. 990 

Simonde de Sjimondi, die Literatur des südlichen Eu¬ 

ropas. Deutsch herausgegeben von L. Hain. 2r Bd. 

iste Abtheilung.   1076 

— — — J. C. L., histoire des republi— 

ques Italiennes du moyen äge. Tom. XII. XIII. 

XIV. XV. XVI. i833 
Simonds, s. Reise. 

Sintenis, C. F., Menschenwürde. l5l 

Srtttgy E. St. F., Katechismus des Naturrechts. I2Ö7 

Sol ly, E., über die Grundlage des Nationalwohlstandes. 177.) 

Summer, C. jE. Heinrich der Zweyte, Herzog von Mont- 

morenci, histor. dramat. Gedichte. 1993 

— J. G , vollständige und deutliche Anleitung 

zur dautschen Briefschreibekunst. 2 Abtheilungen 

mit Anhang , .. ißo 

1Sonntag, C. G., sittliche Ansichten der Welt und des 

Lebens für das weibliche Geschlecht. lr Band. . . 188 L 

Sothmann, M, N., Versuch einer gründlichen und ent¬ 

scheidenden Darstellung der gegenwärtigen Glaubens— 

fehde. .. IO77 

Specimen variarum lectionum et observationum in Phi- 

lostrali vilae Apollonii Librum primum. Edidit G. 

J. Bokker. Acced. F. Crenzevi annotationes. 2600 

Spe\er, s. Marcus. 

Spieker, C. \V., Geschichte Dr. Martin Luthers und 

d-.r durch ihn bewirkten Kirchenverbesserung, lr Bd. 25o5 
Spiess, J. C., die Lehre des Christenthums.. 070 

Spiker, S. II., Reise durch England, Wales u. Schott¬ 

land im Jahr 18 iö. II. Bd. 2 721 
— Reise durch England, Wales und Schottland, 

im Jahr 1S16. ir Band..... 1201 

Spilzner, F., Observationum criticarum et grammati- 

carum in Quinti Smyrnaei Posthomerica Parlicula 

prima. 1095 

Sj>o/in, s. Nieophorus. 

Slaab, P. (_)•, Briefe über die Grundlehre der Bier- 

braukuust.    2006 

Seite 

Staatskalender, Grossherzogi. Mecklenburg-Schwerin¬ 

scher, 1817. 911 

Stein, C. G. D., Handbuch der Geographie und Sta¬ 

tistik nach den neuesten Ansichten. 3 Bde. 5o5 
— s. Klügel. 

Steinau, s. Kleeblätter. 

Stephani, der baierische Schulfreund. 1 or Band,... 428 
— — H., der Schulfreund für die deutschen Bun¬ 

desstaaten. ir Band. 2044 
Steudel, J. C. F., Beytrag zur Kennlniss des Geistes 

gewisser Vermittler des Friedens zwischen der ksthol. 

und protestantischen Kirche. 18OQ 

Stillings, H., Alter. Eine wahre Geschichte. Oder H. 

Stillings Lebensgescliicbte. 6r Band. Hei-ausgegeben 

von dessen Enkel, W. Schwarz, nebst Vorwort von 

F. H. Schwarz.  204jt 

Stock, C. C. II., Beschreibung "eines feyerlichen Actus, 

welcher am zweyten Abende des dritten Jubelfestes 

der Reformation in der Stadtschule zu Stollberg im 

Erzgebirge gehalten wurde... . 8l6 

Stöckhardt, e. Rost. 

Stöger, J., Prüfung des philosophischen Grundsatzes: 

Nichts ist real, als was existirt. 927 

Stolberg, C. und F. L. Grafen zu, vaterländische Ge¬ 

dichte. 1100 

Stolz, J. J., vermischte kleinere Schriften. 2te Hälfte. 584 
Storia della Scultura (vom Graf Cicognara}. Vol. 1 IT. 

12ul. 1289 

v. Struve, s. v. Freygang. 

Struve, C. L., 7tes Stück der grammaf. u. krit. Be¬ 

merkungen über einige Stellen griech. Schriftsteller. 665 
— — — 8tes Stück der grammat. u. krit. Be¬ 

merkungen ; über die Sybillinischen Fragmente im 

Lactantius. 663 
Stuhr , P. F. , Abhandlungen über nordische Alter- 

thümer. 2608 

Stunden der Andacht zur Beförderung des wahren Chri¬ 

stenthums und häuslicher Gottesverehrung, yr Jahrg. i55q 

v. Stürmer, L. , Skizzen einer Reise nach Constantinopel. 1J72 
Sturz, s. Etymologicum. 

— F. G. Sex oratiunculas d. XIV. Sept. A. C. 

1818. habendas indicturus, Zonarae glossas sacras 

N. T. interpretari instituit. 2020 

Suabedissen, D. Th. A., die Betrachtung des Menschen. 

3ter Band. 2*49 
XvXXoyrj uTcoGnaGftuxojp avotfioxeov EXktjvtxiov pfiu 

G^fitio'jGtojv. Xnodtjyi. Mogo^vda, xxi d> 2 uvn 

JJvgOU'TlVÜ.2i4o 

Sivediaur, F. Traite complet snr le» symptom-.s, les 

effets, la nature et le traitement des nraladies :yphi- 

litiques. Tom. I. II. 765 
Szen, s. Saamenkörner. 

Tafel zur bequemem Berechnung des Logarithmen der 

Summe oder der Differenz zvveyer Grössen; welche 

selbst nur durch ihre Logarithmen •gegeben sind, von 

Matthiessen.* . . 1689 

Taschenbuch, neues, für Freunde der Laune, des 

Scherzes und der Satyve, nach Falck. 1120 

Tauber, E, G., Hjstoria scholae cuthedralis Arhusicn- 



XXXI Haupt-Register vom Jahr 1818. xkxir 

ab ipsis ejus incunabuli* ad praesens aevura primis 

lineis aduinbrata. 

Tennemann, W. G., Geschichte der Philosophie. lorBd. 

— — Grundriss der Geschichte d. Philos. 2 te Aufl. 

Testamentum Vetus Graecum. Edit. a R. Holmes con- 

tiuuavit J. Parsons. Tora. II. 

Theofon, oder von dem Zustande nach dem Tode. . . 

Theremin, F., Gedächtnisspredigt auf F. S. G. Sack. 

Thierseh, s. Acta. 

— — F. Acta Philologorum Monacensium. T. II. 

Fase. III. 

-— — F., griechische Grammatik vorzüglich des H<r- 

merischen Dialects. ate Auflage. 

— — Lobschrift auf C. W. F. v. Breyer. 

Tibulli, A. , Elegia decima libri primi. Annotationem 

adjecit G. Kliudworth.. 

Tiburtius, F. , vereinfachte Darstellung der Regeln der 

deutschen Sprache. ir Cursus. 

Timaleth’s Pflicht - Befolgung, das Seinige beyzutragen . 

dass vier Sch iften von Pestalozzi überdas „ Eins ist 

Noth für die Menschheit!“ von den Behörden gehö¬ 

rig durchgedacht und beherzigt vrerden. 

Tittmcinn, J. H. A. Libri symbolici e'cclesiae Evange- 

licae... 

— — J. A. H., Uber die Vereinigung der evange¬ 

lischen Kirchen...i. 

Traut schol cl, J. G,, das Leben der Andacht, in hun¬ 

dert geistlichen Liedern . 

Trefurt, J. P., biblische Erzählungen nach Hübner. 

2 Theile ... ... 

Treviranus, G. R. u. L. C., vermischte Schriften, ana¬ 

tomischen und physiologischen Inhalts.. 

Trommsdorff, J. B-, Anleitung zur chemischen Analyse. 

Nach Thenards Handbuch der theoretischen u. prak¬ 

tischen Chemie. 

— s. Wörterbuch. 

Tychsen, O. G., oder Wanderungen durch die raan- 

nichfaltigsten Gebiete der biblisch -orientalischen Li¬ 

teratur. Ein Denkmal der Freundschaft und Dank¬ 

barkeit von A. T. Hartmanu. ir Band. 

Tzschirner, H. G., Predigt bey der Jubelfeyer deröojäh— 

rigeu Regierung Sr. Majestät des Königs von Sachsen. 

Ueber Bibelgesellschaften und ihren Werth. 

— christliches Kirchen - und Schulwesen. ites und 

2tes Heit... 5y5. 

-— den jetzt herrschenden Geist der Unzufrieden¬ 

heit und Unruhe unter den Völkern Europas. 

— die Kriegsgeschichte der Baiern, 2te Aufl. . . . 

— I.ehramt und Lehrweisheit. 

— Postanstalten nach ihrem Finanzprinzip und über 

die Herrsch - Maximen der Fostregieen. 

Uebungsbuch zum schriftlichen Rechnen. 

v. Uechtritz, über Grundherrenverhaltnisse und Unter- 

tkanendienste , mit besonderer Rücksicht auf die Auf¬ 

hebung der letztem. 

Uhland, L., Ernst, Herzog von Schwaben. Trauerspiel. 

Umbreit, F. W. C., Kohelet, des weisen Königs 

Seelenkampf... 

Uhden, über die Todtenkisteu der alten Etrusker. , . . 

Seite 

219t 

1001 

XOOl 

r586 
207 

84:0 

565 

248t 
2b5y 

2620 

992 

768 

297 

l521 

r 
1100 

i952 

1249 

1868 

1817 

2110 
*7 rr 

1010 

6o5 

997 
1060 

944 

179° 
i577 

2 5y5 

*993 

487 
2591 
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Unterhaltungen für Geist und Herz... 

Unterricht, kurzer, in den wissenswürdigsten Real¬ 

kenntnissen. 2te Ausgabe. (Göhrung). 2 

Upcott, W., a bibliographical Account of the principai 

Woiks relating to English Topography. 3 Vol.... o,, 

J alckenaer, s. Selecta. 

Valerius, s. Alexander. 

T ater, T. S., friedliche Worte im Kampfe des Zeit¬ 

alters über Theologie und Religion, Kalte und 

Schwärmerey. g4^ 

— s. Jahrbuch, 

Vegezio, F., di, delP arte della guerra (Ed. F. Fontan i). 2458 
Venturini, C., Russlands u. Deutschlands Befre\ungs- 

kriege. II. Theil.   229 

Vering, A. M., psychische Heilkunde. 11 Band... 1470 

Vermiglioli, G. B., della Zecca e dede Moneta Peru- 

gme. 49 

Vernon , L., Anleitung zur französ. Handlung* - Corre- 

spondenz. Neue Auflage.; 402 
Versuch einer Chronologie lürs Volk und für Volks¬ 

schulen.■. 942 
— einer pragmati chen Geschichte der staatsrecht¬ 

lichen Kircbenverhältnisse der schweizerischen Eid¬ 

genossen. ir Band. 44l 

- eines Entwurfs einer den deutschen Staaten 

angemessenen Verfassung. l39 

Verzeichniss der verschiedenen Arten und Abarten des 

Geschlechts Aloe. 761 

V icar, the, of Wakefield. Mit richtiger Accentuation 

und Anmerkungen heratisgegebea von Müller. Neue¬ 

ste Ausgabe. 4o 

Viehbeck, F. W. , die Namen der alten Teutschen als 

Bilder ihres bürgerlichen und sittlichen Lebens. . . . 24^9 
v, Fillers, C., Precis historique sur la presentation de 

la Confession d’Augsburg a l’Empereur Charles V. 

par plusieurs prince*, elats'ct villes d’Allemagne.. . 298 

Virgihi Maronis Interpretcs veteres: Asper, Cornuttis, 

Haterianus, Longus, Nisus, Probus, Scaurus et Ano¬ 

nymus. Edente notisque illustrante A. Majo. ..... 2206 

Vincelle, s. Recueil. 

Visconti, E. Q. Iconographie romaine Tom. I. l507 
Vogel, s. Kunst. 

Vogt, J. T., Predigten auf alle Sonntage des Jahrs. 

ir Ed. 3te Auflage. 2024 
Voltaire, Histoire de Charles XII. R01 de Suede.. . . 22Ö2 
Folter, P. J., Magazin für deutsche Elementarschulleh¬ 

rer , Eltern und Erzieher. 5r Bd. 2s St.  617 

Vom Reformationsgeiste in der evangelischen Kirche. 

(Müller.).  77O 

van Voor t, Animadversionum de usu verborum cum 

praepositionibus compositorum in Novo Testamento 

Specimen primum.  167O 

v, Voorst, J., Oratio de comrnodis atque emolumen- 

tis quae e singulari principurn Europaeorum, in re- 

ligione christiana bis temporibus profitenda, Con¬ 

sensus sperare et augurari liceat, publice liabita. . . i2l 

Vorhcreitungsandachlen.  i462 
Vorstellung über die Ursachen des Mangels an kathol. 

Geistlichen, und die Mittel, diesem Mangel abzuhelfen. 2008 
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Vorzeit, die, 2r Bd. 2s St. 6^:0 

Wächter, L., freymüthige Worte über die allcrneueste 

deutsche Literatur. H.. .. 10 12 
_ _ _ Geschichte der historischen Forschung 

und Kunst, 2ten Bdes. 2te Abtheil. 2585 
_ — s. Münsoher. 

JVachsmuth , s. Athenäum. 

IVecht er, J., Abhandlung über den Gebrauch der vor¬ 

züglichsten Bäder und Trinkwässer. 1128 

Wahrlieb, E., 9 5 Gegensätze gegen die vom Archidiac. 

Harms aui'gestellten 95 Sätze. 10^4 
Wall rot h, F. G., Annus botanicus s. supplementum 

tertium ad Sprengelii floram halensem. 1202 
JFallpole, R., Memoirs relating to European and Asia- 

tic Turkey. 1021. 102g 

Walthers, s. Beobachtungen. 

Warnung vor einem neuen Feinde, welcher der Ruhe 

Deutschlands Gefahr droht. 5g2 
Wassenbergh, s. Selecta. 

Wasserburg, A. , Arconavis Reise nach dem Monde.. l664 
Weber, F. B., Bemerkungen und Notizen über ver¬ 

schiedene Gegenstände der Landwirthschaft. l564 
— F. C., Entwurf zur Geschäftsführung der Un¬ 

tergerichte . 1011 

— F. B. , Handbuch der ökonomischen Litera¬ 

tur, 4r Theil oder 2r Supplementband. Auch un¬ 

ter dem 'I’itel: systamat. Handbuch der neuesten 

deutschen Ökonom. Literatur, ir Band. 1208 

— F. A. H., Sammlung von Taufreden, nebst 

zwey Confirmationsreden. Il55 
Weichert, s. Flaccus. 

Weidmann, J. P., Memoria casus rari in gynaeceis prae- 

cipue adnotandi... 2551 

Weigand, s. Disputatio. 

H ßikert, s. Picot. 

Weilmeyer, F. X., allgemeines numismatisches Lexi¬ 

kon. 2 Theile.   2425 

Weingart, J. F., das Leben und Wirken eines prote¬ 

stantischen Geistlichen. 2o48 
U eise, J. C. G., Militärschule.. .. 2g5 

— s. Wörterbuch. 

Weisheit, die, Dr. M. Luthers. 3 teil Thcils 2te Abthl. 85g 

Weisheitsregeln und Sittensprüche für Alle, welche 

edel seyn wollen. ote Auflage... ] g56 
Weisse, C. E. , Einleitung in das gemeine deutsche Pri¬ 

vatrecht .# . 80g 

Weissers, F., sämmtliche Werke. ir Theil. 208g 

Welcher, F. G., Zeitschrift für Geschichte und Aus¬ 

legung der alten Kunst. ir Band, as Heft. 619 

Wellentreter, R., gesammelte Blätter. 2 Bände.. . 1706 

Hendel, J. A. , moralische Vorlesungen nach Gellerts 

Idee... l4l 

Wendelstadt, G. F. C., die Völkerschlacht von Leip¬ 

zig mit Anmerkungen von J. W. Abel.. 1109 

Wenzel, G. J. , der Mann von Welt. "5te AuH. ... 56q 

— C., über die Krankheiten des Uterus. ...... 2065 
Wer ist ein Lutheraner?.,» . ny 

Werner, J. T., die Rtchtslehre von der Verbindlich¬ 

st ite 

keit des erzwungener. Willens bey dem Antritte oder 

der Entsagung einer Erbschaft... go5 
Wernsdorf, G. C., einige Gedanken über die Verpflich¬ 

tung, die Aermern unter den Studirenden zu unter¬ 

stützen. Programm.   88 

Wiedemann, W. J., Uebungeu im Declamireu für Ku.a- 

, ben und Jünglinge, ir Bd. 2te Aull. .., 2451 

Wilberg, J. F., Lese-, Denk-, Sprech- und Sprach- 

Uebungen...... . . 1024 
Wilken, F., Geschichte der Bildung, Beraubung und 

Vernichtung der alten Heidelb. Büchersainmlungen. . 555 
Wilkins, W., Atheniensia, or Remarks on the Topo- 

graphy and Buildings of Athens. 225o 

Willemsr, Deutschlands Hoffnungen.. x4l 

Willmar, s. Kleeblätter. 

Winkelmann, s. Gurlitt. 

Winckelmann’s, J., letzte. Lebenswoche, von D. v. Ro- 

setti.856 
— — Werke, herausgegeben von H. Meyer 

u. J. Schulze. jt Band.. 617 

Winkler, B. A. de Amaurosi. 22l5 
Wolf, F. A., literarische Auaiekten. III. Heft.. . . 2169 

—■ J., Predigt bey der hohen Jubelfeyer Sr. Maj. 

des Königs von Sachsen Friedrich August. 2111 

Wolfart, L. C., Grundzüge der Semiotik. 1062 

-K. C., Jahrbücher für den Lebensmagnetis- 

mus, oder neues Askläpieion. I. Bd. is Heft.. . . ig55 
Woltmann, K. L., polit. Blicke und Berichte, ir Thl. iS"7 

Wörterbuch, ökonomisches technologisches, von J. V. 

Sickler, J. B. Trommsdorf und J. C. Weise. ir Bd., 1207 

Wünning, P., Poetische Versuche. 1105 

Wunsche, fromme, eines Katholiken bey der dritten 

Jubelfeyer der Reformation Luthers. l5l6 
Wurster, s. Cornelius. 

Wurzer, F., über die Soolbäder zu Nendorf.. 252g 

Wüstenfeld, F. W., praktische Anleitung zur Vermes¬ 

sung und Consolidation der Güterstücke. 1045 

Wüstinghausen, W. j über Schäfereyen, ihre Pflege, 

Weide, Fütterung und Veredlung. 20g2 

Wuttig, die Kunst, aus Bronze colossale Statuen zu 

giessen. 2g3 

Wyttenbach, qikopuxhug ra onOQudijV I\ Miscella- 

neae doctrinae Liber tertius.   855 
Yung, P. , alphabetische Liste aller gelehrten Juden 

und Jüdinnen, Propheten und berühmten Rabbinen 

vom Anfänge der Welt bis auf unsere Zeiten. 207 

Zachariae, Tb. M., Geschichte der Testamente und 

der Lehre von der Enterbung nach Röm. Rechte.. 920 

— — Lehre des Römischen Rechts vom Besitze 

und von der Verjährung.  g20 

Zarnak, A., pädagogische Nachrichten über den gegen¬ 

wärtigen Zustand des köuigl. Potsdamschen grossen 

Militär - Waisenhauses. 2204 
Zeitgenossen, II. Bdes 8s, u. III. Bdes js Stück. . . . l8il 

Zeitschrift lür geschichtliche Rechtswissenschaft von F. 

C. Savigny, C. F. Eichhorn und J. F. L. Göschen. 

Baud III. Heft 1. 2. 3... l545—l558 
Zeller, C. A., die Schulineisterschuie. 3le Aull. Auch 
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mit dem Titel: Beyträge zur pTeuss. Natienalerzie- 

hung, V. Band. 2192 

Zeller, C. A., Grundlinien der Turnkunst. ........ 6g5 
Zetnplin, A., Salzbrunn, oder da* Schlesische Selter¬ 

wasser.   278 

Zerrenner, C. G. G., der neueste deutsche Schulfreund. 

7s (des Schulfreundes bös, des neuen Schulfreun¬ 

des 3is) Bändchen. . . . .. 451 
— — 8r Band. 1201 

Zeugnisse aus allen Jahrhunderten bis auf das J. i8i5. 

für die Gewalt der Kirche und ihres Oberhauptes. 15y5 
Ziegenbein, J. W. H., Aniangsbuch zur leichtern Er¬ 

lernung der französ. Sprache, ato Aull. 4o 

v. Zimmermann, s. Mawe. 

Zimmermann, K. J., über die isländische Flechte als 

Nahrungsmittel zur Zeil des Mangels und der Noth. 1127 

de Zobel, C. A. E, interprete Patxi Patriae Optimo, 

Friderico Augusto, Tio, Justo, Constanti, festum 

semisecularis imperii diein obeunti pio sinceroque ani— 

mo humillima sua vota otferuut Scholae Portensis 

Alumni, qui mitissimo eins imperio subjectos se esse 

gaudent... 2635 
Zoega's, G., Abhandlungen. Herausgegeben und mit 

Zusätzen begleitet von F. G. Welcher.. .. 595 

Intelligenzblätter. 

Ankündigungen, 

'Akademische Buchhandlung in Kiel..... 1248 
Albanus in Berlin. 1688. 1927 

Amelang in Berlin, 269. 519. 979. q83. 1000. 

10.59. io85. 1092. 1094. loyo. 1779. i85o. 

i832. 1876. 1878. 25oo—2602. 25*7. 205o. 

2552. 2097. 

Andreäische Buchhandlung in Frankfurt a. M. . 1197« 1244. 

Ankündigung Für Kunstliebhaber. 1191 

Arnoldische Buchhandlung in Dresden. l555. 1926. 2lo2. 

2180. 2i84. 2256. 2237. 2259. 2284. 2280. 

2287. 2555. 2355 
Bädecker in Essen und Duisburg.. . .. 1687 

Barth in Leipzig. 688. 782. ll4o 

Baumgärtnerische Buchhandl. in Leipzig. iq85. 1087« 1144 
2496. 255i. 2597. 2607 .2608 

Black und Sohn in London.. 1192. i556 
Bohte in London.   Ö02 

Boselli in Frankfurt a. M. 1779. 2o3o 

Brausche Buchh. in Jena. 24y9 
Breitkopf und Härtel in Leipzig. 5l6. 524. ,678. 1008. 

1920. 1976. 2027. 2151• 2180 

Brünner in Frankfurt am Mayn. 20. 276. 626. 887. 1)56. 

2598 

Bureau Für Literatur u. Kunst in Halberstadt. 20. 479« 1687 

Büschler in Elberfeld. 2020. 2029. 2001 

Calve in Prag..,-.•. 166. 2542. 2698 

Seite 

Central-Comptoir, literarisches, in Leipzig.. o54 
Cnobloch in Leipzig. 266. ic85. 10y6. i4y6. l535. 1972. 

1975. 2022. 2024. 2029. 205l. 2898. 2608 

Craz und Gerlach in Freyberg. 272. J 494. 1$02. 2025. 2000 

Creutzsche Buchh. in Magdeburg. II9O. 2O9O. 26o3. 2Öo5 
JDarnmann in Züllichau.  1689 

Bieterichsche Buchh. in Göttingen. 1096. 19/5 
Bummler in Berlin. . .. 178.5 

Bunker u. Ilumblot in BerIin. g55. 1086 

Dykische Buchhandlung in Leipzig. ug 

Bngelmann in Leipzig.. 271. 528. 782 

Bnslin in Berlin.   2287 

Bttingersc/ie Buchh. in Gotha... 2 125 
Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal 

Expedition der Hauimonia. 

Fleischer, J. B. G 

Gädicke, Gebr., 

in Leipzig. 320, 
üpzig. 1002. i3oo. 149.3. i535. 
2446. 2447, . 2490. 2 *99' 25o3. 
in Berlin . . . 

su Stendal. . • • • • • 

C
O

 
er 

C-O 

.. 583- 65 2. 685. iu46. 25u8. 
Berlin. 27 1. 520. 328. 98 t. 

887 

24 
1878 

71 

1088. 

255u. 2608 

Gebc.usr u. Sohn in Halle. 20'i4 
Gerold in Wien. l68< 1596 

Gesellschaft, typographische, in Bern. 1735 
Gessneisrhe Buchh. in Zürich.... . 1144 
Gleditsch Buchhandlung in Leipzig. 477 
Goedsche in Meissen. J ] 6. 10,52. 1879. 1880. 22.36. 2284 
Gräffsche Buchh. in Leipzig. J00j. 1735. 1828. l85l. »928 

2287. 2607 

Gyldendalschs Buchh. in Copenhagen.  886 

Hahn, Gebr., in Hannover. y56. 1190 

Hahn'sche Verlagshandlung in Leipzig. 686- 982 

Ilammerich in Altona. 1028 

Happach in Nordhausen. 119. l64 
Hartknoch in Leipzig. 166. 167. 268» 0l8. l685. 1686. 

20,32. 2135 
2286. 2.554 

n43. 2.597 

524 

Hartleben in Pesth. ............... 1191. 

Hartniann in Riga. 

Ileinrichshofen in Magdeburg. ... . ... 270* 

Helwingsclie Ilofbuchhandlung in Hannover. 687 

Hennings'sehe Buchh. in Gotha. i,302. l4oo. l446. 1496. 

i5go. 2i52. 2i54. 2i55. 2182. 24oo- 2446 
Hermannsche Buchh... 20.31 
Herold in Hamburg... .. 2448 
Heubner u. Volcke in Wien<.. • .57^ 

Heyer in Giessen.. 2443 
— und Leske in Darmstadt. 900. 1.002- 22.58 

Heyse in Bremen..... 782. 24oO 

Hilscher in Dresden.    2448 
Hinrichs in Leipzig. lö38. lo85* ll44. 1)89. H98. 178 t. 

1829. 1927. 2)05. 2543 
Hofbuchhandlung in Rudolstadt 24. 1002. l5o3. 1781« 

1879 

Holäufer in Breslau.’ .074. 478. 2154 
Industrie-Comptoir in Leipzig, . 2496. 2.5oi. 2099* 2607 

Keyserschq Buchh. in Erfurt. 120. 479. 528. '784. 1196. 

1001.2208. 2209- 2280. 2543. 254g 
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Klein in Leipzig...... l4gi. l59‘2. i;84. 2600 

Kollmann in Leipzig. l448. 1702. I027. 1976 

Koni gl. Sächs. Privilegium auf das Zwickauer Gesang¬ 

buch.    829 

Krieger in Cassel. 1187» I2‘±5. 2490 

Kruse, Hofrath und Professor in Leipzig. 582 

Kuhlmey in Lieguitz. 956. lOOl. 1970» 2020. 2896 

Kühn in Posen. 676 

— in Leipzig ,. 1087 

Kummer in Leipzig.     l446 

Kunz in Bamberg.4 ' • lig5 

Kupferberg in Mainz.... 1607* 2541 

Liebeskind in Leipzig.. 1090. l400. 1780. 21.84 

Link, H. F., Prof, in Berlin. 1248 

Löffler in Mannheim. 272 

Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, Booksel- 

Iers and Publishers of London. 2080 

Lotz in Hamburg. 788 

Marcus in Bonn.. .. 197J. 2002 

Mauke in Jena. 528- 885 

Maurersche Buchh. in Berlin 22. l64. l65. 27O. 5l8. 984. 

1591. 1877. 1880. 22o5. 2207. 2285. 254i. 

,2496. 2500. 255i. 2597. 2607. 

Mauritius in Greifswalde... *089 

Metzler in Stuttgart.   2502 

Meusel u. Sohn in Coburg. 2154 

Mohr u. JVinter in Heidelberg. 585. 1245 

Montag - u. Weissische Buchh. in Regensburg ...... 25 

v. Mösle sei. Witwe in Wien. 1976 

Museum, deutsches, in Leipzig. l502 

Nauksche Buchh. in Berlin... 1 j 98 

Nauk in Berlin.. 2099 

Neue Berlinische Buchh. in Berlin. 2235. 2284. 2286. 2554. 

2.356. 254i 

Nicolaische Buchh. in Berlin u. Stettin. 120. 688. 1094. 

2287. 2286. 2555 

Nicolovius in Königsberg. 477. 1877. 1880. 1928. 2021. 

2024. 255l. 2508 
Osiander in Tübingen. 885. l448 

Otto in Wetzlar.. 1189 

Palmische Verlagshandlung in Erlangen. 780. 788. 851. 1786 

Palm u. Enke in Erlangen. 1055 

Perthes u. Besser in Hamburg4 44. 1887 

— in Gotha.. 1607. 2126 
Reclam in Leipzig.. 1088 

Regierungs- Buchhandlung zu Stralsund. 48o 

Rengersche Buchh. in Halle. 27O. 781. 1786. 2.544 

Riegel u. Wiessner in Nürnberg. 20 J 8 

Ritter in Gmünd. 276 

Rücker an Berlin.24. 119. 254g. 2Ö00 

Ruf in Halle.... i55'2. 2.544 

Russisch K aiserl. Gesetz - Commission. ^84 

Sandersche Buchh. in Berlin. 1199 

Sauerländer in Aarau. Il8. 885. ig24. 20 M 

Schmidt in Boston. j5y2 

— i‘i Jena. 167. 15.84. 26ü4. 2608 
Schön, Professor zu Würzburg. 71 

Schöps in Zittau.   jyo8 

Schräg in Nürnberg.    119 

Seite 

Schreiber, Dr. Chr., Dr. Veilludter, W. Hennings. 1248 

Schumann, Gebr. in Zwickau... 2000 

Siegart,sehe Buchh. in Lieguitz.. I0ö4 

Späthen in Berlin...... • 1200 

Stahel in Würzburg.. . 7 • . • . 2185 

Starke in Chemnitz.... . l4g5 

Steinacker in Leipzig. 1199* 1880. 2445. 2502 

Stettinische Buchh. in Ulm. l50O. 2127 

Stiller in Rostock.   Il4l 

Stuhr in Berlin.   2040 

Tauchnitz in Leipzig.   1247 

Trassier in Brünn.   1782 

Trommsdorf, Dr. J. B. , in Erfurt. ... . 1247 

Ungersche Buchh. in Berlin. . .. IO09 

Ukert in Gotha.. 2024. 2Öo5 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 1. des Januar. 1 1818. 

Geschichte der Wissenschaften. 
T.r 

»-«•eine Nation besitzt ein so ausführliches und ge¬ 
lehrtes Werk über die Geschichte ihrer Literatur 
als die französische, aber noch ist die bekannte 
vor vielen Jahren angefangene Histoire lilter. de la 
France nicht über das i2te Jahrhundert hinaus 
forlgei iickt. Gelehrte ßenedictiner unternahmen 
zu Anfänge des vorigen Jahrhunderts diess Werk, 
wozu Dom. Rivet den Plan entwarf. Die beyden 
vorzüglichsten Mitarbeiter, die er zu den Untersu¬ 
chungen wählte, waren D. Poncet und D. Colornb, 
die, wie er selbst, sich zu Maus in der Äbley St. 
Vincent befanden. Der erste Band erschien 1753. 
Als der neunte, welcher die historische Abhandlung 
über den Zustand der Wissenschaften in Frankreich 
im Laufe des i2ten Jahrhunderts und die Geschichte 
der in den ersten zehn Jahren verstorbenen Schrift¬ 
steller enthält, eben herauskommen sollte, starb 
llivet am 7. Febr. 1749. Zwey andere gelehrte 
Benedictiner D. Clemencet und D. Clement traten 
an seine Stelle und beschäftigten sich mit der 
Fortsetzung. / Ihnen überlieferten Rivets Mitarbei¬ 
ter die über die Schriftsteller des 12. Jahrhunderts 
gesammleten Bemerkungen. Der 10. 11. und i2te 
Band erschienen in den Jahren 1756. 1709 u. 1763. 
Andere Werke beschäftigten dann die beyden ge¬ 
nannten Gelehrteu, u. die Lilerargeschichte Frank¬ 
reichs wurde unterbrochen und aus verschiedenen 
Gründen nicht wieder angefangen. Die neuere 
französische Regierung wünschte die Fortsetzung 
des nützlichen Werks und trug der Classe der Ge¬ 
schichte und Literatur im Institut die Sorge da¬ 
für auf. Diese übertrug die Arbeit einer aus ih¬ 
rem Mittel ernannten Commission mit der Anwei¬ 
sung , bis zum Rnde des 12. Jalnh. den Plan und 
die Methode der Vorgänger zu befolgen. Die Un¬ 
tersuchungen der Commission wurden sehr abge¬ 
kürzt und erleichtert durch die von Mans erhalte¬ 
nen Papiere, die besonders die Lebensepoche der 
Schriftsteller und die Zeit ihrer "Werke angit>gen, 
die Quellen anzeigten und andere solche For¬ 
schungen enthielten. Die Herren Graf Pastoret, 
ßrial, G inguene, Gaunou machten die Commission 
aus und theilten sich in die Arbeit. Drey Bände 
waren noch für das i2te Jahrh. nöthig. Die Com¬ 
mission hat auch die Papiere des am 2. Dec. 1764. 

verstorbenen Poncet erhalten, die sich nicht nur 
J'rster Band. 

auf die Geschichte des loten Jahrh. beziehen, son¬ 
dern selbst bis zu Ende des löten Jahrh. reichen. 
Colomb's Papiere waren zu Mans geblieben, und 
von dem Abt Renouard, Vorsteher der Departe- 
mentalbibliothek zu Mans, geordnet worden; auf 
Befehl der Regierung sind auch sie an die genannte 
Clas.se des Instituts ausgeliefert worden. Zwey Räu¬ 
de von den, für das i2te Jahrh. bestimmten, der 
lote und i4te des ganzen Werks sind erschienen: 

Histoire litteraire de la France. Ouvrage com- 

mence par des Religieux ßenedictins de la Con- 

gregation de Saint-Maur et continue par une 

Commission prise dans la Classe d’Histoire et de 

Litterature de l’Inslitut. Tome .XIII. Suite da 

douzieme Siede. ä Paris, chez Firmin Didot. 

M.DCCC.XIV. XX. 621 S. in 4. — continu^ 

par des Membres de PAcad. Royale des Inscri¬ 

ptions et Beiles - Lettres. Tome XIV. Suite du 

♦ douzieme Siede, k Paris, chez Didot, Treuttel 

et Würtz, Libr. M.DCCC.XV1I. XXIV. 661 S. 

in 4. (zusammen 12 Thlr. 9 Gr.) 

Dem dritten Bande ist S. III — XVI. ein sehr 
langes und reichhaltiges Verzeichniss der gebrauch¬ 
ten und angeführten Werke, aus welchen auch 
unsre Literaturkenntniss bereichert wird, vorge¬ 
setzt. Den Anfang aber macht ein Aufsatz über* 
einige Rabbinen in Frankreich aus dem Ende des 
uten und Anfang des 12. Jahrhunderts. Es sind: 
Gerson Hazaken (d. i. der Alte) mit dem ßeyna- 
men: Maor Hagola Tzarphati (das Licht der Ge¬ 
fangenschaft Frankreichs, aus welchem erhellt, dass 
er kein Deutscher, sondern in Frankreich geboren 
war; sein Tod wird erst in den Anfang des i2len 
Jahrh. gesetzt); Jakob Bar Jekar, Gersons Schüler, 
dessen Werke noch grosses Ansehen unter den 
Juden haben; Judas Cohen (der Priester), auch 
Gersons Schüler; ein anderer wenig bekannter Ju¬ 
das. Darauf folgen (S. 6.) ein ungenannter Ue- 
bersetzer mehrerer Werke des P. Gregorius (hand¬ 
schriftlich in der Pariser Kirchenbibliothek; es sind 
Bruchstücke aus dieser merkwürdigen altfranzösi- 
schen Uehersetzung mitgetheilt). S. i5. ein unge¬ 
nannter französischer Uebersetzer der Bücher dev 
Könige und der Maccabäer, vor der Revolution in 
einer der vornehmsten Bibliotheken zu Paris, jetzt 
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nicht mehr vorhanden, aber zwey Copien davon 
sind in z vey Bibliotheken; auch dar us Proben. 
S. 24. Riihard, Ca> dinalbischof von Abano (der 
als päpstlicher Legat 1102. in Frankreich war und 
nicht mit Richard, \bt des h. Victor zu Marseille 
verwechselt werden darf; er ist Verf. mehrerer 
liier angeführten Briefe) -f- in4. S. 5o. Conon oder 
Conrad (auch Hugonon) Cai dinalbischof von Pale- 
strina (aus der Familie der Grafen von Urach, also 
ein Deutscher von Geburt, der aber in Frankreich 
Abt war, zu Ende des Uten und im Anfänge des 
12. Jahrh.), Verfasser von Briefen oder Decreten, 
d* 1122. S. 58. Ai naud, Abt von St. Pierre-le-Vif 
zu Sens, der 1120. abdankte. S. 4o. Ein unge¬ 
nannter Verfasser eines franz. Gediclits aus dein 
Anfänge des i2teu Jahrhunderis iiber das Leiden 
Ch risti, handschriftlich in der königl. Bibliothek. 
S. 42. Wilhelm IX., Graf von Poitou und Herzog 
von Aquitanien, -j- 1127. Im Uten Bande war 
schou ein weitläufiger Artikel über ihn, worin er 
voruemlich als geschichtl. Person betrachtet wurde, 
liier erscheint er als Dichter, mit dem gewöhnl. die 
provenzalische Poesie angefangen wird. S. 4?. Der 
ungenannte Verfasser der Statuten der Stadt Laon 
(von Baluze, Dachery, Brequigny edirt) 1128. S. 
5o. Das Gesetz von Vervins, in altfranz. Sprache, 
um n5o. S. 01. Matthäus, Cardinalbischof von 
Albano, -f* 1154. 28. Dec. Mehrere Literaloren 
haben ihn ganz übergangen. S. 55. Wilhelm von 
Corheil, Erzbischof von Canterbury, f n56. S. 
5y. Peter (Bechin, Verfasser einer Chronik von 
Tours, die ums Jahr 1157. geschrieben ist. Der 
Text bey Ducliesue und Bouquet ist nicht vollstän¬ 
dig. S. 5q. Vier anglo-normanische Dichter: Phi¬ 
lipp von Than (aus dem Geschlecht der Besitzer 
des Landguts Than, unweit Caen), Samson von 
JWauteuil (der die Spruch Wörter Salomons in fran¬ 
zösische Verse übersetzt hat), Gottfried von Gay- 
?nar (Verf. einer Geschichte der angelsächs. Könige) 
und dessen Zeitgenosse David (unter dem König 
Stephan). S. 67. Eberhard oder Evrard, ein franz. 
Dichter, um u45, der Catonis disticha in französ. 
Verse übersetzt hat (Handschrift in der Pariser Kir¬ 
chenbibliothek, woraus Proben gegeben worden sind). 
S. 71. Alvise, Abt von Anchin, nachher Bischof 
von Arras, y n4_7, Verfasser von Briefen. S. 70. 
Alberich, Cardinalbischof von Ostia, -}* ii48, in 
seinem Zeitalter sehr geachtet. S. 78. Simon I., 
Abt von St. Berlin, *f- n48, Verfasser einiger hi¬ 
storisch - poetischen Werke. S. 82. Gottfried von 
Leves (de Leugis), Bischof von Chartres, gestorb. 
n4q. S. 88* der ungenannte Verfasser einer latein. 
Elegie auf den unglücklichen Ausgang des Kreuz¬ 
zugs von Ludwig VII. in Martene Coli. Ampi. T. 
V. — S. 91. Heinrich, Schüler des Peter von ßruis 
und Haupt der Henricianer (einer bekannten für 
ketzerisch gehaltenen Serte). S. 94 ■ hilipp von 
Navarra, ein flechtsgelehrter in der Milte des 12. 
Jahrhunderts. Er soll Redacteur der Assisses de j 

Jerusalem seyn. S. 98. Der ungenannte Verfasser 
der Jugemens d’Oleron, eines merkwürdigen Denk¬ 
mals des Seerechts aus dem 12. Jahrhundert, das 
aber die Engländer für das Werk Ric iards I. Kö¬ 
nigs von England ausgeben. Sie bestehen aus 
Artikeln, und sind zugleich mit den nordischen See- 
gesetzen von Clairac zu Rouen 1671. in 4. unter 
dem Titel: Us et Coutumes de la Mer, mit einem 
Commenlar herausgegeben worden. S. km. Ze- 
rachias, der Levit, aus Lünel, der einen theologi¬ 
schen Streit unter den Juden veranlasst?, indem er 
gegen ein Werk des Isaak Alphes über den Tal¬ 
mud schrieb. S. io5. Moyses Haddar^clian (der 
Prediger, auch um n5o. als Vf. eines Gommentars 
über den Pentateuch berühmt). S. io5. Stephan 
von Garlande, Reichskanzler, gestorben um ii5o. 
S. 108. Epistolae farcitae (d. i. B iel’e, in welchen 
der lateinische Text mit einer französ. Erklärung 
der Handlungen und Tugenden des Heiligen ge¬ 
mischt isL), sie wurden an Festtagen abgesungen. 
S. 112. Verschiedene französische Dichter aus der 
Mitte des i2ten Jahrhunderts: Thibaut von Ver- 
non, Alfrius, Lambert von Lüttich. S. 119. 
Ebies, Vicomte von Ventadour, ein provenzalischer 
Dichter, mit dem Beynamen: der Säuger. S. 121. 
Aiberon (oder Adalbero) von Monsterol, Erzbischof 
von Trier, -f- ii52. S. 125. Rudolph I., Abt von 
Vaucelles, in der Diöces von Cambrai, y 1152. S. 
127. Der handschriftliche, in der Bibliothek zu Sou¬ 
bise befindliche, französisch geschriebene Commen¬ 
lar des Haimo (vielleicht des Erzbisch, von Clin¬ 
tons an der Marne) über die Briefe und Evangelien 
der letzten i4 Tage der Fasten. Merkwürdiger ist 
nun gewiss der h. Bernhard, Abt von Clairvaux, 
-j- 1155, von dem auch umständlicher S. 129 — 255. 
und so gehandelt, wird, dass nicht nur sein öffent¬ 
liches Leben genau dargestellt, sondern auch aus 
seinen Schriften Auszüge gegeben sind. Auch ist 
S. 217 ff. eine sehr vollständige Bibliotheca Ber- 
nardina, welche alle Ausgaben und Uebersetzungen 
der ganzen und einzelnen Werke Bernhards an¬ 
gibt. mitgetheilt. In dem ganzen Bande ist keiner, 
über den eine so ausführliche Abhandlung gege¬ 
ben worden wäre, obgleich noch einige merkwür¬ 
dige Schriftsteller, vornetnlich Scholastiker, ver¬ 
kommen. — S. 226. Raimund von Montredon (oder 
Montrond), Erzbischof von Arles, *f* 1155. (nach 
andern 1161 ■. — zugleich Nachrichten, die den da¬ 
maligen politischen Zustand von Arles angehen). 
S. 24i. Petrus Ebenerabilis (Abt von Clugny, -f* 
1156, merkwürdig durch seine Theilnähme an den 
damaligen Streitigkeiten , besonders mit Abälard, 
und durch seine Briefe, die hier elassificirt werden, 
kleine Schriften. Predigten und Gedichte; über 
diese Schriften wird das allgemeine Urtlieil gefällt; 
sie kündigten mehr Gewandtheit als Talent, mehr - 
Lebhaftigkeit als E ubildnngskraft, mehr G ist als 
Kenntnisse, an). S. 2(18. Otto Sohn des Markgr. 
von Oestreich Leopold), Bischof von Freisingen 
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(f 1158.), hier aufgeführt, weil er sich lange in , 
Frankreich aufgehalten hat; aus seinen beyden 
Hauptwerken, dem Chronikon und der Geschichte 
K. Friedrichs I. sind Auszuge gegeben. Sehr vor¬ 
teilhaft wurd S. 284. über ihn geurteilt, und be¬ 
merkt, dass, was damals sehr selten war, er auch 
Griechisch verstand. S. 206. Milon I., Bischof von 
Teiouaune, -}- n58 oder 1169. und sein Neffe, Mi¬ 
lon II., t 11^9* S. 287. Papst Hadrian IV. (Nicol, 
von Breakspeare), -j- 1169. (durch seine Handlun¬ 
gen merkwürdiger als durch seine Schriften). S.297. 
Raimund (aus dem Hause der Herren von Mont¬ 
pellier), Bischof von Maguelonne, *j- um 1160. 
(Seine Synodal Verordnungen). S. 5oo. Gerhard von 
Nazareth (aber in Frankreich geboren), Bischof von 
Laodicea in Syrien, Wenig bekannt sind S. 5o5 
f. Peter Helie oder E'lie, Teuredus der Gramma¬ 
tiker, und der ungenannte Verfasser eines Lebens 
des h. Morand, Peter von Beaugenci, französischer 
Dichter, Geraud oder Giiaud le iioux, provenzal. 
Dichter, und der ungenannte Verf. einer Geschichte 
der Bischöfe und Grafen von Angouleme. S. 5og. 
Thibaud (Theobald/, Abt von Bec, nachher Eiz- 
bischof von Canterbury, -j- 1161, von dem nur 
Briefe vorhanden sind. S. 5i5. Macarius, Abt von 
Fleury , -f- 1162. S. 5i5. Der ungenannte Fort¬ 
setzer der Geschichte der Aebte von Laubes. S. 5 j 7. 
Leo oder Leonius, Abt von Laubes und nachher 
von St. Bertin. S. 525. Burkard, Abt von Balorne 
(eine Abtey, die 1 i5o. gestiftet würde, Tochter von 
Clai vaux). S. 5a4. Wilhelm VI. (-[* um 1160.) 
und Wilhelm VII. (-f- 1172.), Herren von Mont¬ 
pellier (unbedeutende Schriftsteller). S. 528. Ste¬ 
phan, Erzbischof von Vienne in Dauphine, von 
dem man nur einen einzigen Brief besitzt. S. 551. 
Anonyme V erfasser von Genealogien der Könige 
von Frankreich, um 1164. S. 556. Hugo von Cleers, 
Seneschai von la Fleche und Bauge, rf- nach u64, 
\ ei fasser eines wichtigen Commentarius de maio- 
ratu et senescalia Franciae, Andegavorum oliin co- 
mitibus haereditaria, welcher einen kritischen Streit 
veranlasst hat, der hier erzählt wird. S. 549. Gott¬ 
fried, Bischof von Langres, -f- 1160. S. 555. Jo-, 
bann. Mönch von Marmoitlier, Geschichtschreiber, 
f 1166, dessen historische Werke hier geschildert 
werden. S. 067. Der ungenannte Verfasser einer 
Streitschrift gegen die Juden. S. 071. Robert (Fo- 
liolh) von Melun, Bischof von Hereford, -f- 1167. 
(und Gilbert Foliolh, -]- 1187.), ersteier als schola¬ 
stischer Pheolog bekannt, und hier zu kurz abge- 
iertigt. S. 876. Bernhard und Dietrich. Brüder, 
Professoren zu Paris, von denen der erstere 1167. 
starb, neue Untersuchungen über ihr eben und 
ihre Schriften (in Handschriften). S. 58i. Gilbert, 
genannt der Grosse, Abt von Citeaux. S. 585. Der 
ungenannte Verfasser einer Lebensbeschreibung von 
Karl dem Grossen Micrologus de vita Carolf M.). I 
S. 087. Unge auute Verfasser einiger historischer 
Stücke, das Land der Albigenser angehend. S. 092. 

Der ungenannte Verfasser der Schrift: Draco Nor- 
mannicus, wovon in den Notices et Extraits Tom. 
VIII. P. II. Nachricht gegeben worden war. S. 592. 
Nicolaus, Prior der Abtey Mont-aux-Malades, eine 
Viertelmeile von Rouen. S. 096. Dietrich (Thierry) 
aus dem Eisass, Graf von Flandern, f 1168. als 
Regent, Gesetzgeber, Stifter von Klöstern ausge¬ 
zeichnet. S. 598. Hugo, Abt von Humblieres, 
nachher von St. Araand. S. 4oo. Bertrand von 
Blanchefort oder Blanquefort, Grossmeister des 
Ordens der Tempelherren, -j- 1168. S. 4o5. Ni- 
gelle (in der Normandie geboren), Bischof von 
Ely in der Grafschaft Cambridge. S. 4o5. Peter 
von Raimond, Abt von Saint - Maixent. S. 4o8. 
Andreas (ein geborner Engländer), regulirter Chor- 
herr von St. Victor zu Paris. S. 409. Garnier, 
Subprior von St. Victor in Paris, -j- 1170. S. iio. 
Achard, Lehrer der Novizen zu Clairvaux. S. 4i2. 
Girard, Verfasser einer Lebensbeschreibung des h. 
Johannes, Bischofs von Valence. S. 4i5. Hadrian. 
Probst der Kirche zu Maubeuge. S. 4i4. Ein un¬ 
genannter Verfasser einer Nachricht vom Ursprung 
des Klosters St. Marti oder St. Medard zu Tour¬ 
nay. S. 4i7. Der ungenannte Verf. eines Briefs, 
welcher eine Anweisung zum Lesen der h. Schrift 
enthält (in Martene Thes. Anecd. Tom. I., woraus 
erhellt., dass man doch in den Klosterschulen die 
heil. Schrift las). S. 4ig. Ogier oder Augier, pro- 
venzalisaher Dichter einiger Sirventen. S. 420. 
Bernard Arnaud von Montcuc, ein unberiihmtei 
provenzalischer Dichter. S. 422. AzalaVs oder Adel¬ 
heid von Porcairagues, die erste und fast einzige 
provenzalisehe Dichterin, von der sich Verse er¬ 
halten haben. S. 425. Benedict von Sainte-Maure, 
ein anglo-normanischer Dichter, aus dessen (in der 
Harleyischen Bibliothek befindlichen) handschrift¬ 
lichen Geschichte der Herzoge de» Normandie Pro¬ 
ben milgelheilt sind. S. 429. Petrus Piclor, ein 
lateinischer Dichter 1 ms J. 1^70. (dessen Gedichte 
in Busaei und Goussainville Ausgabe der W^erke des 
Petrus Blaesensis und in ßeaugendre’s Ausgabe 
der Werke Hildeberti Cenom. abgedruckt sind). S. 
454. Leonius, Priester der Kirche zu Paris, latei¬ 
nischer Dichter (seine Geschichte des Alten Testa¬ 
ment in lateinische Verse gebracht, Briefe und 
andere Gedichte in Handschriften). S. 447. Peter 
de la Chali e, Erzbischof von ßourges, gest. 1171. 

S. 455. Achard, Abt von St. Victor zu Paris, 
nachher Bischof von Avranches (gedruckt sind von 
ihm nur zwey Briefe, mehrere und grössere Wer¬ 
ke, z. B. de Trinitate über, ungedruckt). S. 457. 
Heinrich von ßiois, starb ebenfalls 1171. (der aller¬ 
meist in England lebte und der Literargesehichte 
Frankreichs nui wenig angehört). S. 46i. Gilbert 
oder Gislebert von floilandia (setzte vorzüglich 
Bernhards Arbeit über das Hohelied fort). S. 469. 
Gott-chalk, Bischof von A ras, -J- 1172. S. 4?o ff*. 
Varnier und Peter Longatosla, französische)’ Dich¬ 
ter, Rambautl von Orange, ein Troubadour. S. 
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V72. Richard von St. Victor (aus Schottland ge¬ 
bürtig, -|- 1170, aus dessen mystischen Schritten 
hier einige Auszüge gegeben sind, auch sind seine 
handschriftL Werke verzeichnet). S. 4S*j. Amal- 
rich I., König von Jerusalem, f i j75. S. 492. 
Hugo von Fouilloi (Foliatus), Prior von St. Lau- 
rent von Heilli, dem einige Schriften hier beyge- 
legt werden, welche Andere dem Hugo de S. Vi¬ 
ctore zugeschriebeu haben, und die also auch in 
des letztem Werken abgedruckt sind. S. 5o8. Wil¬ 
helm Godel oder Godeau, Mönch im Kloster des 
heil. Martialis zu Limoges und andere Chroniken¬ 
schreiber aus der Diöces von Sens. S. 5n. Gau¬ 
tier von Mortague (Mauritania, ein Name, der Ca- 
ve’n und Andern viel zu schaffen gemacht hat), 
Verfasser einiger theologischer Abhandlungen in 
Dachery Spicil. S. 5i5. Robert, Abt von Wasor, 
in der Diöces Namur. S. 518. Robert Wace (die¬ 
ser Name wird verschieden geschrieben und ist 
vielleicht aus Eustache oder Huistache corrumpirt), 
Cauouicus zu Bayeux, historischer Dichter und 
Verfasser von ein paar Romanen, die nicht ganz 
auf der Dichtung beruhen , Roman de Brut und 
Roman de Rou. S. 55o. Richard von Poitiers, 
Mönch von Cliiguy, Histoiiker *J* um 1175. (Weil 
in der Hist. Litt. d. Fr. XII, S. 478. von ihm nicht 
genau genug gehandelt worden war, so ist er hier 
noch einmal aufgeführt. S. 556. Hugo von Champ- 
ileuri, Kanzler von Frankreich und Bischof von 
Soissons, gest. 1175. (nur Briefe sind von diesem 
merkwürdigen Mann vorhanden). S. 54i. Heinrich 
von Frankreich (Sohn König Ludwigs des Dicken), 
Bischof von Beauvais und nachher Erzbischof von 
Rheims (als Schriftsteller unbedeutend, merkwür¬ 
diger als Prälat und als eifriger Anhänger des P. 
Alexanders III. S. 555. Nicolaus, Mönch von 
Moutier- Ramey, nachher zu Clairvaux, Seeretär 
des heil. Bernhard, f nach 1175, von dem nur 
Briefe und Predigten vorhanden sind, aus denen 
einige Auszüge gemacht sind. Hierauf folgen S. 
5ß3 — 585. neunzehn Verfasser und Verfasserin¬ 
nen von Briefen (die zwischen n5o—1176. star¬ 
ben: Adelheid oder Gertrud, Herzogin von Lo¬ 
thringen, Rudolf II., Abt von St. Moriz, Dietrich, 
Bischof von Amiens, Peter, Bischof von Rhodes, 
Drogo, Ai chidiakonus von Lyon, Hugo von Tra- 
zan, Bischof von Clügny, Balduin II., Bischof von 
Moyon, Hugo von Toucy, Erzbischof von Sens, 
Hillin, Erzbischof von Trier, Heinrich, Bischof von 
Troyes, Simon, Prior der Carthause von Mont- 
Dieu, Hugo, Prior von Mont-Tabor, Jonas, Ca- 
nonicus von St. Victor, Peter, Bischof von Cha- 
lons an der Saöne, Basile, acliter Prior der grossen 
Carthause, Stephan, Erzbischof von Bourges, Ste¬ 
phan , Abt von Clügny, Josse, Erzbischof von 
Tours, Peter von Pisa, Geschäftsträger P. Ale¬ 
xanders 111. in Frankreich), S. 584 — 5()5. acht¬ 
zehn Verfasser kleiner Werkchen (Arnoul. Prior 
von St. Thomas zu Amboise, Christian, Mönch in 

der Abtey de Eleemosyna, Guibert, Mönch zu 
Foigny, Joannes flispanus, Roger, erster Abt von 
E'bin und zugleich sein ungenannter Biograph, 
Richard, Mönch zu Grandselve, Consiantin, Prior 
zu Herival, Heinrich, Abt von Dilighem, Wil¬ 
helm, Canonicus zu Grenoble, Kilinde und Her¬ 
rade, Aebtissinnen von Hoheiiburg, Bernhard, Bi¬ 
schof von Saintes, Dietrich, Mönch in der Abtey 
Bern in der Diöces von Utrecht, Wilhelm von 
Andozile, Peter von Beimont, Abt von Chiffre, 
Hamon, Mönch zu Savigny, Peter von Barry, 
Wilitelm von Cherbourg, Elias von Ruftec) und S. 
595 — 6o5. siebzehn anonyme Verfasser von Le¬ 
bensbeschreibungen der Heiligen aus demselben 
25jährigen Zeitraum, die wir nicht einzeln anfüh¬ 
ren wollen. Zuletzt werden nocli zwey suraraae 
theologicae, die vielleicht nur zwey Exemplare 
eines und desselben Werks sind, erwähnt: Summa 
theologiae ex Augustino maxime collecta, und Sum¬ 
ma theologiae incerti auctoris, collecta ex placitis 
sanctorum patrum. Sie können Peter dem Lom¬ 
barden zu Mustern gedient haben. Ein vollständi¬ 
ges Register macht den Beschluss. Vom zweyten 
Bande im nächsten Stücke. 

Kurze Anzeige* 

Christliche Haustafel, enthaltend die nothwendig- 

sten und unentbehrlichsten Vorschriften zu ei¬ 

nem christlichen Lebenswandel, zum allgemei¬ 

nen und täglichen Gebrauche entworfen von 

Heinrich Theodor Ferdinand Otto. 1 Bogen in 

Folio. 

Anstands - Tabelle, euthallend die nothwendig- 

sten Regeln eines anständigen Betragens, zur 

leichten und schnellen Uebersicht, aus Dolz's 

Anstandslehre zusammengetragen und zum Ge¬ 

brauche der Jugend entworfen von II. Th. F. 

Otto. 1 Bogen in Folio. Leipzig, bey Barth. 

5 Groschen. 

In der ersten Tafel sind allen kurz und be¬ 
stimmt ausgedrückten Vorschriften über die, unter 
4 Classen gebrachten, Pflichten (wobey doch An¬ 
weisungen zu einem gehörigen Betragen gegen die 
Thiere' fehlen) Bibelsprüche beygefiigt, meist mehr 
als einbr, wodurch die Vorschriften selbst begrün¬ 
det uüd geheiligt werden. Auch die zweyte lafel 
ist recht zweckmässig eingerichtet. Beyde verdie¬ 

nen Empfehlung. 
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MIMT T-ygg; OTS*» 

Gescliiclite der Wissenschaften. 

(Fortsetzung). 

D er vierzehnte Theil der Histoire litfceraire de la 
France (s. vor. St.) enthält die Schriftsteller, die 
von 1176 — 1190 gestorben sind. Unter ihnen sind 

* die vornehmsten, die auch am ausführlichsten be¬ 
handelt sind: Johann von Sarisbery oder vielmehr 
Salisbury, wo er geboren win de (sein Geburts¬ 
jahr scheint dem Verfasser etwas zu früh zum .fahr 
1110 gerechnet zu werden) Bischof von Chartres 
-j- 11 Ho. S. 89 — 1-61. Aus seinem Pölicraticus und 
Metalogicus und vorzüglich seinen Briefen sind 
Auszüge gemacht. Auch seine handschriftlichen 
Werke werden aufgeführt. Dieser Artikel rührt 
von Pastoret her. Philipp von Harveng, Abt von 
Bonne - Esperance, Prämostratenser - Ordens im 
Hennegau -j- n85 S. 268 — 294. Seine Briefe über 
theologische Gegenstände, Abhandlungen, Poesien 
sind aufgeführt und über seine Gelehrsamkeit so¬ 
wohl als seinen Styl wird sodann ein allgemeines 
Urtheil gefällt. Die übrigen Schriftsteller sind ent¬ 
weder unbedeutend oder viel kürzer abgefertigt. 
Wir geben auch von ihnen die Namen an: S. 1. Fran¬ 
zösische Verfasser ausländischer Geschichten: Sire 
Rudolf mit s. Comraenlärius de gestis Friderici I., 
Marlin. Gallus, der polnische Geschichtschreiber, 
dessen Geschichte Polens noch nicht gedruckt seyn 
soll5 dem Verf. war also die Ausgabe (zugleich 
mit dein Cadlubko von L.engnich, Danz. 1749) un¬ 
bekannt geblieben; die Verf. scheinen überhaupt 
mit der ausländischen Geschichte und Literatur 
nicht sehr vertraut zu seyn. S. 4. Rudolf (Raoul) 
Abt von Cluni. *j- 1177, Verfasser einer Biographie 
Peters des Ehrwürdigen. S. 6. Simon von Poissy 
(den Johann vou Salisbury sehr rühmt). S. 8. Liic, 
Abt von Mont - Cornillon (von dessen Schriften, 
die Tritlenheim erwähnt, nichts mehr vorhanden 
zu seyn scheint). S. 10. Stephan von Fougeres. 
Bisch, von Rennes. S. 12. Petrus Comestor, De¬ 
chant der Kirche zu Troyes, nachher Canzler der 
Kirche zu Paris f 1179. Seine Historia Scholasti- 
ca (Abriss der Geschichte des A. und N. Test, zum 
Gebrauch der Schulen) mehrere Predigten, die dem 
Peter von Blois zugeschrieben werden und die der 
V. dem Petrus Comestor vindicirt) und andere Schrif¬ 
ten. S. 18. Gilles oder Gilon, Bisch, von F.vreux, 
von dem nur ein paar, aber für die Geschichte 

Erster Baud. 

dieser Zeit wichtige Briefe vorhanden sind. S. 22. 
Ein ungenannter Verfasser des Formulars für die 
Krönung und Salbung des Königs Philipp August 
(mit Bemerkungen über diese Cerimonie und die 
damalige Staatsverfassung F’s). S. 26 Roger, sie¬ 
benter Abt des Klosters ßec (was auch hier als 
Silz der Literatur in den damaligen Zeilen, von 
vielen Studirenden besucht, gerühmt wird). Er 
soll ein Werk über den Codex und das Digestum 
verfertigt haben, was aber freylich sehr ungewiss 
gelassen wird. S. 5o Gottfried Fulchier oder Fou- 
cher, Praeceptor (hier übersetzt procureur) des Or¬ 
dens der Tempelherrn, Verf. einiger Briefe. S. 55. 
Der Reelusus von Moliens oder Mollens, ein franz. 
Dichter (sein eigentlicher Name ist durchaus un¬ 
bekannt, aus seinen Gedichten sind einige Bruch¬ 
stücke mitgelheilt). S. 58 Elias von Barjols, (Ba- 
liols, Berzoll) ein provenzal. Dichter. S. 4i. Lud¬ 
wig VII. der jüngere, König von Frankreich. (Es 
sind schon mehrere Prinzen und Könige unter den 
Schriftstellern in dieser Literargeschichte wegen ih¬ 
rer Briefe, Reden, Gesetze aufgeführt worden; es 
hat auch nichts zu bedeuten, wenn sie uicht Verf. 
davon sind; von ihnen und von den neuen Schu¬ 
len, die um diese Zeit in Frankr. errichtet wur¬ 
den, ist in der Einl. Nachricht gegeben. Die Brie¬ 
fe, Gesetze, Verordnungen, Diplome und andere 
Schriften unter Ludwigs V II. Namen sind S. 48-ff. 
im Auszuge mitgelheilt, der für die politische Ge¬ 
schichte wichtiger ist, als für die literarische, und 
in dieser Hinsicht ist diese ausführlichere (bis S. 
88. fortgehende) Schilderung Ludwigs, die von Pa¬ 
storet herzuriilnen scheint, schätzbar. — S. 162. 
Amalrich, Patriarch von Jerusalem, ein geborner 
Franzose -j- 1180 Verf. einiger Briefe. S. 166. Phi¬ 
lipp, Abt des Cistercienser Klosters ELeemosyna, 
den man lange mit dem Philipp Harveng verwech¬ 
selt hat. Hier wird wahrscheinlich gemacht, dass 
er der Archidiakonus von Lüttich sey, der den h. 
Bernhard nach Deutschland begleitete, und daher 
ihm beygelegt die erste Erzählung von den Wun¬ 
dern jenes Heiligen. Ausserdem hat er mehrere 
Briefe gefertigt, und ein lieben des h. Amandus. 
S. 179. Guichard, Abt von Pontigni, nachher Erz- 
bischoff von Lyon, -J* 1180 oder 81. Einige Brie¬ 
fe von ihm und seine Statuta ecclesiae Lugduuen- 
sis. S. i85. Fünf Abrisse der französ. Geschichte 
oder Geschichten einzelner Perioden und Könige 
von ungenannten Verfassern. S. 189. Adam von 
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Petit - Pont (so genannt von dem Quartier in des¬ 
sen Nachbarschaft er seine Schule hatte.) S. 191. 
Johann Sarazin, als der gelehrteste Kenner der 
griech. Sprache in dieser Zeit von Johann Sarisber. 
gerühmt. S. 189. Johann von Cornwall, der in 
Frankr. die Schulen des Petrus Lombardus und An¬ 
derer besuchte, und als theol. Schriftsteller nicht un¬ 
bekannt ist. S. 200. Wilhelm, Abt von Auberive. (In 
Handschriften werden ihm manche Werke beyge- 
legt, als deren Verfasser von Andern Odo von 
Morimond genannt ist, so dass Ersterer die Schrit¬ 
ten des Letzteren in Ordnung gebracht zu haben 
scheint.) Lieber die Trompete des jüngsten Gerichts 
schrieb Wilhelm vier Briefe. S. 2o5. Heinrich der 
Freygebige, Graf von Champagne, *f- 1181 auf der 
Rückkehr aus dem heiligen Lande. Man hat meh- 
rere Biiele von ihm. S. 209. Wilhelm von Agoult, 
ein provenzal. Dichter. S. 210. Wilhelm von Ca- 
bestaing, gleichfalls provenzal. Dichter, von einem 
eifersüchtigen Gatten, dessen Gemahlin Margare¬ 
tha er poetisch liebte und besang, ermordet, so 
wie dieser auch seine Gemahlin, der er erst das 
Herz des Cabestaing zu essen gegeben hatte, in 
der Wuth lödtete, eine tragische Geschichte, die 
hier so wie die Bestrafung des Mörders, Rai¬ 
mund, umständlich erzählt wird. S. 2i5. Richard 
l’Eveque, Archid'iak. zu Costnitz, zuletzt Bischof 
von Avranches, homo fere nullius disciplitiae ex- 
pers, nach dem Urtheil des Joann. Sarisber. S. 
217. Robert und Aegidius Clement, Staatsminister 
unter Philipp August. S. 218. Johann Beleih, von 
dessen Leben man weniger weiss, als von seinen 
Schriften, von denen jedoch auch nur eine einzige 
gedruckt isL, der Tracl. de divinis officiis, aus wel¬ 
chem Auszüge gegeben sind. S. 222. Johannes Ere- 
mita, Verfasser einer Biographie des h. Bernhard. 
S. 225. Anonyme, welche die Geschichte der Bi¬ 
schöfe von Perigueux geschrieben haben. S. 227. 
Mathieu von Angers, Cardinal. Die Schule zu An¬ 
gers behauptete auch im 12. Jahrli. ihren Ruhm, 
wie im 11., Jurisprudenz, Theologie und schöne 
Wissenschaften wurden hier gelehrt. S. 228. Ro¬ 
ger, Abt von St. Enberte zu Orleans. S. 200. Pe¬ 
ter, Cardinal des Titels des h. Chrysogonus, zu¬ 
letzt Erzbischof von Bourges und Legat des heil. 
Stuhls, -f 1182., Verf. einiger Briefe. S. 206. Pe¬ 
ter von Celle (Abt von Montier - la - Celle bey 
Troyes), Bisehol von Chartres, Verf. mehrerer für 
die Geschichte seiner Zeit nicht unwichtiger Brie¬ 
fe, aus denen man hier ausführliche Auszüge findet 
(bis S. 264.), Predigten und anderer Aufsätze. S. 
295. Rotrou (geborner Graf von Warwick) Erzbi¬ 
schof von Rouen. S. 5ou. Everlin de Foux, Abt 
von St. Laurent in Lüttich. S. 5oi. Girat dus Pu- 
clla (La Pucelle) einer der berühmten Professoren 
des 12. Jahrli. und doch ist nur ein einziger Brief von 
ihm vorhanden und auch dieser zweifelhaft. S. 3o4. 
Arnulf, Bisch, von Lisieux, *j* n84, der sieh we¬ 
rtiger durch die Zahl als durch die Beschaffenheit 
seiner Schriften (Briefe, Predigten, Gedichte) ei¬ 

nen ausgezeichneten Platz unter den Schriftstellern 
seiner Zeit erworben hat. Der Inhalt seiner nicht 
wenigen und nicht unbedeutenden Briefe ist vor- 
nemlich angegeben und überhaupt die Geschichte 
seiner Zeit last zu umständlich behandelt. S. 354. 
Bartholomäus von Excester, der nach Johann von 
Salisbury in Frankreich geboren, und also nicht, 
nach Andern, ein geborner Engländer war. S. 
537. Gottfried, Pi ior der Abtey Vigeois, Verfas¬ 
ser einer Chronik, aus welcher hier ein Auszug 
mitgetheilt ist. S. 346. Odo, Abt von St. Pere 
bey Auxerre, und Odo, erster Abt von Sainte- 
Genevieve. (Es sind 7 Briefe vorhanden, von wel¬ 
chen man nicht weiss, welchem Odo sie zukom- 
rnen, nur von einem der bey den hier genannten 
können sie herrühren). S. 551. Balduin IV. ge¬ 
nannt le Mesel oder der Aussätzige, König von Je¬ 
rusalem, -f- 1185. S. 555. Hacket, Abt von Du¬ 
nes. S. 554. Alain (Alanus) B. von Auxerre. Es 
wird zuvörderst mit Lebeuf gegen Casimir Oudin 
gezeigt, dass dieser Alanus -f- 1182 verschieden ge¬ 
wesen sey von dem berühmten Alanus, Doctor um- 
vei salis genannt, der auch Cisterzienser w ar, aber erst 
120U starb. Dann wi>d das Leben des Biscliolls er¬ 
zählt und die Schriften aufgeführt, die ihm unstreitig 
zukommen. S. 562. Robert von Torigni, Abt von 
Mont Saint Michel, -j- 1186. Seine Feder soll sehr 
fruchtbar gewesen seyn. Oie Schriften, die wir von 
ihm besitzen, sind last alle historisch, die englisch- 
französische, allgemeine und Klostergeschiclite ange¬ 
hend. S. 577. Sammlung von Brietformularen: 
Summa dietaminis per Magistrum dominicanum 
Hispanum in der Bibliothek der Kathedralkirehe zu 
Beauvais. Es wird gemulhmasst, der Verfasser 
sey Canonicus der Kirche zu Meun gewesen. S. 
581. Roger des Moulins, Grossmeister der Hospi¬ 
taliter des h. Johannes von Jerusalem, der erste 
der in den .Urkunden, die wir haben, den Titel 
eines Grossmeisters führt. S. 583. Ai . erich, drit¬ 
ter latein. Patriarch von Antiochien, der zuerst die 
in vei schiedenen Gegenden des heiligen Landes zer¬ 
streuten Einsiedler in eine einzige Gesellsehalt ver¬ 
einigt haben soll. Sein Leben ist ausführlicher durch 
die Einmischung allgemeinerer Ereignisse gewor¬ 
den. Man hat übrigens nur Briefe von ihm , wel¬ 
che einigen Werth für die Geschichte seiner Zeit 
haben. S. 395. Traimond oder Trasimond, Mönch 
von Clairvaux, der die Briefe einiger Fürsten und 
Geistlichen redigirt hat. S. 599. Gaucelin de Vlout- 
peyroux (de Monte petroso). Bischof von Lode- 
ve, und Hugo, Mönch zu Salvanez. Ersterer 
(1187 d. 9. Jul. gestorben) ist in dem Streit mit 
den Albigensern berühmt geworden; man hat von 

ihm einen Brief an den Mönch Hugo, so wie von 
diesem zwey Briefe. S. 4o2. Lambert - le Begue 
(Beggh, vei muthlich von einem Fehler in der Spra¬ 
che so genannt — sollte aber der Name nicht viel¬ 
mehr von Beg gen, oft beten, herzu leiten seyn?) 
Priester zu Lüttich und Stifter der Begumen (vvas 
doch nicht so ausgemacht ist.) Bey altern und 
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neuern Bibliographen kömmt sein Name nicht vor. 
Hier werden ihm einige Schriften beygeiegt, und vor- 
nemiich vou einem Antigraphum geliandelt. S. 4io. 
der Ungenannte V . der Acta episcoporum Cenoma- 
liensium in Martene Anal. T. 111. S. 4i5. Unge¬ 
nannte Verf. von Geschichten und Chroniken von 
Auxerre. S. 4i6. Theobald, Abt von Clüui, nach- 
her Cardinalbischof von Ostia. Manche Schriften 
des 'l'heobaldi episcopi, die man ihm sonst beyge¬ 
iegt hat, scheinen vielmehr Werke eines Autors 
zu seyn, dessen Familienname l’Eveque war. S. 
4i3. Mainard , Abt von Pontigny und nachher Car¬ 
dinal. S. ,420. Rainer, Mönch in dem Benediktiner - 
kloster des h. Lorenz zu Lüttich, der selbst ein 
Verzeichniss seiner Schrillen hinterlassen hat, von 
denen die wenigsten noch vorhanden sind, auch 
sind ihm andere mit Unrecht oder doch nur zwei¬ 
felhaft zugeschrieben wo. den. S. 420. Gottfried von 
Peronne, Prior zu Clairvaux, -f- um 1189. Er ist 
von den Bibliographen bisher übergangen worden, 
weil man seine Schriften dem berühmten Secretair 
Bernhards, Gottfried von Auxerre, beygeiegt hat. 
liier werden ihm einige Werke vindicirt, mit Be¬ 
streitung sowohl des Carl von Visch als des Casjra. 

Oudi uus, namentlich ein Gommentar über das Ho¬ 
helied in 6 Büchern, Anmerkungen über das letzte 
Capitel des Predigers und eine Erklärung des Va¬ 
ter Uusers. S. 45o. Gottfried von Auxerre, Mönch 
zu Clairvaux, Secretär Bernhards und in der Fol¬ 
ge Abt in verschiedenen Klöstern, auch in Clair¬ 
vaux selbst, gest. nach 1188. Seine Gebensge¬ 
schichte, seine Schriften, vornemlich seine Briefe, 
auch seine ungedruckten, untergeschobenen oder 
zweileihaften Werke sind verzeichnet. Denn, es 
sind ihm manche Werke zugeseht ieben worden, 
die, wie hier gezeigt ist, von andern Verfassern 
herriihien. S. 411. Heinrich, Abt von Haute- 
Combe, nachher von Clairvaux, zuletzt Cardinal- 
bischof von Albano, einer der grossen Männer 
(heisst es liier), welche der Cisterzienser - Orden 
hervorgebracht hat. Er hat sich auch als Ketzer¬ 
prediger gegen die Albigenser und als Staatsmann' 
ausgezeichnet. Von seinen Briefen und einigen an¬ 
dern Schriften wird Nachricht gegeben. S. 402. 
Heinrich II. Herzog der Normandie und Aquita¬ 
niens, König von England, Das Datum seiner Ge- 

burl wird liier berichtigt, 5. März 1133, so wie 
als sein Todestag dei 6. Jul. 1189 angegeben wird. 
Uebrigens gehört er mehr der englischen Geschich¬ 
te an. Es weiden von ihm S. 469. 11. einige Ge¬ 
setze und Einrichtungen aus den ersten Jahren sei¬ 
ner Regierung, S. 470. lf. seine Verhandlungen und 
Briefe über kirchliche Angelegenheiten und über 
'I ho. Becket, vor der Ciarendoner \ ersacumlung, 
S. 476. ff. die Statuten von Clarendon in 16 Artikeln, 
S. 485. ff. die Acten und Briefe, den Becket und 
den röm. Hof betreffend von den Clarendon. Ver¬ 
ordnungen bis auf den Tod jenes Prälaten, S. 498. 
ff. die Acten und Briefe Über kirchliche Angele¬ 
genheiten, nach dem Tode des Th. Becket, S. 

I 502. die Acten und Briefe wegen der Wallfahrt 
nach Palästina und der dem heil. Laudezuleisten¬ 
den Hülfe, S. 5o6. ff. die Acten und Briefe, wel¬ 
che sich auf die Eroberungen Heinrichs II. und die 
\ergrösserung seiner Staaten, und S. 512. ff. die, 
welche sicii auf die Empörung seiner Söhne be¬ 
ziehen, S. 5i6 ff. Acten und Schreiben über ver¬ 
schiedene Gegenstände, S. Ü2i. Acten, welche die 
Handhabung der Rechtspflege und Polizey, die in¬ 
nere Verwaltung, die bürgerliche und Criminal- 
Gesetzgebung betreffen, S. 553. ff. die Gesetze, 
welche die öffentlichen Einkünfte und das Feudal¬ 
wesen angehen (bis S. 545), aufgeführt. So schätz¬ 
bar auch diese wohlgeordnete Darstellung der gan¬ 
zen Geschichte Heinrichs II., insoweit sie auf Ur¬ 
kunden und Briefe bezogen wird, vom Hin. Gra¬ 
fen Pastoret ist, so sieht sie doch hier schwerlich 
au ihrem rechten Platz, da das allermeiste in kei¬ 
ner Beziehung auf Frankreich ist und Heinrichs 
Geburt zu Maus dem Könige von England keinen 
Anspruch auf eine so umständliche Behandlung in 
der frauz. Literärgeschichte gewählt. S. 545. Ra- 
nulf vou Glanville (ein gehorner Norman), Gross¬ 
richter von England; sein merkwürdiger Tract. de 
legibus et consuetudinibus i'egni Angliae ist auch der 
frauz. Literärgeschichte ziemlich fremd. S. 54^. 
Walther, Prior des Klosters St. Victor um 1190, 
verschieden von dem 1162 verstorbenen Abt des¬ 
selben Ktosters, mit welchem ihn Einige verwech¬ 
selt haben. Der gegenwärtige ist durch seinen 
(handschriftlich voi handenen) Tract. contra qua- 
tuor labyriuthos Galliae, aus welchem nur ein kur¬ 
zer Auszug gemacht ist, berühmt. S. 554. Her¬ 
bert, Erzbischof! von 'Porres (nach Einigen in Spa¬ 
nien geboren, wahrscheinlicher in Frankreich. Ei¬ 
nes Mönchs Herbert Brief gegen die neuen Ketzer 
iu Perigurd, scheint doch nicht von dem Erzbi¬ 
schof Herbert zu seyn^. S. 556. Robertus Paulu- 
lus, Minister (vielleicht Archidiaconus) episcopi Am- 
bianensis, wenig bekannt. S. 55q. Gottfried Ru¬ 
del (Rudello), provenzal. Dichter (nur Ein Ge¬ 
sang ist von ihm bekannt, in welchem die Nach¬ 
ahmung der Poesie und Manier der Araber unver¬ 
kennbar ist. S. 565. Garin d’Arpchier, ein pro¬ 
venzal. Dichter. S. 567. Wilhelm von Adhemar, 
auch provenzal. Dichter. S. 56q. Job. von Haut- 
ville, latein. Dichter, Verfasser eines Gedichts iu 
9 Büchern, Aichithrenius, Klagen über die Fehler 
und Mängel des Menschengeschlechts, aus wei¬ 
chem ein Auszug gegeben wird. S. 579. Raoul, 
Castellan von Coucy, franz. Dichter. Es gab noch 
zwey Rudolphe, Herren von Coucy, den einen der 
vor St. J<jan d’Acre 1191 getödtel wurde, und sei¬ 
nen Neffen, der i24q zu Mansura in Aegypten 
umkam. Aus den Gedichten des Castellan Ru¬ 
dolf sind Proben gegeben. S. 56y. Wilhelm von 
Tyrus, der bekannte Geschichtschreiber der Kreuz¬ 
züge. S. 5q6. Lambert Waterlos, regulirter Chor¬ 
herr de h. Aubeit zu (ambrai, und andere Ge¬ 

schichtschreiber von Cambresis. S. 601. Der un- 
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genannte Verfasser einer Geschichte der Stiftung des 
Priorats Sainte - Barbe in der Landschaft Auge, 
im Sprengel von Lisieux. S. 6o4. Einige unge¬ 
nannte Schriftsteller aus dem Prämonstratenserorden. 
D en Beschluss machen wieder S. 6o6. neun V erf. 
kleiner Aufsätze (aus dem Zeiträume 1176 — 1190. 
Peter II. B. von Carpentras, Robert von Fecamp, 
der Mönch Christian, Himbert oder Hiimbert, Schü¬ 
ler des h. Bernhard, Eustache Religiöse zu Mont 
St. Eloi, Heinrich Bischof von Lübeck, Gerard 
oder Giraud Bischof von Alby, Wilhelm Biblio¬ 
thekar der Abtey Marmoutiers, Wilhelm Tem- 
pliers oder Tempers, Abt von Reading), S. 610. 
zwanzig Verfasser von Briefen oder Missiven (Bern¬ 
hard B. von Nevejs, Ervise Abt von St. Victor, 
Gerard Abt von Fosserieuve, Anthelm oder Nant- 
helm Bisch, von Belley, Co non Abt von St. Van- 
nes, Nicolaus Subprior von St. Victor, G. Abt 
von Barbeau, Hugo von Mortagne Prior von S. 
Martin de Seez, Hugo von Monceaux, Abt von 
St. Oermain - des - Pres, Wilhelm genannt von 
Narbonne oder von Toucy, Roger von Pont l’E- 
veque, Erzb. von York, Richard Erzb. von Can- 
terbury, Stephan von Bange-, Bisch, von Macon, 
Wilhelm Passavant, Bisch, von Maus, Petrus Mo- 
nöculus, Abt von Clairvaux, Adalbert von Tour- 
nel, Bischof von Mende, Roland von Avranches, 
Ponce, Abt von Clairvaux, Guido Bischof von 
Chalons an der Marne, Johann von Montlaur) und 
endlich S. 627. i5» anonyme Verfasser von Le¬ 
bensbeschreibungen der Heiligen oder Erzählungen 
von ihren Wundern. Es sind diesem Bande nicht 
nur Verbesserungen und Zusätze zum dreyzehnten 
sondern auch eine Anmerkung vorgesetzt über die 
literarischen Arbeiten des (zu Rheims 1748 gebor- 
nen und zu Paris 16. Nov. 1816 verstorbenen) Aca- 
demikers und Mitgliedes der Commission,, welche 
die Literärgeschichte F’s fortsetzt, Ginguene, unter 
welchen seine Histoire litteraire d’Italio in sechs 
Bänden ist; zwey andere Bände, welclie den zwey- 
ten Theil oder die Geschichte des 16. Jahrh. voll¬ 
enden, sind ganz ausgearbeitet von ihm hinterlassen 
worden. 

Kleine Schriften. 

Auch auf der kön. Landschule zu St. Afra in 
Meissen wurde am 1. Nov. v. J. das Reformations¬ 
fest feyerlich sowohl Vormittags durch eine Rede 
des Hi n. Prof. Balzer, als Abends durch eine Eiir- 
leitungsrede des Hrn. Reet. Prof. König, vier von 
Schülern gehaltene Reden und ein lat. Gedicht 
vom Hrn. Prof. Kreysig, 2tem Lehrer, begangen. 
Der Uv. Reet, und erste Prof. M. Christoph Gstt- 
helf König hat dazu mit einem lat. Programm ein¬ 
geladen (Meissen, bey Klinkicht gedr. 20 S. in 4.) 
in welchem theils die der Reformation so unbillig 

gemachten Vorwürfe,' dass sie Ursache an der (po¬ 
litischen und kirchlichen) Trennung der Deut¬ 
schen, und den daraus entstandenen Uebeln sey, 
und dass, wie schon Erasmus behauptete, das Lu¬ 
therthum den Wissenschaften und Künsten den 
Untergang bringe, theils, nach kurzer Beschrei¬ 
bung des Zustandes der Schulen seit Carl dem Gros¬ 
sen , der als Stifter derselben in Deutschland an¬ 
zusehen ist, bis auf die Zeiten der Reformation, 
die Verdienste Luthers, seiner Freunde, und der 
B eformatiou selbst um das Schulwesen überhaupt 
dargelegt und dabey vornemlich die Melanchihonische 
und Cainerarische Schuldisciplin gerühmt werden. 

Wir erwähnen bey dieser Veranlassung noch 
ein früheres Programm des Hrn. Reet. Prof. Kö¬ 
nig zur Schulfeyer 5. Jul. 1816.: disseritnr de an- 
tiquioribus scriptorum Graecorum versionibus la- 
tinis, 16 S. in 4. 

Es ist bekannt, dass nach Wiederherstellung 
der Wissenschaften und vornemlich der alten Li¬ 
teratur mehrere griöch. Werke aus Handschriften 
übersetzt wurden und daher diese latein. IJeberse- 
tzungen (aus dem 15- Jahrh.) den Handschriften 
fast gleich geachtet werden. Ueber ihren Werth 
verbreitet sich der Hr. Verf. im Eingänge und un¬ 
tersucht dann, mit Rücksicht auf die neuern ver¬ 
schiedenen Urtheile über die Erfordernisse einer 
guten Ueberselzimg, welche Uebersetzungs - Grund¬ 
sätze und Methode sowohl die latein. alten Schrift¬ 
steller , die viel aus dem Griech. übergetragen, als 
die gelehrten Männer im i4. und Anfang des 15. 
Jahrh., befolgt haben. Die Römer, vornemlich ihre 
ersten Dichter, haben sehr frey übersetzt, und 
mehr die Gedanken als die Worte der Griechen 
wiedergegeben, und auch in jenen manches bis¬ 
weilen geändert. Bekanntlich hat auch Cicero die 
freyere Ueberseizungsmanier gewählt, worüber meh¬ 
rere Aeusserungen desselben und ßeyspiele hier bey'- 
gebrncht sind. Derselben Frey heit bedienten sich 
auch die Zeitgenossen des Cicero und die etwas 
jungem Schriftsteller, so dass die Eigenschaften ei¬ 
ner guten Uebersetzung die man itzt Fordert, in 
diesen ältesten latein. Uebersetzungen ganz oder 
grösstentheils vermisst werden. Die im i5. Jahrh. 
gemachten lat. Uebersetzungen, aus dem Griech. 
sind von ungleicher BeschalFenheit und es gibt ei¬ 
nige, die nicht mit hinreichender Sprachkenntniss, 
Genauigkeit und Treue gefertigt sind (wie durch 
die Beyspiele des Perottus, Dalechamp) erwiesen 
wird. Dagegen werden ihrer Genauigkeit und Ele¬ 
ganz wegen die von M. A. Muretus und D. Lam- 
binus gerühmt. Andere (von denen einige genannt 
werden) haben zwar in gutes Latein, aber nicht 
mit gehöriger Treue übersetzt und manche sogar 
ihr Original zu verschönern gesucht. Alles diess 
konnte nur in Umrissen entworfen, nicht weiter 

ausgeführt werden. 
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Erfurt. 

Am ii. Oct. entschlief mit frommer Resignation zu 

einem höheren Leben, dessen treuer Verkündiger er 

während seiner Berufszeit war, ein ehrwürdiger, all¬ 

gemein hochgeachteter Greis, der Senior u. Superint., 

Herr M. Johannes .Engelhard , im jh* Jahre seines 

thätigen Lebens, seit 1785. Pfarrer au der Prediger - 

Kirche hieseibst, Oberinspector der Prediger - Schule, 

und seit 1791. Senior des Hochehrw. evangel. Mini¬ 

steriums, Professor der Theologie nach dem Augsburg. 

Glaubensbekenntnisse, Protephorus des evangel. Raths - 

Gymnasiums, auch Mitgl. der Akademie nützl. Wissen¬ 

schaften. Altersschwache endigte seine Tage, deren kei¬ 

ner ohne Verdienst fiir seine Kirche und die ihm an¬ 

vertrauten Bildungsanstalten war. — Wenige Tage 

darauf endigte, ebenfalls an Altersschwäche, sein Le¬ 

ben der Domdechant am Marienstifte allhier, Hr. C. F. 

Meinong, der Theologie Doctor und Beysitzer des hie¬ 

sigen kathol. gcistl. Gerichts. 

Mita u. 
j * 

Auch bey uns, so wie in den übrigen deutschen 

Ostseeprovi,nzen und in andern Städten des Russischen 

Reichs, in welchen sich protestantische Gemeinden be¬ 

finden, waren viele Anstalten gemacht, das hundert¬ 

jährige Jubelfest der Kirchenverbesserung durch Doct. 

Martin Luther, auf eine würdige Art zu feyern. 

Es scheint, als wenn im Norden die Censur jetzt 

eben so strenge als im Süden werden sollte. Die Pe¬ 

tersburger Censurbehörde, dieser Centralpunct fiir das 

ganze Reich in literarischer Hinsicht, hat seit einiger 

Zeit die Einfuhr einer Menge Bücher vtrboten, die 

noch unter dem Kaiser Paul ins Land kommen durf¬ 

ten. Mail zahlt dahin selbst mehrere Meisterwerke 

Schillers und Gothe’s , die man jetzt nur insgeheim 

Erster Bund. 

lesen darf. Alle Bücher, welche neue, oder nach der. 

Ansicht der Censoren, zu freye Grundsätze über reli¬ 

giöse und politische Gegenstände enthalten , werden con- 

fiscirt und die fernere Einfuhr verboten. Für die Uni¬ 

versitäten ist diese Maasregel besonders unangenehm 

und in mancher Hinsicht sogar nachtheilig. 

Berichtigungen. 

1. 

(Zu Allg. Lit. Z. 1817. Nr. 121. S. 134.) 

Nicht Ahht, wie dort vermuthet. wird, sondern 

Friedrich Nicolai war Verfasser der Anzeige von der 

zweyten Ausgabe der Tändeleyen von Gerstenberg, im 

9. Thi. der Briefe die neueste Literatur betreffend. 

2. 

„Die Franzosen,“ sagt Zimmermann (die Erde 

und ihre Bewohner, ir Thl. S. 44.), wagen es sogar 

jetzt, den Portugiesen das Recht der Entdeckung von 

Guinea streitig zu machen. Golberry behauptet, die 

Nortnänner hätten schon i364. diese Küste besucht, 

und sogar i38o., an einem kleinen Flusse unfern von 

Rio Sestros ein Fort mit Namen Klein-Paris angelegt; 

bis jetzt ist aber Frankreich den Beweis hiervon , und 

den Namen der ersten französischen Entdecker der Erd¬ 

kunde schuldig, mithin bleiben den Portugiesen noch 

ihre bis dahin anerkannten Rechte.“ 

Aber nicht erst jetzt ist jene Behauptung aufge¬ 

stellt. Das Allg. histor. J.exikon (herausgegeben von 

Buddeus) enthalt folgende Stelle: „Die I ranzostn wa¬ 

ren die ersten, welche das Land (Guinea) um das Jahr 

i3a6. (wird wohl i364. heissen sollen) entdeckten, und 

einige Kolonien dahin sandten. Nachdem aber die ein- 

1 heimischen Kriege in F rankreich untei Curoli \ I> und 

VII. Regierung die Handlung unterbrochen hatten, wur- 

! den sie°von den Portugiesen, Engländern ... verfrie- 

I ben.“ Vermutlich ward diese Angabe aus dem unter 
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den Quellen angeführten Villciud de Bellefond ge¬ 

schöpft. 

3. 

In FrUnkeVs Sulamith, 4r Jahrg. 8 FP'fte, steht 

ein Brief AJoses Mendelssohn’s an De. (Jumpertz, der 

in der {Hall.') Allg. Lit. Zeit. Erg. Bl. 1817. Nr. 74. 

ein bis jetzl noch ungedruckter genannt wird. Er stand 

aber schon in Kessing’s tbeatral. Bibi. 1. St. S. 2s4, 

obgleich ohne die Namen des V rfassers und des Em¬ 

pfängers, die aber auch schon längst bekannt gewesen 

sind. Du Recension (von J. I). Michaelis'), auf wel¬ 

che der Brief sich bezi< ht , steht übrigens nicht im 

Jahrg. 1755., sondern 1754. Nr. 70. der Gotting, geh 

Anzeigen. 

Bemerkung 

zu Nr. 53- der Ergänzungsbl. der (Hall.) Allgem. Lit. 

Zeit. 1817. S. 418. 

D es sei. Villers französ. Uebersetzung von „Me- 

lanchthon’s Leben Luthers,“ mit Anmerkungen, steht 

im „Almanac des Protestans. Par. 18 iü. i3. partie.“ 

Besondere Abdrucke davon thcilte er an seine Freunde 

aus. Das Bildniss Luther’s ist dort, nach einer von 

J. R. Ludc-riz verfertigten Copie, von Augrand gesto¬ 

chen. 

Bemerkungen über die Recens. meiner Schrift: 

über den Hospitalbrand. 

in Nr. 24g. dieser Lit. Z. vom J. 1817. 

Bey der Anonymität des Firn. Rec. und bey der 

Heftigkeit, Flüchtigkeit und Unkenntniss, mit der er 

mein kaum durchblättertes Ruch beurtheilt hat, würde 

ich ihn gar nicht berücksichtigt haben , würfe er mir 

nicht Verunglimpfungen vor, die mir nicht in den Sinn 

gekommen, oder wozu er meine Ausdrücke vergrösserl 

hat, und stünde sein Urtheil nicht in einem mit Recht 

geachtetin Blatt, das natürlich mehr Leser hat , als 

mein Büchlein. Ich werde also seine Hanptvorwiirfe 

beantworten, aber natürlich mit möglichst wenigen Zei 

len. — Ich glaube, dass gerade einem Deutschen es 

anstelit, das, was er bey Deutschen nicht für gut halt, 

gerade heraus (deutsch) zu tadeln. — Ich soll ee^en 

II errn Hofr. Kieser vornehm thun, von „dessen Mei¬ 

nungen gar keine Notiz nehmen! e Etwa weil ich auch 

ihm mein Buch gewidmet habe?*,) Oder weil ich bäu- 

*) Docb wäre es möglich , dass des Hm. Recens Exemplar 

ohne Dedication ist, weil diese nachgeiiefert wurde. 

fig auf ihn verweise? So deutlich hatte der Ilr. Rec. 

nicht zeigen sollen, dass er ein Buch beurtheilt, das 

er nicht gelesen hat. — Was ich darüber, dass die 

deutscheil Militärärzte den Flospitaibr. fast nicht erkannt 

haben, sage, ißt doch nichts anders, als was Iir. tlofr. 

Kieser und Hr. Prof. Benedict, die der Ilr. Recens. 

wohl nicht gelesen hat, äussern Dem „grossen Hau¬ 

fen,“ zu dem im Krieg jeder quo tondente barba so- 

nabat genommen wird, will der ilr. Rec. doch wohl 

nicht zum Panegyristen dienen? — Weiss der Ilr. Rec. 

nicht, dass Reinlichkeit in grossen Hospitälern wich¬ 

tiger ist, als die Anwendung einiger Flaschen mit Me- 

dicin mehr? — Ist es nicht „lächerlich,“ wenn der 

Hr. Rec. von dem Ende des 18. Jahrhunderts, als von 

der Zeit unserer Urgrossvater spricht? Ist der Einfluss 

der Browjiischen Lehre so anz verschwunden? Wann 

ist d* r grösste Tht.il fer jetzigen Praktiker gebildet? —, 

Aufs „allerärgste“ verzerrt der Hr. Rec. meine Aeusse- 

rungen üb*>i* die Augenentzündung in den deutschen 

Heeren, deren Literaiur ich hoffentlich besser kenne, 

als der Ilr. Rec. den Ho.spitalbrand. ich soll „die zer¬ 

störenden Augenentzündungen als Beweis der Schiecht¬ 

heit der Medicinaleinrichtungen in den Heeren. darstel¬ 

len ; “ da ich sage, dass das Umsichgreifen dieses Ue- 

bcls (natürlich in den Heeren) ,nicht sehr für die Güte 

der ärztlichen Einrichtungen präche. obgleich ich weit 

davon entfernt wäre, diesen einen zu grossen ursäch¬ 

lichen Einfluss aufzubürden.“ Spreche ich dabey übri¬ 

gens von einem engl. Regiment, oder von der ganzen 

englischen Armee , als nicht an der Ophthalmie lei¬ 

dend ? — 

Nun noch ein Paar Worte über das, was der Hr. 

Recens., den meine Vorrede sehr beschäftigt hat, über 

den Inhalt und Gegenstand meines Buchs sagt. — Wes¬ 

halb scheint ihm, was ich als Hospitalbr. beschreibe, nur 

Zufall schlechteiternder Wunden? Fast sollte ich glau¬ 

ben, dass er diese eben so flüchtig als mein Buch an¬ 

gesehen hat, sonst würde er den Unterschied dersel¬ 

ben bemerkt bähen, den er aus §. 24. meiner Schrift 

besser kennen lernen kann, als er ihn weiss. Was ich 

übrigens in Celorico für Hospilalhrand ansah, hielten 

noch sechs sehr erfahrene Wundärzte dafür. — Glaubt 

der Hr. Rec. wirklich, dass der Hospitalbrand „nur 

bey warmer Witterung in warnen Ländern entsteht 

und beobachtet werde?“ Rechnet er Holland und das 

nördliche Deutschland zu den letzteren, und di* Wit¬ 

terung dieser Länder und des nördlichen Italiens und 

Spaniens im October und November bis Marz, zu er- 

sterem? Weiss er nicht, dass auch andere Beobachter 

den Hospitalbrand bey Frostkälte " üihen sahen’ -— Ist 

denx Hrn. Ree. wii’klich unbekannt, dass der Hospital¬ 

brand in Russland häufig ist, und das- er in Deutsch¬ 

land, nachdem er als solcher erkannt worden, neuer¬ 

lich von mehreren Seiten beobachtet ist ? Dass man ihn 

in den Angaben älterer deutscher Wundärzte erkennt, 

könnte ihm entgangen seyn, obgleich ein so strenger 

B c-ns, belesener seyn sollte; c-igeilt ich brauchte ich 

also keine Quellen anzugeben, liier wird, es aber wohl 
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nothig seyn, einige Bücher zu nennen, z. B. Horns 

Archiv , Pro!. Benedict leider nicht fortgesetzte Anna¬ 

len, Paracelsus pr. \Vrundarzneykunst u. s. w. Hie 

Aufklärung, die der Hr. Hec. von den englischen Ar¬ 

mee- Wundärzten über den Hospitalbr. erwartet, wird, 

heyläufig gesagt, mit der Zeit wohl erfolgen, da Sir 

James M’grigor diesen schon 181 5. Fragen darüber vor¬ 

letzte. Er nahm hierbey die Formen, wie ich sie an¬ 

gebe, an. — Dass der Hospitalbr. nicht immer die¬ 

selben Merkmale zeigt, und also die, die der Hr. Rcc. 

nach einer Beschreibung für die charakteristischen halt, 

nicht immer da sind, hat er mit andern , besonders 

mit contagiösen Krankheiten gemein. Wie derselbe 

oder sein Contagium aber ursprünglich entstehe , ist 

eine Frage, die dem Hrn. Recens. nicht eingefallen zu 

seyn scheint, deshalb hat er freylich meine Bemerkun¬ 

gen über die Entstehung desselben ausser dem Hospi¬ 

tal, „durch äussere Einflüsse,“ gar nicht oder unrecht 

verstanden. — Manche Aeusserungen des Hrn. Rec., 

die seine Erfahrung in Hospitälern und seine chirurgi¬ 

schen Kenntnisse in ein eignes Licht setzen, verdie¬ 

nen in der Recension selbst gelesen zu werden, wo 

inan auch merkwürdige Sqhlussfolgen und Zusammen¬ 

stellungen finden wird, so z. B. ist es dem Hrn. ßec. 

unwahrscheinlich, dass ich in einzelnen Fällen die von 

Du« saussoy (nicht Dü Saussoy) angegebenen Erschei¬ 

nungen gesehen habe, „weil“ der „wahre“ Hospitajbr. 

(gibt es denn auch einen falschen?) ansteckend ist. 

Auch scheint dein Ilrn. Recens. die Pulverform ,,alle 
Präparate der China“ in sich zu schliessen. —- Bey- 

spiele der gutartigen (selbst mit geringem Leiden fast 

ohne Hülfe der Kunst glücklich verlaufenden) „Sorte“ 

des Hospitalbr., kann der Hr. Ree. sogar in Delpechs 

Schriften finden, und hatte er, statt darüber zu witzeln, 

angeben sollen , wo und wie man mit „oxygenirt sajz- 

saurem Wasser“ den Hospitalbr. „fast jedesmal sicher“ 

heilte, da selbst Herr iiofr. ÄLeser darüber bey Her¬ 

ausgabe seiner Schrift keine Erfahrungen zu kennen 

schien. — Dass der Hr. Rec. also von meinem Buch 

nur einen Thoil der Vorrede, an deren Schluss ich 

mb h ausdrücklich vor der „entscheidenden Stimme“ ver¬ 

wahre, eigentlich gelesen hat. dass er über den Werth 

desselben nicht ab prechen könne, so wie dass seine 

Aeusserungen über den ihm so wenig bekannten Ge¬ 

genstand desselben ohne Gewicht sind, wird man aus 

den obigen B merkungen leicht sehen ; ich habe des¬ 

halb auch in letzterer Rücksicht mich bewogen gefun¬ 

den, der Sache.selbst wegen, sie bekannt zu machen, 

dabey wird C3 aber, vorzüglich so lange der Hr. Rec. 

anonym bleibt, sein Bewenden haben. 

Ich benutze diese Gelegenheit, nm folgende sehr 
sinnentstellende Druckfehler meines Buchs auzuzeigeri: 
S. 2fi Z. 2, 5, i3 v. o statt Berg 1. Brey. — S. 27 
Z. i v. o. st. Berg 1. Brey. — S. 46 Z. io v. o. st. 
nicht I. acht. — S. 5i Z. io v. u. st. Verfallen 1. 
Verhalten. — S. 83 Z. 9 v. u. st. geschwächt 1. ge¬ 

schärft. — S. 86 Z. 5 v. u. st. bewirkt 1. beweiset. — 

S. g3 Z. 2 v. u. st. eitle 1. alle. — S. i53 Z, 12 v. o. 

st. nicht 1. acht. 

Hamburg, im Nov. 1817. 

Dr. G. H. Ger dort-. 

Ankündigungen. 

Archiv 

f ü r 

die 'Beruhmst und ihre Huljstvissenschaften. 

Unter Mitwirkung mehrerer Mitglieder der köu. preusä. 

Ober - Bau - Deputation hcrausgegeben 

von 

Dr. A. L. Grelle. 

Erster Band. Mit 8 KupLrtafeln. gr. 4. Berlin, in 

der Maurerschen Buchhandlung. Preis 4 Thir. 

Die Herren Pranumeranten können nun gegen Zu¬ 

rückgabe des Scheins clie Lxempl&re in Empfang neh¬ 

men, und gefälligst auf den zweyten Band pranumeri- 

ren lassen. Wer sich dieses Werk noch anst halfen 

will, erhält, wenn er auf den 2tcn Band mit 2 J'hlr. 

16 Gr. prämunerirt, den ersten auch um den Pränu¬ 

merationspreis ä 2 Tlilr. 16 Gr. 

Berlin, den 1. Dec. 1817. 

Maurer sehe Buchhandlung f 
Poststrasse Nr. 29, 

Jedidjci, eine religiöse, moralische und pädagogisch« 

Zeitschrift; herausgegeben von J. Ileinemann. Berlin, 

beyrn Herausgeber und in der Maurerschen Buchh» 

Zweyten Bandes erstes Heft. 

Alle bis jetzt bekannt gewordene Urthcile über den. 

Werth dieser Schrift stimmen darin überein, dass sie 

den Erwartungen des gebildeten Standes vollkommen, 

entspreche, (und also ihren Zweck nicht verleiden könne. 

"Wir berufen uns unter andern auf den Ausspruch, des 

geehrten Rec. in den Gotting, gel. Anzeigen Nr. 126. 

vor. J., des Ilrn. Redacteurs im Allgem. Anzeiger ter 

Deutschen, und des geschätzten Rec. in der n 'irri- 

selien Zeitung Nr. 23. u. g4 vor. J. — M ir dürfen 

auch mit vollem Rechte die von dem Herausgeber im 

vcrwicbenen Jahre gegründete Erziehungsanstalt, mit 

der diese Zeitschrift in Verbindung steht, allen Eltern, 

denen cs um ecbfc Bildung ihrer Söhne zu tliun st, 

angelegentlich empfehlen, deren Plan im zweyten Hefte 

des ersten Bandes enthalten ist. 
r, 
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Bücher - Anzeige. 

Bey uns sind erschienen und in allen soliden Buch¬ 

handlungen zu haben: 

1) Festreden am Jubelfeste der Reformation. Gehalten 

in der Domschule zu Halberstadt. Schreibp. 6 Gr., 

holland. Pap. 8 Gr. 

Inhalt: Luthers Lob, von L. Jung. — 'Warum 

vor Allen feyern die hohem Lehranstalten das Säcu- 

larfcst der grossen Kirchenverbesserung ? von Dr. Nach- 

tigal. — Vergleichung der Kirchenreformation im ]6. 

Jahrhundert mit den Veränderungen im Geiste der 

Staaten in den neuesten Zeiten, von Dr. Maass. 

Nicht nur Festreden, sondern wahre festliche Re¬ 

den voll hoher Erinnerungen und ernster Mahnung, 

gleich den ewig heiligen Feuern auf Deutschlands Ber¬ 

gen im Siegesmonde. 

2) Der Heldenkranz, in Liedern, durch A. TV. Möller. 

Auf engl. Druckpap. 18 Gr., auf engl. Velinpap. 

1 Tlilr. 4 Gr. 

Ein schönes Geschenk für die Jugend beyderley 

Geschlechts, aufregend durch vielfache lyrische Wei¬ 

sen, und den häuslichen Kreis heiligend durch die 

heiterste Belehrung aus der hohem Geschichte der 

Menschheit. 

Bureau für Literatur und Kunst 
zu Halberstadt. 

In Commiss. der Montag - u. TVeiss3sehen Buch¬ 

handlung in Regensburg ist erschienen und bey deren 

Commissionar Herrn Immanuel Müller in Leipzig zu 

haben: 

Das dritte Jubelfest der Kirchenverbesserung, gefeyert 

von der evangelisch - protestantischen Gemeinde zu 

Regensburg im Jahre 1817. Nebst den am 5i. Oct. 

u. 2- Nov. gehaltenen Predigten der sämmtlichen evan¬ 

gelischen Geistlichen daselbst, gr. 8. Regensburg. 

i4 Gr. sachs. oder 1 Fl. rhein. 

NB. Diese Schrift kann nur auf gewisse Bestellung 

und nicht ä condition versandt werden. 

Im Verlage des Unterzeichneten erscheint nächstens : 

Job. Th. Voemels (Prof, an der hohen Landes-Schule 

zu Hanau), deutsch griechisches Wörterbuch zu des¬ 

sen Uebungsbuch, mit beständiger Berücksichtigung 

der Synonymik und der Dialecte in Wörtern und 

Wortformen. 

Frankfurt a. M. im Januar 1818. 

H. L. Bronner. 

Anzeige für Lesecirhel und das gebildete Publi¬ 

cum überhaupt. 

D ie mit so entschiedenem Beyfall aufgenommene 

H ammo ni a. Line Zeitschrift für gebildete 
Leser 

wird auch fiir das Jahr 1818. ununterbrochen fortge¬ 

setzt, Wöchentlich erscheinen zwey Stücke in der be¬ 

stehenden eleganten Form. Der Jahrgang kostet auf 

den Posten und im Buchhandel 12 Mk. Hamb. Cour, 

oder 5 Rthlr. Sachs., und alle löbl. Postämter u. solide 

Buchhandlungen nehmen Bestellungen auf diese Zeit¬ 

schrift an. 

Hamburg, im December 1817. 

Die Expedition der Hammonia. 

In den ersten Monaten des nächstkommenden Jah¬ 

res erscheint in unserm Verlage in deutscher Ueber- 

setzung nachstehende höchst intei'essante Schrift: 

Bericht von einem Probeschmelzen auf Roheisen auf 

der Biörnhütte im Bergreviere Grangjorde, und von 

einigen damit in Verbindung stehenden Frischver¬ 

suchen auf dem Hammerwerke Uhrforss in Gestrik- 

land in Schweden. Von Carl David af- Uhr, Dir. 

und Oberhohofenrneister. Aus d. Schwcd. übersetzt 

und mit Anmerkungen begleitet von Dr. J. G. S. 

Blumhof, Grossherz. Hess. Hofkammerrath, Eisen¬ 

hütten - Inspector, auch Mitglied mehrerer gelehrten 

Gesellschaften. Mit 7 Tabellen. 

Diese Schrift ist von einem der ersten jetzt leben¬ 

den schwedischen Eisenhüttenkundigen abgefasst , und 

es wird durch die darin beschriebenen höchst interes¬ 

santen Versuche vorzüglich gezeigt, wie der Kaltbruch 

des Eisens — diese grösste Plage der Eisenwerke — 

schon durch eine zweckmässige Vermischung der Eisen¬ 

erze irn Hohofen gehoben und verbessert werden kann. 

Das Ganze wird 12 — i3 Bogen in gr. 8- stark wer¬ 

den , und in allen soliden Buchhandlungen zu haben 

seyn. 

Rudolstadt, im Dec. 1817. 

F. S. R. pr. Hof-Buchhandlung. 

Bey August Rücker in Berlin ist das erste Stück 

der Laren, einer neuen, der Unterhaltung gewidme¬ 

ten, Monatsschrift, so eben erschienen und versandt 

worden. Der Jahrgang von 12 Heften kostet 4 Rthlr., 

und ist durch alle Buchhandlungen und Post - Aemter 

zu beziehen. 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 5- des Januar. 1818. 

Theologie. 

])as sind die g5 Theses oder Streitsätze D. Lu¬ 

thers, theuern Andenkens. Zum besondern Ab¬ 

druck besox'gt und mit andern q5 Sätzen als mit 

einer {JeherSetzung aus Ao. i5i7* in 1817. be¬ 

gleitet von Claus Harms, Archiiliakonu» an der St. 

Nicolaikirclie in Kiel, Kiel, im Verlage der akadem. 

Buchhandl. 1817. 55 S. 8. (Pr. 6 Gr.) 

"VV enn man bedenkt, wie selten der Mensch, im 
Begriff , ungemeine Ereignisse zu schätzen, Beson¬ 
nenheit genug behält, um ihren ersten Ursprung 
sorgsam und unbefangen zu erwägen, so kann es 
wohl nicht wundern, dass in den jüngstvergangenen 
Tagen von dem Inhalte der Streitsätze, womit 
Luther seinen öffentlichen Kampf gegen die von 
Menschen ersonnene Heilsordnung begann, wenig 
oder gar nicht die Rede gewesen. Das Unheil von 
der Bedeutsamkeit dieser Sätze hat sich grössten- 
theils auf die Folgen beschrankt, welche ihre Be¬ 
kanntmachung gehabt hat; und wenn mau sich da¬ 
bey erinnert, dass diese Folgen ganz anders gewe¬ 
sen, als Luther selbst ahnen konnte, so scheint es 
wohl Vielen nicht blös verzeihlich , sondern sogar 
natürlich, dass man bey dem Jubelfeste der Re¬ 
formation, das, was jene Satze eigentlich enthalten, 
wenig oder gar nicht beachtet, sondern sich blos 
an die kühne Handlung selbst gehalten hat. Wird 
man nun noch obendrein darauf aulmerksam ge¬ 
macht, dass in jenen Sätzen nichts weniger als ein 
von allem papistischeu Sauerteig befreytes Evange¬ 
lium erkennbar sey, so könnte man bey nahe wün¬ 
schen , dass die Menge sie nicht einmal in die 
Hände bekäme, theils weil sie dieselben schwer¬ 
lich richtig begreifen kann, theils um nicht viel¬ 
leicht. noch mehr an Luther irre zu werden, als 
die Treiber des Zeitgeistes verschuldet haben. In¬ 
dessen müssen wir gestehn , dass es uns fast eben 
so gegangen ist, wie Herr Harms in dem Vor¬ 
worte äussert. Es hat uns zwar nicht befremdet, 
dass jene Sätze ihrem Geiste nach so im Hinter¬ 
gründe gebliehen ; denn man sollte sich doch end¬ 
lich daran gewöhnen, des Geistes gewaltiges Stre¬ 
ben blos nach dem Buchstaben der Geschichte, das 
ist, nach dem Erfolg geschätzt zu sehn: aber wir 

Erster E ud. 

hatten doch erwartet, dass man mit mehr Interesse 
sich selbst des geringen Anfangs erinnern würde, 
welchen Luthers unsterbliches Beginnen gehabt hat. 
Ja wir können nicht leugnen, dass wir, unter der 
grossen Menge von Schriften, welche über die Re¬ 
formation (mit und ohne evangelischen Geist) er¬ 
schienen sind, darauf gewartet haben, dass wenig¬ 
stens einer von denen , welche jene grosse Bege¬ 
benheit gerade so, wie der zu höherer Einsicht 
gelangte Mann seines jugendlichen Geistes erste 
Uebungen zu beurtheilen pflegte, jene Sätze her- 
vorziehn, und den evangelischen Christen zum Zei¬ 
chen aulstellen w'erde, woran die grossen Fort¬ 
schritte, welche die Kirche in drey Jahrhunderten 
gemacht, mehr sichtbar würden. Wir konnten uns 
jedoch dabey nicht des Gedankens entschlagen, dass 
es noch wünschenswerther sey, die Gebrechen in 
unsrer Kirche zu dieser Zeit, eben so nachdrück¬ 
lich bezeichnet zu sehn , als diess von Luther für 
seine Zeit in jenen Sätzen schon damals geschah, 
als er noch nicht einmal dachte, wie weit ihre 
strenge Rüge ihn selbst und die Christenheit füh¬ 
ren könne. 

Man kann Luthers Theses aus drey sehr ver¬ 
schiedenen Gesichtspuncten betrachten Zween da¬ 
von sind sehr gewöhnlich; der dritte ist weit sel¬ 
tener ganz richtig beachtet worden. Der erste er¬ 
gibt sich aus der nächsten Bestimmung jener 
Sätze, und dem unmittelbaren Zwecke, den Luther 
dadurch erreichen wollte. Das ist unstreitig die 
dürftigste xVnsicht. Es bleibt dabey nichts übrig, 
als zu bemerken, dass diese Sätze alles enthalten, 
was Luther damals gegen die Ablasskramerey sa¬ 
gen konnte. Denn das vergisst man dabey, was 
doch, wenn man sie ganz im Zusammenhänge 
überdenkt, unverkennbar ist, dass Luther mehr 
dabey dachte, als blos an die Unverschämtheit Te¬ 
tzeis , und den längst vor ihm zum Gräuel gewor¬ 
denen Handel mit Ablassbriefen. Man pflegt zwey- 
tens Luthers Thesen, als die erste Urkunde von 
seiner eignen Überzeugung, mit dem zu verglei¬ 
chen, was er in der Folge eingesehn, gelehrt und 
der Christenheit gegeben hat. Dann findet man 
allerdings Veranlassung zu der Bemerkung, welche 
zu machen gerade nicht eine so seltene Erschei¬ 
nung, wie Luthers, nöthig ist; dass Luther da¬ 
mals den ganzen Umfang einer Kirchen Verbesse¬ 

rung noch nicht begriffen habe, dass er (was er 
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selbst gern eingestand) nach und nach erst klug 
geworden sey, und dass man diese Theses als einen 
sehr schwachen Anfang eines Werkes anzusehen 
habe y für welches die Umstande Luthein zum 
Werkzeuge machten, ohne dass er selbst daran 
dachte. Weiss doch das Gewiss nicht , wozu es 
gebiaucht wird. Diese Ansicht ist ziemlich ge¬ 
wöhnlich; sie ist ganz der vorherrschenden Nei¬ 
gung gemihs, alles aus den Umstanden zu erklären, 
und auf des Geistes Wirken wenig zu achten. 
End ch kann man jene Satze recht eigentlich als 
den Keim oder das Saamenhoi'n betrachten, wor¬ 
aus ein so grosser Baum empor gewachsen ist. 
Aber itn Keim muss das liegen, was daraus wer¬ 
den soll- Die Umstände können nicht machen, 
dass etwas anders weide, als wozu im Kern die 
anfängliche Anlage liegt. Leget einen Kern; lasset 
ihn in gutem Boden, von Regen und Sonnenschein 
be ünstigt., wachsen, ein anderes Gewächs wird 
nicht daraus hervorwachsen, als wozu in dem 
Keim der Stoff lag; schneller vielleicht und lusti¬ 
ger, aber kein anderes. So kann man fragen: liegt 
in jenen Sätzen wirklich der Keim verborgen zu 
alle dem , was Luther in der Folge gewirkt hat? 
kann man in ihnen den evangelischen Geist erken¬ 
nen , welcher durch Luthern ein neues Leben 
in die Christenheit gebracht hat? Diese Frage hat 
uns, wir gestehn es, immer am meisten inferessirt; 
denn wir sind stets der Meinung gewesen, dass 
man bey jedem Ereignisse, das nicht fiir den Au¬ 
genblick oder das Irdische wirken soll, oder ge¬ 
wirkt hat, dasselbe Gesetz voraussetzen müsse, 
dessen Anerkennung allein auch das Grösste, was 
wir Menschen haben, dem blinden Zufall entreisst, 
wir meinen das Gesetz geistiger Entwickelung aus 
dem Urquell der Wahrheit. Allein wir leugnen 
auch nicht, dass wir, je öfter wir Luthers Sätze 
gelesen, desto unwiderstehlicher genölhigt werden, 
jene Fragen zu bejahen. Mag man immerhin sagen, 
und beweisen, dass sie noch nicht die vollständige 
reine evangelische Wahrheit enthalten, dass noch 
manche papistische Maximen in ihnen zu finden 
sind; der Geist des Evangeliums ruht völlig 
und in himmlischer Klarheit auf ihnen. Man darf 
nur den ersten Satz zugeben (die Papisten werden 
sich wohl hüten), und die ganze Heilsordnung der 
römischen Kirche fällt in ihr Nichts zusammen; 
aus diesem einzigen Satze, nach seinem Sinne ge¬ 
fasst, entwickelt sich der evangelische Geist von 
selbst. Aber Luther hat das picht gewollt; nicht 
einmal gedacht? Allein diess ist eben das Grosse 
und Bewunderungswürdige, dass der Geist eines 
Ma nnes, wie Luthe» war, den Keim eines sich 
immer herrlicher und freyer entwickelnden Leben 
in sich selbst hat. Doch es ist hier nicht der Ort. 
Luthers Theses zu cornmentiren; sein eignes Le¬ 
ben und sein Werk ist ihr vollständigster Corn- 
mentar. Nur so viel glaubten wir bey der An¬ 
zeige von ihrer Herausgabe sagen zu müssen, dass < 

man vielleicht einsehe, wie wenig man Recht habe, 
wenn man jene Sätze gleichsam nur für den wil¬ 
den Stamm hält, auf weichen daun edlere Reiser 
gepfropft wurden. Allerdings sind sie, als Slreit- 
sätze, zunächst nur gegen den Ablasshandel gerich¬ 
tet gew'esen. Aber wer die Grunde kennt, auf 
welchen diese Abscheulichkeit beruhte, und den 
Quell, aus welchem sie, nebst allem, was Luther 
caudam diaboli nannte, hervorfloss, dem muss es, 
auch ohne die Sätze seihst gelesen zu haben, ge¬ 
wiss seyn, dass in ihnen nichts mehr und nichts 
weniger, als der ganze Papismus in dein einen 
von seinen zween Grund principien angegriffen wer¬ 
den müsse. Und so ist es auch in der That. Das 
eine von jenen Lebensprincipien des Papismus, 
den Supremat des Statthalters Christi, h t Luther 
allerdings in denselben nicht angetastet: allein das 
andere, die Möglichkeit der eignen Geuugthuung 
für unsre Sünden, ist darin in allen seinen Wur¬ 
zeln angegriffen. Dass dieses Priticip den absolu¬ 
ten Gegensatz gegen den Geist des Evangeliums 
enthält, ist unleugbar; Luther, dessen religiöse 
Ueberzeugung nicht auf Speculationen gegründet 
w'ar, sondern aus der Tiefe ,eines nach schweren 
Kämpfen zum Frieden in Gott gelangten Gemuths 
sich gebildet halte, traf mit den Wahrheiten, wel¬ 
che er zur Bestreitung des Ablasses aufstellte, die 
gauze papistische Theologie aufs Haupt. 

H err Harms hätte daher schon dann etwas 
Verdienstliches unternommen, wenn er Luthers 
Sätze blos wieder hätte abdrucken lassen; denn 
wie Wenige mögen sie gelesen haben? und wur 
stimmen ihm ganz bey, wenn er in dem Vorworte 
sagt, dass sie einen noch immer nicht zu verach¬ 
tenden Lehrstoff enthalten, der biilig einmal wei¬ 
ter bearbeitet werden s Ute in einem Comnientar 
über sie, in Zeiten, wie die unsrigeri sind, ein 
PVecier, ein Mahner, besonders in diesem Jahrk 
Auch werden hiermit wohl alle übereinstimmen, 
welche wissen, was zur Erhaltung der evangelischen 
Wahrheit Noth ist. und auch wünschen, dass es 
geschehe. Denn was kann jetzt nöthiger seyn, als 
dass das Evangelium, das Wort d r Gnade, mit 
eben der Freymiithigkeit und Standhaftigkeit, dass 
es im Geiste Luthers gelehrt wer de, das man ohne 
Furcht, nicht nur vor Papst und Mönchen, sondern 
vor denen, die den wahren Glauben verschreyen 
und das Verdienst menschlicher Tugend /,um Papst 
des Gewissens machen, ohne Sehen vor denen, 
welche jeden, der im Glauben des Sohnes Gottes 
lebt, für Heuchler. oder Unvernünftige erklären, 
ge ugt werde, was Luther schon 101b. schrieb: 
j.Fe; vet aetate nostra tentatio pi aesumtionis in mui- 
lis et iis praecipue, qui justi et boni esse omnibus 
viribus Student, ignorantes justitiam dei, quae in 
' hristo est nobis effuüssime dunala et greis, quae- 
t unt in se ipsis tarn diu bene operari, donee La— 
beani ßduciam standi coram Deo, velüti virtutibus 
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et raeiitis ornati, quod est impossibile fieri.“ Wenn 
Luther in diesem Jahre hätte Theses anschlagen 
sollen, um die christliche Welt zu strafen, er wur¬ 
de zwar nicht gegen den Ablass des Papstes ge- 
siiitten haben, wohl aber gegen den Ablass, den 
der Mensch sich selbst erlheilt in seinem Gewissen. 

Herr Harms hat gewiss mit Vielen den Ge¬ 
danken gehabt, welche Sätze wohl im Jahre 1817. 
der evangelischen Kirche eben so nöthig seyn 
möchten , als die Satze Luthers im Jahre 1617. 
Er hat daher in andern 90 Sätzen gegenwärtige 
Gebrechen unsrer Kirche rügen wollen aut' die 
Gefahr grossen Unglimpfs bey geistlichen und 
weltlichen Brüdern. Auf eben diese Gefahr wol¬ 
len wir unsre Meinung über diese Sätze eröffnen, 
weiche in jeder Hinsicht grosse Aufmerksamkeit 
und ruhige Prüfung verdienen. 

Da die Sätze gegen allerley Irr - und TVirr- 
ivissen innerhalb der lutherischen Kirche gerichtet 
sind, so kann man nicht erwarten, dass sie durch 
eine gemeinsame Wahrheit unter sich Zusammen¬ 
hängen und gleichsam ein Ganzes ausrnachen. Und 
diess kann denen, welche gegen diese Satze strei¬ 
ten werden, inancherley Vorschub thun, so wie 
es denn wirklich zu wünschen gewesen wäre, dass 
bey der Zusammenstellung derselben mehr darauf 
Rücksicht genommen worden, dass ein Satz durch 
den andern wenigstens grössere Bestimmtheit er¬ 
halten hätte. Indessen darf man sie nur aufmerk¬ 
sam und ruhig durchlesen, und man wird doch 
leicht finden, dass ihnen allen eine Hauptidee zum 
Grunde liege, die Vorstellung von dem gemein¬ 
schaftlichen Quell der Gebrechen unsrer Kirche, 
nämlich der Abweichung von dem Glauben an Chri¬ 
stum, wie derselbe in der Schritt dargestellt ist 
durch Wort und That. Denn diese Abweichung 
ist die Ursache und dann wiederum die Wirkung 
des Irr- und Wirrwissens in unsrer Kirche. War¬ 
um Herr Harms sich ausdrückt: „in der lutheri¬ 
schen Kirche“ bedarf wohl keiner weitern Unter¬ 
suchung. Eher möchte er nöthig haben, diesen 
Ausdruck gegen diejenigen zu rechtfertigen, w7eiche 
zwar mit Recht behaupten, dass unsere Kirche, 
nach Luthers eigenem Worte, nicht lutherisch, 
sondern evangelisch - christlich heissen solle, jedoch 
im Grunde jene Benennung um deswillen verwer¬ 
fen, weil ihnen das, worauf das ganze Werk Lu¬ 
thers beruht, zuwider ist. Mit der Benennung 
„evangelisch“ lassen sich ja eher die zeitgemässen 
Vorstellungen vereinigen; aber der Name Luthers 
erinnert nachdrücklicher an so vieles, das der ver¬ 
änderte Zeitgeist nicht mehr in Ehren halt. Da¬ 
her man auch jene Benennung nicht unschicklich 
gewählt hat, um den Unterschied des Glaubens 
unmerklich zu machen, und mit einer Vereinigung 
im Evangelium zu täuschen, das jeder deutet, wie 
er will. Doch Herr Harms wird den gewählten 

Ausdruck schon selbst vertheidigen; wir glauben 
vceuig.sleus, dass der Contrast (dessen was besteht, 
unc! was bestehen soll in unsrer Kirche) dadurch 
sehr richtig bezeichnet wird. — Herr Harms be¬ 
ginnt. mit der Rüge, dass man die Leine Jesu 
Christi nach den Menschen formt, dem veränder¬ 
ten Zeitgeisle gemäss (2 Tim. 4, 5.), und dass man 
mit der Idee einer fortschreitenden Reformation, 
so wie man diese Idee gefasst hat und vermeint¬ 
lich au sie gemahnt wird, das Lutherthum ins Hei¬ 
denthum hinein und das Christenthum aus der Well 
hinaus reforraire. Unstreitig, recht verstanden, ein 
sehr wahres Wort. Denn die Geschichte der 
theologischen Reformen in unserm Zeitalter hat ja 
nur zu deutlich gezeigt, was man mit der Perfe- 
ctibiliiät des Christenthums und mit dem Fort- 
schreiten in der Reformation der Kirche (welche 
Reformation Luther nur begonnen habe) eigentlich 
gemeint hat. Es ist in der That nicht, der Geist 
der Menschen, welchem das Christenthum oder das 
Evangelium nicht angepasst zu werden braucht, 
weil es ganz demselben, d. i. den Bedingungen sei¬ 
ner fortschreitenden Entwickelung in dem Men¬ 
schengeschlechte, schon gemäss ist, sondern der 
Zeitgeist, aus dem verworrenen Treiben der Men¬ 
schen entstanden, zu welchem das wahre Evange¬ 
lium allerdings nicht passen will. Sehr wahr fährt 
daher Hr. H. fort: da* der Lehrbegrill des Glau- 
beus sich nach dem Lein begriff des Handelns, uie- 
ser nach dem Handeln der Menschen sich geformt 
habe, so müsse, wie immer, damit angefangen 
werden: Tiiut Busse. Diese Busse erzeigt sich 
zuvörderst als Wiederabfall von dem, der sicli 
oder den man gesetzt hat au die Stätte Goi es, 
welches war zu Lutheri Zeiten in gewissem Be¬ 
tracht der Papst, ihm der Antichrist. Den Papst 
zu unsrer Zeit, unser 11 Antichrist können wir nen¬ 
nen , in H insicht des Glaubens die Vernunft, in 
Hinsicht des Handelns das Gewissen (nach ihrer 
beyder, ihnen gegebne]', Steilung gegen das Chri¬ 
stenthum, Gog und Magog), welchem letzten mau 
die dreyfache Krone aufgesetzt hat, die Gesetzge¬ 
bung, die Belobung und die Bestrafung. Die Satze, 
in welchen Hr. H. diese Behauptung wreiter aus¬ 
führt, können, aiis dem Munde eines Mannes, der 
zur Gniige gezeigt hat, dass er Vernunft und Ge¬ 
wissen bey seinen Zuhörern in Anspruch zu neh¬ 
men stets beflissen sey , unmöglich misverstanden 
werden. Es ist, auch nach unsrer innigen Ueber- 
zeugung, ein Hauptgebrechen unsrer Zeit, dass 
man, wie Hr. H. sich ansdrückt, das Gewissen ah- 
geschnitten hat vom Worte Gottes, welches ei¬ 
gentlich der Text des Gewissens ist, und dass 
diese Operation, in Folge deren man Gott vom 
Richterstuhle herabsetzt und Jeder sein eignes Ge¬ 
wissen hinauf hat setzen lassen, bey Einigen nicht 
voll!))acht worden ist, ist eine besondere Gnade 
Gottes au di. sen ; wo sie aber vollbracht ist, dass 

da nicht viel mehrere Schlechtigkeit sich hervor- 
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thut, das danken wir theils den Gesetzen der 
Obrigkeit, theils den Satzungen der Sitte, die noch 
immer gottesfurchtiger ist, als der herrschende 
Lehrbegriff. Sehr beachtungswürdig ist es, was 
Satz 16" lolg. gesagt wii d: „Es verdient eine hi¬ 
storische Beleuchtung, wie das Wort „Gotteslürch- 
tig“ zurückgetreten sey gegen das hervortretende 
Wort „gewissenhaft,“ und ob nicht Belege zu lin¬ 
den seyen, dass die sogenannte Gewissenhaftigkeit 
die Gewissenlosigkeit von jeher befördert habe. 
Hört das Gewissen aut zu lesen, und fangt es an 
zu schreiben, so fällt das so verschieden, wie die 
Handschriften der Menschen, aus. Hört das Ge¬ 
wissen auf, ein Diener des göttlichen Gerichts über 
die Sünde zu seyn, so wird es in seinem Gerichte 
Gott nicht einmal Diener seyn lassen. Die Ver¬ 
gebung der Sünden kostete doch Geld im i6ten 
Jahrhunderte; im lgten hat man sie ganz umsonst, 
denn man bedient sich selbst damit.“ — 

Heftigere Angriffe werden unstreitig diejeni¬ 
gen Sätze auf sich ziehn , in welchen Hr. H. von 
der Operation redet, die Vernunft als einen Ab¬ 
senker vom Worte Gottes abzuschneiden. Und 
wir können nicht, leugnen, dass wenigstens die Be¬ 
hauptung (Satz 3o.), dass in Folge dieser Opera¬ 
tion jede geoffenbarte Religion, also auch die 
christliche , in sofern und in soweit als sie nicht j 
mit der Vernunft übereinstimmt, d. h. gänzlich, 
verworfen werde, nicht, so ausgedrückt ist, dass sie 
nicht zu Misverständnissen Veranlassung geben 
könnte. Denn schwerlich möchte der Rationalist 
zugehen, dass es einerley sey, die geoffenbarte Re¬ 
ligion gänzlich verwerfen, und dasjenige, was als 
solche gelehrt wird, nur in sofern und so. weit da¬ 
für halten und annehmen, in sofern und in .soweit 
es nicht der Vernunft widerspricht. In diesem 
Sinne sagte ja Luther selbst (der jedoch die ihm 
jetzt von manchen Seiten recht spashaft angethane 
Ehre, ein Rationalist gewesen zu seyn, sich wohl 
ziemlich ohne Glimpf verbitten wüi'de), dass nichts 
für göttlich gehalten werden könne, was der Ver¬ 
nunft widerspräche. Allein freylich hat der Aus¬ 
druck „mit uer Vernunft übereinstimmen“ gewöhn¬ 
lich noch einen andern Sinn; und dieser ist es, 
Welchen Hr. Harms in der Thesis gefasst hat. Es 
kann nämlich, in dem Streite des Supranaturalis- 
iKiis und des Rationalismus, vernünftigerweise gar 
nicht die Frage seyn: ob man berechtigt sey, das¬ 
jenige als nicht göttlich anzusehn und als unwahr 
zu verwerfen, was den wirklichen Erkenntnissen 
und Gesetzen der Vernunft widerspricht, was also 
vernunftwidrig oder unvernünftig ist. Etwas ganz 
anders ist es aber, wenn man behauptet, man dürfe 
nichts als wahr annehmen, müsse vielmehr jede 
Religion verwerfen, in wiefern sie irgend etwas 
enthält, das die Vernunft nicht seihst ergründen 
und begreifen kann. Im Sinne dieser Behauptung 
aber braucht man nicht selten jenen Ausdruck „mit 

der Vernunft übereiustimmen.“ Und in diesem 
Sinne hat Hr. H. nach unsrer Ueberzeugung völlig 
Recht. Allein es wäre zu wünschen, dass er einen 
so zweydeutigen Ausdruck nicht gewählt hätte. 
Denn eine zweyte Unbestimmtheit zeigt sich hier, 
nämlich: was heisst denn hier Vernunft? Hr. H. 
hat die Nothwendigkeit einer bestimmtem Bedeu¬ 
tung gefühlt. Er sagt (Satz 34.): ,,es ist zu un¬ 
terscheiden: Vernunft als Inbegriff aller Geistes¬ 
kräfte, die den Menschen auszeichnen, und Ver¬ 
nunft als eine besondere Geisteskraft, ln dieser 
letzten Bedeutung wird behauptet, dass Vernunft 
so wenig Religion lehre, als sich lehren lasse. Wir 
sind aber begierig zu erfahren, wie Hr. H. gerade 
diesen Unterschied erklären wird. Wir glauben 
zu verstehen, was er eigentlich mit diesem und 
den folgenden Salzen meint; aber um sie nicht 
miszuverstehen oder miszudeuten, wird auch guter 
Wille erfordert, und auf diesen ist bey solcher 
Sätze Bekanntmachung nicht überall zu rechnen. 
Ein so richtiger Sinn auch z. B. in den Sgsten Salz 
gelegt werden kann: „Gleichwie die V ernunft ih¬ 
ren Verstand hat, also hat auch das Herz seinen 
Verstand, nur einer ganz andern Welt zugekehrt ;l< 
so glauben wir doch, es wäre besser gewesen, 
diesen Sinn so auszudrücken, dass die Worte nicht 
falsch gedeutet werden könnten. So aber ist vor¬ 
auszusehen , dass diejenigen, gegen welche diese 
Sätze gerichtet sind, manche von ihnen, aus dem 
Zusammenhänge gerissen und nach den Worten 
gedeutet, von einer Seite aulfassen werden, wo es 
leicht ist, den Ununterrichteten vveiss zu machen, 
dass man Piecht habe. Indessen machen wir Firn. 
H. aus dieser Form der Darstellung seiner Gedan¬ 
ken keinen Vorwurf, wir glauben vielmehr, dass 
die Sätze ihren Zweck dadurch noch besser errei¬ 
chen werden; und wir können es nicht tadeln, 
dass man in unsern Tagen dasjenige, was inan für 
Gebrechen hält, die den Glauben des Christen 
verwirren und nach und nach ganz vernichten, mit 
den schärfsten Worten rüge, und vor dem Volke, 
welches man mit dem zeitgemässen Christenthume 
behelligt, die eigentliche Gestalt solchen Treibens 
in deutlichen Bildern zeige. Denn,es ist wirklich 
Zeit, -dass man' nicht länger zusehe, sondern für 
das Christenthum wenigstens eben so laut spreche, 
als die Gegner desselben für ihre Meinung. Zwar 
sprechen die Leute: erhebet keinen Streit, wo¬ 
durch ihr die Menschen irre machet, und die 
Liebe betrübt, und die Vereinigung der evangeli¬ 
schen Kirche hindert. Aber das heisst mit andern 
Worten so viel: lasset uns nur ungehindert unser 
Wesen treiben, stört uns nicht in der Ausbreitung 
unsrer Meinungen, damit es dahin komme, dass 
es einerley ist, was die Christen vom Chrislen- 
thuin glauben, und sich evangelische Christen nen¬ 
nen, nach unserm Evangelium. v 

(Der Beschluss folgt.) 
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Theologie. 

Be Schluss 

der Recension von Harms 95 Thesen. 

Hat man doch zum Reforrnatious - Jubiläum, Lu¬ 
ikern, zum gehorsamen Dank für das Lieht seit 
ei00 Jahren, als einen Rationalisten dargestellt, und 
das vor dem Volke, damit dieses glauben möge, 
Luther habe von seiner liehen heiligen Schritt ge¬ 
rade nicht anders gedacht, als die Herren, welche 
das Wort Gottes aus der Bibel herausschaffen und 
ihr Wort hineintragen; damit das Volk gleich¬ 
gültig werde gegen ihr Beginnen, um Vereinigung 
zu stiften, deren Geist heisst IndiiTerentismus, und 
deren Papst ist der Antichrist, d. i. der hochmü- 
thige Glaube an sich selbst. Wer solchem Begin¬ 
nen sich entgegen setzt, der mag sich nur gute 
Worte ersparen; aber auch nicht, um des lieben 
Friedens willen, das Wort verbieten lassen; sey es 
auch auf die Gefahr, für einen Insurgenten in der 
Kirche erkläit zu werden. Der Friede ist ein gut 
Ding; aber Recht und Wahrheit sind besser, denn 
ohne sie ist kein Friede, sondern Unterjochung. 
Wir haben diess sagen wollen, um keinen Zweifel 
zu lassen, wie wir über Herrn Harms Unterneh¬ 
men überhaupt, und über die Gestalt, seiner Sätze 
denken. Es sollen keine Worte des Friedens seyn. 

Von Satz 51. an folgen besondere Riigeu der 
jetzt immer mehr herrschend werdenden Behand¬ 
lung der Bibel; zwar in nächster Beziehung auf 
die Altonaer Bibel, aber doch von allgemeinem 
Interesse. Hr. H. sagt, eine Uebersetzung der Bi¬ 
bel in eine lebende Sprache müsse zwar alle hun¬ 
dert Jahre revidirt werden, damit im Leben sie 
bleibe, und die Bibelgesellschaften sollten eine re- 
vidirte Lutherische Bibelübersetzung veranstalten; 
aber eine deutsche Uebersetzung mit Erklärungen 
deutscher Wörter versehn, heisse, sie als die Ur¬ 
sprache der Offenbarung ansehen, und das wäre 
papistisch und abergläubisch. Unter einer revidir- 
ten Lutherischen Bibelübersetzung ist unstreitig eine 
solche zu verstehen , in welcher veraltete Formen 
der Rede der Ausbildung der Sprache angebildel, 
Härten und grammatische Unrichtigkeiten verbes¬ 
sert, und selbst Worte, die jetzt nicht mehr im 

L'rs.'er Band. 

j Gebrauch sind, mit andern, jetzt verständlichem, 
vertauscht werden. Luther würde diess nicht mis- 
billigen; denn er selbst würde jetzt nicht anders 
übersetzen, aber hier und da anders reden, d. h, 
anderer Worte, Consli uctionen und Redefügungen 
sich bedienen. Wir sind damit einverstanden, dass 
solche Veränderungen in der Lutherischen Bibel¬ 
übersetzung wenigstens unbedenklich sind, wenn es 
nur nicht so schwer wäre , der Willkür Grenzen 
zu bestimmen, dass nicht eine Veränderung der 
Uebersetzung daraus werde, und man statt einer 
deutschen Uebersetzung der Bibel die Erklärungen 
der Menschen von der Bibel in neumodischem 
Deutsch zu lesen bekäme. Eine solche Bibel für 
eine Uebersetzung ausgeben , heisst allerdings dem 
Volke etwas weiss machen, und ihm statt Gottes 
Wort menschliche Vorstellungen von demselben 
aufdringen. Es würde zu weit führen, wenn wir 
hierüber so ausführlich reden wollten, wie es die 
Sache verlangt. Aber indem wir den Unwillen 
Herrn Harins über den Unfug theilen , der mit 
solchen Bibeln getrieben wird, und ihm völlig 
Recht geben, es könne nicht gut geheissen werden, 
dass man so gleichgültig zusieht, bekennen wir nur 
noch, dass wir eben den höchsten Vorzug der 
Lutherischen Uebersetzung, um deswillen sie auch 
Bibel für die deutsch sprechenden Christen bleiben 
wird, gerade darin setzen, dass sie nur Ueber¬ 
setzung in deutsche Sprache, keine Erklärung der 
Begriffe mit deutschen Worten ist. Wir halten 
daher allerdings dafür, dass dieser Gegenstand eine 
nachdrückliche Rüge verdiene, und wenn die Ge¬ 
stalt, welche sie hier hat, etwas zu wenig mild 
scheint, so muss man bedenken, dass das Beginnen, 
min auch bey dem Volke seine Meinungen statt 
des Evangeliums durch die Bibel selbst einzu¬ 
schwärzen , auch vor dem Volke keine Schonung 
verdient. Es ist wirklich ein nicht neues aber 
höchst lächerliches Verlangen, dass man allem, 
was gegen das Evangelium geschrieben oder gethau 
wird, nur freundliche Worte entgegensetze. 

Eben so ist es sehr wahr, was Hr. H. Satz 67 
folg, über die Gewissenlosigkeit derer sagt, welche 
ihren neuen Glauben lehren von einem Stuhl, den 
der alte Glaube gesetzt hat. Und die Beschreibung 
von den Irrlehren Satz 69 folg, wird zwar Man¬ 
chen etwas stark Vorkommen, sie ist aller der 
Hauptsache nach, und richtig gedeutet, nicht we- 
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niger wahr. Sehr zu beherzigen ist es: „die Pa¬ 
role der Irrlehrer ist: Golt ist ein Geist etc., Joii. 
4, a4. Sie gebeln den sich damit, als hätten sie die 
ganze chii tliche Kirche, ja Christum selbst gefan¬ 
gen in seiner Rede. Ihr Feldgesehrey ist Apostel 
gesch. io, 55.: in allerley \ oK, wer Gott fürch¬ 
tet und Recht thut, der ist ihm angenehm. Das. 
legen sie aus, als sey es einerley, ob Jude, ob 
Christ, ob Halbchrist oder gar nichts.“ 

Es wäre zu verwundern gewesen, wenn unter 
jenen Sätzen nicht auch des Unionswesens Erwäh¬ 
nung geschehen wäre. Hr. H. hat es auf eine Art 
gethan , wodurch er deutlich gezeigt hat, es sey 
nicht unchristlicher Sectengeist, was ihn jenem Un¬ 
wesen abgeneigt macht, dass er vielmehr sehr wohl 
wisse, was man dabey vorspiegele, was man ei¬ 
gentlich damit wolle, und was dabey heraus kom¬ 
men werde. Wir wünschen sehr, dass diese Sätze 
(y5 — 89.) von allen, namentlich von denen beher¬ 
zigt werden, welche an den 90. und gisten das 
meiste Aergerniss nehmen werden, obgleich auch 
diess wenigstens ein sehr nothwendiges Wort ist 
zu einer Zeit, wo es wohl besser und gerathener 
für die Kirche wäre, es stünde hier und da mit 
oberster Leitung und Entscheidung in eigentlich 
geistlichen Sachen anders , als es zu Luthers Zeit 
nöthig war. Herr Harms schliesst mit folgender 
Vergleicharg: ,,die evangelisch - katholische Kirche 
ist eine herrliche Kirche. Sie hält und bildet sich 
vorzugsweise am Sacrament. Die evangelisch- re- 
formirte Kirche ist eine herrliche Kirche. Sie hält 
und bildet sich vorzugsweise am NA orte Gottes. 
Herrlicher als beyde ist die evangelisch-lutherische 
Kirche. Sie hält und bildet sich am Sacrament, 
wie am Worte Gottes. In diese hinein bilden sich, 
selbst ohne der Menschen absichtliches Zuthun, die 
beyden andern. Aber der Gottlosen Weg ver¬ 
gehet, sagt David, Ps. 1, 6.“ 

Indem wir diese Anzeige schliessen, können 
wir unsre allgemeine Billigung des ganzen Unter¬ 
nehmens nicht deutlicher ausdrüeken, als mit Lu¬ 
thers eignen Worten: Wahrheit hat allezeit ru¬ 
mort; falsche Lehren haben allezeit Friede und 
Friede gerufen. Wir werden von dem Erfolg zu 
seiner Zeit Bericht erstatten. 

Christliche Apologetik. 

Entwurf einer Apologetik der christlichen Religion. 

Zui dritten Jubeiteyer der Evangelisch - Lutheri¬ 

schen Kirche herausgegeben von D. S (A. Francke, 

Prof der Theol. in KieJ. Altona 1817, bey Ha 111- 

merich. XA.V1I1. 544 S. in 8. 

Durch die Folge seiner Vorlesungen wurde der 
Herr Verfasser auch auf die Apologetik geführt, 
deren Bedürfniss er beyrai Vortrage dt r Piolego- 
tnenen zur christlichen Dogmatik und Moral leb¬ 
haft fühlte. Und in der That, obgleich es nicht 
an neuern apologetischen Schriften, sowohl mehr 
wissenschaftlichen als populären fehlt, so kann 
doch, theiis weil sie nicht alle Forderungen, die 
man nach dem jetzigen Standpuncte der Wissen¬ 
schaft und der Religion machen kann, befriedigen, 
(Heils weil man zu einseitig fast nur auf den hi¬ 
storischen Gesichtspunct der Religion übergegan- 
gen ist. theiis weil es überhaupt wieder nöthig ge¬ 
worden ist, die reine evangelische Wahrheit gegen 
neuere Angriffe des Naturalismus, Deismus und 
lndifferentismus zu behaupten. eine auf die im 
Geist der Reformatoren des 16. Jahrh. fortgebildete 
biblisch-symbolische Lehre sich beziehende und den 
neuern Forschungen und Forderungen entsprechen¬ 
de Apologetik des ChrLteiithums nicht nur nicht 
überflüssig, sondern selbst nothwendig scheinen. 
Denn nicht ohne Grund erinnert der Verfasser: 
„es gibt weise Grenzen zwischen einem wahren 
und falschen Religionseifer. Allein diese verloren 
sich bey dem vorherrschenden Streben nach Nach¬ 
giebigkeit. Duldsamkeit und Frieden, bald ganz aus 
dem Gesicht der Forscher, und das Zeitalter er¬ 
schlaffte, wie nach heftigen politischen Kriegen im 
Frieden und nach physischen Ungewittern in der 
zurückkehrenden Ruhe der Natur der Fall zu seyn 
pflegt. Toleranz wird nicht selteu lndifferentismus, 
Liebe zum Frieden, Gemächlichkeit, Gleichgültig¬ 
keit und Indolenz. Hiervon war die natüi liehe 
Folge, dass die Partey der Freyei denkenden , wie 
sie sich selbst bey ilner Ungebundenheit nannte, 
oder besser und eigentlicher der Ungläubigen, 
sich endlich für die siegreiche hielt, ja von man¬ 
chen aus der Gegenpartey dafür gehalten ward/* 
Der Weg, den sein Entwurf einschlägt, ist folgen¬ 
der: von einer pragmatischen Geschichte der Ent¬ 
wickelung der wahren Religion vor Christus und 
des Ursprungs des Cliristenthums selbst gebt er 
aus und bekämpft die Ansicht des Wollenbiiltler 
Fragmentisten vom Urchristenthum, dann befolgt 
er bald die hergebrachte polemische, bald die dog¬ 
matische Methode, stets mit Rücksicht aul die 
neuesten und bedeutendsten Einwürfe und leitet 
alles bis zu den letzten historisch - kritischen und 
philosophischen Aufgaben mit ruhiger Prüfung und 
Verthei dgwng auf dem analytischen Wege bis zur 
synthetischen Einheit des Ganzen fort. Er bat 
selbst in der Einleitung, in welcher das Interesse 
der Apologetik im Allgemeinen und Besonderu, die 
Grunde für einen eignen Vortrag derselben, ange¬ 
geben, einige Hauptwerke dei Apologetik beur- 
theilend aufgefuhrt, und literar. Werke über die 
Gegenschriften uachgewiesen werden (wozu S. 544. 
ein Nachtrag gegeben ist), S. 7. aber den Plan und 
die Anordnung seines V ot trags genauer entwickelt. 
Nach demselben zerlädt das Ganze in fuul Ab- 
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schnitte, von denen die vier erstem aus mehrern 
Abtheilungen bestellen. Der erste verbreitet sich 
über das Christenthum, als einen grossen, allum¬ 
fassenden, auf die Mündigkeit der Menschheit in 
der Religion berechneten Weltplan, durch Beant¬ 
wortung folgender vier Fragen, auf die es dabey 

vornemiich ankömmt: l. hat der Stifter der 
christlichen Religion ein weltlicher oder morali¬ 
scher Messias werden wollen? Die Erörterung 
dei selben forderte drey besondere Untersuchungen, 
a. über den Unterschied zwischen einem weltlichen 
und einem moralischen Messias, der ausführlich 
nach den Meinungen der Juden und nach den Aus¬ 
sprüchen Jesu erklärt wird, b. über die Beweise, 
dass er sich für einen Messias im letztem Sinne 
des Worts bekannt und eine solche Anstalt habe 
stiften wollen, als in der Idee eines moralischen 
M essiasreiches liegt (allgemeine und besondere, aus 
dein Leben. Charakter und Erklärungen Jesu her- 
genonnnene Beweise), c. über die Einwürfe, die 
sich dagegen machen lassen und gemacht worden 
sind, aus einzelnen, zum Theil aus dem Zusam¬ 
menhänge gerissenen, zum Theil misverslandenen 
Aeusserungen Jesu hergeleitet, und diese entkräf¬ 
tet. 2. Haben die Apostel Jesu einen und densel¬ 
ben Plan, den er halle, oder einen veränderten 
ausführen wollen, oder durch Gründung des Chri¬ 
stenthums ausgefühit? Der Beweis dafür, dass sie 
denselben Plan gehabt haben, ist um so leichter 
geführt worden, da selbst der vorzüglichste Gegner 
es zugibt, dass sie dem Werke Jesu einen grossen 
moralischen Gebalt gegeben haben, und nur dar¬ 
über gestritten wird , ob sie diesen Plan nicht erst 
später aufgefasst haben, als der irdisclie gescheitert 
war, was hier nicht berührt ist. 5. Wie verhält 
sich dieser Plan zur frühem Eutwickelungsge- 
schichte der wahren Religion? ist der Gang der 
Dinge in der alltestamentl. Entwickelungsgeschichte 
der Religion angemessen oder nicht? Eine recht 
gut beleuchtete Uebersicht der alttestamentlichen 
Religionsgeschichte wird gegeben u. besonders die, 
oft schon bemerkte, Anknüpfung der moralischen 
Idee des Messiasreichs an frühere und spätere Er¬ 
wartungen und Bilder erläutert. 4. Entwickelte 
sich hierin wirklich ein grosser W eltplan oder ha¬ 
ben wir es mit der Geschichte einer Chimäre zu 
Ihun? Bey Erörterung dieser Frage folgt der Ver¬ 
fasser vornemiich dem seligen Reinhard, jedoch 
mit Benutzung neuerer Bestätigungen oder Auf¬ 
klärungen der dort aufgestellten Ideen. Nach die¬ 
sen mehr geschichtlichen Darstellungen folgt im 
zweyten Abschnitte die dogmatische Untersuchung, 
wiefern die christliche Religions- und Tugendlehre 
so beschaffen sey, dass sie dein Begriff eines durch 
das Chrislenthum ausgefuhrten grossen, göttlichen 
Plans vollkommen entspricht; doch wird aucli da 
bey immer, zwar nicht auf alle Gegner der Reli¬ 
gion, v\old aber auf die, welche zwar das Bedürf- 

niss der Religion für die Menschheit anerkennen, 

aber den Werth der christlichen Religion verken¬ 
nen, mögen sie nun den positiven Theil der christ¬ 
lichen Religion mit Spott behandeln, oder ernst¬ 
hafter blos als etwas Ueberlästiges verwerfen, 
Rücksicht genommen. Die Untersuchung zerfällt 
natürlich in zwey Abtheilungen: i. Verteidigung 
der christlichen Glaubenslehre gegen den Deismus 
durch Beantwortung dreyer Fragen: a. Entspre¬ 
chen die wesentlichen Leimen der christlichen Re¬ 
ligion dem Bilde, das man sich von einer Religion 
machen muss, welche alle allgemeinen in der 
menschlichen Natur gegründeten Religionslehren 
befasst; oder: ist eine reine Vernunftreligion, wie 
sie in der menschlichen Vernunft und im Gewis¬ 
sen liegt, die Grundlage der christlichen Religion? 
Nach Bestimmung dessen, was eine den Bedürfnis¬ 
sen der Menschheit entsprechende Religion zu lei¬ 
sten hat, wird gezeigt, dass und wie die christliche 
Religion in ihrem Grundcharakter eine solche Re¬ 
ligion ist. b. Dienen die positiven Theile und 
Lehren der christlichen Religion zur Veranschau¬ 
lichung, zur allgemeinen und wohltätigen Bestä¬ 
tigung und selbst zur Erweiterung der unentbehr¬ 
lichsten und heilsamsten Lehren der Vernunft) eli- 
gion? Bey bejahender Beantwortung dieser Frage 
wird das Positive zuerst nur als Vehikel zur Ein¬ 
führung oder Bestätigung allgemeiner Religions¬ 
wahrbeiten, dann aber aus dem hohem und wei¬ 
tem Gesichlspuncte betrachtet und der Begrif der 
Religionsgeheiinnisse und die Anwendung desselben 
aut einzelne Lehren beleuchtet. c. Hindert das 
(vorher aufgestellte) Verhältnis des Positiven zum 
Natürlichen, vorausgesetzt, dass es das Siegel des 
ausserordentlich götllü'h Gegebenen trägt, die An¬ 
erkennung der christlichen Religion als einer \ er- 
nunftgemässen und für Jedermann annehmungs- 
würdigen Religion oder ist das Gegentheil richtig? 
Aus der Natur des richtig verstanduen Positiven, 
der unzertrennlichen Verbindung der vornehmsten 
Leinen der Vernunftreligion mit der positiven und 
ans der Geschichte sind die Beweise dafür, dass die 
christl. Religion eine vernunftgemässe sey, hei ge¬ 
nommen. 2. Verteidigung der christl. Tugendlehre 
wider den Deismus, indem der Verf. a. die allge¬ 
meinen Ein würfe, die man gegen den Charakter 
Jesu und seiner Jünger vorgebracht hat, b. die be- 
sondern, welche llieils gegen die Natur, den Werth 
und die Vollständigkeit der christlichen Tugend¬ 
lehre, theils gegen die Lauterkeit, Reinheit und 
Einfachheit der Beweggründe der christlichen Mo¬ 
ral und gegen das Verhältnis der Beweggründe 
derselben zu ihren Lehrvorschriften gemacht wor¬ 
den sind, ausführlich und genau, ohne Ueberge- 
hung irgend einer Rücksicht oder eines Einwurfs 
beantwortet, und zugleich wird des verstorbenen 
Bauer unbesonnene ßehauptuug, dass man die 
Einwürfe gegen Jesu und der Apostel moralische 
Denkart allenfalls, könne dahin gestellt seyn lassen, 

gerügt. Der dritte Abschnitt, welcher alles erör- 
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lern soll, was gegen die Innern und äussern Be¬ 
weise und Ueberzeugungsgründe für die Wahrheit 
der christlichen Lehre und die höhere Beglaubi¬ 
gung der Lehrer zu ihrem Weltberuf eingewandt 
worden ist, wird wieder auf die Beantwortung von 
vier Fragen reducirt: 1. Was hat es mit den 
subjectiven oder inuern Beweisen für die Wahr¬ 
heit und Göttlichkeit des Christenthums, auf wel¬ 
che Jesus und seine Apostel so vieles Gewicht le¬ 
gen, für eine Bewandtniss? wo die Vorwürfe einer 
Nicht - Uebereinstimmung der christlichen Religion 
mit der Vernunft und einer Sohwärmerey widerlegt 
werden. 2. Wie verhält es sich mit den objecti- 
ven oder historischen und äussern Beweisen für 
die Wahrheit und Göttlichkeit des Christen thums? 
wie verhalten sie sich zu den subjectiven? und 
wie lassen sich die mit Rücksicht darauf gemach¬ 
ten Einwürfe heben? Hier ist nun auch die Mög¬ 
lichkeit und Wirklichkeit der Wunder in Unter¬ 
suchung gezogen. 5. In welchem Lichte erschei¬ 
nen jetzt auf der einen Seite die Lobsprüche der 
wohlthätigen Wirkungen der christlichen Religion, 
auf der andern die Klagen über die Uebel, welche 
sie erzeugt haben soll? Von letztem werden neun 
verschiedene Gründe angeführt, woraus die Un¬ 
schuld der Religion an diesen Uebeln erhellt. 4. 
Wie lässt sich nach dem Vorhergehenden die 
wahre Natur des christlichen Glaubens und der 
christlichen Sinnesänderung in ihrem Zusammen¬ 
hänge mit der Natur der Lehre vom Gottesreiche 
oder der christlichen Religion darstellen? Der Be- 
grif der christlichen uigig und /uerarota, der prakti¬ 
sche Gehalt des christl. Glaubens und die Wir¬ 
kungen desselben sind treflich auseinander gesetzt. 
Der vierte Abschnitt beschäftigt sich mit den bi¬ 
blischen Schriften als Urkunden, aus welchen un¬ 
sere Religion mit Sicherheit geschöpft werden kann, 
und zwar 1. mit ihren Eintheilungen und dem 
Grunde der Haupteiutheilung in das alte und neue 
Testament, 2. mit der Natur des Kanons und der 
kanonischen Bücher des alten und neuen Testa¬ 
ments, 5. mit dem Verhältuiss der Untersuchun¬ 
gen vom Kanon zu den Untersuchungen über die 
Echtheit unsrer heiligen Bücher, 4. mit der Inte¬ 
grität des Textes des alten und neuen Testaments, 
und gibt zuletzt 5. einige literarische Halfsmittel 
zur Fortsetzung der bisherigen Untersuchungen und 
zur Prüfung der dargelegten Resultate an. Der 
fünfte und letzte Abschnitt untersucht nun noch, 
wiefern die bisher beschriebene und vertheidigte 
Religion , wenn sie aus den beschriebenen Reli¬ 
gionsurkunden geschöpft wird, den Namen einer 
von Gott geo(lenbarten verdiene? wobey denn 
auch der ßegrif der Offenbarung analytisch erläu¬ 
tert wird. Dann sind S. 3i5 ff. die Resultate aller 
bisherigen Betrachtungen zusammengezogen, und in 
vier Beylagen längere Stellen aus Schriften, auf 
welche sich der Herr Verfasser berufen hatte, ab- 
gedruckl. Bey Beurlheilung des ganzen Werks 

wird man nicht vergessen, wenn man hie und da 

eine vollständigere geschichtliche oder wissenschaft¬ 
liche Ausführung vermissen sollte, dass es nur 
Entwurf seyn sollte, wohl aber den Reichlhmn 
von Matenalien, die in den \ ortragen noch weiter 
entwickelt werden können, die systematische Ord¬ 
nung, die befolgt ist, und die Deutlichkeit des 
Vortrags, die ein Lehrbuch auszeichnen muss, 
nicht verkennen , und die hie und da gegebenen 
Winke verstehen und benutzen. Was in die all¬ 
gemeine Verteidigung der Religion und ihrer 
Lehren überhaupt und in die Rehgionsphilosophie 
gehört, musste vorausgesetzt werden. 

Kurze Anzeigen. 

Anfangsbuch zur leichtern Erlernung der franzö¬ 

sischen Sprache von J. PE, M. Ziegenbein, Herz. 

Braunschweig. Cou.sistorialrathe und Diractor der Schulan¬ 

stalten des grossen Fürstl. Waisenhauses zu Braunschweig. 

Zweyte, verbesserte u. vermehrte Auflage. Qued¬ 

linburg, b. Ernst 1817. VIII. 127 S. 8. 6 Gr. 

Die Materialien des Unterrichts, wobey aut 
das Fortschreiten vom Leichtern zum Schweren, 
auf Verbindung von Sprach - und Sachkenntnis 
und auf Abwechselung Rücksicht genommen wor¬ 
den , sind in dieser Ausgabe nicht nur erweitert, 
sondern auch sorgfältiger geordnet, berichtigt und 
mit grösserer Correctheit abgedruckt worden. 

The Vicar of JEaleßeld, a Tale, by Oliver Gold¬ 

smith, M. D. to which is added: A choice Colle¬ 

ction of his esteemed Essays. Mit richtiger Ac- 

centuation, erklärenden deutschen Anmerkungen 

und einem alphabetischen Verzeichnisse der vor¬ 

züglichsten unregelmässigen Zeitwörter versehen, 

und herausgegeben von G. A. Müller, Lector der 

englischen Sprache an der Universität zu Halle. Neueste 

verbesserte Auflage. Hannover, bey den Gebrü¬ 

dern Hahn. X. 284 S. 8. 16 Gr. 

Voraus geht eine Erklärung der Verschieden¬ 
heit der, in diesem Buche vorkommenden, Accente 
und deren Aussprache, wobey des Herrn Lect. 
Winckelmann Grammatik der englischen Sprache 
vorzüglich empfohlen wird. Wir haben in dem 
neuen Druck sonst nicht viel geändert gelunden. 
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Religionslehre. 

Der TVerih der christlichen Dogmengeschichte. 

Eine Abhandlung von Chr. Fr. lügen, Baccalau- 

reus der Theologie. Leipzig 1817., bey Friede. Chr. 

Willi. Vogel. Vorrede VIII S. 168 S. (Preis 

20 Gr.) 

iVIan würde dieser Schrift Unrecht thun, wenn 
man sie, wozu auch ihr Titel keine Veranlassung 
gibt, mit unter die zahllose Menge von Gelegen- 
lieitsschriften rechnen wollte, welche die Jubel- 
feyer der Reformation hervorbrachte, und welche 
zum Theil durch den Mangel amtlichen oder reli¬ 
giösen Berufs ihrer Verfasser, durch ihre Flüch¬ 
tigkeit und durch die langweilige Wiederholung 
des langst Gesagten, nur zu sehr beurkunden, un¬ 
sere Schriftstellerwelt sey eben so gut, wie unsere 
Lesewelt in den heiligsten Dingen dem Einflüsse 
der Mode unterworfen. Was hier überden Werth 
der christlichen Dogmengeschichte gesagt wird, ei’- 
scheint als die Frucht ausgebreiteter Kenntnis«, un¬ 
befangener Ueberlegung und wahrer Wärme lür 
die Religion Christi in ihrer Reinheit, als die Frucht 
einsamer ruhiger Stunden, wenn letzteres der Vf. 
auch nicht selbst sagte, als Gedanken^ die vielleicht 
frühem Vorlesungen über die Dogmengeschichte 
zur Einleitung gedient haben mögen. Ohne dem¬ 
nach eigentliche Gelegenheitsschrift zu seyn , auf 
die Jubelfeyer bezogen, enthält sie aber doch ein 
W^ort zu seinerZeit, welches dazu beytragen kann, 
den richtigen Gesichtspunct zur Schätzung der heut 
zu Tage bald gepriesenen, bald angefochtenen Re¬ 
formation Luthers zu fassen. Denn diese Refor¬ 
mation war ja wohl unstreitig mehr, als eine blosse 
Erschütterung des hierarchischen Kirchenzwanges 
und kirchlicher Missbräuche. Sie strebt auch da¬ 
hin , bey Ermangelung allgemeiner Kirchenver¬ 
sammlungen , oder vielmehr allgemeinen kirchlichen 
Einverständnisses, die christliche Lehrart, ill wie 
fern selbige der Leitung des wissenschaftlichen Ver¬ 
standes allerdings bedarf, oder das Dogma zu rei¬ 
nigen, welches die Hierarchie aus leicht begreif¬ 
lichen Gründen nach und nach in ein behagliches 
Helldunkel gezogen hatte. Die Reformatoren wa¬ 
ren also von der grossen Wichtigkeit des Dogmas 

«iberzeugt, da neben den übrigen Gerniithskräften 
Erster Land. ' 

auch der religiöse Verstand seine Rechte hat, wenn 
auch nicht in den Geheimnissen des Glaubens, oder 
in metaphysischer Bestimmung des Uebersinnlichen 
mid Göttlichen, dennoch zu fester Darstellung des 
Begreiflichen im Religionsverhältnisse, ohne wel¬ 
ches die Religion so leicht zum blinden Spiel des 
Aberglaubens werden kann, ohne welches unserm 
Gemüthe in der Flut der religiösen Gefühle der 
Anker fehlt, sich an dem Felsen des Gewissens 
und Glaubens festzuhalten. Durch die Reforma¬ 
toren also musste eine (freylich nur in den heili¬ 
gen Urkunden forschende) Dogmatik neues Anselm 
erhalten, und wenn die Feinde der Reformation 
ihr vorwerfen, dass durch sie der ärgerliche Streit 
über Schuldefinitionen erneuert, und eine Unge¬ 
wissheit in Glaubenssachen, zumal bey mehrerer 
Entfesselung des religiösen Verstandes eingeführt 
worden sey, so geschah dieses theils, weil man den 
Geist der Reformation veriäumdete, theils weil man 
auf einmal zu viel von ihm verlangte. Denn es 
musste den Reformatoren allerdings schwer, ja un¬ 
möglich werden, überall die richtige Grenzlinie 
zwischen der allen, wirklich frevelnden, Kirchen- 
melaphysik und der wahren wissenschaftlichen po¬ 
sitiven Religionslehre zu treffen. Es ist also der 
Reformation selbst keinesweges die Schuld von dem 
grossen Zwiespalte unter den Gemüthern beyzu- 
messen, welcher in unsern Tagen die Kirche Got¬ 
tes, besonders in Ansehung der christlichen Lehr¬ 
art, zerrüttet, indem es gegenwärtig in Absicht auf 
das Dogma zwey Parteyen von ganz entgegenge¬ 
setzter Meinung gibt. Die eine Partey nämlich er¬ 
weist sich in Absicht auf jedes Dogma als eine 
Schule von Skeptikern. Unter der Form von Hu¬ 
manität und Toleranz, die sie immer im Munde 
führt, zeigt sie eine völlige Gleichgültigkeit gegen 
alle Dogmatik, ja sogar einen Abscheu vor der¬ 
selben, als könnte sie niemals Menschen und Chri¬ 
sten vereinigen, sondern nur immer trennen. Sie 
meint, die Dogmatik gehöre gar nicht zn den nö- 
thigen Arbeiten im Weinberge des Herrn , son¬ 
dern sic sey nur ein von dem bösen Geiste äus- 
geworfener Zwietrachtsaame. So ergibt sich diese 
Partey entweder einem freygeisterischen InditFeren- 
tismus, oder einem Jblos historisch - grammatischen 
Realismus , der am Buchstaben der Schritt ohne 
alles Forschen hängt, oder einem mystischen Pie¬ 
tismus, der nur in Bildern und Gefühlen ''1- 

gen will. 
KJ 
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Diese sehr zahlreichen Gegner aller Dogmatik 
verwechseln nun aber die Aulhebung vom Kirchen¬ 
zwange , oder die wahre Toleranz mit einer fal¬ 
schen, welche in einer völligen Gleichgültigkeit ge¬ 
gen ' alle Art besteht, wie die Religion in wissen¬ 
schaftlich geordneten Begriffen gelehrt werden mag. 
Sie verwechseln ferner eine falsche, von der heili¬ 
gen Schrift seihst nirgends begünstigte, Dogmatik, 
welche in metaphysische Spitzfindigkeiten üher 
göttliche Dinge ausartet, mit den wahren, vom Stif¬ 
ter des Christenthums seihst gebotenen Forschen 
in der Sclnift, wozu das Beyspiel und die Erwar¬ 
tung von den heiligen Schriftstellern des neuen 
Bundes selbst gegeben wird. Dieser skeptischen 
Pas tey nun gegenüber steht eine andere streng do¬ 
gmatische, welche wiederum als entgegengesetztes 
Exti ein, kein Jota hergeben oder mildern will, das 
einmal als starre, die Gewissen beengende, Form 
einer aus der Schritt mit Eigenmacht gezogenen 
Lehre in festgesetzten Glaubensbekenntnissen auf¬ 
gestellt worden ist. Diese Anhänger der alten Do¬ 
gmatik verwechseln nun wahre, lebendige Recht¬ 
gläubigkeit mit todter Steifgläubigkeit. Sie ver¬ 
wechseln ihre alle, keiner Unfehlbarkeit theilhaf- 
tige Dogmatik mit den unfehlbaren und nicht per- 
fectibeln Aussprüchen Christi und seiner Apostel. 
So verhindern denn diese beyden Parteyen eine 
friedliche Verbesserung, wo die öffentliche Lehr¬ 
art sie uöthig haben möchte, und die Wirksam¬ 
keit des göttlichen Worts mittels jener Lehrart. 
Gleichwohl ist die Zeit gewiss nahe , und sie muss 
kommen, wo die von Christus gestiftete Kirche 
sich auch äusserlich über das Wesentliche der Chri¬ 
stuslehre verständige, in sofern sie nicht nur ein 
inneres Reich der Seelen ist, welches nie ganz von 
dieser Welt seyn kann, sondern auch eine von 
der Vorsehung, von der Flamme göttlicher Begei¬ 
sterung belebte äusserliche Anstalt in der Erschei¬ 
nungswelt, durch reine Gotteslehre zu wirken. Die 
Reformation war hierzu eine Vorläuferin, ein nolh- 
gedrungenes Surrogat der allgemeinen christlichen 
Kirchenkraft, und jeder verkennt sie, wer in ihr 
nur einen formlosen Protestantismus zum Besten 
der innern Gemüthsfreyheit findet, die ohne dies 
unter keiner äussern Form irgend einem religiösen 
Menschen wahrhaft genommen werden kann. Je¬ 
der verkennt sie, wer da meint, sie sey eine Ent¬ 
fesselung von allem Dogma, die Stifterin eines Sy¬ 
stems der Gleichgültigkeit gegen allen Ausdruck 
der Wahl heit, gegen alle feste Lehrart, gegen allen 
Unterschied von Glaubensbekenntnissen, die Vor¬ 
läuferin jenes Deismus der sogenannten Aufklä¬ 
rungsperiode, welcher die wesentliche positive Re¬ 
ligion mit einem blossen Monotheismus der Ver¬ 
nunftreflexion verwechselt, ode: wohl gar die Vor¬ 
läuferin des Pantheismus, welchem Christenthum u. 
Heidenthum, kurz jeder Ausdruck über unser Ver- 
häitniss zu göttlichem Wesen ganz gleich gilt. 

Nein! Nicht nur die Reformation, sondern 
auch alle Zeichen der neuesten Zeit deuten darauf 

hin, dass ein grösseres Einverständniss der christ¬ 
lichen Kirche in Absicht aut che höchste Wahr¬ 
heit und die höchste Lehre nahe ist, je g.ö serer 
Zwiespalt auch selbst in Absicht auf die Wurzeln 
des christlichen Glaubens noch Statt finden mag. 
Eben dass sich gegenwärtig die entgegengesetzten 
Parteyen so vollkommen aussprechen, lässt nach 
den Gesetzen einer geistigen Elasticität, auf sol¬ 
ches Hin - und Herschwanken ein Gleichgewicht 
hoffen. Der ärgerliche Dogmenzwang, auf der ei¬ 
nen , die eben so ärgerliche Gleichgültigkeit gegen 
alles Dogma, welche Glaubensbekenntnisse wie die 
Kleider wechselt, aui der andern Seite muss am 
Eude einen bessern Mittelweg wechselseitiger Ver¬ 
einigung auifinden. Wie dieser Tag Gottes her¬ 
anbrechen werde, welcher der Mensc heit eine 
grössere Ruhe, in Ansehung der öffentlich aus- 
gesprochnen Wahrheit, verheisst, — — das kann 
treylich niemand sagen, so wenig, wie die Stunde, 
wenn der Herr kommt! — Ein Conciiium, wo, 
wie Luther sagt, von nichts gehaudei würde, als 
voll ,,Kappen, Platten Essen, Trinken und der¬ 
gleichen Narrenwerk, aber nicht von (.Rauben und 
Rechtfertigkeit etc., wurde freylich nichts tbun. —• 
Ein jeder, dem das Heil der Christuslehre am 
Herzen liegt, bete daher mit Luther: „Ach, lieber 
Herr Jesu Christ, halt’ Du selbst Conciiium und 
erlöse die Deinen d irch Deine herrliche Zukunft.“ 
Uebrigens thut jeder wohl, sich vorzubereiten, 
und zu dieser Vorbereitung gehört auch eine un¬ 
befangene Revision aller der Dogmen, welche die 
Kirche Christi von jeher erschüttert, getrennt, aber 
auch wiederum befestigt haben. 

Die gegenwärtig angezeigte Schrift, welche in 
einer klai'en, lebhaften, würdigen, und nur zuwei¬ 
len noch zu rednerisch breiten Schreibart. den 
Werth der christlichen Dogmengeschichte, nach 
acht verschiedenen. doch eben nicht streng-logisch 
abgetheilten Gesichtspuncteu betrachtet, und be¬ 
sonders von S. 5i — i56. in einer lesenswerthen 
Abhandlung „die wunderbaren und weisen Füh¬ 
rungen der göttlichen Vorsehung in den dogmati¬ 
schen Streitigkeiten“ selbst auseinander zu setzen 
strebt, kann allerdings dem, welcher die einzelnen 
christlichen Dogmen, nach ihrer successiven Bil¬ 
dung zu würdigen wünscht, manchen nützlichen 
Wink geben. Indem hier auf der einen Seite die 
Einflüsse, welche Klima, Volk&charakter, Zeitalter 
u. s. w. auf die Gestalt der Dogmen hatten , aus¬ 
einandergesetzt, und in jedem Dogma (oft wohl 
mit zu weit hergeholten Gründen) irgend etwas 
Gutes aufgefunden wird, so wird dadurch der li¬ 
berale Geist der Duldung beiO' dert, welche die 
Würdigung der Dogmen begleiten muss. Indem 
aber auf der andern Seite durch Ahnungen wenig¬ 
stens der Gang der Vorsehung bezeichnet wird, 
die ,ehre Christi,, mittels dieser Dogmenvei schie- 
denheit seihst immer wirksamer werden zu lassen, 
so wird hinwiederum die Wichtigkeit der Dogma¬ 
tik dargethan, dagegen alle Gleichgültigkeit gegen 
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die Dogmen, und aller Skeptieismus in Absicht auf 
die Art, Glaubenslehren auszudiücken, hinlänglich 

verhindert und widerlegt. 
Was die neuesten Schicksale der Theologie in 

der protestantischen Kirche und besonders den 
Streit der sogenannten Supernaturalisten und Ra¬ 
tionalisten betritt, so theill unser Verfasser, bey 
seinen ^eilc 12b bis i55. darüber angesteilten Be¬ 
trachtungen, nun freylicli das Schwankende und 
die Begrifs Verwirrung unserer Zeitgelehrsamkeit 
um so mehr, da er jeder Partey in einem gutmu- 
tliigeu Aussöhnungsversuche ihr Recht zu gewah¬ 
ren bemüht ist, diese beyden Parteyen aber, in 
sofein sie sich auf sulche Art einander entgegen¬ 
setzen, häufig selbst nicht recht wissen, was sie 
wollen, so dass der gemeine Spruch auch hier gilt, 
dtu Kaut einmal auf die zwey über die Wahrheit 
streitenden Parteyen anwendet: dass die Eine den 
Bock melkt, die Andere ein Sieh unterhält. Es 
ist überhaupt ein Unglück mit literarischen Par¬ 
teyen. Politische wissen gewöhnlich, was sie sind 
und wollen. Sie wollen irgend einen Mann an der 
Spitze, oder irgend eine Regierung.sform, und wenn 
sie nun nach diesem ihrem Endzwecke den Namen 
erhalten oder sich selbst geben, so hat alles seine 
Richtigkeit. Die Parteyen der Gelehrten hingegen 
bekommen gewöhnlich, in einem durch ohnediess 
vei worrene Begriffe erregten Streite, ihren Namen 
als Ekelnamen von der Gegenpart. Beyde Theiie 
gebrauchen alsdann diese eingefuhrten Schul- und 
Seclennamen gedankenlos fort, und meinen nun, 
sich vollkommen zu verstehn, wenn sie von My- 
stieismus, Supranaturalismus, Rationalismns, Auf¬ 
klärern u. s. w. sprechen, ohne dass auch nur ir¬ 
gend ein deutlich gedachter Begrif mit solchen Be¬ 
nennungen verbunden wird. Wir wollen uns hier 
nicht einmal da:auf berufen, dass solche Begriffe 
durchaus nicht biblisch sind, da die Bibel solche 
strenge Gegensätze von Supranaturalismus und Ra¬ 
tionalismus durchaus nicht macht, indem sie über¬ 
haupt kein Lehrsystem aufstellt. Wir wollen es 
den Theologen verstatten , sich selbst solche Be¬ 
griffe zum Behuf wissenschaftlicher Ansichten zu 
schaffen. Allein deutlich gedacht und iogisch rich¬ 
tig sollten doch solche Gegensätze seyn, welche 
dazu bestimmt werden, die ganze Christenheit in 
Feuer und Flammen zu setzen. Nun ist aber kein 
richtiger Gegensatz zwischen dem Supranaturalis- 
mus und dem Rationalismus. Eher stehet der Na¬ 
turalismus dem Supranaturalismus entgegen, welcher 
ersterer Gott nur aus der natürlich geordneten Sin¬ 
ne: 1 weit predigt, während letzterer die Religion ins 
Uebersinnliche zieht. Der Rationalismus hingegen 
ist so weit entfeint davon, sich dem Supranatura¬ 
lismus entgegen zu setzen, dass er selbst suprana¬ 
turalistisch ist. Wjr biauchen hier die Vernunft 
gar uiclit in einem mystischen, schwärmerischen 
dem Gefühle verwandten Sinne zu nehmen. Selbst 
wenn wir nur die praktische Vernunft irn Sinne 
Kants nehmen , den Niemand zum Schwärmer 

macht, so ist die Vernunft Supranaturalistisch. 
Sie geht durchaus ins unbegreifliche Reich der 
Freyheit über. Allein wenn wir auch diesen pole¬ 
mischen-neuern Theologen verstatten wollten, un¬ 
richtige Benennungen zu gebrauchen, so müssten 
sie sich doch klar und deutlich über die Sache 
ausspt echen, die sie so falsch benennen. Aber auch 
das thun sie nicht, weil sie über „Offenbarung, 
Wunder, Natur, Schriftautorität, Vernunftgebrauch 
u. s. w.“ (lauter Worte, welche die Schrift eben¬ 
falls ohne Zweifel aus weisen Gründen nie syste¬ 
matisch bestimmt) zu schwankende Begriffe auf¬ 
stellen. So definirt z. B. unser Verfasser S. 127. 
gerade da, wo er die Grenzlinien und Gegensätze 
der beyden Parteyen aussprechen will, die er S. 
126. nicht historisch gründlich genug aus der neue¬ 
sten philosophischen Geschichte entwickelt, die 
Rationalisten, „als die Bekenner einer natürlichen, 
nach dem gewöhnlichen Gange der Natur bewirk¬ 
ten Offenbarung göttlicher Wahrheiten, und sagt, 
dass sie , bey Bestimmung der christlichen Reli- 
gionslehre streng auf den Gebrauch der \ ernunlt 
drängen.“ Wir wollen hier nicht mit ihm rech¬ 
ten, dass er, wie es einmal hergebracht ist, Natu¬ 
ralismus und Rationalismus, zwey ganz verschie¬ 
dene Denkarten, deren genauere Unterscheidung 
schon Kant vorbereitete, zusammen wirft. V\ ir 
wollen nicht das Schwankende iri dem Vusdruck 
„gewöhnlicher Naturgaug“ rügen, für den der Vf. 
richtiger „wissenschaftlich erkennbaier“ winde ge¬ 
setzt haben, so können wir doch \eiuesvvege,s ge¬ 
stalten , dass, allem Wortsinn, allem altreligiösen 
Spiachgebrauche zuwider, das Wort Offenbarung 
fernerhin so gemisbraucht werde, als es beut zu 
Tage geschieht, von welchem Missbrauche sich die 
Spur ebenfalls in der Definition uuseres Verfassers 
findet. Offenbarung Gotles in der Natur gibt e* 
eben so wenig, als Offenbarungen für die wissen¬ 
schaftliche Vernunft, wenn man nicht mit Worten 
spielen will, ungeachtet unsre Naturalisten und 
neuere Philosophen, sieh diese Redensarten ange¬ 
wöhnt haben. Die Natur, d. i. die wissenschaft¬ 
lich erkennbare .Sinnen weit gibt nur dunkle \h- 
nungen Gottes und höchstens für den Physikolheo- 
logen Schlüsse. Die discursive Vernunft, die man 
im strengen Sinne Vernunft nennt, kann ebenfalls 
nur mit dem Verstände auf langsamen Wege zer¬ 
gliedern, und wenn sie alsdann aucli lhatsachen 
findet, als unmittelbar im ßewusstseyn gegeben, 
so gehen doch wenigstens rückwärts schreitende 
Schlüsse vorher, welche die Wahrheit erst suchen 
sollen, die auch wohl schwerlich auf diesem scho¬ 
lastischen, blos befestigenden, Wege zur Ueberzeu- 
gung wird. Unter Offenbarung aber versteh die 
Sprache eine auf Einmal unbegreiflich sich ent¬ 
wickelnde religiöse Evidenz, eine W eekung und 
Erleuchtung des Glaubens an die von Gott regier e 
Erscheinungsweit. Offenbarung ist allerdings d r 
Geist, von dem man nuht weiss oder Wissens haft- 

lich begreift, von wannen er kömmt, und wohin 
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er gelif. Diese Offenbarung hängt allerdings mit j 
geschichtlichen Thatsachen zusammen, wiewohl sie s 
m>ht auf todtem Geschichtglauben beruht. Denn ’ 
zu dieser Offenbarung oder Glaubenserleuchlung 
gehören gottbegeisterte Seelen, welche einen zweck- 
massigen, wiewohl unbegreiflichen, Zusammenhang 
der Weltgeschichte empfinden, und auch unbe¬ 
greifliche Sinnenbegebenheiten, die ein historisch- 
wissenschaftlicher oder naturalistischer Verstand 
nicht ganz entziffern kann, und die man in sofern 
Wunder nennen muss, nicht als Zauberstückchen, 
sondern als religiöse Sinnbilder göttlicher Gesetz¬ 
gebung und göttlicher Beyhülfe. Offenbarung ist 
also weder eine wissenschaftliche Naturerkenntniss, 
noch eine speculative, willkürliche, neuplatonische 
Vernunftintuition, sondern das Werk des Geistes 
Gottes in der Menschenwelt. Eben so wenig reicht 
der dürftige Begrif hin, den Fichte in seiner Kritik 
der Offenbarung einst gab , da er sie S. 52. der 
altern Ausgabe ,,eine durch die Causalität Gottes in 
der Sinnenwelt bewirkte Erscheinung“ nannte, wo¬ 
durch sich Gott als moralischer Gesetzgeber an¬ 
kündigt. Hier ist von mehr als von einzelnen Er¬ 
scheinungen , hier ist von einem durch Begeiste¬ 
rung klar gewordenen Zusammenhänge der ganzen 
Weltgeschichte die Rede. Hier ist von mehr als 
von einem moralischen, hier ist von einem reli¬ 
giösen Gesetzgeber und von der Hülfe Gottes in 
der Erscheinungswelt die Rede. — Auf der andern 
Seite ist es Entwürdigung des sogefassten Offenba¬ 
rungsbegriffes, von Seiten ihrer Freunde eben so 
wohl, als ihrer Feinde, wenn sie mit todtem Ge¬ 
schichtsglauben verwechselt wird, wenn sie die 
Vernunft nicht erleuchten, sondern ersticken, den 
Verstand nicht beschränken und befestigen, sondern 
blind machen soll, wie so viele Vertheidiger des 
Aberglaubens und der blossen Priesterherrschaft 
etwa meinen mögen. Also darf es nicht als Attri¬ 
but dem Rationalismus ausschliesslich ertheilt wer¬ 
den, dass er, wie unser Verfasser sagt (der hier 
wahren u. falschen Rationalismus zusammen nimmt), 
streng auf den Vernunftgehrauch dringe. Auch der 
echte Offenbarungsgläubige wird das tliun, und der 
rechtgläubige Geliert hat sich das eine Fabel ko¬ 
sten lassen, es dem Volke anschaulich zu machen. 
Dass übrigens unser Verf. selbst den hohem Begrif 
der Offenbarung ahnt» beweist er S. i?>5., da er 
mit mehreren gelehrten Männern meint, man werde 
am Ende den Unterschied zwischen mittelbarer u. 
unmittelbarer Offenbarung ganz aufgeben müssen. 
— Allein, was gewinnen wir hiermit, als die Be¬ 
seitigung eines Irrthums. Das heisst nichts anders, 
als sagen, man würde den Unterschied zwischen 
wahrer und falschgenannter Offenbarung aufgeben 
müssen. So machen es aber unsere Gelehrten ! Sie 
fuhren einen Irrthum ein, distinguiren, wo nichts 
zu distinguiren ist, um am Ende das ganze Be- 
grifsspiel wieder aufzugehen, wro man sich lange 
heruragestritten hat, und am Ende so klug ist, wie 
zu Anfang. 

Es ist nicht der Ort einer Recension , diese 
Andeutungen weiter auszuführen. Vielleicht ge¬ 
lingt es aber zu richtiger Beurtheilung des ganzen 
Streitpunctes einer besondern Schrift darzuthun, 
dass es eigentlich drey verschiedene Ansichten, eine 
naturalistische, eine supranaluralistische und eine 
rationalistische gehe, die in Einem Sinne alle drev 
wahr, in dem An dei n, in sofern sie sich wechsels¬ 
weise ausschliessen wollen, alle drey falsch sind, 
und dass an kein Einverstäudniss über die Wur¬ 
zeln der Religion zu denken ist, so lange es eine 
sogenannte Naturreligion, einen todten Geschichts¬ 
glauben, und eine Religion innerhalb der Grenzen 
der Vernunft gibt. 

Kurze Anzeige. 

Henrici Collot d'Escury van Heinenoord Carmi- 

num Fascicuius. Hagae Comitum apud Fratres 

van Cleef, 1817. i48 S. gr. 8. 

Der Verf. war von der frühesten Jugend an 
ein grosser Verehrer der latein. Poesie, und dass 
er dazu natürliche Anlage besass, so wie vertraute 
Bekanntschaft mit den classisrhen Dichtern des Al- 
tertliums hatte, davon zeugt diese kleiue Samm¬ 
lung, die man gewiss den Gedichten von Hoeufft 
und Lennep, welche der Verf. Ultimos Balavorum 
in hoc genere laudis nennt, mit Recht an die Seite 
setzen wird. Es befinden sich darin besonders aus¬ 
gezeichnete Heroiden, unter denen der Brief der 
Helianira an Gustav Wasa, den Retter der schwe¬ 
dischen Freyheit, der Brief Gustav Adolfs au die 
Ebba Bralie und dieser an ihn vorzügliche Auf¬ 
merksamkeit verdienen. Ueber die Liebschaft zwi¬ 
schen Gustav Adolf und dieser Ebba, von welcher 
fünf vom Könige im jugendlichen Alter an die Ebba 
geschriebne und unter den Arkenholzischen zu A°bo 
aufbewahrten Handschriften befindliche Briefe zeu¬ 
gen, gibt der Verfasser einige vom Hin. Nils von 
Rosenstein erhaltene Nachricht in der Vorrede. 
Der Dichter lässt den geklönten Liebhaber unter 
andern sagen: 

Optavi quoties, manibus cum sceptra teuerem 

Et populo Ieges et sua zura darem; 

Quae tlialami accipiat Ieges et mollia iura, 

Conveniens animo sit mihi sponsa meo! 

Te ridi, exiguoque mihi cum murmure dixi: 

Vota cadant, Superi! sola sit illa mea. 

lila fstigatum curis et pondere regni 

Me Icret et dubiae sit comes illa viae! 

Et, si belia toneut, meque in certamiua Mavors 

Erocet, arma humeris induat illa viri! 

Auch die übrigen Gedichte sind alle in der elegi¬ 

schen Versart abgefasst. 
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Leipziger L i t e r a t u r - Z e i t u n g. 

Am S. des Januar. 1818- 

M ü n z k u n d e. 

D ie alte sowohl als die mittlere und neuere Münz¬ 
kunde hat vornämlich durch die Sammlungen und 
Beschreibungen der Münzen einzelner .Länder und 
Orte an Vollständigkeit und Genauigkeit gewon¬ 
nen, daher muss jeder neue ßeytra-g* dieser Art uns 
.schätzbar seyn. Dies gilt namentlich von folgen¬ 
dem, mit grossem Fleisse bearbeiteten Werke: 

Deila Zecca e delle Monete Phrugine. Memorie 

e documenli inedili raccolli e pubblicati da Gio. 

Battista Vermiglioli. Perugia della tipogr. di 

Franc. Baduel, cxaiacccxvi. xi. 171. und 74 S. 

in 4. drey Kupfertafeln, auf welchen 4o Mün¬ 

zen abgebildet sind. 

Der Verfasser, Aufseher des Antiken - Cabinels 
und Professor der Archäologie bey der Universi¬ 
tät, Professor der Mythologie bey der Akademie 
der schönen Künste, zu Perugia, der sich schon 
durch andere antiquarische Schriften um die Ge¬ 
schichte seiner Vaterstadt verdient gemacht hat, 
geht von Bemerkungen nicht nur über den Nutzen 
der Numismatik überhaupt, sondern insbesondere 
auch der Münzkunde von Perugia aus, und gibt 
die Hülfsmittel an, die ihn in den Stand gesetzt 
haben, ein vollständiges Werk über die Münzen 
Perugia’s zu schreiben und durch archivalische 
Nachrichten zu erläutern. Eine von Malfei mit 
Unrecht der Stadt Perugia zugeschriebene etruski¬ 
sche Münze ist schon längst als Münze von Aclie- 
ronia in Campanien anerkannt, und eine andere 
alte Italien. Münze vom Canonicus Sellari ebenfalls 
aut Perugia gedeutet, wird den Vejentern vindi- 
cirt (nach Casali in s. de numulis Peithesa inscri- 
ptis conjectura. Rom 1796.). Die erste sichere 
Nachricht von perugiuischer Münze findet man im 
J. 1210., wo 65 Pfund perugin, Geldes erwähnt 
werden, da in dem vorhergehenden Jahrhunderte 
alle Contracte in Perugia auf ausländ. Geld gestellt 
■wurden; in einer andern Urkunde vom J. 1202. 
kömmt eine noch grössere Summe vor. Mehrere 
hatten bisher das J. 1261. als die erste Epoche der 
perugin. Münze angenommen, was nun durch Do- 
cumente widerlegt ist, indem schon vor dem Jahr 
1210. perugiuische Münze in Umlauf gewesen seyn 

■Erster Band. 

muss. Aus mehrern Documenten wird der Fort¬ 
gang des Münzpragens in Perugia und die dabey 
gemachten Veränderungen und neuen Einrichtun¬ 
gen angeführt. Vom J. I2g4. ist eine Verord¬ 
nung zur Bestrafung derer, welche falsches Geld 
ausgeben, erwähnt. In dem ersten Viertheil des 
Fiten Jahrhunderts wurde von den Vorstehern der 
perugin. Republik auch der Werth der Münzen 
genauer bestimmt. Oefters wird in den Urkunden 
ein dominus monetae erwähnt. Aus der perugin. 
Münzgeschichte geht übrigens die Grösse, der Reich¬ 
thum und das Anselm Perugia’s im i4ten Jahrh. 
hervor. Aber es folgten bald Störungen dieser 
Grösse durch innere Unruhen und auswärtige Kriege. 
Im Jahr 1.074. fing man in der perugin. Münze an, 
Bologneser (dergleichen zu Bologna schon im loten 
Jahrhundert waren geprägt worden), Qüattriner 
und andere kleine Münzen, vornämlich zur Be¬ 
quemlichkeit für die Aermern, zu prägen. Die 
Republik Florenz hatte schon weise Gesetze in An¬ 
sehung der Prüfung des Gewichts und Gehalts der 
Münzen. Man scheint sie in Perugia benutzt zu 
haben. Auf den altern perugin. Münzen sieht man 
das Bild des heil. Herculanus mit seinem Namen. 
Im i4len Jahrh. waren in Perugia viele auswärtige 
Münzen in Umlauf. Es sind darüber S. 66 ff. die 
„Leghe di monete saggiate per Petrozzo di Mas- 
solo in Perugia“ mitgetheilt. Von der Münzoffi- 
cin des Philipp di Pellolo gegen Ende des i4ten 
Jahrh. wird S. 70 ff. Nachricht gegeben. Es wa¬ 
ren überhaupt mehrere Münzen dort errichtet, die 
alle unter guter Aufsicht standen. Obgleich bereits 
in der ersten Hälfte des i5. Jahrhunderts Perugia 
zu den päpstlichen Staaten gehörte und päpstliche 
Legaten oder Viceiegalen den Staat regierten, so 
behielt die Stadt doch das ganze löte Jahrhundert 
hindurch in der Münze ihre Autonomie und ent¬ 
schiedene Souverainetät. Die Inschriften und Ty¬ 
pen ihrer Münzen in dem gedachten Jahrhundert, 
die keine Spur fremder Herrschaft zeigen, bewei¬ 
sen dies. Doch erfolgten schon päpstliche Mümz- 

verordnungen besonders in der zweyten Hallte des 
i5. Jahrhunderts, obgleich der Magistrat von Pe¬ 
rugia auch Verordnungen über die Münze gab und 
Einrichtungen traf. Mit dem i5. Jahrhundert aber 

1 hörte die numismatische Autonomie von Perugia 
auf, und man sah irn 16. Jahrh. auf den perugiu. 
Münzen die Zeichen der päpstl. Oberherrschaft 

mit den Aufschriften und Typen der Autonom- 
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Münzen vereinigt. Perugia’s Miinzgeschiclite im 
i6teu Jahrh. ist noch umständlich durchgegangen; 
in den beyden folgenden Jahrhunderten bediente 
sich Perugia der röm. Münzen, allein 1795. er¬ 
laubte P. Pius VI. der Stadt Perugia Kupfermün¬ 
zen zu prägen. Als bald darauf die röm. Repu¬ 
blik entstand, wurden nicht nur die schönsten bron¬ 
zenen Staliien in P. eingeschmolzen, um Kupfer¬ 
münzen zu schlagen, sondern auch diese an Gehalt 
sehr vermindert. Der jetzige Papst wird Restitu- 
tor monetae genannt, wie Alexander Severus auf 
Kaisermünzen heisst. — Was in dieser ganzen 
Abhandlung ausführlich dargestellt worden ist (wozu 
die Belege in kurzen Anmerkungen hinter der Ab¬ 
handlung gegeben sind), das ist kurz und für die 
Uebersicht sehr bequem zusammengefasst in dem 
Prospetlo cronologico deila numismatiea Perugina 
S. 109—171., worin zugleich die abgebildeten Mün¬ 
zen angegeben sind. Die eisten abgebildeten Mün¬ 
zen sind unter dem J. 1096. aufgeführt. Die letzte 
in den Jahrbüchern erwähnte Münze ist die der 
röm. Republik, aber in Perugia geprägt J. 1798. 
Ein mit besondern Seitenzahlen versehener Anhang 
enthalt 20 Documente, aus den Archiven mitge- 
theilt und mit Anmerkungen begleitet. Das erste 
vom J. 1259., enthält den zwischen Bernard, Syn- 
dicus der Stadt Perugia, und den Unternehmern 
der Münze daselbst, ßuonguidome und ßaroecolo 
abgeschlossenen Vertrag. Die folgenden sind aus 
dem i4ten und den spätem Jahrhundeiten , und 
geben manchen schätzbaren Beytrag zur Geschichte 
überhaupt. Auch die gesamraten Anmerkungen 
des Verfs. enthalten mehrere geschichtliche und 
literarische Nachweisungen oder Benachrichtigun¬ 
gen. So finden wir (S. 6. u. 120.) die Nachricht, 
dass der Graf Job. Viani (von dem man schon 
folgende numismatische Werke besitzt: Memorie 
deila famiglia Cybo e delle Monete di Massa di 
Lunigiana Pisa 1808. Memoria di una moneta ine- 
dita di Pisa. Pisa 1809. Memoria di una seconda 
moneta inedila di Pisa, Livorno 1811. Ristretto 
di un opera numismatiea del Sig. Gio. Franc. Na- 
pione, Fir. ioi5. Deila Zecca e delle monete di 
Pistoja, Pisa 1815.) nicht nur in Kurzem ein ähn¬ 
liches Werk über die Münze von Lucca heraus¬ 
geben wird, sondern auch an einem grossen Werke 
über die Münzen des ganzen Italiens arbeitet. Frey- 
lich sind aber nur die literarischen Nachrichten 
von italienischen Werken brauchbar; in Ansehung 
ausländischer wollen wir nur eine Probe , ohne 
Urtheil, anführen: S. 128. n. i46. heisst es: „Deila 
Agiologia numismatiea scris.sero i’Arrnastadio e 1‘0- 
leario Schwarzenbergh 1-09. “ Das ist: Jo. Cph. 
Olearii Prodromus Hagiologiae numisraaticae. Arn- 
stadii Schwarzburg. 1709. 12. Hätte der Verf. 
Lipsii Bibliotheca Numaria, die er S. 119. anführt, 
wirklich gebraucht, so würde er da noch manche 
Schritten über die auf Münzen vorkommenden Hei¬ 
ligen erwähnt gefunden haben. 

Die Numismatik , oder Geschichte der Münzen 
älterer, mittlerer und neuerer Zeiten, von O. G. 
Freyh. v. Rusen. Dorpat 1816., bey Schün- 
mann. XU, 196 S. in 8. 1 Thlr. 8 Gr. 

Wir achten sowohl die fleissige Beschäftigung 
des Hrn. Verfs. mit dem Münzstudium , als die 
Kenntnisse, die er sich in diesem Fache erworben, 
und von welchem er in gegenwärtigen Abrisse eine 
kurze Uebei’sicht gibt, können aber nicht läugnen, 
dass dieser Abriss, nach dem jetzigeu Staudpunct 
der Numismatik und den trefflichen Anleitungen 
zu derselben, die wir besitzen, auch für den Münz- 
liebhaber und für den Anfänger nicht befriedigend 
ist, theils in Ansehung der Kürze, theils des Ge¬ 
halts der Angaben. Wenn aber auch die Liebha¬ 
ber das VVerkcheu nicht als Handbuch bey einer 
Sammlung antiker Münzen brauchen können , so 
wird es doch als Erinnerungsbuch dienen. Im Vor¬ 
berichte ist der Nutzen der Numismatik und die 
Geschichte derselben (die eigentlich mit Petra, ca’s 
u nd anderer Sammlungen von Kaisermunzen an¬ 
fangen sollte) kürzlich angegeben. Bey G iltz hätte 
doch der Zweifel , welche die strengere Kritik er¬ 
hoben hat, gedacht werden sollen. Neuere numis¬ 
matische Werke scheinen dem Verf. unbekannt 
geblieben zu seyn. In den Namen kommen man¬ 
che Fehler hier und in der Folge vor, wie Pan- 
durii (st. Banduiii) Bibi. imm. Nicht einmal Lip¬ 
sii Bibi, numaria ist erwähnt, von Peilerin, Eckhel, 
Neumann, Millin, Zaccaria, Mionnet, keine Spur. 
Dem Vf. waren seine auf Reisen gemachten Zeich¬ 
nungen seltner Münzen von Abhanden gekommen, 
bis auf eine von der (angeblichen) ältesten Münze 
des Königs Phido von Aegina, daher konnte er 
keine Abbildungen beyfügen, was ohnehin nur das 
theure und viele- leere Blätter enthaltende Buch 
noch mehr und ohne Noth veitheuert haben würde. 
Der erste Abschnitt: von den Münzen überhaupt, 
nennt unter den Erfindern des geprägten Geldes 
geiade die Phönicier nicht. „Dass (heisst es nach¬ 
her weiter — und dies möge als Probe der Beweis¬ 
führung dienen) Phido, König von Aegina, de,r 
erste Erfinder der Münzen gewesen, bezeugen 1) 
Strabo, der sich auf dem Ephorum bezieht. 2) 
Wird im Thesauro Brandenburgico (freylich ein 
vollgültiger Zeuge!) dasselbe angeführt, ä) Sagt 
Aelianus , dass die Münzen in Aegina von dem 
König Phido, einem Nachkommen des Herkules, 
erfunden worden.“ Hierauf folgt die Beschreibung 
der Silbermünze Phido’s, ohne nur im geringsten, 
der Einwendungen gegen ihr Alterthum zu geden¬ 
ken. Das Aes Corinthiacum soll den Namen ent¬ 
weder daher haben, dass es in der Stadt Korinth 
sey gegraben worden, oder dass es von den Ko¬ 
rinthischen Tonkunstlern seinen Namen habe, die 
dieses Erz daselbst fa brich ten. Um zu erweisen, 
dass die bleyerneu Münzen in Curs gewesen sind, 
wird in der Note ges gt: „Im Piauto findet man 

diese Stelle (es ist aber im Texte von keiner Stelle 
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die Rede) angeführt. Lib. X. Epigramat. §• 74.u j 
Wo von der verschiedenen Stellung der Kopie 
auf den Münzen geredet wird, heisst es: ,,ist ein 
Stück von der Brust zu sehen (so heisst es), nach 
dem Griechischen Protomois (vermuthlich protome 
oder prolomae).“ Es ist irrig, wenn behauptet 
wird, dass die Alten ihre Münzen (nur) geprägt 
(gar nicht gegossen) haben. Der 2te Abschnitt han¬ 
delt von den Münzen der Macedonier und verschie¬ 
dener griech. Staaten. Gelegentlich erfahren wir, 
dass unter dem Jupiter Ammon (hier Haraon) Nie¬ 
mand anders als Ham, Noah’s Sohn, verstanden 
werde. Es wird nachher auch eine insei Tassus 
(Tiiasos) erwähnt. Eben so kurz und mangelhaft, 
wie dieser, ist der 5te Abschnitt von den Münzen 
der Staaten in Gross - Griechenland und Sicilien; 
er ist aber noch unbrauchbarer durch die vielen 
Fehler iu den eigenlhümlichen Namen der Städte 
und Völker (z. B. Cholcis, Calisidenser) geworden. 
4. Abschn. von den Münzen einiger anderer Völ¬ 
ker (Hebräer u. s. f., die ohne geogr. und chronol. 
Ordnung zusammen gewürfelt sind). 5. Abschnitt, 
von den ehernen Münzen der Börner (hier auch 
von den gefütterten Münzen, dem Bost der alten 
Kupfermünzen). 6. Abschnitt. Von den silbernen 
und goldenen Münzen der Römer (hier auch wie¬ 
der von Verfälschung der Münzen, und den an¬ 
gewandten Mitteln, dem Betrüge vorzubeugen, da¬ 
her die numi serrati, perforati. Dieser Abschnitt 
ist übrigens ungleich vollständiger und genauer, als 
die vorigen, vergleichungsweise). 7. Abschn. Von 
den Münzen unter den Kaisern. (Hier heisst es 
unter andern: ,,von Constantino magno Zeiten er¬ 
scheinen die Köpfe mit einem Diadem.“ Man fin¬ 
det in diesem Abschnitt aucii die Symbole ganzer 
.Länder auf den Kaisermünzen verzeichnet, auch 
die vorzüglichsten Abbreviaturen auf den römischen 
Münzen erklärt). 8. Abschnitt, von den seltenen 
alten Münzen, ingleiclien von den untergeschobe¬ 
nen. Was die seltenen aniangt, so verweilt der 
Vf. vornämlich bey den römischen, mit denen er 
überhaupt etwas bekannter zu seyn scheint, als mit 
den griechischer) ; der Vortrag über die unächlen 
(„von Joanne Cavineo — Alexander Bassiano — 
Laurentius Parmesanus“ u. s. f.) ist ganz unzuläng¬ 
lich, auch nur historisch betrachtet. Der yte Ab¬ 
schnitt, von dem Münzwesen mittlerer Zeiten, ent¬ 
hält folgende Unlerabtheilungeu : 1. von den Mün¬ 
zen der Ost - und Westgothen; 2. von den frän¬ 
kischen Münzen ; 5. von den deutschen Münzen 
(des loten u. folg. Jahrh., den bractealis und soli- 
dis, wo ein Verzeichniss der Abbreviaturen auf den 
Bracteaten gegeben ist, auch von den Ducaten und 
Goldgulden); 4. von den böhmischen Münzen (den 
Groschen , auch gelegentlich den Balzen in der 
Schweiz, nur auf zwey Seiten); 5. von den ungari¬ 
schen,* 6. von den grossbrilannischen Manzen (diese 
drey Abtheilungen sind zu dürftig); 7. von den 
byzantinischen Münzen. Der lote Abschn. handelt 
von den Münzen neuerer Zeiten (den Joachims- 
Thalern, den Zwitter-Tbalern und andern selte¬ 

nen Thaler-Arten, vornämlich den Glocken- I’ha- 
lern, von den Zeichen der Münzstätte aul den fran¬ 
zösischen Thalern, den Ducaten und andern Gold¬ 
münzen, den Groschen, die zum Andenken gewis¬ 
ser Begebenheiten sind geschl gen worden , den 
Nothmünzen, Schaustücken, magischen Medaillen, 
Jettons, einigen neuern Medailleurs, wobey gerade 
die vorzüglichsten der neuesten Zeit vergessen sind. 
Der 11. Abschn., von Anlegung eines Münz-Ca- 
binets, gibt eine Anordnung der Münzen an, die 
wohl kaum ein neuerer Münzkenner billigen wird, 
nachdem wir von Sestmi, Eckhel, Stieglitz, bes¬ 
sere Anweisungen haben. Im 12. Abschnitt wird 
noch von den (einigen der) verschiedenen Arten, 
die Münzen abzudrucken, Nachricht ertheilt. Dass 
hier Mionnet nicht erwähnt ist, darüber wird man 
sich nicht wundern , da überhaupt Materie und Form 
des Buchs eine frühere Zeit des numismat. Stu¬ 

diums nur zu sehr verrathen. 

Kurze Anzeigen. 

Chronologische Darstellung der IVätge schickte. 
Vier Tabellen. 1. Umriss der Weltgeschichte 
2. Ausführlichere Darstellung der politischen Ge¬ 
schichte. 5. Ausführlichere Darstellung der Cul 
tur^esclueilte» 4. Chronologische 1 aiallelen. * 011 
M.°Fredau. Dresden 1817. Iu der Arnoidischeu 

Buchhandlung. Fol. 8 Gr. 

Uubeachtet es uns nicht an ausführlichem untl 
kürzern chronologischen und synchronistischen I a— 
bellen über die politische und die Uulturgeschichte, 
die in verschiedenen Beziehungen und für unter¬ 
schiedene Bedürfnisse ausgearbeitet sind, fehlt, so 
glaubt der VI. der gegenwärtigen doch, ,,nian ver¬ 
misse nach der Beendigung eines universalhistori- 
schen Cursus eine tabellarische Darstellung, welche 
bey gründlicher Auffassung alles universalhisto¬ 
risch Wichtigen eine leichte Uebersicht der gan¬ 
zen Weltgeschichte verschaffe.“ Er bestimmt also 

diese Tabellen zunächst (nicht für Kinder) zur un¬ 
mittelbaren Wiederholung nach vollendetem uni- 
vcrsalhisto rischen Cursus, wozu sie in derselben 
Ordnung, wie sie hier auf einander folgen, ge¬ 
braucht werden sollen, dann aber auch für den 
reifem Jüngling zur Auffrischung und Festhaltung 
der wichtigsten Epochen der \Velt-, Völker- und. 
Menschengeschichte. Die Einrichtung der label- 

len finden wir den angegebenen beyden Zwecken 
recht angemessen, obschon nicht neu. ln dei zwey- 
ten ist am Schlüsse bey jedem halben Jahrhundert 
unter der Rubrik, Staatsverfassung, eine wichtige 
Veränderung in derselben, und in der dritten auf 
ähnliche Art unter der Rubrik: Geist der Zeit, ir¬ 
gend eine grosse, ihn bezeichnende, Begebenheit 
angeführt, ‘in der vierten aber Ereignisse in den¬ 
selben Jahren vor und nach dir. Geburt zusam- 

mengesteilt. 
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Gemälde der merkwürdigsten Revolutionen, Em¬ 
pörungen, Verschwörungen, wichtiger Staatsver¬ 
änderungen und Kriegssceneu, auch anderer in¬ 
teressanter Auftritte aus der Geschichte der be¬ 
rühmtesten Nationen. Zur angenehmen und be¬ 
lehrenden Unterhaltung dargestellt von Samuel 
Jß iur Dekan der Diocese Alpeck u. Prediger in Alpeck 

und Göttingen, bey Ulm. Achter Band. Ulm 1816., 

Steltin’sche ßuchhandi. (Auch unter dem Titel: 
Unterhaltende Erzählung merkwürdiger Revolu¬ 
tionen und Empörungen, Verschwörungen und 
Komplotte , Schlachten und Belagerungen. — 
Zweyter Band. 

Zwölf Erzählungen machen diesen Band aus, 
die drey ersten aus der mittlern, die übrigen aus 
der neuern Geschichte genommen, von denen vier 
die Revolutionen Englands im i7ten Jahrh. ange¬ 
lten. Da die etwas breite Erzählungsmanier des 
Vfs. aus den frühem Bänden und ähnlichen Schrif¬ 
ten bekannt ist, so Brauchen wir nur den Inhalt 
dieses Bandes kurz anzugeben. I. S. i ff. Volks¬ 
empörung in England i58i. und Unterdrückung 
derselben. Sie war unter König Richard II. (nicht 
wie er hier heisst, dem Dritten) wegen einer neuen 
Auflage eines Kopfgeldes und einer unverschämten 
Handlung eines Steuereinnehmers ausgebrochen. 
XI. S. i4. Freyheitskriege der Schweizer im löten 
Jahrh., namentlich mit dem Herz. Carl dem Küh¬ 
nen von Burgund. Schlachten bey Granson und 
Murten. III. S. 45. Die Belagerung von Nancy im 
J. 1476. (und der Tod des Herzogs von Burgund). 
IV. S. 62. Rebellion in Schottland im Jahr 1657. 
Zuvor sind die Fehler Carls und seiner Minister 
und die übrigen Ereignisse erzählt, welche diese 
Empörung herbeyführten, dann aber auch die Fol¬ 
gen derselben, die Hinrichtung Straffords, die Be¬ 
schränkung der königl. Gewalt durch das englische 
und schottische. Parlament. V. S. 101. Blutbad in 
Irland i64i., wo die dort befindlichen und von den 
Irländern gehassten Protestanten grausam ermordet 
wurden. VI. S. 119. Bürgerkrieg in England in 
den Jahren i642. bis 1647. VII. S. 162. Die Hin¬ 
richtung Carls I., Königs von England, 164g. den 
3o. Januar (nebst so rausgeschickter Erzählung von 
der Flucht des Königs zu den Schotten, seiner Ge- 
fangennehmung uf Auslieferung, und seinen Schick¬ 
salen bis zur Hinrichtung.) VIII. S. 209. Die Be¬ 
lagerung von Copenhag&n im Jahr 1608. (nach ge¬ 
brochenen Röskilder Frieden). IX. S. 251. Tu¬ 
mult und schauerliche Executionen (unschuldiger 
Protestanten) in Thoru im J. 1724. (durch Jesui¬ 
ten bewirkt). X. S. 245. Revolution auf Corsika, 
um die Mitte des 18. Jahrh. (Mit vorausgeschickten 
N achi ichten von der natürlichen Beschaffenheit und 
den frühem Schicksalen der Insel, dann von der Er¬ 
hebung des Baron v. Neuhof zur Königswürde und 
den Unruhen von 1758—55.) XI. S. 299. Tumult 
in Madrid im Jahr 1766. (worauf die Vertreibung 
der Jesuiten folgte). XII. S. 5i4. Die Belagerung 

von Danzig im J. 1810. — Der Vortrag ist nach 
Beschaffenheit der Gegenstände und der gebrauch¬ 
ten Quellen verschieden, am meisten tragisch in 
n. X., nicht immfer ausgefeilt genug. 

Gothaischer genealogischer Kalender auf das Jahr 
lg ig. 55i Jahrgang. Gotha, Perthes. 126. und 
126 S. ohne die nicht pagiuirten Aufsätze, mit 
12 Kupfern. 1 Thlr. 

Wie im Preise, so bleibt sich auch in der Wahl 
und Ausführung der Aufsätze dieses Taschenbuch 
immer gleich, und behält ihretwegen, auch nach 
Verlauf des Jahres, seinen Werth. In dem gegen¬ 
wärtigen sind es folgende: S. 1 —15. Etwas aus der 
ältesten Geschichte der Markgrafen von Meissen 
(von Conrad dem Grossen, seit 1127., Otto dem 
Reichen, Albrecht dem Stolzen und dessen Bruder 
Friedrich dem Bedrängten). Es gehören dazu sechs 
von Ramberg gezeichnete, von verschiedenen Künst¬ 
lern gestochene Kupfer. S. i5—s4. Die Voltaisclie 
Säule, von Herrn Prof. Kries (der auf eine sehr 
fassliche Weise, nach Volta, beweiset, dass die so¬ 
genannte thierische Elektricität (Galvanismus) nichts 
anders, als die gewöhnliche Elektricität sey, wel¬ 
che durch gegenseitige Berührung der Metalle er¬ 
regt werde , er beschreibt die Einrichtung und 
Wirkungen der Voltaischen Säule und die von Zam- 
boni dabey angebrachten Verbesserungen deutlich.) 
S. 25—62. Geographie des Weins (d. i. historische 
Nachrichten vom Weinbau, vom Verbot des Weins 
durch Mohamed, von den vorzüglichsten Weinsor¬ 
ten bey den Alten, und von den europäischen Län¬ 
dern und den in jedem erzeugten Weinarten, und 
den aussereuröpäischen Ländern, selbst Australien 
nicht ausgenommen, wro man jedoch die Trauben 
noch nicht hat zur gehörigen Reite bringen kön¬ 
nen. Bey den französ. ist vornämlich A. Jullien 
Topographie de tous les Vignobles connus, Par. 1816. 
gebraucht. S. 8t — n4. Ueber die Apenninen und 
insbesondere die Bergziigeund Bewässerung inMittel- 
Ilalien, von Herrn Leg. R. Stieler (nach verschie¬ 
denen neuern Geographen bearbeitet; den neuem 
Namen der Flüsse, unter welchen, der Arno, die 
Tiber, der Gariglione, die Chiana, die merkwür¬ 
digsten sind, hat der Vf. meist die altern beyge- 
fügt). Auch diesmal ist die Chronik eines ganzen 
Jahres (1. Jul. igi6. — 5o. Jun. 1817.) aulgestellt; 
ausser der Genealogie der Regenten ist vornämlich, 
die Genealogie mehrerer anderer in Deutschland, 
Frankreich, Italien u. s. w. begüterter lürstl. Häu¬ 
ser aus authentischen Quellen bereichert und be¬ 
richtigt. Die übrigen sechs Kupfer sind: Bildnisse 
des regierenden Herzogs zu Sachsen-Coburg-Saal¬ 
feld und seiner Gemaliu, geh. Prinzessin von Sach¬ 
sen-Gotha; Gotha von der Nordw'eslseite 5. Coburg 
von der Südwestseile; Rosenau, Herzog!. Coburg. 
Eustschloss; Ludwigsburg, Herzogi. Lustschloss bey 

Coburg. 
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Leipziger Literatur-Zeitung 

Am 9- des Januar. 3* V \ . 1818. 

Aeltere Geschichte und Poesie. 

Fragment einer Urkunde der ältesten Juipländi- 

sehen Geschichte in Versen aus der Original- 

handschrift zum Druck befördert > mit einigen 

Erläuterungen und einem Glossar versehen von 

Dr. L/iborius Bergmann, Ober-Pastor und Senior des 

Riga’schen Stadtrainisteriums, Pastor zu St. Peter uud er¬ 

ster (erstem) Assessor des Consistoriüms. Riga, 1817. 

gedruckt auf Kosten des Herausgebers bey Wil¬ 

helm Ferdinand Häcker, in Commission Riga 

und Leipzig in der Hartmannschen Buchhandl. 

220 S. in 4. 

Die Handschrift dieser merkwürdigen Reimchro- 
nik besass ehemals der Gubernialrath von Bret- 
schneider in Lemberg (ihre frühem Schicksale sind 
nicht angeführt}, von dem sie der verdiente Her¬ 
ausgeber 1792. erhielt. Sie ist auf Pergament, und 
nui" das Titelblatt auf Papier , von späterer Hand, 
wahrscheinlich von dem nachmaligen Besitzer des 
Originals, der ein Verwandter des Verfassers ge¬ 
wesen zu seyn scheint und sicli Johann Alnpecke 
nennt, geschrieben, und bestellt aus 85 Blättern 
u. 1G6 Seiten, zwey gespaltene Columnen auf jeder 
Seite, jede Columne enthält 52 Zeilen u. das Ganze 
also aus 1600 und einigen 5o Versen. Am Schlüsse 
steht der Name des Vfs. und die Zeit der Verfer¬ 
tigung des Gedichts: „Geschrieben in der Kutnen- 
tur zu rewel durch deri Ditleb von Afnpeke im 
Mcclxxxxvj iar.“ Sie ist mit so vieler Sorgfalt 
und damaliger Kunst verfertigt, dass sie schon in 
dieser Rücksicht Aufmerksamkeit verdient. Die 
Zeilen sind mit dem Zirkel abgemessen, auf schwa¬ 
che bleichschwärze Linien geschrieben, so dass jede 
Zeile zwischen zwey solchen Linien steht. Auch 
der Rand der Columnen ist auf beyden Seiten mit 
solchen Parallel-Linien eingefasst. Die Anfangs« 
buchsiahen der verschiedenen Abschnitte erschei¬ 
nen bald in rother, bald in blauer Farbe, der An¬ 
fangsbuchstabe jeder Zeile (wenn er nicht einen 
neuen Abschnitt andeutet), ist rotli gefärbt und 
unterscheidet sich von den darauf folgenden in der 
Form. Die Form der Puchstaben (von welcher in 

Erster Band. 

Holz sehr schön geschnittene Proben beygefiigt sind) 
ist ganz die am Ende des i3ten Jahrhunderts ge¬ 
bräuchliche und gewährt einen sichern Beweis für 
das Alt er th um dt-r Handschrift selbst. Die Ortho¬ 
graphie ist durchgängig gleich. Sprache und Ein¬ 
falt der .Ausdrücke . verrathen das blühende Alter 
der schwäbischen Poesie; Sylbenmaass, Mundart 
uud Eigentümlichkeit des Vortrags ist ganz so 
wie bey den schwäbischen Dichtern; die Sprache 
dieser Reimchronik hat einen grossen Reichthum 
vom eigentlichen und metaphorischen Ausdrücken 
für Gemuths - Bewegungen und Zustände; häufig 
kommen Beschneidungen, Verstümmelungen, Aus¬ 
lassungen und Zusammenziehungen in gewissen 
Zeitwörtern vor. In dem Original ist von S. 42. 
unten an eine Lücke von mehrern Blättern, in 
w elche die Regierung der Heermeister Dietrich von 
Groningen, Andreas von Slukland, Eberhard von 
der Seine fällt. Sie mit Nachahmung der ganzen 
Manier des Alupecke aus Arndts Chronik zu er¬ 
setzen , hat der verstorbene Bruder des Herausge¬ 
bers, der vormalige livländisehe Oher-'Consistorial- 
Assessor uud Prediger zu Ruien den Versuch ge¬ 
macht, den aber der Herausgeber nicht hat abdru¬ 
ckeil. lassen, sondern in seiner reichen livländischen 
Sammlung aufbewahrt. Da sich kein Verleger für 
den Abdruck dieser Handschrift fand, so brachte 
der Herausgeber der Literatur und Geschichte gern 
diess Opfer, sie auf eigne Kosten zum Drucke zu 
befördern und so auszustatten, dass ihr Gebrauch 
erleichtert wird. Man ist ihm dafür vielen Dank 
schuldig und wir hoffen, dass Freunde der Ge¬ 
schichte und der altdeutschen Poesie, die jetzt un¬ 
gleich zahlreicher sind als sonst, bald bewirken 
werden, dass er nicht vergeblich auf ihre Theil- 
uahrae gerechnet hat. Das Werk hat einen dop¬ 
pelten Werth, wenn gleich es nicht vollständig er¬ 
halten ist, und daher auf dem Titel Fragment ge¬ 
nannt wird: einmal als Geschichts-Denkmal für die 

älteste Zeit Livlands von einem Verfasser, der ei¬ 
nen grossen Theil der Begebenheiten seihst erlebt 
hat, den vorigen sehr nahe war und aus der Ue- 
berlieferung der Zeitgenossen zunächst schöpfen 
konute, auch bisweilen, wiewohl selten, von andern 
noch vorhandenen livländischen Historikern, die 
man als die einzigen Quellen ansieht, abweicht, 
auch manche Beyträge und Aufschlüsse gibt über 
Denkart, krieger. Geist, fanatischen Bekehrungsei¬ 
fer, Cultur, Sitten und Gebräuche jener Periode: 
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dann als Denkmal der deutschen Sprache und der 
geschichtlichen Poesie in diesem Zeitraum, indem 
es schätzbare Beytrage zur nähern Kennthiss der 
alldeutschen Sprache und zur Erläuterung veralte¬ 
ter und zum Theil. unbekannter Wörter enthält. 
Es ist übrigens die einzige .Reimchronik Livlands, 
die jerzum Vorschein gekommen ist, und sie war 
selbst den fleissigslen Sammlern und Rennern der 
Inländischen Literatur und Geschichte unbekannt 
gebliehen. Bey Bekanntmachung derselben -hat der 
einsichtsvolle Herausgeber erstlich den Druck aufs 
sorgfältigste nach dem Original', mit Beibehaltung 
der gespaltenen Columnen und der Zeilen auf je¬ 
der und der ganzen Orthographie und aller Inter- 
punctions - Zeichen, eingerichtet. Nur die Lücke 
iS. 42. ist im Texte nicht bemerkt; auch ist von 
den am Rande der Handschrift von einer andern 
H and beygeschriebenen kurzen lateinischen Anmer¬ 
kungen und Jahrzahlen nichts aulgenommen. Die 
Jahrzahlen hatten wir beygefügl gewünscht, doch 
ersetzt diesen Mangel hinlänglich die vom 'Heraus¬ 
geber S. 185 — 208. aufgestellle :* Kurze (vollstän¬ 
dige) Anzeige des Inhalts dieser Chronik, nebst 
einigen (mehrern) Anmerkungen, worin manche 
Begebenheiten genauer erläutert , vornemlich die i 
Zeitrechnung erörtert und berichtigt und theils al¬ 
tere Schriftsteller (wie Hiarne, die russischen Chro¬ 
niken), theils spätere (wie Arndt, Hartknoch) ver¬ 
glichen und angeführt sind. Die Chronik fängt mit 
einer kurzen Erzählung von der Weltschöpfung, 
der Gründung des Christeulhums und Verbrei¬ 
tung desselben unter den Heiden an, dann geht sie 
zur Ankunft deutscher Kaufleute in Livland; der 
Errichtung eines Friedens mit den Eingebornen u. 
eines jährlichen Handels, der Erbauung von Ikes- 
kulle (Yxküll), und zur Ankunft und Predigt 
Meynhardts fort, den diese Chlonik vom Papste 
im Jahre n43. zum Bischof ernennen lässt, eine 
offenbar falsche Angabe. Meynhardt war damals 
mit einem Heiden, der sich halte taufen lassen, 
nach Rom gereiset, und hatte dem Papste Livlands 
Zustand und die schon erfolgten Bekehrungen zum 

\ Christenthum geschildert: 

Do’pahest sie rernam 

Sin herze an freude quam (kan^ 

Vil inneclichen sprach er do 

Ich bin d’mere (über die Nachricht) harte 

Meynhardt lieber son min 

Du salt da selbens Bischof sin 

Ich gebe dir (ute (Leute) und lant 

Uf dine «eie in die liant 

Und gebe dir gewaltis (der Gewalt) vil 

Was vurbas (weiter) pilgrime wil 

Hin su nieflande quomen (kommen) 

Die sin in Gotes vride genomme 

Zu bischoue er gcwiet (geweiht) wart 

, E. (ehe_) er dannen vur uf die vart 

Des sy nu ianc oder kurt 

Dis geschah von gotes gebürt 

Tusend und hundirt jar 

Und dri und vierzik das ist war. 

(sehr) vto 

S. 45. wird ein Angrif der Samen oder Samländer 
auf die Burg Memel geschildert: 

f ■ Da sah man samen also vil 

Das *ie waren ane (ohne) zil 

Sie hatten da mit schiffen 

Die mimele (Memel) so begriffen 

Das man darubei mochte gan 

Das enwart nie mer getan 

Die mimele ist ein wasser gros 

Do man schiff zu schiffe stos 

Do wert es zu allen stuckei) 

JBcstellet sam (wie) ein . brücken u. s. f. 

Von den Samländern wird erzählt, dass sie ihre 
Todten mit den Waffen verbrannten: 

Ir toten die sie baten 

Die brannten sie mit irme (ihrem) zuge (zeuge) 

Vurwar ich nicht enluge (lüge) 

Spere. schilde. brunie (Rüstungen), pfert (Pferde) 

II elmen. keyen (Keulen), und swert 

Brannte man durch ir willen 

Darmite tollten sie stillen 

Den tuwel (Teufel) in jener werlde dort 

So grose torheit wart nie gehört. 

Wie gotes gute hatte gesant 

Den Christentum zu nieflant 

Und wie da was becliben. 

Als ouch hieuor ist beschriben' 

Und wie die andere heidenschaft 

Mit gewaltiger craft 

Sich wolde da -wider setzen 

Ich wil uch sorge irgetzen 

Vas uwer will kegen mir gert (begert) 

Des siet ir von mir gewert 

Sprach d’pabest zu im do 

Des guten trostes wart viel fro 

D’herre und die geuerten sin 

Die ersamen Pilgerin '■ 

Mit vreuden baten sie zu hant 

Um einen Bischof in das lant 

Mit dem Meister von Livland, Holte (Halt, oder 
Balthasar von Hohenbaeh i2yo.) und einem Siege 
der Christen über die Litthauer endigt sich die 
Chronik, in welcher vornemlich die vielen Schlach¬ 
ten mit den Liven, Kuren, Samen, Litthauern, 
Russen umständlich und mannichfaltig geschildert 
werden. Endlich hat der Herausgeber noch ein 
Glossarium, das jedoch nur die seltensten Aus¬ 
drücke vorzüglich erklärt, mitgelheilt. Der Her¬ 
ausgeber rühmt die Bemerkungen und historischen 
Notizen,. welche Herr Rath ßrotze seiner CCpie 
dieser Chronik bevgefugt und ihm zu benutzen 
verstauet hat. Dadurch ist votnemlich die In¬ 
haltsübersicht so ergänzt worden . dass man eine 
ziemlich' vollständige Uebersicht der ganzen liv- 
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ländischen Geschichte, das ganze erste Jahrhun¬ 

dert hindurch, erhält. 

Disquisitio de origine nominis Livoniae. ITisto- 
riae JLivonorum Prodromus. Auctore Dr. Wcil- 
demciTo ci Ditmcir, Livon. et Esthon. Nobilium 
Cousociationis Membro, Societ. Lat. Jenensis 
Sociorinn Honorr. Numero adscripto, nec non 
Societ. magni ducatus Isen. Vimar. Sodali ex- 
traneo ord. etc. Heidelbergae a. MDCCCXVI. 

typis J. M. Gutmanni. in S. in 8. (bey Mohr 

und Winter 1817. 

Ein um so mehr achtungswerther Versuch, je 
mehr er nicht nur von ausgebreiteten Geschichts- 
und Sprach - Kenntnissen, ausgezeichnetem l leisse 
und kritischem Foi scimngsgeiste. sondern aucn 
von seltener Bescheidenheit im Ankündigen eigner 
Untersuchungen und ßeurtheilen fremder zeugt. 
Die verschiedenen Meinungen über den Namen 
Li ven waren nur in Ol. Hermelini diss. de origme 
Livonorum, die jetzt nicht mehr brauchbar ist, ge- 
sammlet worden. Der erste Theil gegenwärtiger 
Abhandlung enthält allgemeine Vorerinneruugen 
über die ältere liefländisciie Geschichte, Resultate 
eigner Untersuchungen gebend, die der Titel der 
ganzen Schrift nicht erwarten liess. Es wird zu¬ 
vörderst gezeigt dass ehemals unter den Namen 
Liefland die ganze Ostseeküste in einer Länge von 
io4, Breite von 60 Meilen, begriffen wurde (selbst 
der Strich Landes von Memel bis zum Curischen 
Haff, 5 Meilen von Königsberg, gehörte dazu, und 
dass vor Ankunft der Deutschen die Bewohner 
waren: Kuren, Semgallen, Selen, Lieven, Letten, 
Wenden, Littauer, Esthen, Oeseier, Schweden, 
A öJkerschalten, die, mit Ausnahme der Schweden, 
zu den beyden Hauptstämmen, dem Esthnischen 

und Lettischen gehörten, und über deren Sitze 
mehrere Nachrichten, mit Anführung und ßeur- 
theilung verschiedener Forscher und Schriftsteller, 
auch der neusten, ertheilt werden; dann wird an¬ 
gegeben , welche Provinzen jetzt mit dem allge¬ 
meinen Namen Liefland belegt werden. Hierauf 
verbreitet sicli der Herr Verfasser über die frü¬ 
hem Wohnsitze der Liven, verwirft Friebe’s Ein- 
theilung derselben und stellt eine andere, auf die 
Zeugnisse der ältesten Chronikenschreiber gegrün¬ 
dete und durch geschichtliche Bemerkungen erläu¬ 
terte Abtheilung ihrer Districte und Wohnsitze auf. 

Daran schliesst sich die Angabe der heutigen Wohn¬ 
sitz© der Liven (von denen sich nur wenige Ue- 
berbleibsel erhalten haben) uifd eine kurze Be¬ 
schreibung ihrer Sitten und Gebräuche, und ihrer 
Muttersprache. Sie werden von den Letten genau 
unterschieden, auch in Ansehung der Sprache. S. 
55. sind, unter der zu viel versprechenden Ueber- 
schrift: über die Quellen der Geschichte Lief- 
lamis, einige der vornehmsten neuern chriften über 

Livlands Geschichte u. Verfassung angeführt. Im 
zweyteu Theiie tritt der Herr Verfasser, nach An¬ 

führungen der ältesten Erwähnungen der Liven 
(bey Plolemäus sltvwvoi) und W iderlegung der ver¬ 
schiedenen, zuin Theil lächert., Ableitungen des Na¬ 
mens, denen, welche ihn von Liua, Sand, herleiten, 
bey, so dass also die Bewohner der sandigen Küste 
oder Gegend so genannt worden sind, ln einem 
Anhänge sind noch die verschiedenen altern und 
neuern Schreibarten des Namens des Landes (das 
eigentlich Livvland oder Liiwland heissen sollte) ge¬ 
prüft, und bemerkt, dass auch die Schreibarten 
Livland, Liefland, nicht zu verwerten sind. — 
Nicht nur in gegenwärtiger Schrift (S. 5o ff'.), son¬ 
dern auch in einer frühem Abhandlung (in Rühs 
und Spikers Zeitschrift für die neueste Geschichte 
B. 4. St. 4.) hatte der Herr Verfasser von den in 
Kurland vorhandenen Kreewinen gehandelt, und 
behauptet, dass sie Stammverwandte der Liven 
und mit den früher in Russland vorhandenen Kri- 
witschen ein und dasselbe Volk sind. Diese letz¬ 
tere Meinung bezweifelte Herr Professor Rühs in 

einer Anmerkung in dem erwähnten Journal. 

Darauf ist erschienen: 
. 

‘ Gegenbemerkung auf eine Bemerkung vom Herrn 
Professor und Ritter Dr. Friedrich Rühs in Ber¬ 
lin. Von Dr. [K olde mar von Lhtrnar, mehrerer 

gelehrten Gesellschaften Mitglied. Heidelberg b. Mülir 

und Winter 1817. i5 S. in 8. 

Den Beweis für seine Behauptung führt der 
Verfasser jetzt so: Kreewi heissen im Lettischen 
noch theils Fremde, tlieils Bussen, oder solche, uie 
aus Russland sind; die Kreewinen sind also aus 
Russland nach Kurland gekommen, und die Kri- 
witscheu, zu denen sie gehören, müssen also vom 
Finnischen Stamme seyn, nicht vom Slawischen. 
Noch wird des Raths Brolze Meinung, dass sie 
Esthen wären, widerlegt, iin Anhänge aber (S.8tf.) 
Proben der Sprache der Kreewinen, verglichen mit 
gleichen Stücken der Livischen u. der Esthnischen 
(in zwey Dialecten) Sprache, mitgetheilt. Der Herr 
Verf. hat übrigens schon viel gesammlet und vor¬ 
gearbeitet zu einer neuen Gescliichte Lieflamls. 

Beitrage zur Kenntniss Russlands und seiner Ge- 
s< hichte. Hei ausgegeben von Gustav Ewers und 
Moritz von Engelhardt. Ersten Bandes 1.Hälfte. 
(Auch unter dem Titel • Sammlung Russischer Ge¬ 
schichte. Des loten Bandes 1.Stück) Dorpat 1816. 
auf Kosten der Merausg. Leipzig bey Kummer, 
Berlin Reälschulbüchh. 555 S. in 8. 

Diess erste Stück einer Fortsetzung der Mül- 
ler’schen Sammlung, durch welche zuerst eine krit. 
Behandlung der Geschichte Russlands eingeleitet u. 
angefangen wurde, versprich! durch die acht au (ge¬ 
nommenen Abhh. wahre und wichtige Erweiterung 
der Kenutin.ss sowohl von Russlands Zustande wd 
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söiiien Bewohnern , als aucn der russ. Geschichte, j 
Es sind folgende: I. S. 9. Gustafs von Engelhardt 
Nachrichten von den Ansiedelungen der Deutschen 
und anderer Eingewanderten im südl. Russlande. 
Nebst Bemerkungen über den dortigen Ackerbau. 
Sie sind auf einer Reise, die der Vf. im Sommer 
idi-i. von Dorpat aus über Pskow, Smolensk, Kiew 
u. s. f. nach Odessa und Taurien unternahm, ge- 
saimmlet, und gehen die Oberfläche, den Boden, die 
Wälder, die Bewohner des durchreiseten Landstrichs 
(vorncml. die Bewohner der Gouvernements Chersson, 
Jekalrinoslaw u. Taurien) und die Landwirtschaft 
im Gouv, Chersson an, woran sich einiges von 
Odessa und dessen Handel schliesst. II. S. 7b. Ga- 
v/rila Iwanowitsch Dawüdov's Nachrichten von der 
Insel Kad’jak u. den russ. Niederlassungen daselbst 
(aus dem 2. Theil seiner russisch erschienenen Reisebe¬ 
schreibung besser geordnet, mit Weglassung des schon 
in des Capitain v. Krusenstern Wörtersammlung aus 
den Sprachen einiger Völker des östl. Asiens, Petersb. 
180. abgedrucktes Wörterverzeichn. der Koljuschen- 
und Kinai-Sprache,und einiger anderer Aufsätze. III. 
S. i45. Acta Legationis Muscoviticae per Paulum 
Jausten, Episcopum Aboensem, breviter compre- 
hensa, 1069 —1572. zuerst vom verst. Prof. Por- 
than 1775. in drey akadem. Schriften bekannt ge¬ 
macht, jetzt ihrer Wichtigkeit halber wieder abge¬ 
druckt. IV. S. 187. Zar’Iwan der Grausame. Send¬ 
schreiben an Gotthard Kettler, Herz, zu Kurland u. 
Semgallen, von Joh. Taube (rigaischen Mannrichter) 

und Eiert Kruse (dörptschen Stadtvoigt) 1672. (aus 
dem Königsb. Archive mitgetheiit, parteyiscli u. gebäs- 
sigübertreibend, nach dem Urtheildes H. Ho fr. Ewers). 
V. S. 241. 7. de Kodes (eines sonst nicht bekannten 
Kaufmanns) Bedenken über den russ. Handel im 
J. i655. (womit Kilburgers Unterricht vom russ. Han¬ 
del in Biischings Magazin B. IV. fast wörtlich überein- 
stimmt), dem Herausg. vom Hrn. Generalsup. Dr. 
Sonntag in Riga mitgetheiit. VI. S. 279. Schick¬ 
sale der russ. Kirche in China, nach dem 2. B. der 
1810. zu Moskau gedruckten russ. Kirchengeschichte 

des Archimandriten Ambrosius. VII. S. 299. Die 
Pravda. Aeltestes Gesetzbuch der Russen von Ja- 
roslaw Wladimirowitsch’ 1020 — io54. und Wla¬ 
dimir II. Wssewolodowitsch’ 1110—1124. aus dem 
Russischen (nach Boltins Ausgabe und Umschreibung 
des Textes treu, mit Einsicht, übersetzt von Hrn. Ho fr. 
Ewers, der eine krit. Ausgabe des Originals mit den 
nöthigen Erläuterungen verspricht und in s. Krit. 
Vorarbeiten zur Gesell, der Russen von den Quellen 
dieses Gesetzbuchs gehandelt hat). VIII. S. 025. Han¬ 
delsvertrag zwischen MsstisslawDawiidowitsch’, Für¬ 
sten von Ssmolenssk, der Stadt Riga u. den Kauf¬ 
leuten auf Gotland vom J. 1228. Die auch durch die 
angehängten Siegel merkwürdige russ. Urschrift be¬ 
findet sich im Stadtarchiv zu Riga. — Wir hoffen, 
dass es den verdienten Herausgebern weder an Auf¬ 
munterung noch an Unterstützung zur Fortsetzung 
dieser Sammlung, die nur wissenschaftliche Abhh., 
nichts, was blos flüchtige Unterhaltung gewährt. 

aufnehmen und 'ohne sich an eine Zeit zu binden, 
ohne Uebereilung, erscheinen soll, fehlen werde. 

Kleine Schrift. 

Ecclesiarum Evangelicarum Jubilaeum saeeulare 
tertium etc. indicit — Joannes Christianus Güi- 
lielniU8 Augusti, Phil, et Th. Doct. emsdem^ne P. P. 

O. Facult. theol, Evang, (in acad. Vratislar.) h. t. Decarms. 

Praemissa dissertatione de hymnorum sacrorum, 
quos Luthero debemus, in historia dogmatum 
usu. Vratislaviae, ex typ. Univ. MDCCCXVTI. 

47 S. in 4. 

Der Hr. Verf. hatte schon in einer frühem 
Schrift (1810.), und vornemlich in der Dissert. de 
Hynmis Syrorum sacris, Bresl. 181+. behauptet, 
dass sich von den kirchl. Gesängen der verschie¬ 
denen christl. Parteyen ein nützlicher Gebrauch zur 
Erläuterung mancher Puncte ihres Lehrhegrifs ma¬ 
chen lasse. Diese vom sei. Canon. Jahn bestritte¬ 
ne Meinung wird im Eingang des gegenwärtigen 
Programms vertheidigt und tlieils neue Gründe da¬ 
für, theils die verschiedenen Meinungen protest. 
Theologen hierüber heygebracht; dann aber, nach 
einer ziemlich vollständigen Literatur des evangel. 
luther. Kirchengesangs (S. 9.), der historisch - dog- 
matische Gebrauch von Luthers Liedern^ ubei wel- 
eben ebenfalls mannichfaltige Streitigkeiten entstan¬ 
den sind, durch mehrere, mit literar. u. kritischen 
sehr schätzbaren Bemerkungen begleitete ßeyspiele 
in Ansehung dei' Lehren von der Erbsünde, von 
der Genugtuung u. den damit zusammenhängenden 
Artikeln von der Gnade, Rechtfertigung u. s. f., von 
der Person Christi, vom Abendmal, in Ansehung 
der den verschiedenen Confessionen gemeiuschaltl. 
Artikeln dargethan ; hierauf verbreitet sich (S. 27 fl.) 
der Hr. Vf. über L's polcm. Lieder oder Stellen, 
wobey der auf die Schaubühne gebrachte Gesang: 
Eine feste Burg etc. dem Vf. Gelegenheit gibt, sich 
gegen die Darstellung L’s u. religiöser Gegenstände 
auf der Bühne überhaupt, die man mit höchst ein¬ 
seitigen Gründen vertheidigt hat, zu erklären. In 
einem Anhänge S. 55. ist noch eine Vergleichung 
des Zustandes der evangelischen Kirche am Ende 
des 2ten Jahrhunderts der Reformation und jetzt 
zum Vortheil unsrer Zeit angestellt und von den 
besondern Gründen der Universität Breslau evan¬ 
gelischen Theils zur Jubelfeyer gesprochen. Bey 
dieser Feycr wurd#, was wir allein auszeichnen, 
am oisten October von Herrn D. August Gottlieb 
Ferdinand Schirmer pro Lic. theol. eine Dissert. 
Observationes exegetieo - criticae in librum Esdrae 
vertheidigt und die Theologie - Studirenden beydei 
evangelischen Confessionen haben, statt andeiei 
Feyerlichkeiten , die sehr seltene Formula Refoi- 

j mationis a Luthero et Iheologis Vitebergensibus a. 

I i545. proposita wieder abdrucken lassen. 
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Leipziger 

Am 10- des Januar. 

i — i i ii.p ii 1 'i 1 i um   r m i n it—n 

Lite r atür-Zei t u n g. 

Intelligenz - Blatt. 

Leipziger Universität. 

Wir haben bereits in einigen Stücken der letzten Mo¬ 
nate des vor. J. die hiesige dreytägige würdige Feyer 
des Reformations - Jubiläums beschrieben, und indem 
wir Uebelwollender lügenhafte Berichte mit verdienter 
Verachtung strafen, gedenken wir nur noch der am 3- 
und 4. Nov. gehaltenen theolog. Inauguraldissertation 

und der darauf erfolgten Promotion von acht Doctoren 
der Theologie. Zu derselben hatte der Hr. Dechant 
der theolog. Facultät, Cons. Ass. u. Superintendent Dr. 
Tzschirner, eingeladen mit einem Programm , dem die 
kurzen Lebensbeschreibungen der Promovirten beyge- 
fügt sind: Dr. Henricus Theopli. Tzschirner, Univ. 
Lips. h. t. Procanceil. Solemnia quibus Candnlati Do- 
ctissimi inter ipsa Sacra ecclesiae instauratae Saecularia 
summos in Theol. lionores eonsequentur ante d. 111. 
Nov. Ii. II. et d. IV. Nov. ab H. IX. in audit. Theol. 
celebranda observantissime indicit. De claris veteris 

ecclesiae oratoribus commentatlo prima. XXXXl v S. 
in 4. Die vorzügliche und öfters verkannte oder nicht 
genug bekanute Beredtsamkeit einiger kirchlicher Red¬ 
ner des Alterthums, aus deren Homilien auch die geist¬ 
lichen Redner unsrer Zeit noch manches benutzen kön¬ 
nen, bewogen den Hrn. Verf., die Reihe dieser Ho¬ 
mileten, die unter den Griechen Origenes eröffnen und 
Johann von Dainascus schliessen, unter den Lateinern 
Zeno anfangen, Beda, der Ehrwürdige, endigen wird, 
in mehrern Programmen zu schildern. Denn in den 
S. VI. angeführten Schriften über Religionsvorträge in 
der altern christlichen Kirche ist dies entweder gar 
nicht, oder auf eine nicht befriedigende Weise gesche¬ 
hen. Das gegenwärtige Programm bleibt bey der Dar¬ 
stellung der allgemeinen und Allen gemeinschaftlichen 
Manier der geistlichen Reden dieser Männer stehen ; die 
Ursachen dieser Aehnlichkeit werden in den Religionsmei¬ 
nungen und Sitten der altern Kirche, der Denkart und 
Cultur der Völker, unter welchen sie lebten, der Be¬ 
schaffenheit -der Zeit, in welcher die kirchliche Be¬ 
redtsamkeit sich ausbildete , gefunden. Man vermisst 
bey den Kirchenvätern die Genauigkeit im Vortrag der 
Glaubens - und Sittenlehre, in der Stellung und Ein- 
theilung der Materie, welche man jetzt fordert und 
antrifft. Sie waren freylich auch Philosophen und Dia¬ 
lektiker, aber ihre Beredtsamkeit war mehr historisch, 

Erster Band, 

als philosophisch; bey Behandlung einer Perikope be¬ 
folgten sie meist die synthetische Manier, die der ana¬ 
lytischen nachsteht. Sie glaubten, dass alle Geschichts¬ 
erzählungen des A. Test, eben sowohl zur christlichen 
Religionslehre gehörten, wie die Geschichte Jesu; ohne 
gehörige Auswahl bedienen sie sich biblischer Zeugnisse 
und Beyspiele, und erklären sie öfters unrichtig, wen¬ 
den sie falsch an; oft geht ihr ganzer Vortrag nur 
über solche Beyspiele, die nicht allein aus der bibli¬ 
schen , sondern auch aus der christlichen Geschichte 
genommen sind. 2) Ihre Beredtsamkeit zweckt mehr 
auf Erweckung und Unterhaltung frommer Gefühle, als 
auf Belehrung ab, ist mehr poetisch als didaktisch, wozu 
die bildlichen Vorstellungen der heil. Schrift und die 
neue christliche Mythologie Gelegenheit geben. 3) Sie 
neigte sich mehr zur Mystik, da überhaupt die Reli¬ 
gion der alten Kirche der Phantasie Nahrung gab; ihre 
ganze Manier ist mehr mystisch als praktisch; denn 
die Frömmigkeit wurde vorzüglich in Ertödtung des 
Körpers und der Sinnlichkeit und Beschauung der gött¬ 
lichen Natur gesetzt. Alle sind mehr oder weniger 
Mystiker, und überhaupt mehr Mystiker als Moralisten. 
4) Ihre Beredtsamkeit musste ihr Colorit von der grie¬ 
chischen und römischen Eloquenz erhalten, und man¬ 
ches aus den griech. und röm. Dichtern und Philoso¬ 
phen entlehnen, oft auf griech. und röm. Gebräuche an- 
spielen. 5) Die damalige sophistische Manier, die bey 
der öffentlichen und Schul - Beredtsamkeit herrschte, 
ging auch in die christliche Kirche über, zumal da man¬ 
che Kirchenlehrer, ehe sie Christen wurden, Advoca- 
ten gewesen waren. Sie sind nun zwar nicht eigent¬ 
liche Sophisten , aber sie bedienen sich doch bisweilen 
sophistischer Künste , vornämlich in den polemischen 
Reden. .Endlich 6) fallt der Ursprung der christlichen 
Beredtsamkeit in die Zeit, wo die griech. und röm. 
Beredtsamkeit sich schon von der frühem Einfachheit 
und Würde zu entfernen angefangen hatte; daher man 
auch alle Fehler der damaligen Beredtsamkeit und vor¬ 
züglich des asiatischen Styls bey den kirchlichen Red¬ 
nern findet , und ihr Vortrag mit dichterischen und 
neu gebildeten Wörtern angelüilt ist. 

Von den acht Promovirten war nur Herr M. Joh. 

David Goldhorn gegenwärtig (gehören zu Püchau bey 

Wurzen im Sept. 1774., genoss früher Unterricht in 

der Stadtschule zu Wurzen und in der Landschule zu 
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Grimma, studirte seit 1793. auf hiesiger Universität, 

wurde 1796. Magister, 1798. Katechet an der Peters- 

kirche und i8o4. zugleich Lehrer an hiesiger Bürger¬ 

schule, habilitirte sich i8o5. durch Vertheidigung sei¬ 

ner Dissert. de prccibus ad oratiouum sacrarum initia 

fieri solitis aul dem philosophischen Katheder , kam 

noch in demselben Jahre als Prediger auf das benach¬ 

barte Dorf Deutsch, wurde aber nach einigen Monaten 

in die Stadt zurück berufen und Subdiaconus an der 

Neuen Kirche, 1808. Subdiaconus, 1812. Diaconus und 

1816. Archidiaconus an der Thomaskirche, und hat in 

dieser Zeit nicht nur durch mehrere schätzbare exege¬ 

tische, praktische und andere Schriften, sondern auch 

durch psychologische und homiletische Vorlesungen und 

Uebungen, und durch Besorgung der wohltbätigen Auf- 

träge der briüischen Bibelgesellschaft sich verdient ge¬ 

macht). Er svar am 8. Oct. 1817. nach vorhergegan- 

gemm Colloquium mit der thcolog. Facultät Baccalau- 

reus der Theologie geworden, und vertheidigte am 3. 

Nov. Nachmittags und am 4. Nov. Vormittags seine 

Inauguraldissertaiion: 

De inslitutione Aposlolorum, praecepta recte agen- 

di a Jesu satpeuumero repetente, Auctoritate S. V. 

* Theol. in Acad. Lips. ord. — disputabit Johannes üa- 

rides Goldhorn, AA. M. Theolog, Baccal. et ad acd. 

Thom. Lips. Archidiac. Bey Tauchnilz gedr. 71 S. 

in 4. In dem Eingänge wird erinnert, dass, da der 

ganze Inhalt und die ganze Beschalfenheit der christli¬ 

chen Lehre ein vorzügliches Beförderung mittel ihrer 

Ausbreitung gewesen sey , es Verwunderung erregen 

könne, dass die Apostel so häufig alle moralische Vor¬ 

schriften vorzüglich von Jesus herleiten, und auf seine 

Person, seine Eigenschaften, Thaten , Belehrungen, 

Schicksale, gründen. Diese, von der damaligen Denk¬ 

art abweichende und daher befremdende, auch schon 

von andern, theils von Reinhard, theils von unseren 

Yerf beiutheilten, Theologen berührte Art des morali¬ 

schen Unterrichls, wird hier genauer und vollständiger 

behandelt, indem im 1. Cap. die aus der Natur des 

Zwecks Jesu auf Eiden , im 2ten die aus den Lehren 

und Vorschriften, dein Charakter und den Thaten, den 

erfreulichen und traurigen Schicksalen desselben ; im 

3ten die aus der von Gott Jesu ertheilten Majestät, 

Herrschaft und dem künftigen Gerichte; im 4ten die aus 

der Verbindung Jesu mit den Seinigen, seiner \S ürde 

und seinen U7ohlfhafen hergeleiteten und entwickelten 

Vorschriften aufgeführt und erläutert, und soda- 11 die 

ganz natürliche Entstellung, der Nutzen, die Würde 

und die fortdauernde Wichtigkeit diesei besondern 1110 

ralischen Lehrart überzeugend dargethau werden. Von 

den übrigen nächstens. 

Ankündigungen. 

Avis concernant une nouvelle decouvertr d’ TJ1 philas 
da ns La bibliotheque A/nbroisienue ci Milan. 

Tan dis que la basse Italic fouinit en abondance 

danciens monutnens qu’elle tire du sein de scs riinics 

pour l’etude des beaux arts, la partie septenfrionale 

de cette belle et si celebre contree ouvre un nouveau 

champ ä la litterature, en publiant un uonibre d’ecrits 

classiques precieux que la barbarie et le temps avoient 

cnscvelis dans Poubli. 

Monsieur i’abbe Auge Mai, un des bibliothecaires 

de la bibliotheque ambrotsienne ä Milan, s’apercut en 

exammant quelques manuscrits tres - anciens, qu’il y 

avoit sous l’ecriture latine une autre ecriture d’une 

epuque plus reculee, de forme differente, et presentant 

un sujet extremement interessant. Cette vaste matiere, 

masquee, pour ainsi dire, par la seconde ecriture, et 

remplissant deux manuscrits voluminenx, est la tradu- 

l ction mvesogothique des treize epitres protocanoniqties 

de 8. Paul, läite daus le quatrieme siede par l’eveque 

Ulphilas, et dont on a regrette la perte jubqu’a ce 

jour. 

II est. reconnu, d’apres le temoignage unanime des 

anciens historiens, qu’Ulphilas (appde le Moise de son 

temps) a tradnit tonte la ßsbh* ä cette mene cpoqwe, 

excepte, peul-etre, les livres des Bois. Tout Cet 011- 

vrage ayant cte egare, il paiut enfin, au dix- septietne 

siede, le codex argenteus d’Upsa), qui renfermoit une 

partie, consiuerable des quatre Evangiles, qui a ete pu- 

bliee par Francois Jumus l’an iß65. Cette edilion 

ainsi que les suivantes qui eurent lieu successivement 

jusqu’en i8o5., eurent le plus grand succes ä cause de 

leur utilite. Le savant Fraugois Knittel ayant aussi 

examine daus la bibliotheque de Wolfenbüttel un ma- 

nuscrit palimpsestus, il y trouva dans huit pages plu- 

sieurs versets de cinq chapitres de la traduction ulphi- 

lanienne de l’epitre de S. Paul aux Romains. En 1762. 

il pubiia ces iragmens avec beaucoup d’erudition. 

Mais la matiere que renferment les manuscrits dont 

il s’agit ici, surpasse par son etendue tout ce qui a 

cte publie jusqu’en ce jour d’apres ceux d’Upsal et de 

VV oltenbuttel, et peut fournir une vaste carriere oü 

Ja entique des saintes Ecritures et l’etude des antiqui- 

tes germamques peuvent s’exercer pendant plus d’un 

siede, ils oifrent une main differente, et ils parois- 

sent avoir ete ecrits entre le cinquieme et Je sixieme 

siecle de l’ere clnetienne. Ce qui manque des epitres 

sacree» dans un des manuscrits, est renferme dans l’au- 

tre; mais ils ne constituent pas un seul corps. C’est 

pourquoi on trouve huit epitres (au moins en partie) 

eciiles dans les deux manuscrits; de sorte qu’on a l’a- 

vantage de la comparaisom et de la repefition d’un tre- 

sor si precieux. Les caracteres sont grands et beaux. 

On voit les titres des epitres ä la tote des manuscrits, 

et des apostiiies aux marges en la meme laugue. Uno 

des pages contient un sujet extremement curieux. 

La langue d'UJpInlas est appelee moesogfphiquc 

par la raison suivante. Les Goths, nation tres - 1 0111- 

breuse , etant sortis ancienuement de la Scandinavie, 

occuperent les pa}rs »itues a Pest de la mer Baltique, 

la Pomeranie, Ja Prusse et les rives de la Vistule. S e- 

tant aussi emparcs de ia Sarmatie, ensuite de la D»ce, 

ils pouss-erent leurs conquetes jusqu’aux burds du Pont- 
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Euxin. C’est pour cela que la nation se partagca en 

Ostrogoths, c’est-ä-dire Goths orientaux, et en Goths 

septentrionaux. Dans le quatrieme siede du Christia- 

nisme, une grande partie de Goths, ne pouvant endn- 

rer les mauvais traitemens que leur faisoicnt essuyer 

]es Hans sortis des regions septenlrionales de l’Asie, 

ils deinanderent ä l’empereur Valens Ja permission de 

passer dans ses proviuces. L’ayant obtenue, deux cents 

jnille horames capables de porter les armes passerent 

]e Danube, et s’etablirent dans la Moesie, d’ou ils fu- 

rent nommes Moeso-goths. 

Plusieurs d’entre les tribus gothiques avoient em- 

brasse depnis qnelque tetnps le Christianisme; et Theo- 

phile, an de leurs eveques , avoit paru au premier 

concile de Nicee l’an 5j5. Les Moesogoths avoient 

pour pasteur un homme d’un genie fort rare, nomine 

Ulpliilas, dont tous les anciens ecrivains ont fait l’e- 

loge. La nation elle-meme n’etoxt pas tout - ä - fait 

barbare. Jornandes a.ssnre qu’il y avoit dcjä quelque 

temps quelle culfivoit les etudes. La lettre de S. Je- 

rd.ne ä Sunnia et ä Fretela Goths est aussi un ternoi- 

guage de l’etude <le l’Ecriture sainte si ilorissante, au 

moins peu de temps apres, chez cette nation - lä. Ul¬ 

philas dejä fatneux par ses missions et par sa presence 

ä des conciles, voulut faire comioitre la Bible ä son 

peuple, en sa propre langue: il reussit parfaitemeut, 

cornme le prouve la haute reputation dont sa memoire 

jouit depuis qüinze siecies. 

Telle est la decouverte que monsieur l’abbe Mai 

vient de faire dans la bibiiotheque ambroisienne : et 

dont il donnera sous peu un essai fort etendu dans 

une dissertation preliminaire. Un personnage milanais, 

estimable pour ses connoissances ct ses liberalites, et 

rempli de zele pour la publication d’Ulpbilas , vient 

de faire fondre par un habile ouvrier un assortiment 

complet de caractercs ulpbilaniens de differentes gran- 

deurs tant pour le texte que pour les notes et les 

apostilles. Il est. inutile de parier aux Savans de la 

iumiere que va repandre sur l'Lcriture sainte une Ver¬ 
sion faite dans lo quatrieme siede u’apres des exem- 

plaires d’une date probablement plus reculee. Au reste 

l’estime unique , dont le codex argenteus d’Upsal a 

joui jusqu’ä present, peut etre la mesure du prix des 

manuscrits de la bibiiotheque ambroisienne. 

Outre la decouverte de ces denx manuscrits, mon- 

sicur l’abbc Mai a recueilli vingt autres pages, en Ian- 

our moesogotliique , tirees de plusieurs autres manu-, 

scrits paliinpsesii de la meine bibüoiheque. C‘est dans 

ces meines ages qu’on trouvo des pieces ulphilanicn- 

nes evangeliques, qtii manquent ä I’edition mutilce du 

codex argenteus, et une grande partie d’homelie ou 

eominentaire, et ce qui interesse le plus, un morceau 

du livre d'Esdrns et de* celüi de Nebemie; decouverte 

de la plus grande importance, puisque jusqu’ä present 

on n’a vu nulle part la plus petite partie de la Ver¬ 

sion ulphilanienne de l’ancien Testament. 

Avec cette vaste parliev d’Ulpliilas on va rediger 

aussi un nouveau Lexique moesogotliique, qui angmen- 

tera prodigicusement le nombre des mots de la langue. 

Quel present surtout pour les Allemands, qui verront 

retabli en grande partie le corps de la langue mere 

des idiomes septentrionaux! Ils vont entendre taut de 

nouveaux termes de leurs glorieux ancetres , de cette 

nation immense, qui oecupa, par ses conquetes, les 

plus belles et les plus grandes provinces du monde. 

11 ne nous est pas permis d’en dire davantage dans 

un avis qui exige la brievete; mais nous croyons eil 

avoir dit assez, pour que les savans se rejouissent de 

cette decouverte, et que le public soit dans la plus 

vive et la plus juste attente de la publication d'un 

ouvrage qu’on ne pourroit di derer sans porter un grand 

prejudice a la litterature sacree et ancienne. 

Milan, le 15 septembre 1817. 

Programm ct Literar iurru 

Indixerat triennio abhinc Academia nostra Abocn- 

sis propositum ab iliustri quodam atque miinilico ute- 

raiuin atnico, idemque praemio nobismet dispensaudo 

concesso lnüammandum literarium certamen de mariti- 

mis atque hostilibus Normannorum per Mare Bai tu tun 

ejusque nominaiim Feunicum Sinutn cuisibus , invi- 

taratque viros eruditos ad elaboranduui in obscuro ln>cce 

antiquioris harum regionum lxistoriae capite, ad ton- 

quueiida diligenter singuia hanc materiem respiexentia 

atque a Chron’graphis memonae prodita rerum mo- 

menta , simulque ad eadem sevexae crisi examinique 

subjicienda, talique methodo et ordine digerenda, ut 

ceita inde coliigi possent coxxsectaria. Constitutus quo- 

c[ixe erat ultimus ineundo eertamini dies primae anni 

jam curxentis calendae, quod intra tempus xnitti ad nos 

petiveramus iibellos in elegantissimum tliema compo- 

lieiidos: at illud l'rustra quamvis, nee ulla a quoquam 

in hocce coliata symbola, el'lluxerit, haud despexavit 

tarnen praecellens lncisque huie rei affundendae percu- 

pidus tarn thematis ipsius quam promissi praemii au- 

ctor, fieri adlnxc posse, ut si novum defmxretur tem- 

j)us labori isti impendendum , ex eruditorum, quibus 

abundat Europa, virurum scriniis proleiantur pubiici- 

que juris fiant talia, quae et materiem istam illustrent 

egrcgie, et eo, quod pollxcitus est, praemi > invenian- 

tur diginssirna. Item ei'go denuo aggrediendain , ratus, 

iiovis laboribus exbibendxs diem pi'aestituit 1 Septem— 

bris anni MDCCCX1X et praemium disquisitioxii, quae 

palmam meruiase censebitur , decernenduin proposuit 

aut idem proisus quod primitus, numistna scilicet au- 

reum viginti quatuor Ducatorum pondere, quod Augu- 

stis.>imo Euergctae atque Imperatori ante sexexiuium sa— 

cravit obtulitque Mnsarum nostrarum pietas, praetcr- 

eaque ipsius scj'ipti datoi’is impetisa typis exeudendi 

cxemplana omnia et siugu'a, aut, si impressionem li- 

belli ipsi sibi xnalit resejvaiam, sumnxatuxi xentum du— 

e.itos aure<>s. Harum v«ro condition*.ixj utxam piaeop- 

teilt coxmnentatioiium , qi-ae spei’antur , auctores > il 

ipsi indicent, rogamus 1 sed .'Ciibi bae ct am nunc po- 

teruut lixxgua aut" Itussica, aut Germanica, Gallica, Svc- 



71 1818» Januar. 7'> 

rann, Arglic.i, Latinave, at manu in Omnibus tali, ut 

lectionem nihil moretur; nec erit a concursu illo quis- 

quam eruditorum, cujuscunque gentis aut litcrariae so- 

cietatis is fuerit, exclnsus, sed nomine celato, et ap- 

positae obsignataeque schedulae, eadem, qua ipsum scri¬ 

ptum, epigraphe extrinsecus muniendae, cum muneram 

honorumque titulis et habitationis loco, indicando corn- 

misso, quarum et schedulanmi haud alia resignabitur, 

quam qua auctor palma ornandus iunotescat , ceteris 

omnibus sigillo non rupto comburendis. 

Libellos, quibus laudata tractabitur materia, huc 

esse tempestive mittendos deinque a nobis dijudican- 

dos, ex jam dictis faciie intelligitur 3 sed de argurnento 

ipse repetiisse ex Programmale ante scripto juvaoit se- 

quentia: 

A sexto inde post Clrristum natum Saeculo insi- 

gnes diu erant Normanni piratica atque praedationi- 

bus per oras Saxonicas, Belgieas et i'rancicas exercitis 3 

unde et a Scriptoribns Annalium Gallicis praesertirn et 

Anglicis fuse narrantur expeditiones ipsorum maritimae 

illo Saeculo posteriores. JSec est tarnen a fide alienum, 

fccisse hos ipsos Normannos, antequam cursus tarn lon- 

ginquos tentarent, virium suarum penculum in littori- 

bus propius sitis eorum populorum, qui, ut de Slavis 

habet Helmoldus (Chrom Siavor. Lib. I. cap. 7.), prae 

manibus erant, quod etiam expressis Adanii Bremen- 

sis (Hist. Eccles. Lib. 1. cap. i3.) aliorumque hujus 

aevi Scriptorum testimoniis corifirmatur. Sic Riinbcr- 

tus (cap. 27.), quocum conferri p test alter Ansgarii 

Biograpbus Gualdo Corbeiensis (cap. 63 — 69.), m- 

jecla mentione factae a Sveombus circa Saeculi noni 

medium in Chororum s. Curonum terram expeditionis, 

hos dicit, illorum principatui olim subjectos, sed hunc 

jampridem dedignatos, tum ad obsequii fidem tributa- 

que solvenda rediisse. Neque Nestor non perhibet, 

a Slavorum Tschudorumque austraiia Fennici Sinus li- 

tora incolentibus nationibus pendi, circa ejusdem noni 

Saeculi medium , Varegis s. Normannis coepisse tri— 

butum: cum contra serius fuisse videatur Bothnicus 

Sinus horurn navigatorum incursionibus infestatus, et 

laudati demuin Adami tempore Dani Norvegique ma¬ 

gno viae labore multoque periculo quantitatem hujus 

maris perscrutati (de Situ Daniae cap. 218.); sint licet 

istius quidem Historici de regionibus huic Sinui adja- 

centibus narrationes plus minus fabulosae. 

Dabamus Aboae die 16 (28) Junii MDCCCXVII. 

Senatus Universitatis Imperialis, quae Aboao in 

Finlandia Höret. 

Der Unterzeichnete wird eine von ihm verfasste 
Schrift unter dem Titel: 

Zusammengestellte Resultat« aus mehrjährigen meteoro¬ 
logischen, zu Würzburg und an vielen andern Erd¬ 
orten gemachten, Beobachtungen, — mit einer kur¬ 
zen Anweisung, wie man die Barometer- und Ther¬ 
mometer-Beobachtungen anstellen, genau berechnen 
und sich derselben zur Bestimmung sowohl der ab¬ 

soluten als relativen Höhe eines Ortes am bequem¬ 
sten und rieh:igateil bedienen könne. 

auf Subscription herausgeben. Er ist sich bewusst, keine 
M ike und Zeit gespart zu haben, um diese Schrift für 
alle Leser aus den gebildeten Standen möglichst inter¬ 
essant zu machen. Es wird in unsern Tagen so viel 
über Witterungskunde geschrieben und gesprochen, dass 
eine Schrift , welche , jede noch unbewiesene Hypo¬ 
these auischliessend , lediglich eine treue und umfas¬ 
sende Dar - und Zusammenstellung merkwürdiger Re¬ 
sultate aus dreyzehu - und zum Theil achtjährigen, au 
sehr verschiedenen Erdorten angestellten, meteorologi¬ 
schen Beoba< htungen mit einigen Reflexionen und An¬ 
deutungen zum Gegenstände hat, gewissermaassen Be¬ 
dürfnis geworden ist hinsichtlich der Lenkung und 
Berichtigung des Urtheils. 

Diese mit einer passenden, vom Herrn Architect 
Späth gezeichneten und gestochenen Titelvignette und 
einem farbigen Umschläge versehene Schrift auf Schreib¬ 
papier in 4to enthält nebst 9 — 11 Bogen Text neun 
Haupttabellen auf 6 — 8 Bogen 3 einige Tafeln mit in 
Stein gestochenen Figuren, welche, vom Verfasser auf 
eine neue Weise entworfen und gezeichnet, zur vor¬ 
züglich interessanten Veranschaulichung der Zahlen¬ 
resultate dienen; ferner ein vom Herrn Forstgeometer 
Then gezeichnetes Kärtchen , das eine schnelle und 
angenehme Uebersicht der Lage vieler Oerter, beson¬ 
ders hinsichtlich ihrer vom Verfasser berechneten Hö¬ 
hen über dem Meere, gewährt. 

Der Unterzeichnete Verfasser hegt die Ueberzeu- 

gung, dass Niemand diese Schrift ohne vielseitiges Ver¬ 

gnügen und wahren Nutzen lesen werde, und dass Kei¬ 

ner, der sie einmal gelesen und gevvürdiget hat, sie 

liir seine übrige Lebenszeit leicht werde missen wollen. 

Wegen des kostspieligen Druckes dieser durch die 
sorgfältigste und beschwerlichste Correctur möglichst 
fehlerfrey zu erhaltenden Schrift findet sich der Ver¬ 
fasser bewogen, den Weg der Subscriplion einzuschla¬ 
gen , und zu bemerken, „ dass nicht mehrere Exem¬ 
plare gedruckt werden, als auf wieviele subscribirt seyn 
wird. “ 

Die Namen der Herren Subscribenten werden vor¬ 
gedruckt. 

Der Subscriptionspreis ist 2 Gulden 42 Kreuzer. 

Der Unterzeichnete ersucht seine Freunde im In- 
und Auslande, so wie die berühmten Buchhandlungen 
Deutschlands , dieses lediglich auf ein sicheres Fort¬ 
schreiten der Witterungskunde abzielende Unterneh¬ 
men gütigst zu unterstützen. Wer 10 Subscribenten 
sammelt, oder auf 10 Exemplare subscribirt, erhält 
ein Frey-Exemplar. 

Der Subscriptionstermin bleibt bis zum April 1818. 
offen, so , dass die Exemplare etwa Ende Mays dessel¬ 
ben Jahres ausgegeben werden. 

Würzburg, den 19. Dec. 1817» 

S c h o e n, 

öffentl. u. ordentl. Professor der Mathematik 

an der königl. Universität zu Wurzburg. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 12« des Januar. 1818. 

Er db es chrei.b u n g, 

Staat - en aar drijkskundige beschrijving vart, het 

Koningrijk der Nedei Landen, of der XVII. X e - 

derlaruische provincien, benevens het Gr'oot-Her- 

togdom Luxemburg, volgens de tvactaten en de 

grondivet des jaars 1810. («Statistisch - geogra¬ 

phische Beschreibung des Königreichs der Nie¬ 

derlande, oder der XVII Niederländischen Pro¬ 

vinzen, nebst dem Grossherzogthum Luxemburg, 

nach den TraCtaten und der Constitution des 

Jahres i8i5.), von N. G. van Kämpen, Lid der 

Holländische Maatschappij van wetenschappen, der Maat- 

«chappij van Nederlandsche leiterkunde, en van het Zeeuw- 

sche Genootschap der wetenschappen. Met eene geheel 

nieuwe kaart. Te Haarlem, by Francois Hohn, 

MDCCCXVI. X. u. 415 S. gr. 8. (3 FI. 18 St. 

Holl, oder 2 Rthlr. 4 Gr. Sachs.) 

Hr. van Kämpen, durch eine Reihe schätzbarer 
Schriften sehr vortheilhaft bekam]t, gehört zu den 
geschicktesten und geachtetsten Gelehrten, und zu 
den fleissigsten und verdienstvollsten Schriftstel¬ 
lern des benachbarten niederländ. Staats. Seinen 
Bemühungen verdanken auch wir Deutsche die 
nähere Kenntniss der holländ. Literatur — denn er 
ist der Bearbeiter dieses Abschnittes in Eichhornes 
Geschichte der Literatur, — und in dem vorlie¬ 
genden Werke, durch welches er sich ein neues 
Verdienst um sein wiedergebornes und so bedeu¬ 
tend vergrösset tes Vaterland erworben hat, nun 
auch eine genauere Bekanntschaft mit dem neu 
entstandenen Königreich Niederland , welches er 
statistisch - geographisch mit vieler Ausführlichkeit 
beschreibt. Dieses Königreich ist aus verschiede¬ 
nen Bestandteilen , den vormaligen Vereinigten 
und Oesterrcichischen Niederlanden , dem Hoch¬ 
stift Lüttich, dem Herzogthum Bouillon und eini¬ 
gen sonst preussischen und altlranzösischen Bezir¬ 
ken, zusammengesetzt; eine, das Ganze umfassende 
statistisch - geographische Beschreibung desselben 
war daher ein eben so dringendes Bedürfnis, als 
verdienstliches Unternehmen, für dessen glückliche 
und gelungene Ausführung uns der Beyfall bürgt, 
mit welchem dieses Handbuch in Holland aufge- 

Ersttr Band. 

nominell worden ist, welches unsern neuesten in 
Deutschland erschienenen Lehrbüchern der Geo¬ 
graphie, z. B. dem von Cannabich, bey allem an¬ 
erkannten Werthe desselben, was die Niederlande 
betrifft, noch reiche Ausbeute und häufige Veran¬ 
lassung zu Berichtigungen bieten dürfte. Wir wer¬ 
den bey unsrer Anzeige auf das letztere zugleich 
Rücksicht nehmen, und es mit dem vor uns lie¬ 
genden vergleichen. 

ln der Einleitung S. i — 5.5. verbreitet sich 
der Vf. zuerst über den Namen Niederlande, über 
die Grenzen, Flüsse und Berge des Königreichs. 
Die Luft ist in den niedrigen Gegenden, beson¬ 
ders in Seeland, Westflandern, auch Holland und 
Friesland, feucht, schwer und minder gesund als 
in den höher liegenden. An Producten ist Nie¬ 
derland eins der reichsten Länder in Europa , die 
Industrie daselbst sehr bedeutend, der Handel wie¬ 
der im Aulleben, ohne welchen Holland nicht be¬ 
stehen kann. Die Bevölkerung ist noch nicht ge¬ 
nau bekannt, beläuft sich aber über 5,ooo.ooo; 
nach der französischen Volkszählung betrug sie in 
den Provinzen, welche gegenwärtig das Königreich 
Niederland ausmachen , 5,584,8o5 , wovon indess 
etwas abgerechnet werden muss. Die Staatsschul¬ 
den der sonst vereinigten Niederlande sind in der 
Revolutionszeit ausserordentlich angewachsen. Von 
1795. bis i8o4. stiegen die jährlichen Interessen 
von 18—54, und nachher bis 42,000,000, so dass 
von 1795— i8o5., um das jährlich Fehlende zu 
decken, beynahe 4i pr. Ct. von dem Vermögen, 
und ,5i pr. Ct. von dem Einkommen bezahlt wer¬ 
den mussten. Der König Ludwig, welchen Hol¬ 
land i8oti. erhielt, vermehrte diese Schulden noch 
beträchtlich, indem er, zur Deckung des jährlich 
Fehlenden, im Jahr 1807. vierzig, 1808. dreyssig, 
und 1809. zwanzig Millionen aufnahm , wodurch, 
so wie durch den Einfall der Engländer im Jahr 
1809., das Land in die grösste Verlegenheit kam, 
und ein Bankerot unvermeidlich schien. Napoleon, 
als er es im J. 1810. Frankreich einveileibte, er¬ 
klärte es daher für bankerot, und übernahm nur 
ein Drittel der Schulden. Doch die neue Regie¬ 
rung sucht diesen harten Schlag zu lindern, und 

I der Credit des Staats nimmt wieder bedeutend zu. 
) Im Anfang des J. ioi5. stiegen die Staatspapiere 

von 52 bis 46 für hundert, und in diesem Augen¬ 
blick, am Ende des Jahres 1817., zahlt man 45* 

für hundert a 2} pr. Ct. 



18 iS* Januar, 76 75 

Ueber die Staats-Einnahme und Ausgabe hat 
der Verf. nichts beygebracht. Rec. bemerkt, dass 
die Staats-Ausgaben im J. a81 zwey und achtzig, 
1817. drey und siebenzig und Mill. Fl. betrugen, 
und für das J. 1818. auf zwey und siebenzig JVlill. 
Fl. berechnet sind. Nach England durften in Eu¬ 
ropa wohl in Holland die stärksten Abgaben ge¬ 
hoben werden. Die Seemacht, sonst so bedeutend, 
war in den letzten Zeiten beynahe ganz vernichtet, 
ist aber gegenwärtig wieder im Wachsen. Durch 
den ersten Pariser Frieden erhielt Niederland wie¬ 
der eine kleine Flotte. Die Lage und das Bedurf- 
uiss des Staats, so wie die nothwendige Sicherung 
der ost - und westindischen Besitzungen erfordern 
aber eine schleunige Vergrösserung derselben, und 
es ist zu wünschen, dass Holland in dieser Hin¬ 
sicht seinen früheren Rang bald wieder gewinne. 
Die Landmacht hat Hr. v. K. nicht genau ange¬ 
geben; er meint, dass man sie auf 72,000 Mann 
anschlagen könne. So viel Rec. weiss, betrug sie 
in diesem Jahre 88:000 Mann. Die Regierungs¬ 
form ist gemässigt und beschränkt durch die Ge¬ 
neralstaaten , welche aus zwey Kammern bestehen, 
und das Volk repräsentiren. Der König, jetzt Wil¬ 
helm 1. (nicht Wilhelm VI., wie bey Cannabich 
steht), wählt die Mitglieder der ersten für ihre 
Lebenszeit. Unter dem Namen: Hoher Rath von 
Niederland , bestellt ein oberster Gerichtshof für 
das ganze Königreich. Alle Religionsparteyen wer¬ 
den geduldet, und die Mitglieder derselben haben 
alle gleiche Vorrechte und gleiche Ansprüche auf 
Würden , Aemter und Bedienungen. Zu Amster¬ 
dam findet man selbst Griechen und Armenier; 
der grösste Theil der Einwohner bekennt sich aber 
zur katholischen Religion, dann folgen an Zahl die 
Keformirlen, hierauf die Lutheraner (man rechnet 
in Amsterdam i5,ooo ) u. s. w. Eine Synode leitet 
die Angelegenheiten der Reformirlen. Die Wis¬ 
senschaften und Künste haben in Niederland stets 
in hohem Anselm gestanden, und besonders treue 
Pflege in den nördlichen Provinzen gefunden. Was 
hier für die Künste und Wissenschaften seit lau 
ger Zeit ununterbrochen geschehen, erkennt ganz 
Europa dankbar an. Kein Land zählt nach Ver¬ 
hältnis der Grösse so viele Universitäten, hohe 
Schulen und Gelehrten-Vereine, als dieses. Der 
Hauptcharakter der Holländer ist nach dem \ erf.: 
unermüdlicher Eifer im Handel , Tüchtigkeit für 
die Seefahrt, Ruhe und Stille, zähe Geduld, doch 
auch starker Hass gegen jeden Tyrannen, biswei¬ 
len Rohheit und Trunkenheit, selten Grausamkeit 
bey dem gemeinen Mann; Gottesfurcht bey dem 
Haupttheile der Nation, Scharfsinn und Fähigkeit 
für die Wissenschaften und gründliche Untersu¬ 
chungen , und im Allgemeinen Abneigung gegen 
den Kriegsdienst. — Den Beschluss der Einleitung 
macht die Aufzählung der 17 Provinzen, in wel¬ 
che Niederland eingetheilt ist, dem Namen und der 
Rangordnung nach. Diese sind 1) Nordbrabant, 
2 Sudbrabant, 5) Limburg, i) Geiderland , 6) Link 

(Lüttich), 6) Ostflandern, 7) Westflandern , 8) Hen¬ 
negau, y) Holland, 10) Seeland, 11) Namen (Na- 
mur), 12)'Antwerpen, i5) Utrecht, i4) Friesland, 
u) Oberijssel, 16) Groningerland, 17) Drenthe. 
Bey der Beschreibung derselben, S. 56—56y., geht 
der Vf. von dieser Rangordnung in solern ab, dass 
er Antwerpen auf Nordbrabant, und Namur auf 
Hennegau folgen lässt. 

Die Provinz Nordbrabant zerfällt in die drey 
Regierungsbezirke Herzogenbusch, Eindhoven mni 
Bieda; Antwerpen in die Bezirke Antwerpen, Turn- 
hout und Meeheln; Südbiabaut in die Bezirke Brus¬ 
sel , Nivelles und Löwen ; Limburg in die von 
Maastricht, Hasselt und Roermonde; Gelderland 
in die von Nymegen, Fiel, Arnhem und Zutphen; 
Luik in die Bezirke Luik, Malmedy (wofür aber 
Ver\iers zu setzen ist, denn Malmedy ist an Preus- 
sen abgetreten, und Verviers zum zweyten Regie¬ 
rungen, zii k erhoben worden), und Huij oderHoei; 
Ostilandern in die von Gent, Oudenaarden, Den- 
dennoude und, wie in den Nachträgen richtig ver¬ 
bessert worden ist, Eecio; Westllanderu in Brügge, 
Veurne, Yperen und Körtrijk; Henegouwen (Hen¬ 
negau) in Bergen (Moos), üoornik und Charieroi; 
Namen in die von Namen und Diuaut; Holland 
a) Sudhoiland in die Regierungsbezirke Gorinchem 
(Gorcum), Dordrechl, Brielle, Rotterdam, ’sGra- 
venhage und L<eyden; bj Nordholland in die von 
Amsterdam, Haarlem, Alkmaar und Hoorn; See¬ 
land in die von Middelburg, Goes, Zierikzee (Sie- 
riksee) Sluis und Axel; Utrecht in die von Utrecht 
und Ämersluort; friesland in die von Leeuwar- 
den , Sneek und Ueerenveen ; Oberijssel in die von 
Sallaud , Veileuhove und Tw'entbe , und endlich 
Groningerland m die von Groningen, Appingadam 
und VVinschoten. Der Beschreibung der einzel¬ 
nen Provinzen geht allezeit eine kurze Einleitung 
voraus, und die Provinzen und Regierungsbezirke 
selbst werden mit einer Genauigkeit, Vollständig¬ 
keit und Umsicht beschrieben , welche wreuig zu 
wünschen übrig lassen; das Merkwürdige in Städ¬ 
ten und auf dem Laude ist sorgfältig beygebracht, 
und aul die Begebenheiten, welche der Geschichte 
angehören, allezeit hingewiesen worden. Dein Rei¬ 
senden, weicher Niederland genauer kennen zu ler¬ 
nen wimsciit, durfte dieses Handbuch daher sehr 
gute Dienste leisten. Bey Hoogstraten S. 81. hätte 
der Verf., wie er anderwärts immer gethan hat, 
der den 11. Jan. i8i4. zwischen dem preussiseben, 
unter dem Befehle des Generals Biilow stehenden 
H eere und dem französischen , unter dem General 
Mai on, bey Hoogstraten und Westwezel völ-ge¬ 
fallenen Schlacht gedenken sollen, welche zum Nach¬ 
theile der letzteren ausgefallen ist. Den härtesten 
Kamp! bestand damals der linke Flügel unter dein 
General Borstel bey Hoogstraten; der General BIN 
low ruckte mit dem Centrum gegen Westwezel 
vor, welches nach einem Gefechte von etwa ii 
.vuiu'en genommen wurde, und die gänzliche Flucht 
der • Franzosen zur Folge halle.. Die preussische 
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Armee fand bey ihrem weitern Verrücken zwar 
noch einigen Widerstand , vereinigte sich indess 
den i3. Januar Abends mit den gelandeten Eng¬ 
ländern, warf den i4ten die Franzosen aus Mor- 
xcm bey Antwerpen, und nach einem hartnäcki¬ 
gen Kampfe trieb sie sie in die Festung, worauf 
Antwerpen sogleich beschossen wurde. Indess batte 
man sich zu weit vorgewagt, die Wege waren mit 
Eis bedeckt, und in der linken Flanke sammelte 
sich eine französ. Truppen - Abtheilung , welches 
den General Biilow bewog, sich in der Nacht vom 
i4. zum i5. Jan. in seine frühere Position zurück 
zu ziehen. Die genommenen Dörfer blieben indess 
besetzt, und die Franzosen wagten sich nicht wie¬ 
der so weit aus der Festung. — Dass die französ. 
Flotte zu Antwerpen bey dem ßescliiessen dieser 
Festung durchaus unbeschädigt gebliehen sey, ist 
unrichtig von dem Verf. S. 79. bemerkt worden. 
Ein Schiff ist versunken und einige andere haben 
mehr oder weniger gelitten. Das grösste Linien¬ 
schiff, Cäsar von 84 Kanonen, welches bey Ant¬ 
werpen gelegen hat, war, wie Ree. selbst gesehen, 
unter den Beschädigten. — Bey Oudenaarden S. 
i48. ist das daselbst sich befindende Kloster der 
barmherzigen Schwestern unerwähnt geblieben, des¬ 
sen jeder verwundete oder kranke Preasse und 
Sachse, der in demselben Linderung und sorgsame 
Pflege gefunden, allezeit dankbar gedenken wird. 
Die \ngabe S. 89-, dass der General ßiüow den 
1. Februar i3i4. mit Prinz Friedrich von Oranien 
seinen Einzug in Brüssel gehalten habe , bedarf 
gleichfalls einer kleinen Berichtigung. An diesem 
Tage wurde Brüssel früh gegen 7 Uhr von der 
Hellwigschen Truppen - Abtiieiluwg , nachdem sie 
einige Tage zuvor ein hitziges , und keinesweges 
vortheilhaftes Gefecht mit dem General Alaison bey 
Löwen bestanden, genommen, während Biilow noch 
zu Breda sein Hauptquartier hatte. Bülow’s Ar¬ 
mee rückte indess sogleich vor, stürmte Lier, und 
traf den 5. und 6. Febr. in Brussel ein, an wel¬ 
chem letztem Tage der genannte preuss. General 
mit dem Prinzen Friedrich von Oranien, welcher 
ihm als Adjutant beygegeben war, seinen Einzug 
hielt. Endlich bemerkt Rec. noch,.dass, soviel er 
weiss, Enkhuizen nur zvvey reformirte Kirchen hat, 
und nicht viere, wie S. 276. angegeben worden ist. 
Die Bevölkerung von Amsterdam beläuft sich ge¬ 
genwärtig, wie Hr. v. K. richtig bemerkt bat, nicht 
über 180,179; die Angabe von 217,000 Einw. bey 
Cannabich ist viel zu hoch. So viele Einw. zählte 
diese Stadt 1796., die Zahl derselben hat sich aber 
seitdem sehr vermindert. Das ehemalige Rathhaus 
zu Amsterdam, unstreitig das schönste Gebäude in 
Holland, dessen Letzterer erwähnt, ist längst ein 
königl. Palais, und das Schloss Neuburg, nicht weit 
vom Haag, wo 1697. der Friede geschlossen wor¬ 
den, wiid von demselben fälschlich noch aufge¬ 
führt. Hr. v. K. hat es nicht, da es nicht mehr 
existirt, sondern abgebrochen worden ist. Die Be¬ 
völkerung von Rotterdam betrug i8i4., wie Hr. 

v. K. S. 098. nachträglich angemerkt hat, 57,398» 
darunter 21,945 männlichen und 52,9,45 weiblichen 
Geschlechts {Cannab. nur 55,000). Die Zahl der 
Einw. von Brussel schlägt der Vf. auf 70,000 an 
{Cannab. 86,000); die von Eeyden beträgt 28,000 
(Cannab. 51,000), und die von Haarlem nicht mehr 
als 17,452 (Cannab. 2i,4oo). 

Auf die Beschreibung des Königreichs folgt 
S. 570—58o. in einem Anhänge die des Grossher- 
zoglliums Luxemburg , als eines zu Deutschland, 
und nicht zum Königreich Niederland gehörenden 
Fürstenthums, ln einem zweyten Anhänge S. 58o 
—582., werden die Districte aufgelührt, welche im 
zweyten Pariser Frieden 1815. Niederland überlas¬ 
sen worden sind, und in einem dritten, S. 585. u. 
584., verbreitet sich der Verf. über das durch die 
Entscheidung des Wiener Congresses unter nieder¬ 
ländische Hoheit gesetzte Ilerzogthum Bouillon. 
Den Beschluss machen S. 585—4oi. Nachträge und 
Verbesserungen , zum Theil veranlasst durch spä¬ 
tere Entscheidungen, nachdem der Druck des Buchs 
bereits seinen Anfang genommen hatte , und das 
Register. Aus den Nachträgen heben wir die, hey- 
nahe nach Vollendung des Drucks dieses Buches 
erschienene, königl. Verordnung über die wissen¬ 
schaftlichen Anstalten in den nördlichen Provinzen 
aus. Nach dieser bestehen fortan nur drey Uni¬ 
versitäten: Utrecht, Leyden und Groningen (be¬ 
kanntlich hatte Napoleon Utrecht, Harderwijk und 
Franeker aufgehoben, von denen die erstere nun 
wieder hergestellt worden ist); die kleinen Univer¬ 
sitäten zu Harderwijk und Franeker sind aufgeho¬ 
ben, da sie so häufigen Missbrauch mit der Ver¬ 
leihung der höchsten Würden, besonders die er¬ 
stere, getrieben, und werden in Athenäen verwan¬ 
delt, welche kein Recht habeil, die höchsten Wür¬ 
den zu ertheilen. Die Athenäea zu Amsterdam 
und Devenler bleiben , und es sollen solche zu 
Middelburg und Breda errichtet werden, sobald die 
Geldmittel dieser Städte es erlauben (die Regierung 
besoldet also die Lehrer nicht, sondern die Städte, 
und kann daher jede Stadt mit einem Athenaemn 
beschenken, die das Geld dazu hergibt! wenn mail 
aber bedenkt, dass sich zu Harderwijk nicht mehr 
als 8 —10, und zu jFraneker etwa 20 — 24 Studi- 
i-ende befinden, so muss man wünschen, dass die 
Zahl solcher Institute eher vermindert als noch ver¬ 
mehrt werde.). Die Lehrer zu Utrecht, welche 
Universität bisher von der Stadt erhalten wurde, 
werden von der Regierung besoldet, und die Uni¬ 
versität zu Leyden bat, ausser der Zusage eines 
neuen Universitätsgebäudes, eine kostbare Natura¬ 
lien - Sammlung vom Könige zum Geschenk er¬ 
hallen. In dem vor. J. (1817.) sind nun auch drry 
Universitäten in den südlichen Provinzen, zu Gent, 
Löwen und Lüttich, so wie ein Alfcenaeum zu 
Doornik, errichtet worden, und die Vorlesungen 
haben bereits daselbst ihren Anfang genommen. 
Die Charte des Königreichs Niederlaud und des 

Grossherzogili. Luxemburg, welche diesem Hand- 
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buche bevgefügt worden, ist im Ganzen wohl ge¬ 
lungen; wir empfehlen sie aber bey einer zweyten 
Auflage des Werkes einer sorgfältigen Revision. 
So fehlt z. ß. auf derselben das durch die Schlacht 
am 16. Jun. i8j5. berühmt gewordene Dorf Liguy, 
das merkwürdige Dorf ßroek in Walerland u. d. m. 
Auch finden sich Unrichtigkeiten vor, wie z. B. 
[/prestu>uzel st. EVestwezel, und häufig weicht die 
Charte von dem Lehrbuche ab. 

Mittlere Geschiehte. 

Henrici Arentii Hcimaker Oratio de Graecis 
Eatinisque Histcricis medii aevi ex Onentalium 
fontibus illustrandis. Publice habita die XXVIII. 
Decembris A.MDCCCXV., cum literat um Orien¬ 
talin m Piofessionem ordinariam in Athenaeo Fri- 
siaco soleuni ritu auspicaretur. Leovardiae, apud 
J. W. ßrouwer, MDCCCXVI. 47 S. gr. 4. 

Die Wahl des Gegenstandes; über welchen sich 
Hr. Hamaker, ein durch classische Literatur gebilde¬ 
ter Pliilolog, von dessen gründlicher Gelehrsamkeit 
und gutem Geschmack die, Leyden 1816. erschiene¬ 
nen, Lectiones Philostrateae zeugen, in dieser Rede 
verbreitet, ist eben so glücklich getroffen, als das 
Thema mit vieler Geschicklichkeit und Umsicht be¬ 
handelt und ausgeführt worden ist. 

„Praeclaia et eruditissimorum virorum laudi- 
bus celebratissima est sententia Oratoris Romani,“ 
liebt die Rede an, „oranes artes, quae ad humani- 
tatem perlineant, habere quoddam commune vincu- 
lurn, et quasi cognatione quadam inter se contineri. 
Cujus praecepti vim et efficaciam in excellentibus 
ingeniis ad omnem doctrinae cultum instiiuendis, 
veteres illi, quorum sapientiam admiramur, et ex- 
perienlia cognoverunt, et exemplo suo ad aeler- 
uam posteritatis memoriam commendarunt. His 
enim ita persuasum erat, neminem, qui Studium 
alfecLaret immortalis laudis et gloriae , propositum 
sibi finem assequi posse, nisi ad singulärem animi 
magnitudinem et elegantiam a natura formatus, to- 
tum disciplinarum ambitum et adumbratam imagi- 
nem mente complecterelur. “ Ein gründlicher Ge¬ 
lehrter muss daher, während er sich einem Zwei¬ 
ge der Wissenschaften ausschliesslich widmet, alle 
andere zugleich umfassen, aus ihnen für sein be¬ 
sonderes bach Licht und Aufklärung zu schöpfen 
und jeden Gewinn auf die W issenschaft zurück 
zu fuhren suchen , welcher er sich vorzüglich be- 
Jleissigt. Auf einem solchen Wege gelangten Ci¬ 
cero und Demosthenes, Euripides und Plato, Ari- 
soteles, Plutareh u. A. zu der Höhe, auf welcher 
wir sie staunend erblicken. Dem Geschichtschrei¬ 
ber vor allem, der sich von dem Tross der vielen 
Nachschreiber entfernt halten will, ist umfassende 
Gelehisamkeit unentbehrlich. Als Muster der neue¬ 
ren Zeit werden in dieser Hinsicht Gibbon, Ray- 
nal und Robertson, und, was die Kreuzzüge be¬ 

trifft, Heeren und Regenbogen genannt; da aber 
den letzteren die Kenntnis« des Arabischen abgmg, 
sie also nicht aus den Arabischen Geschichtschrei¬ 
bern selbst schöpfen konnten: so durften sie an¬ 
deren noch vieles zu untersuchen und aufzuhellen 
übrig gelassen haben; denn sehr viel Licht kann 
die Geschichte, nicht allein der Kreuzzuge, son¬ 
dern des ganzen Mittelalters noch aus morgen län¬ 
dischen Schriften erhalten. Dies veranlasst den 
Verf., „de Graecis Latimsque Historicis medii aevi 
ex Orientalium fontibus illustrandis“ zu reden, und 
zwar im ersten Abschnitt S. 7 — n. zu untersu¬ 
chen: „qui privus et singularis, in rerum ab ex- 
teris et alienis gestarum narratione, scriptoribus 
medii aevi fuerit errandi modus,“ und in dem zwey¬ 
ten S. 11 — 24. zu zeigen: „qualis et quanta sit 
Orientalium histoi icorum his in rebus illustrandis 
virilitas et praestantia. “ Die vorzüglichsten und 
wichtigsten morgen ländischen Geschichtschreiber 
werden hier aufgezählt und auf ihre Schriften in 
den hinten angehängten Anmerkungen hingewiesen, 
zunächst diejenigen, von deren \Verken mehr oder 
weniger durch den Druck bekannt gemacht wor¬ 
den ist (wobey wir zur Vervollständigung auf Eich¬ 
horn's Geschichte der Literatur V. ß. 1. Abtheil. 
S. 64-9 ti. verweisen. „Mohanimedis filii Chaven- 
dschahi , vulgo Mirehondi, historia Samanidarum 
Persice. “ E codice ßibliothecae Gottiugensis nunc 
primum edidit, interpretatione Latina, annotatio- 
nibus historicis et indicibus illustravit Fr. IVilken. 
Gottingae 1808. 4. scheint der Verf. nicht gekannt 
zu haben), dann solche, deren Werke noch in Bi¬ 
bliotheken ruhen, und deren Erläuterung und Be¬ 
kanntmachung der Zukunft Vorbehalten ist. 

Der Vf. beschäftigt sich vorzüglich mit arabi¬ 
schen Geschichtschreibern, und gelobt S. 24.: „per 
reliquum vitae teinpus in Orientalium , Graecorum 
Latiuoruinque medii aevi lectione, conjunctione, 
comparatione, tanla industria diligentiaque versa- 
bor, ut appareat, me non inani et frigido verbo- 
rutn lenocinio, sed intimo animi sensu, vobis haec 
studia commendasse.“ Dass er Wort halten wer¬ 
de, dafür bürgt uns nicht minder seine Liebe und 
sein Eiter für die Wissenschaft, der er lebt, als 
seine neue, hierzu so günstige Lage. Hr. Hama- 
ker ist in diesem Jahre, 1817., von Franeker, wo 
diese Rede gesprochen worden, nach Leyden als 
Iirterpres legati Warneriani, Aufseher der morgen¬ 
ländischen Hschrr. der königl. Universitäts-Biblio¬ 
thek daselbst u. s. w* mit der Verbindlichkeit ver¬ 
setzt worden, jährlich aus diesen Hschrr. ein Spe- 
cirncn herauszugeben, wobey die Kosten des Drucks, 
um jedes Hindern iss zu heben, von den Curato- 
ren der Leydner Universität, was 'wir zu ihrer 
und Hollands Ehre erwähnen, übernommen wor¬ 
den sind. Schöne Früchte dürfen wir hiervon er¬ 
warten, und mit wahrem Vergnügen sieht Recens. 
dem ersten Specimen entgegen, überzeugt, dass es 
zur Förderung der Wissenschaft nicht wenig bey- 
tragen werde. 
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Am 13- des Januar. 1818. 

L i n g u i s t i c k. 
♦ 

Pacis annis MDCCCX1V et MDCCCXV. foede- 

ratis armis restitutae Monumentum orbis terra- 

rura de fortuua reduce gaudia gentium linguis in- 

terpretans Principibus Piis Felicibus Augustis 

populisque victoribus liberatoi'ibus liberalis dica- 

iura. Curanle Joanne Augusto Barth. Vratislaviae 

typis Grassii, Barthii et Comp. (Sociorum soll¬ 

te es wohl lieissen) 1817. in Fol. 

Es ist diess zugleich ein achtungswerthes Denk- 
mal nicht nur des Friedens, sondern auch sowohl 
der Sprachenkunde als der Buchdrücke; kun.st. Die 
Sprachen, in welchen die theils poetischen, theils 
prosaischen Glückwunschungen, von genannten und 
ungenannten Verfassern, abgefasst worden, sind fol¬ 
gende: I. Germanische Sprachen: deutsch, (hoch¬ 
deutsch) eine Elegie von Manso an die Friedens¬ 
göttin, die sich also schliesst: 

Fern sey jede Begier, die deine Segnungen störet, 

Fern der heroische Stolz, welcher des Schwächeren lacht, 

Und ein einziger Wunsch in dem Herzen des Volks und der 

Edeln 

Strenge Beachtung der Pflicht, treue Bewahrung des Rechts! 

Ferner: niederdeutsch (eine Elegie von Gust. Prang); 
runisch: mösogothisch (mit silbernen Puchstaben); 
fränkisch (aus dem Zeitalter der Karolinger, von 
Gräter, mit Buchstaben wie sie damals gewöhn¬ 
lich waren) alemannisch (aus dem Zeitalter der Ho¬ 
henstaufen , von Fr. H. v. der Plagen), schwedisch 
(von P. A. Walimark), holländisch, englisch (von 
Kanngiesser), dänisch (vom Finn. Magnusen}, nor¬ 
wegisch (von Stehens), isländisch (Fragmenta ex 
Yaticinio Volae Septentrionis Sibyllae [Volu.spa], 
cum paraplnasi metrica nostris temporibus adapta- 
ta, (von Finn. Magnusen.) II. Griechische und 
Römische Sprache liehst den Töchtern der letztem: 
Hexameterisches griech. Gedicht von P. F. Kanugies- 
ser. (Hier lehltdas Neugriechische); latein. Ode von 
demselben; lleimverse im Mönchslatein von dem¬ 
selben; ital. Sonett von ebendemselben; spanisches 
Gedicht; portugiesischer prosaischer Aufsatz von Fink; 
französ. Gedicht von Hermes. 111. Slavische und 

Lrsl er Band. 

gemischte Sprachen: russisch; polnisch (Ode, von 
Prof. Banlke), böhmisch (von Schikora); wen¬ 
disch; littauisch (von Brose), lettisch (von dem¬ 
selben), esthnisch (von Chr. Quandt), ungarisch 
(von Schikora). IV. Semitische Sprachen : hebräisch 
(von Neumann), samaritanisch (von Tychsen), chal- 
däisch (von Neuinaun), deutsch mit deutschrabbi- 
nischen Buchstaben* syrisch (von v. Albertini), ara¬ 
bisch (von Dr. Habicht), aelhiopi.sch vou D. Mid- 
deldorpf), türkisch, koptisch (von Rosemniiller), 
marokkanisch (von Habicht). V. Asiatische und 
amerikan. Sprachen: chinesisch, mit beygefiigter 
Aussprache und (Jebersetzung, persisch (von llo- 
senmüller), susuisch (von HoiTmann), arawakkisch 
(von Christlieb Quandt), grönländisch (von I. Bro- 
derson). Jedes Gedicht oder jeder Aufsatz füllt 
eine Seite, und mehrere sind auch äusserlich durch 
Einfassungen oder colorirte Buchstaben so verziert, 
wie die Handschriften. 

liunstgeschichte. 

Mariä Krönung und die• ! Funder des heiligen 

Dominicas, von Johann von Fiesoie, in fünf¬ 

zehn Blättern gezeichnet von IFilhelm Ternite. 

Nebst einer Nachricht vom Leben des Mahlers 

und Erklärung des Gemäldes von August Wil¬ 

helm, von Schlegel. Paris in der griechisch - la¬ 

teinisch-deutschen Buchhandlung. 1817. gr. Fol. 

00 S. Text auf geglatt. Pap. i5 Kupf. 

Unter den Wiederherslellern und Beförderern 
der Malerkuust, welche den Meistern des löten 
Jahrhunderts vorausgingen, nimmt Johann von Fie- 
sole, geboren j587 in Mugello, einer Landschaft 
des Florenlin. Gebiets, dessen Familienname San¬ 
ti Tosini gewesen seyn soll, einen vorzüglichen 
Platz ein. 1^07 als er in den Dominicaner - Or¬ 
den trat, erhielt er den Namen Bruder Johannes 
und von dem Kloster, wo er eingekleidet wurde, 
den Beinamen von Fiesoie. Er hatte sich frühzei¬ 
tig mit der Malerkunst beschäftigt, und mit seinem 
altern Bruder, einem Miniaturmaler, verschiedene 
Chorbücher mit kleinen Bildern verziert. Die erste 
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Richtung seiner artistischen Fähigkeit ist auch bey 
seinen nacbherigen Werken in dem reichlichen 
Gebrauch der Vergoldung, der Behandlung der Far¬ 
ben und der sorgfältigen Ausführung kleiner Zier- 
rathen .sichtbar. .Neuere nennen ohne hinlänglichen 
Grund den Gherardo Starnina seinen Lehrer. Es 
ist auch ungegründet, dass er sich durch Betrach¬ 
tung der Bilder des Masaccio, der i5 Jahre jünger 
war, vervollkommnet habe. Johann änderte nicht 
gern an seinen Bildern, sondern beharrte hey dem 
eisten Gedanken; in seinen Gemälden sah man 
mehr von der alten Weise des Giotto als in de¬ 
nen der meisten damaligen Maler. Der Dominica¬ 
ner - Orden begünstigte unter seinen Mitgliedern 
auch die Erwerbung und Ausübung weltlicher Wis¬ 
senschaften und Fertigkeiten, und Johann widmete 
seine Kunst ausschliesslich geheiligten Darstellern- 
gen, wobey er die Erbauung der Gläubigen zum 
Zweck hatte; er arbeitete viel und fleissig und der 
Ertrag seiner Ai beiten wurde zu mildthätigen Ga¬ 
ben verwandt. Sein Verdienst wurde frühzeitig an¬ 
erkannt. Er hat -das St. Marcus - Kloster zu Flo¬ 
renz, verschiedene Kirchen in Italien, die Capel¬ 
len des heil. Laurentius und des Sacramentes im 
Vatiean mit seinen Gemälden verziert. Die vom 
J. Nikolaus V. ihm angetragene Wurde eines Erz- 
l ischofs zu Florenz verbat er, aber aufseinen Vor¬ 
schlag erhielt sie der Bruder Antonino. Er starb 
im 6 . J. seines Alters i455 in Rom, und wurde nach 
dem Tode selig gesprochen. Diese Nachrichten 
von ihm sind aus Vasari, Baldinucci, Lanzi und 
einigen Andern gezogen. Der einzige unbestrittene 
Schüler desselben, von dem man noch Werke hat, 
ist Benozzo Gozzoli, dessen zahlreiche und wohl 
erhaltene Gemälde den Campo sanfo in Fisa zie¬ 
ren. Dass aber die Verietianische Schule von Jo¬ 
hann abzuleilen sey , wird auch hier nicht zuge¬ 
standen. Die Farbenpracht, die Mannigfaltigkeit 
in Hintergründen, die Wahrheit in den Gebehr- 
den der Handelnden hat Gozzoli von seinem Leh¬ 
rer geerbt, aber in der Anmulh und zaiten Ge- 
rnüthlichkeit ihn nicht ganz erreicht, nach Hrn. v. 
S. Urtheil. Bisher ist von Johannes v. F. Gemäl¬ 
den nur ein schlecht gestochenes Blatt in der Etru- 
ria Pittiice T. i. n. 17. und dann neuerlich die 
Capelle Nikolaus V. in rohen Umrissen erschie¬ 
ne (Le Pitture de la Capelia di Nicolo V., upe- 
ra del beato Giovani Angelico da Fieäole esi- 
stenti nel. Vaticano. Disegnate ed incise a contor- 
ni da Francesco Giangincomo Romano. In 16. Ra¬ 
mi. R. 1810. fol.) Um so schätzbarer ist die ge¬ 
genwärtige Darstellung eines seiner vorzüglichsten 
und merkwürdigsten Werke. Es befindet sich diess 
Gemälde im ’ön. Museum zu Paris," wo es zuerst 
unter mehreren Bildrril aus verschiedenen allen 
Schulen iSiö «ul kurze Zeit öffentlich aufgestellt 
wurde (m. s. die Notice ries Ta' leaux des ecoles 
primitives de l’Il lie, de P\llemagne et des plu- 
sieus autres Jahletux de differentes ecoles, expo- 
ses dans le grand Salon du Mus8e Royal. Par. i3i5 

p. 4o. ff.). Jetzt hat es in der Gallerie des Louvre sei¬ 
nen Platz gefunden, ehemals zieite es die Kirche des 
heil. Dominicus zu Fiesoie. Vasari’s Beschreibung 
des Gemäldes, auf welchem Jesus die Maria mitten 
unter einer Menge vou Engeln und Heiligen in den 
mannigfaltigsten Stellungen und Ausdiücken krönt, 
im untern Rahmen aber Geschichten der Maria und 
des S. Domingo dargestellt sind, ist in einer treuen 
Uebersetzung vorangeschickt, da Vasari es noch in 
seiner völligen Frische vor Augen hatte. Das Bild 
ist in seiner grössten Höhe 6^- Par. F. hoch und eben 
so breit; die Tutel ist aus dr< y Stucken zusammenge¬ 
fügt und ganz vergoldet gewesen; auf dem Goldgrün¬ 
de sind die mit Eyweis angeleuchteten Wasserfarben 
aufgelragen; der Goldgrund aber kömmt an den Hei¬ 
ligenscheinen und goldnen Zierralhen der Gewänder 
zum, Vorschein. Der. verschwenderische Gebrauch 
des Goldes bey den altern Mahlern wir.d von den Mo¬ 
saiken der grieeh. Kirche hei geleitet. Der obere 
Raum zu beyden Seiten des Throns, wo allein die 
heye Luft erscheint, ist dunkelblau; dann folgen die 
Engel und Heiligen in dichter Versammlung bis auf 
den Vordergrund. Jeder Kopf ist durch den Heili¬ 
genschein abgesondert und diese Heiligenscheineganz 
besonders behandelt; es sind nämlich mittels me¬ 
tallener zirkeli under Formen, Zierrathen dem Gold¬ 
gründe eingeprägt; man sieht Vertiefungen in der 
Oberfläche des Holzes, einige grössere derselben sind 
mit Farben angefullt, um Edelsteine nachzuahmen, 
die an den irdischen Kronen angebracht sind; der 
Künstler hat dazu eine Menge verschiedener Formen 
gebraucht, so dass dieser, der Malerey fremde 
Schmuck viele Muhe forderte. Der Heiligenschein 
steht übrigens immer senkrecht, wreun auch die Kö¬ 
pfe verschieden geneigt sind, der Goldgi und tritt bis 
an die Umrisse der Gesichter. Das-, die Fal ben, die 
zum Theil verblasst sind, sicli itzt etwas grell aus¬ 
nehmen, ohne lechl kräftig zu seyn, leitet Ilr. von 
S. von ihrer eigenthumlichen Behandlung her. Der 
Künstler kannte die Wirkung der VViederscheine 
nicht, oder nahm sie nicht in seine Nachahmung auf. 
Die verschiedenen Farben der Gewänder stehen ne¬ 
ben einander, ohne von ihren Umgebungen Einflüs¬ 
se zu empfangen oder sie ihnen zurückzugeben. Sie 
behaupten sich überall in ihrer Reinheit: die Schat¬ 
ten sind nicht durch Trübung, durch Versetzung 
mit Sclmarz oder Braun hervorgebracht, sondern 
bloss durch Verdickung desselben Pigments; die 
stärksten Lichter sind mit Weiss aufgehöht, aber 
um alle Härte zu vermeiden, ist dieses Weiss mit 
äusserst feinen Pinselstrichen . wie schraffirt. aufge¬ 
tragen. Man muss den Künstler bewundern, wel¬ 
cher dennoch seinen Gestalten so viel Rundung zu 
geben wusste; allein die frühe Gewöhnung des Mi- 
nialurrnahlers, im alten Sinne des Worts, ist dar¬ 
in nicht zu verkennen. Die Anordnung ist sehr ver¬ 
ständig: sie vereinigt jene Symmetrie, welche den 
Eindruck eine) feierlicher» Handluüg gewährt, mit 
lebendiger Füilö-’ühd Mannigfaltigkeit. Der Künst¬ 
ler hat da bey gründliche Kenutniss der Linien-Per- 
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sp etive bewiesen. Das Gerüste des Ganzen ist 
architektonisch. Es stellt eine die ganze Breite des 
Gemäldes einnehmende Stiege von q Stuten dar, 
die zu dem in der Mitte befindlichen Throne führt, 
welcher eine sechsekige Fläche bildet. Diese ar¬ 
chitektonische Einrichtung setzte den Künstler in 
den Stand, seine Gestalten stufenweise über ein¬ 
ander erscheinen zu lassen. Oben stehen zu beyden 
Seiten des Throns Engel, dann hinabwärts Erz¬ 
väter. Apostel und Heilige; den V ordergrund vor 
der 'Treppe nehmen knieende Heilige ein. Die 
Jungfrau ist zu dem Sitze ihres Sohns seitwärts 
hinangestiegen. So ist die Haupthandlung gehörig 
abgesondert und eingefasst. Ungeachtet keine Ent¬ 
gegensetzung von Charakteren Statt findet, son¬ 
dern auf alien Gesichtern Ausdruck der Freude 
erfordert wird, so ist doch die Mannigfaltigkeit in 
den Zügen, Gebehrden, Stellungen, Haaren, Bart¬ 
wurf u. s. f. so gross, dass kein Kopf den andern 
wiederholt. Die Augen sind nicht immer ganz rich¬ 
tig gezeichnet, der Augenstern hat an Profilköpfen 
eine breitere Rundung als er haben sollte, ein 
Fehler, den Hr. v. S. auch an vortrefflichen ge¬ 
schnittenen Steinen aus der Zeit der ersten röm. 
Kaiser entdeckt hat. Der Ton der Fleischfarbe 
muss ursprünglich von grosser Wärme gewesen 
seyn. Die jugendlichen und weiblichen Hände ha¬ 
ben eine zierliche Form, die Hände sind durchge- 
hends in ungezwungener und sprechender Bewe¬ 
gung; in der Zeichnung des Nackten ist Johann 
nicht stark; die Wissenschaft der Anatomie ist 
ihm völlig fremd gewesen: kein unbekleideter Arm, 
kein bekleideter oder unbekleideter Fuss ist auf dem 
ganzen Bilde zu sehen; in den mannigfaltigen Ge¬ 
wändern ist Johann desto vorzüglicher, insbeson¬ 
dere in dem Faltenwurf. Gegen den Vorwurf, dass 
der Künstler eine dem Himmel allgehörende Hand¬ 
lung so ganz irdisch dargcstellt habe, wird er vom 
Hru. v. S. durch die Glänzen der Malerey, die 
keine solche Frey heit der Darstellung, wrie die Poe¬ 
sie verstaue, entschuldigt. ,,In der Art (heisst es 
ferner), wie Johann von Fiesoie eine so hohe und 
geheimnissvolle Handlung gefasst hat, offenbart sich 
jene kindliche Sinnesart, welche die himmlischen 
Dinge auf menschliche Weise begreift: eine Sin¬ 
nesart, welche in der Herablassung, womit sich 
die heil. Schiift vertraulicher Gleichnisse bedient, 
ihre Rechtfertigung findet. Alles ist nach der Art 
einer Krönung unter Sterblichen gedacht. Die Jung¬ 
frau kniet auf der obersten Stufe vor dem Thron, 
vorwärts geneigt, die schönen Hände über der nnr 
leise angedeuteten weiblichen Brust gefaltet, mit 
derselben innigen und liebevollen Umgebung, wo¬ 
mit sie die erste Botschaft des Engels empfing. 
Nichts geht über die Zartheit und Anmuth dieser 
hingehauchten Gestalt, über die Klarheit tles un¬ 
schuldigen Hauptes. “ Die Gestalt des zur Linken 
des 'Throns (um der Mutter den Platz zu seiner 
Rechten frey-zu lassen) sitzenden Heilands ist nicht 
so gelungen. Nach hergebrachter Weise trägt er 

einen rothen Leibrock und blauen Mantel; unter 
dem aufgeschlagenen Mantel sieht man Grauwerk 
wie unter dem Obergewande der Jungfrau; denn 
Pelzwerk gehörte im Mittelalter zum festlichen 
Schmuck, ohne Rücksicht auf Jahreszeit. Der Hei¬ 
land hält die Krone auf beyden Händen um sie 
so sanft als möglich aut das Haupt der Mutier zu 
setzen. Die Engel sind als Knaben oder dem Jüng¬ 
lingsalter nahe, mit purpurnen Fittigen vorgestellt. 
Die meisten spielen musikal. Instrumente. Es sind 
der Engel zu jeder Seite des Throns 12, der Hei¬ 
ligen zur Linken des Beschauers 18, zur Rechten 
22. Moses und David eröfnen den Zug zu oberst 
an dem Thron. Auf der untern Hälfte des Bildes 
ist vorzüglich der heil. Dominicus hervorgehoben, 
der Ausdruck seines Gesichts ist eine feurige, ent¬ 
zückte Andacht; hinter ihm steht der heil. Augu¬ 
stinus. xAuf dem vordem Raume knieen der heil. 
Benedikt, Karl der Grosse, Thomas von Aquino 
u. s. f. Auf dem Obergewande Karls hat der Ku¬ 
pferstich Bienen, im Original aber sind sie freye 
blumenartige Verzierungen, was bemerkt wird, da¬ 
mit man nicht daher beweisen wolle, Bieneu wä¬ 
ren das Symbol der ältesten frank. Könige gewe¬ 
sen. Mit vieler Pracht,'die einem mo genländ. Bi¬ 
schof und Heiligen gebührt, von dem Wunder der 
Freygebigkeit erzählt werden, ist der heilige Ni¬ 
kolaus dargestellt. Auf dem Mittelstreife seines 
Bisch. Mantels sind kleine Bilder gestickt, welche 
die Passion Jesu vorstellen. Wir übergehen die übri¬ 
gen Heiligen beyderley Geschlechts, über deren 
Darstellung recht lehrreich commentirl ist. W ahr¬ 
scheinlich war dem Künstler manches in dieser Zu¬ 
sammenstellung vorgeschrieben. Den Vorwurf des 
Unchronologischen in solchen Zusammenstellungen 
bat schon Mengs abgewiesen. ,, Der Schauplatz ist 
nicht auf Erden, und im Himmel gibt es keine Zeit¬ 
rechnung.“ Die kleinen Bilder im untern Rahmen 
haben frey lieh die Störung der häufigen Vergoldun¬ 
gen nicht, aber sie erscheinen in einer gewissen Ent¬ 
fernung fleckig; in der Nähe desto bewundernswür¬ 
diger. „ Die mannigfaltigen Hintergründe haben 
nicht bloss das Verdienst einer richtigen Linear-Per¬ 
spective, sondern es ist darin eine Wirkung des Zu- 
rücktretens und der Vertiefung; die Anordnung ist 
vortrefflich; die Handlung ist jedesmal auf das klar¬ 
ste und innigste gefasst; die Geberden der Theilneh- 
mer sind eben so lebendig als natürlich, und der \us- 
druck der Gesichter hat das eigenthiimlichste Gepi ä- 
ge, nach den Altern, Ständen und Gemüthslagen 
der Handelnden.“ Es sind sieben Bilder, sechs, von 
denen zwey in zwey Hälften getheilt sind, gehen die 
Geschichte des Dominicus an, und werden aus der 
Legende von ihm sehr gut ei klärt, aber auch arti¬ 
stisch erläutert; das mittlere zeigt den auferstandenen 
Heiland im Sarge aufgerichtet, auf die Mutter und 
den Johannes, die am Grabe sitzen, blickend. Der 
Körper des Heilands ist nach einem ungleich grös- 
sern Maa.ssiabe als die übrigen Gestalten. Das allge¬ 
meine Ui thcil, welches Ilr. Von'S. über den Künst- 
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ler fallt, ist folgendes: „Johann von Fiesoie hat j 

iru ganzen die Tugenden und Mängel seiner Zeit- | 
genossen mit ihnen gemein. Im Verständnis der 
malerischen Wirkung und in manchen wissenschaft- 
lichen 'i heilen ist er vielleicht aus Anhänglichkeit 
an die ihm ehrwürdige alle Weise einigermassen 
zurückgeblieben. Seine eigenthümlichen Vorzüge sind 
Siissigkeit, Zarllieit und Anmuth. Seine Einbil¬ 
dungskraft nimmt nicht eben einen kühnen Schwung 
in das Gebiet des Ausserordentlichen und \\ än¬ 
derbaren , wie z. B. die des Orgagna; aber nir¬ 
gends auch wird man Dürftigkeit oder Ohnmacht 
der Erfindung gewahr. Seine Kunst ist eine ergie¬ 
bige Quellader, die gleichmässig, ohne Ungestüm 
und ohne Zwang, einem liebevollen, durch An¬ 
dacht und Beschaulichkeit geläuterten Gemüthe ent- 
fliesst.“ Lanzi’s Vergleichung des Johanu mit Gui¬ 
do wird weder treffend noch befriedigend befun¬ 
den ; Winkelmauns Ausspruch, den Toscanischen 
Künstlern sey ein harter, gewaltsamer, übertriebe¬ 
ner Styl von den Etruskern angeerbt, bestritten, 
und erinnert, er ziele einzig auf den Michel An- 
gelo, aber nach diesem grossen Manne, der seine 
eigene Bahn ging, könne man doch nicht die ge- 
sammte toscanische Schule, der Anmuth und Ge¬ 
lindigkeit keiuesw'eges fremd waren, charaklerisi- 
ren. Dass überhaupt alle unmittelbare Vergleichun¬ 
gen zwischen der Kunst der Alten und der Neuen 
fehlerhaft ausfallen müssen, weil beyde in ihrem 
innersten Wesen einander entgegengesetzt sind, wird 
erinnert. ,, Die Kunst der Griechen (heisst es hier) 
ging vom Körper aus, die der Neuem von der 
Seele. In den Darstellungen der Griechen war der 
menschliche Körper schon mit aller Vollkommen¬ 
heit seines Baues ausgestattet, alle körper lichen Be¬ 
wegungen und Kraftäusserungen wurden aul das 
nachdrücklichste nachgeahmt, ehe die Seele sich 
im Gesicht verkündigte. Ja auch diejenige Würde 
und Schönheit der Kopfe, welche unabhängig vom 
Ausdrucke auf dem Verhältnisse der Theile be¬ 
ruht, wurde yon den Griechen verliältnissmässig 
sehr spät entdeckt. (Hier ist der Verf. den alten 
Künstlern zu nahe getreten.) Bey den alten christ¬ 
lichen Malern hingegen ist der Körper unvollkom¬ 
men entworfen, und gleichsam nur als ein noth- 
wTendiges Uebel hinzugefügt, wahrend sich schon 
in der Mannigfaltigkeit der Physiognomien die zart¬ 
gefühltesten Unterscheidungen offenbaren, und wäh¬ 
rend es ihnen gelang, eigentlich die Schönheit der 
Seele zu mahlen.“ Nach einer Bemerkung über 
die Entstehung dieser entgegengesetzten Rieh taugen 
aus der Verschiedenheit der Religionen, fügt der 
Verf. hinzu: „Je weiter wir sowohl in der Kunst 
der Alten als der Neuern zurückgehen, desto mehr 
linden wir sie ausschliessend dem Gottesdienste ge¬ 
widmet und durch Religionsbegriffe bestimmt. Mit 
dem Fortgange der Zeiten ist die Kunst immer 
weltlicher geworden, und diess pflegt eigentlich ihr 
Ende zu seyn. Jn unserm Zeitalter hat man die 
Kunst bloss durch weltliche Antriebe und Ansich¬ 

ten zu 'heben gesucht, welches aber ^Rrnmermehr 
gelingen kann.“ Endlich schliesst der Hr. V. mit 
folgendem Epiphonem: „Die Kunst, als ein Wie¬ 
derschein des Göttlichen in der sichtbaren Welt, 
ist eine Angelegenheit and ein Bedürfnis? der Mensch¬ 
heit, au welche Himmel und Erde Hand anlegen 
müssen, wenn sie gedeihen soll.“ Von den mit 
vieler Sorgfalt und mit Geist gezeichneten und von 
Forsel gestochenen Tafeln, zeigt die erste das gan¬ 
ze Gemälde im kleinern Maasstabe, die folgenden 
2 — 3 die halben Bilder der Maria, des Heilandes, 
einiger Engel und Heiligen in der Grösse des Ori¬ 
ginals, und die letzten 9 — 15 die sieben kleinen 
Gemälde des untern Rahmens. Auch diese Dar¬ 
stellung in Kupferstichen gehört zu den gelungenen 

Kunstwerken. 

Kleine Schrift. 

Einige Gedanken über die Verpflichtung, die Aer- 
mern unter den Studirenden zu unterstützen, 
als Einladung, die Secularfeyer der Reformation 
durch eine wohlthätige Stiftung für einen armen 
aber Hoffnungsvollen Schüler zu begehen, so wie 
zu dem feyerlichenSchulactus — d. 5. Nov. — aut 
der Domschule (zu Naumburg) — vom M. Gre- 
gorius Gottlieh Wernsdorf, Pvector. Naumburg, 
gedr. b. Klaffenbach 19 S. gr. 8. 

Das Verdienst Luthers um die Schulen, das 
gewiss nicht geringer war als sein Verdienst um 
Religion und Kirche, und die hülflose Lage, in 
welcher er sich als Schüler befand, gab dein Hrn. 
V. eine rechtgule Veranlassung gegen dasUrtheil de¬ 
rer, welche meinen, es sollten nicht so viele Arme 
studiren, man müsse das Studiren nicht zu sehr er¬ 
leichtern, anzukämpfen, und die Pflicht des Staats so¬ 
wohl als begüterter Privatpersonen, dürftige aber 
würdige Studirende zu unterstützen, mit mehrerii 
Gründen darzuthun, und überhaupt für die dürftigem 
Studirenden, die gewöhnlich die fleissigern und auch 
Aemler mit geringem Einkommen anzunehmen be¬ 
reit sind , zu sprechen. Nur ganz Unfähige dürfen 
vom Studiren zurückgewiesen werden, nicht aber alle 
mittelmässige Köpfe. Wir haben schon erfahren, 
dass die Aufforderung des Vfs. durch eine wohlthäti¬ 
ge Stiftung eines Schulstipendiums für einen armen, 
auf der Domschule studirenden und aus Naumburg 
gebürtigen Schüler, das Saecularfest zu feyern nicht 
vergeblich gewesen ist. Durch Bey träge mehrerer 
Schul - und Menschenfreunde ist ein Capital von fast 
900 Tlilr. zusammengekommen, dessen Zinsen dazu 
verwandt werden sollen; ein Erfolg, welcher für den 
Hrn. Verf. des Programms (in welchem noch manche 
zu unserer Zeit und an verschiedenen Orten wohl zu 
beherzigende Bemerkungen über Studiren Vorkom¬ 
men) nicht weniger erfreulich gewesen seyn muss, 

als er für seine Mitbürger rühmlich ist. 
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Alter thumskunde. 

Ls ist nicht unbekannt, dass der von den Fran¬ 
zosen bey der ägyptischen Expedition aufgefundene 

Stein mit Inschrift in drey Schriftarten und Spra¬ 
chen, nachher von den Engländern weggenommen 

und nach London gebracht worden ist. Die Ge¬ 
sellschaft der Äntiquarier in London machte 1810. 
das ganze Denkmal durch genaue Kupferstiche be¬ 
kannter, u. von diesen sind nun zu München Co- 
pien in Steindruck geliefert worden, mit der Auf¬ 
schrift: Inscriptio perantiqua, saeris Aegyptiorum 
et vulgaribus litte ns itemque graecis in lapide nigro 
prope Rosettam iuvento et nunc in Museo Britan- 
nico asservato insculpta, Societatis Antiquariorum 
Londiuensis surnptu ad formam et modulum ipsius 
lapidis primum edita, poslea arte lithographia do- 
meslica repetita Monachii in Bavaria 1817. Venditur 
in instiluto lithogr. Monacensi. 7 Talein in Fol. 

Auf der ersten oder auch letzten Tafel sind die 
Ergänzungen der wenigen fehlenden Stücke der 
griechischen Inschrift angegeben, mit der Ueber- 
schrift: „Porro id monendus es, Lector, 110s lite- 
ras, quas ex punctis confeclas vides, ad Lapidis 
lacunas explendas addidisse, qua in re adiuti suraus 
a Richard« Porson, qui coniecturas suas nobiscum 
communicavit, et te certiorem voluit, pro mens 
eas coniecturis se habere: Si quid igitur felicius in 
mentem tibi veniet, nihil ille te morabitur, quin 
statim culpanda delens praebeas rectis locum.“ 
Unten steht auf dieser Tafel: Published by the 
Society of AuHquaries of London 20. April 1810. 
Repertitum arte lithographica Monachii 1817. Zwey 
Tafeln geben eine mangelhaftere Seite mit den 
Hieroglyphen, zwey die ägyptische und eben so 
viele die griechische Inschrift. — Es ist unstreitig 
eine sehr nützliche Anwendung der in München 
vorzüglich vervollkommnten lithograph. Kunst, 
wenn sie zum Copiren solcher Monumente des Al¬ 
terthums benutzt wird , da die Darstellung dersel¬ 
ben iu Kupferstichen viel kostbarer ist, und wir 
hoffen, dass cs iu Zukunft noch häufiger gesche¬ 

hen werde. 

Dissertation sur l'in&cription grecque 1 ACoNoS 

ATKIoN et sur les pierres antiques, qui ser- 
Brster Band. 

vaient de cachets aux Medecins Oculistes. Par 

Tochon d'Anneci, Membre de plusieurs societes savantes. 

ä Paris, L. G. Michaud. Octobre M.DCC.XVI. 

78 S. in 4. 1 color. und 2 schwarze Kupfert. 

Die griechische, auf dem Titel der Abhandlung 
angegebene, Inschrift befindet sich auf einer klei¬ 
nen zur Sammlung griechischer Vasen, die der 
Verfasser besitzt und bekannt machen wird, gehö¬ 
renden Vase, die derjenigen ganz ähnlich ist, 
welche Herr Millin neuerlich beschrieben hat (De- 
scription d’un vase trouve a Tarente par A. L, 

Millin etc. Par. i8i4. 8-)- die seinige vollkom¬ 
mener erhalten ist, als die Tarentinische und auch 
in Ansehung der Materie, der Arbeit und der Far¬ 
be etwas abweicht, er auch die Inschrift anders 
erklärt, so hat er sie sowrohl auf einem schwarzen 
als einem colorirten Kupfer genau abbilden lassen. 
Sie gehört nicht zur Gattung der griechischen Ge¬ 
fässe, die mau gewöhnlich etruskische nennt, sie 
scheint vou einer weniger alten Fabrication zu seyn, 
was auch die Form der Buchstaben beweiset; denn 
die mondförmige Gestalt des Sigma C findet sich 
nicht auf den altern Vasen und ist erst seit Au¬ 
gusts Zeit gewöhnlich geworden. Diese Vase scheint 
ebenfalls zu Tarent gefunden worden zu seyn, we¬ 
nigstens hat die Person, von welcher Hr. T. sie 
erhielt, lange in dieser Stadt gewohnt. Er glaubt, 
dass sie zur Aufbewahrung einer Augensalbe oder 
andern Salbe bestimmt gewesen sey und Jason zu 
Tarent sich solche Vasen habe zum Gebrauch für 
seine Pharmacie machen lassen. Dioscorides be¬ 
schreibt (i,i33.) eine Pflanze Lycium und die dar¬ 
aus bereitete Infusion, die bey verschiedenen Krank¬ 
heiten und Uebeln dienlich sey, und auch Plinius 
und Galenus beschreiben das Lycium (vornemlich 
das Indische) als ein sehr kräftiges Heilmittel. Scri- 
bonius Largus aber macht es ausdrücklich zu einer 
Augensalbe (Nulli collyriorum tantum tribuo, quan- 
tum Lycio Indico per se). Damit stimmen auch 
andere alte Aerzte überein, und aus Dioscorides u. 
Plinius siebt man, dass auch diess Medicament, 
seiner Kostbarkeit wegen, bisweilen verfälscht wur¬ 
de. Deswegen, vermuthet der Verfasser, Hessen 
Apotheker,"die diess Medicament bereiteten, eigne 
Gefässe dazu machen, und besiegelten diese mit 
ihrem Petschaft, um die Echtheit der Arzney zu 
verbürgen. Diese ohnehin kleinen Gefässe sind 
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noch überdiess betriigiich eingerichtet, wie bey uns 
manche Weinflaschen, sie sind oben weit, endigen 
aber in einen umgekehrten Kegel. Die Inschrift 
also zeigt, nach des Verfassers wahrscheinlicher 
Muthmassung, den Namen des Pharmaeisten und 
das Heilmittel an; ein noch gewöhnlicher Gebrauch. 
Man findet noch in meinem Cabinettern viereckig- 
te, g unliebe Steine, kleine Täfelchen, wo auf den 
vier Seilen des Randes, bisweilen nur auf zweyen 
oder auf einer allein die Namen der Apotheker 
oder Oculisten, der Heilmittel, die sie verfertigten 
und der Krankheiten, Wogegen sie gebraucht wur¬ 
den, eingegraben sind. Einige Anliquarier halten 
sie für Werke der Kunst, was dem Verfasser nicht 
wahrscheinlich ist. Herr Haüy hält diese Steine 
für eiue Art Steatiten. Die meisten solchen Steine 
findet man in Galiien, Holland, Deutschland, über¬ 
haupt an den Orten, wo die Römer Niederlassun¬ 
gen, Lager u. s. f. halten, weniger in Italien. Viel¬ 
leicht litten die römischen Soldaten aut ihren Mar¬ 
schen mehr an den Augen und es gab bey jedem 
römischen Heer Oculisten, welche die Augensalben 
bereiteten, eine Muthmassung, welche dadurch un¬ 
terstützt wird, dass auf einer geinma ocularii bey 
Saxe stratioticum erwähnt wird, ein Heilmittel, das 
Marcellus der Empiriker beschreibt. Mehrere ha¬ 
ben solche Steine gekannt, aber nur Walch hat 
einige in Kupfer stechen lassen. Auch Hr. T. lie 
fert coloiirte Abbildungen von dreyen, die er be¬ 
sitzt. Spon und Andere hielten sie für Deckeider 
Luchsen, worin Arzneyen aulbewahrt wurden. Le 
Beuf aber machte zuerst aufmerksam auf die dar¬ 
auf von der Rechten nach der Linken und in ent- 
gegengesetztem Sinn eingegrabenen Ruchstaben, die 
offenbar zum Siegeln dienten. Caylu.s muthmasste 
daher, dass die Inschrift zur Gewährung der Echt¬ 
heit der Arzney gedienet habe. Ei’ hat mehrere solche 
Inschriften mit den Erklärungen von Falconnet be¬ 
kannt gemacht. Nach ihm haben Walch und Saxe, 
letzterer alle die Steine dieser Art, die bis 1774. be¬ 
kannt geworden waren, beschrieben. Ihnen fügt 
der Verfasser einige neue Steine und Bemerkungen 
über andere, die seit Saxe’s Werk bekannt gewor¬ 
den sind, bey. Zuerst die seinigen: auf einem lie- 
set man auf den vier Rändern die Worte: ME- 
Ll NV(m) PSORICVM AROM ATICV(m) CROCO- 
DRM. Melinum war eine Augensalbe, die aus ei¬ 
ner Art Alaun von der Insel Melos gemacht wurde. 
Psoricum und Diapsoricum kömmt auch sonst als 
Heilmittel für die Augen vor, und Marcellus Em- 
pir. schreibt ihm grosse Kräfte zu, aber wie wenig 
diesem abergläubigen Empiriker zu trauen sey, 
wii d vom V erfasser durch Belege dargethan. \ro- 
maticum ist auf keinem andern Steine erwähnt, 
wohl aber bey Galenus, Aetius und Oribasius, als 
Heilmittel für die Augen. Auf andern Steinen fin¬ 
det man CROCOÜ abgekürzt, wras Einige erklärt 
haben Crocodiliurn, allein diess Heilmittel wird ni* 
bey Augen krankheilen erwähnt, dagegen ist Crocu 
des als ein solches bey Galenus und Andern an¬ 

geführt. Auf einem zweyten Steine, wo man auf 
allen vier Seiten des Randes zwey Zeilen Inschrift 
lieset, ist der Name des Augenarztes genannt: Ti¬ 
ber ius Julius Clarus, und mehrere Kollyrien wer¬ 
den angeführt. Hr. T. lieset und ergänzt die In¬ 
schrift also: 

Tiberii Julii Clari dialibanum ad impetum 

Tiberii Julii Clari diamisos ad veteres caligines 

Tiberii Julii Clari rliarrhodon post impetum 

Tiberii Julii Clari dialepidos ad aspritudinem. 

Wir müssen die Erklärungen, die theils auf an¬ 
dere ähnliche Steine, theils auf alle Aerzte begrün¬ 
det sind, übergehen. Impetus wiid insbesondere 
von einer plötzlich entstandenen Augenentzundung 
angenommen. Es gab besondere Augensalben ad 
veteres und ad recentes caligines. Auf dem drit¬ 
ten Stein ist nur Ein Rand gravirt, auf den andern 
Rändern sieht man nur Spuren von vernichteten 
Buchstaben oder vielmehr gerade Linien, die dem 
Graveur dienen sollten, um darauf die Buchstaben 
des Namens irgend eines Heilmittels zu setzen. Der 
Name des Augenarztes, der darauf angegeben, ist 
Marcus Julius Felicianus. Das beygefugte, abge¬ 
kürzte Wort Diac. lässt sich verschieden ergänzen, 
am wahrscheinlichsten nach llrn. T’s Uitheil Dia- 
crocos (nach Paul. Aegin. de ocul. morb. p.45iff.) 
und er glaubt, dass ube all, wo ähnliche Abkür¬ 
zungen Vorkommen, diess Collyrium zu verstehen 
sey. Dieser Stein und der vorhergehende (den 
Mine Lemaitre zu Havre besitzt) sind zu Liliebonne 
(Juliobona) zwischen Caudebec und le Havre ge¬ 
funden worden. Einen vierten (T. II. N. Q.), der 
einen Theü der zu Nais entdeckten Alterthümer 
ausmacht, erhielt Hr. T. von dem gewesenen Maire 
zu Metz, Marchant, der ein reiches Antiken-Cabi- 
net in dieser Stadt besitzt. Er ist aut zwey Sei¬ 
ten, auf j der zwey Zeilen, gravirt. Gegen die 
sonstige Gewohnheit ist jedes "Wort (mit Ausnahme 
der End-Worte jeder Zeile) von dem andern durch 
beygefügte Puncte unterschieden; die Form der 
Buchstaben bey der Seilen ist verschieden, so dass 
zwey Künstler sie müssen gravirt haben, wodurch 
der Verf. seine Meinung bestätigt, dass die Apo¬ 
theker jener Zeit in ihrer Offbin immer nicht gra¬ 
vide Steine vorräthig gehabt, um die Namen der 
von ihnen verfertigten Arzneymittel darauf setzen 
zu lassen. Die beyden Inschriften ergänzt Hr. T. so ; 

Quinti Junii Tauri diasmyrnum 

Post impetum lippitudinis. 

Junii Tauri isochryson 

Ad scabritias et claritatem opobalsamatum. 

Der Augenarzt Q. Junius Taurus kömmt auf den 
zu Nais gefundenen Siegeln häufig vor. Auch hier 
beruhen die Ergänzungen und Erklärungen auf an¬ 
dern Steinen, wo die Worte ganz ausgediückt sind 
und den allen Aerzten. Auf härtere Drogum 
konnten nur solche Siegelsteine aufgediückt wer¬ 
den und die Inschrift erhielt sich auf ihnen, für 
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weichere und flüssige Collyrien aber mussten Ge- 
fässe verfertigt werden, auf welche, wenn sie noch 
weich waren und ehe sie in den Oien kamen, 
die Steine aufgedrückt wurden, so dass die Buch¬ 
staben erhaben erschienen. Man hat zu Nais sol¬ 
che Steine auf dem Platz gefunden, wo eine alte 
Manufactur von Töpferwaaren war. Weit ent¬ 
fernt also, das Gefass„ welches liier und bey Mil- 
lin zuerst ist bekannt gemacht worden (mit letz- 
term), für ein Kinderspielwerk, das einem Zögling 
des Lyceums, ^las ein gewisser Jason gehabt, zum 
Geschenk gegeben worden sey , zu halten, wieder¬ 
holt Hr. T. seine sehr wahrscheinlich gemachte 
Behauptung, es sey für das von einem Oculisten 
oder Pharmaceuten Jason zu Tarent verfertigte 
Lycium, welches eine flüssige Augensalbe war, he-: 
stimmt gewesen, und glaubt, dass auch mehrere 
andere bisher bekannt gewordene gemmae .ocuia- 
i'iorutn für solche Gefasse sind gebraucht worden. 
\ 011 S. 53. an werden die Inschriften aller bis jetzt 
bekannt gewoidenen solcher Steine mit Anzeige 
der Schriftsteller, die sie angeführt haben, wie 
schon Caylus, Walch und Saxe ähnliche Ueber- 
sichten gegeben halten, behandelt. Die von Saxe 
und von unserm Verfasser bekannt gemachten si- 
gilla oeulariorura sind hier an der Zahl 22, indem 
der erste Stein bey T. derselbe ist, der bey Saxe 
N. 17. vorkömmt. Dulaure hat im 6ten Bande der 
Memoires de PAcad. Celtique zwey zu Nais (Na- 
sium), einem Flecken bey Ligny auf der Grenze 
von Lothringen gefundene solche Steine bekannt 
gemacht, die Hr. T. richtiger ergänzt und erklärt, 
als Dulaure. Bey den dialibanon wird S. 44. eine 
Bemerkung über die Zusammensetzung der Namen 
mehrerer Arzneymittel mit diu gemacht. Nur in 
der zweyten Inschrift ist Ilrn. T's Aenderung des 
Worts SARCOEAGV M in SARCOFACVM'statt 
sai cophagum) gewiss unrichtig. A uf bey den Steinen 
ist der Q. Junius Taurus erwähnt. Dasselbe ist der 
I^all mit einem dritten, der im Narrateur du Meuse 
Fevr. 1808. ahgebildet und erläutert ist. Hr. T. 
Iiat die Abbildung als Titelvignette wiederholen 
lassen , und die Inschriften S. 5o ff. sinnreich er¬ 
klärt, wo jedoch au manchen Ergänzungen und Er¬ 
klärungen Anstoss genommen werden kann twie an 
den vV orten ad receutia ulcera medenda). In dem¬ 
selben Journal (Le Narrateur dela Meuse) sind meh¬ 
rere zu Nais aufgefundene sigilla medicorum auf- 
geiuhrt, aber der Verfasser konnte nur einzelne 
Nummern dieses Journals erhalten und theilt dar¬ 
aus die Inschriften der Steine, nebst seinen Erklä¬ 
rungen. mit. Erst nach Vollendung seiner Arbeit 
wurde ihm eine zweyte Abhandlung von Saxe über 
diesen Gegenstand bekannt (in den Vei handelingeu 
uitgegeben door het Zeeuwch Genootschap, der 
W etenschappen te Vlissmgen, liegende deel, Mid- 
delb. 1782. 8.), in welcher Saxe theils alle durch 
die Steine und durch die Marmors bekannt gewor¬ 
dene Namen der Oculisten verzeichnet, theils ei¬ 
nen zu Ilunllcur in der Normaudie gefundenen 

Stein dieser Alt zuerst bekannt gemacht hat. Dann 
ist noch ein Stein dieser Art zu Bavay (Bagacum 
oder Bavacum, dem Hauptort der Nervier) im Hen¬ 
negau, 4 Meilen von Mons, gefunden worden, den 
die Socielat in ihren Memoiren bekannt machen 
wird. Das Journal der Maas gibt noch von einer 
zahlreichen Entdeckung der zu Nais mit vielen an¬ 
dern Antiken u. Münzen gefundenen Steine Nach¬ 
richt. Von S. 60. an folgen nun die Inschriften 
von 5o sigillis oculariorum , mit einigen Verbes¬ 
serungen des Verfassers, 20 davon hat Saxe bekannt 
gemacht, einige der folgenden hat Hr. Grivaud, 
der sie selbst mit einigen andern in Gallien gefun¬ 
denen Gegenständen des Allerthums bekannt ma¬ 
chen wird , dem Verfasser mitgetheilt. Die letzte 
ist die des Steins von Bavay. Am Schlüsse wird 
die, schon von Andern gemachte, Bemerkung wie¬ 
derholt, mau müsse sich wundern, dass der Ab¬ 
druck solcher Steine nicht schon die Alten auf die 
Erfindung der Buchdruckerkunst geleitet habe, so 
wie, nach der Behauptung Einiger, Gutemberg da¬ 
von die erste Idee zu seiner Entdeckung genom¬ 
men haben soll. 

Ein Jahr früher hat derselbe Gelehrte eine 
schätzbare numismatisch - historische Abhandlung 
herausgegeben: 

Dissertation sur l'epoque de la mort d'Antiochus 

V if. L vergetes Sidetes, roi de Syrie, sur deux 

Medailles antiques de ce Prince, et sur un pas- 

sage du II. Livre des Macchabces. Par Tochon 

d'Anuecy, Membre de plusieurs Societes savantes et de 

la Chambre des Deputes, Session de 1815. ü Paris, 

chez L. C. Michaud M.DCCC.XV. 72 S. in 4. 

Mit einer Kupfertafel. 

Dieser Antiochus führt auf Münzen nur den 
Bey Hamen Evergetes ; er heirathete seine Soli wä¬ 
gerin Kleopatra während der parlhischen Gefan¬ 
genschaft seines Bruders Demetrius II. und wurde 
seihst König von Syrien. Ueber die Dauer seiner 
Regierung und sein Todesjahr ist, wegen einer 
Stelle im 2ten Buche der Maccabaer, Ungewissheit 
entstanden. Die Profänscribenten lassen ihn in dem 
Kriege gegen die Parther (i85 oder i84. üer. Se- 
leucid. i5ooderi5i. v. C.) umkomnien. Ihren hier 
aufgeführten Zeugnissen wird auch eine Stelle aus 
dem 4ten Buche der Maccahäer heygefügt. W enn 
sie auch in der Art seines Todes nicht überein- 
stimmen (eine Verschiedenheit, die nicht, wie P. 

! Frölich behauptet, ihr Zeugtiiss entkräftet), die 
| Epoche desselben gehen sie doch einstimmig an. 
i Auch Porphyrius gibt ihm 9 Jahre der Regierung, 
' so dass sein Tod auf das J. 185. aer. S. fallen muss. 
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Wenn aber die Stelle, 2 Maccabäer i, io ff. von 
Antiöclms Evergetes bandelt, auf den sie einige 
Schriftsteller beziehen y so ist er bey der Plünde¬ 
rung des Tempels zu Elymais, erst 188. v. C., um¬ 
gekommen, und er hat 4 bis 5 Jahre länger regiert, 
als nach den Profanscribenten angenommen wer¬ 
den kann. Zur Unterstützung dieser Meinung sol¬ 
len zwey Münzen des Autiochus Evergetes dienen, 
die Frölich und Eekhel bekannt gemacht haben 
und auf welchen die Data EIIP und gllP (i85und 
186. aer. Sei.) Vorkommen. Hr. T. konnte keine 
Schwefelabdrücke von diesen Münzen aus Wien 
erhalten. Er vermuthet, dass die Jahrzahlen auf 
diesen Münzen verfälscht sind; wären sie auch 
echt, so würden sie doch nicht beweisen, dass An- 
liochus erst 188. aer. S. gestorben sey. In diesem 
Jahre ist, so viel man aus andern Nachrichten 
weiss, kein König von Sj’Hen gestorben. Es ist 
nicht ausgemacht, dass in dem Briefe der Jerusalem. 
Juden an ihre agypt. Brüder das Jahr a83. von der 
seicucidischen Aere zu verstehen sey. Man weiss, 
dass Demetrius II. schon i84. nach Syrien zurück¬ 
gekommen ist: man hat Münzen von allen drey 
syrischen Königen, Autiochus VII., Demetrius II. 
und Alexander 11. Zeblriä, vom J. i84. Vielleicht 
war Autiochus schon zu Ende 185. umgekommen, 
und in Syrien, wo man diess nicht sogleich erfuhr, 
prägte man noch in den ersten Tagen des J. i84. 
Münzen mit seinem Bilde. Man hat eine Menge 
Münzen von ihm von den Jahren in4 — i84. und 
nur zwey kleine Kupfermünzen mit spätem Jahr¬ 
zahlen, wenn sie echt sind. War doch Frölich 
selbst über die Jahrzahl zT77P(i84.) auf einer Mün¬ 
ze zweifelhaft, und Eckhel will BTIP (182.) lesen, 
und auf einer zweyten von Pellerin bekannt ge¬ 
machten ist wahrscheinlicher AtIP (181.) statt 
AUF zu lesen. Frölich selbst hat Münzen von 
Autiochus VIII. (Sohne des Evergetes) mit den Jahr¬ 
zahlen 187 und 188 angeführt, und dieser kann 
doch nicht vor dem Tode des Vaters regiert haben. 
Man geräth also in unendliche Schwierigkeiten, 
wenn man den Tod Autiochus VII. erst zum Jahr 
188. rechnen will, dahingegen, wie H r. T. zeigt, 
alles in den letzten Begebenheiten Antiochus VII. 
und der übrigen Syrischen Geschichte zusammen¬ 
hängt, wenn man seinen Tod in das Ende i85. 
oder Anfang i84. setzt. Damit stimmt auch die 
Geschichte des Johannes Hyrcanus zusammen. Un¬ 
möglich kann man annehmen, dass Demetrius II. 
nach der Rückkehr seinem Bruder einen Theil 
Syriens abgetreten habe, da er selbst den früher 
geführten Bcvnainen Philadelphus ablegte; und mit 
welchem Bruder hätte Kleopatra ihr Beite theileu 
sollen, da sie bevder Gattin gewesen ist. Wir über¬ 
gehen andere hier angeführte Umstände, welche 
beweisen, dass Antiochus todt seyn musste, als De¬ 
metrius wieder König wurde. Aber es wird auch 
S. 55. evident gezeigt, dass im Briefe der Juden 
- Maccab. 1. nicht vom Antiochus VII. die Rede j 

sevn könne, sondern von Antiochus IV. Epiphanes 
seyn müsse, so gut wie 2 Macc. 10, 5 ff. (diess gilt 
immer, wenn auch der erwähnte Brief untergescho¬ 
ben seyn sollte, woran Hr. T. nicht denkt). Auf 
ihn passen auch die Umstände des Todes, die dort 
und bey andern Schriftstellern erwähnt sind, so 
wie das, was von seinen unsinnigen Handlungen 
gesagt wird. Evergetes war vielmehr ein Freund 
der Juden und ihres Fürsten Simon, ürtd wird von 
Jösephus Sehr gerühmt. Was das J. 188. anlangt 
(das freylicli, wenn das .seleucidische verstanden 
wird, auch nicht auf den Tod des Epiphanes passt), 
so gab es in den verschiedenen Städten, die von 
Syrien abhingen, so verschiedene Aeren, dass wohl 
der Verf. des Briefs die aera seiner uns unbekann¬ 
ten Vaterstadt gebraucht haben kann. Vielleicht 
waltet ein Fehler des Copisten ob, der 188 statt 
i48- schrieb. Dann sind wenigstens alle Zweifel 
und Widersprüche gehoben. S. 58 f. werden noch 
die Gründe für die Behauptung, dass Antiochus 
Epiphanes zu verstehen sey, wiederholt, und von 
den beyden Münzen Antiochus VII. bemerkt, dass 
sie noch einer genauem Untersuchung bedürfen. 
Ein kleiner Anhang S. 69 ff. beschreibt und er¬ 
läutert noch eine abgebildete Münze des Oaligula 
von Sidon, die der von Pellerin, aber nicht genau 
genug angezeigten und auch auf der Kupfertafel 
(welche mehrere hieher gehörige syrische Münzen 
enthalt) abgebildeten ganz ähnlich ist. 

Kurze Anzeige. 

Anweisung zum Brief schreiben und zu anderwei¬ 
tigen schriftlichen Aufsätzen des bürgerlichen Le¬ 
bens, zunächst für Hehrer an Elementarschulen: 
vom Capellan Joseph Pech in Brieg 1817. Ge¬ 
druckt bey Falch in Brieg, in Coinra. b. Holäu- 
fer in Breslau. XVI. 208 S. in 8. Pr. 12 Gr. 

Der Vf. fühlte wahrscheinlich in seiner Gegend 
und für die obern Classen deutscher Elementarschu¬ 
len und deren Lehrer das Bediirfniss einer solchen 
Anweisung, dem in andern Gegenden schön längst 
durch zahlreiche und gute Werke abgeholfen ist. 
Seine Schrift zerfallt (nach einer kurzen Einleitung) 
in drey Titel (Capilel): 1. von den Haupteigen¬ 
schalten eines guten Briefs (die Beyspieie sind aus 
dem Ideenkreise der Kinder von 9 bis 15 Jahren ge¬ 
wählt). 2. Von der äussern Einrichtung eines Briefs, 
mit Beispielen von Briefen an Personen verschie¬ 
dener Stände und an Behörden, kaufmänn. Briefe 
und Billette (gewiss nicht für Kinder von i5 Jahren), 
reich an Titulaturen, aber sonst nicht durchaus muster¬ 
haft. 5. Anderweitige schriftliche Aufsätze (kauf¬ 
männ. Aulsätze, Wechsel, Obligationen, Contracte, 
Protokolle, Testamente etc. noch weniger für Zög- 
jinge der Elementarschulen brauchbar). 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 
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Am i5. des Januar.' 

Philologische und kritische Schriften, j 

Fucae Holstenii Epistolae ad diversos, quas ex 

editis et ineditis codicibus collegit atque illuslra- 

vit Jo. Ft •anc. Boissonade. Accedit Editoris 

Commentatio in inscriptionem graecani. Parisiis, 

in bibiiop. Graeco - Latino - Germanico, Via des 

Fosses Montmartres N. i4. cididcccxvii. XIV. 

558 S. in 8. 

iVIelirere Gelehrte hatten schon die mit mannich- 
faltiger Gelehrsamkeit ausgestalteten und für die 
Literargeschichte wichtigen Briefe Holstens heraus¬ 
geben wollen, und in England war schon ums Jahr 
1699. eine Sammlung von ausgewählten und une- 
dirten Briefen gelehrter Männer, in welche auch 
Holstenische aufgenommen werden sollten, ange¬ 
fangen worden , sie ist aber nicht vollendet er¬ 
schienen. Der Präsident Thomassiu de Mazaugues 
wollte ums Jahr 1720. Briefe des Peiresc und an¬ 
derer Gelehrten dieser Zeit, herausgeben. Von den 
Erben desselben erhielt Herr Fauris de St. Vincent 
zu Aix die unedirten Briefe Holstens, die er Hrn. 
Boissonade mittheilte. Hr. B. fand von den mei¬ 
sten eine doppelte Abschrift, die eine von TI10- 
massin wahrscheinlich selbst gefertigt, die andere 
von einem unwissenden Abschreiber, und gerade 
die letztere enthält mehr als die erstere, aber frey- 
lich mit Lücken, die der Herausgeber nur biswei¬ 
len mit in Klammern gestellten Worten ausfüllen 
konnte. Weder in der königl. Pariser Bibliothek 
landen sich unter den Papieren von Düpiiy Briefe 
von Holstein, nach der Versicherung eines Freun¬ 
des des Herausgebers, noch konnte er von dem 
Grafen Fortia die unedirten Briefe Holsteins, wel¬ 
che dieser besitzt, jetzt aber nicht sogleich aulfin¬ 
den konnte, zur rechten Zeit erhalten. Als Hr. B. 
die letzten Zeilen der Vorrede schrieb, meldete ihm 
der Graf, dass er die gedachten Briefe wieder ge¬ 
funden habe, u. er konnte von denselben weiter kei¬ 
nen Gebrauch machen, als dass er in der Vorrede 
diese unedirten Briefe überhaupt angibt, die viel¬ 
leicht dereinst in einem Supplementband mit an¬ 
dern, die sich vermutblich in der Bodley'schen Bi¬ 
bliothek zu Oxford befinden, erscheinen können, 
und bemerkt , dass der Graf Fortia noch zwey 

Erster Band. 

( Briefe von Morin an Holsten, mehrere von Pei- 
i rese, und noch vieles andere, zur Erläuterung der 

Lebensgeschichte Holstens Dienende besitze. Zwar 
auch später, aber doch noch so, dass im Anhänge 
Gebiauch davon gemacht werden konnte, erhielt 
er von dem berühmten Arzt zu Montpellier, Prü- 
nelle, eine ßuhier’sche Abschrift mehrerer Briefe. 
Er hat aber auch gedruckte Werke zu seiner 
Sammlung benutzt, worunter auch das von ßandini 
edirte Commercium Doniauum, das er von Herrn 
Millin erhielt, sich befindet., aus welchem i5 Briefe 
Hoistens an Doni edirt sind. Manche bereits ge¬ 
druckte, die mehr Abhandlungen sind, hat der Her¬ 
ausgeber absichtlich übergangen. Die Quellen, aus 
welchen die Briefe genommen, sind bey jedem an¬ 
gezeigt, und überdiess hat Hr. B. einige, die poli¬ 
tische und Literargeschichte, welche in den Brie¬ 
fen berührt ist, oder die Gegenstände seihst erläu¬ 
ternde Anmerkungen beygefügt, aber auch hier sich 
der Hinzusetzung mehrerer enthalten, damit das 
Buch nicht zu stark werde. Es ist in dasselbe 
kein ganz unbedeutender Brief aufgenommen wor¬ 
den , obgleich nicht alle gleich reichhaltig sind. 
Vornemlich schätzbar sind unter den unedirten 
(denn die in der Sammlung Gudianischer, Meursi- 
sclier Briefe u. in andern schon gedruckte Schrei¬ 
ben H’s übergehen wir): 6. an Peter Dupüy (ein 
Name, der von einigen hier in der Note getadel¬ 
ten Literatoren Frankreichs mit-Pithou verwech¬ 
selt worden ist); 7. an Peiresc Über H’s gelehrte 
Arbeiten, besonders seine vorgehabte Ausgabe der 
kleinern griechischen Geographen ; 9. an denselben 
über die vom Kaiser Konstantin Porphyrog. ver¬ 
anstalteten Auszüge aus verschiedenen altern Wer¬ 
ken, worin der Grund des Verlustes so vieler 
Schriften des Alterthums gefunden wird. Den 
10. Br. an Peiresc, die Geographos minores ange¬ 
hend, hat Bredow schon in den Epp. Pariss. bekannt 
gemacht, ohne zu wissen, dass er schon früher von 
dem Grafen Fortia selbst mit einer französischen 
Uebersetzung in s. Plan d’un Atlas historique por- 
tatif edirt worden sey. Dagegen war der 11. an 
Peiresc, dieselben Geographos und H’s Bearbeitung 
derselben betreffend, bisher unedirt. Diesem uten 
Briefe sind auch Hendekasyllaben des Verfassers 
mit der Aufschrift: Scorpiacura, be3'gefiigt. Auch 
der i5te geht diese Geographos an. Der i4te und 

t löte enthalten ebenfalls manche Bemerkungen über 
1 Handschriften byzantinischer Schriftsteller und an- 
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dere; 17. unter andern über das Gemälde der Al- 
dobrandinischen Hochzeit u. von dem Buche (oder 
Gedichte des Nemesianus de Aucupio), das Ulys¬ 
ses Aldobrandini besass, und H. zugleich mit 
dem Cavaliere Cassiano del Pozzo (hier eques Pu¬ 
teanusgenannt), von dem in einer Note S. 111. meh¬ 
rere Nachricht gegeben wird, ans Licht ziehen 
wollte. In einem Fragment aus den Sillen des Ti¬ 
mon hatte schon Lipsius vor Holstein das Wort 
Tt{A.cuoyQucpi7v ergänzt. Noch eine Nachricht von der 
Aldom andinischen Hochzeit im 171011 Briefe wird 
berichtigt vom Herausgeber, dem aber die neue¬ 
sten Entdeckungen über diess Gemälde noch nicht 
bekannt seyn konnten. Auch im 19. Briefe theilt 
Ilolsten noch einige Bemerkungen über diess Ge¬ 
mälde und die errores /uczaypaqitov mit. Diesem 
Briefe ist ein Index librorum mss. Graecorum bey- 
gefugt, .so wie in dem Briefe selbst voruemli'h 
von den Platonikern Nachricht gegebeu wird. 20. 
Ueber den Tod (wahrscheinlich 1629.) und die Bi¬ 
bliothek des Hieronymus Aleauder und einige 
griechische, die alle Geographie erläuternde Mün¬ 
zen. Bey Gelegenheit der Erwähnung einiger von 
Andreas Darmarius aus Epidaurus geschriebenen 
Codd. hat Hr. B. S. i48 f. von diesem Griechen, 
der sehr viele Abschriften griechischer Werke ge¬ 
macht hat und nicht genug bekannt ist, mehrere 
Nachricht gegeben. Von seiner Reise nach Polen 
und Oestreich gibt Holstein dem Peiresc im 28sten 
Briefe interessante Nachricht. „Postquam Mora- 
viam excessi (wird hier unter andern gesagt) et 
Silesiae partem superiorem ingressus smn , ubi 
Troppavietisis et Ratiboriensis ducatus sunt, extra 
cultum liumanitatis mihi excessisse viclebar. Onmia 
enim hie nova et insueta mihi sese obtulere, sed 
ex Sarmatico more foeda, spurca, barbara; xvvuo) 
'/ufievvia; hypocausta fumo et foetore plena ,• com¬ 
mune hominibus, hestiis que receptaculum : victus 
sordidus; cerevisia pessiina; aspera et inhumana 
tractandi ratio; liugua sibilis et consonantium com- 
plosione exterorum aüribus ingrala; vultus et 
ornnis corporis liabitus ad Scythicatn ■Oquovtiitu 
compositus u. s. w. Holstein iiatte nachher noch 
eine Reise nach Konstantinopel vor. Ueber den 
von ihm erwähnten Victorius Accorensis (Abt Vi¬ 
ctorias Sciälach), einen berühmten römischen Orien¬ 
talisten in der ersten Hallte des i7ten Jahrhunderts, 
gibt Hr. B. in einer Note S. 2t 5 f. mehrere Nach¬ 
richt. Dem 53slen bereits gedruckten Briefe sind 
zwey Catalogi librorum ab Holstenio edendorum 
heygefügt. Der 58ste Brief enthält wieder mehrere 
Anzeigen handschriftlicher- griechischer Werke, 
vornemlich griechische Philosophen und Commen- 
tatoren über den Plato. Gelegentlich gibt auch 
Hr. B. Nachricht von seiner zum Druck bestimm¬ 
ten Ausgabe des Comraent. Procii in Plat. Craty- 
lum, allein die Höhlung, sie erscheinen zu sehen, 
scheint jetzt verschwunden. Beygefugt ist diesem 
Biiei nicht nur eia Iudex auctorum Sphaericorum, • 

quos ex mss. exemplari Jos. Aurici trän seid bi cu- 
ravit Peirescius, sondern auch ein noch reichhalti¬ 
gerer Index Platonicorum philosophorum, quos pe- 
nes me habeo. Zu den Worten im Sgsten Brief 
an Peiresc: Mitto fcfeliodoi i seu pottus Damiani 
Optica u. s. f. macht Hr. B. eine Bemerkung über 
ein in der königlichen Bibliothek zu Paris befind¬ 
liches „exemplar pessimae et rarissimae Heliodori 
Opticorum editionis, quam Malanius Pistorii vul- 
gavit a. 1708.“ Nach dem 4osten Bi iefe sagte noch 
1602. einer der vornehmsten Cardinäle in derCon- 
gregation für den Index libr. prohib. in Gegenwart 
Holstens und anderer „si res lihraria in sua esset 
potestate, se niaximam librorum partem igne abo- 
liturum et praeeipue quidem ad unum omnes qui 
de literis humanioribüs el libeiali eruditione agunt, 
neque relicturum nisi paucos Theohigos et Juris 
consultos.‘‘ Holstein rettete doch einige Werke 
(wie des Heinsius Aristarchus Sacer) von dem 
Verbot. Unter den Urliebern des Hasses und der 
Verfolgung des Galilei wird ein Mönch (Lnncio) 
genannt, den Galilei nicht als einen vorzüglichen 
Mathematiker anerkennen wollte. Im 43sten IF iefe 
werden des Lasena (La Seine) zwey Abhandlun¬ 
gen de stylo et liugua hellenistioa erwähnt, die 
wahrscheinlich urigedruckt sind. Dieser und die 
folgenden Briefe enthalten noch manche erhebliche 
literarische Nachrichten, der 46sle auch von dem 
Uebergang des Landgrafen Friedrich von Hessen 
zur katholischen Kirche. Es sind überhaupt von 
den aufgenomraenen 98 Briefen 36, wenn wir rich¬ 
tig gezahlt haben, ungedruckte. Auch die übrigeil 
Briefe Holstens an seinen Schwestersolm Peter 
Lambeck (in Kollar. Annal. Vindob. und der Crü- 
gerseben Sammlung), an Doni (saramtlich italieni¬ 
sche, von Bandini bekannt gemacht), an Nicolaus 
Heinsius (in der Sylloge ßurmanu., deren Heraus¬ 
geber nfegligentior genannt und getadelt wird S. 5q5, 
dass er flie Leser durch keine Anmerkungen un¬ 
terstützt habe), an Sirmond (aus Sirniondi Opp.), 
an Rhodius (de monumento Macu riano, aus Salien- 
gre Nov. 1'hes.), sind mit gelehrten literarischen 
Anmerkungen begleitet. 

Herr Professor Boissonade hatte die Absicht, 
zwey Abhandlungen über griechische Inschriften 
heyzufugen, die eine ubei die zu Actium gefunde¬ 
ne, und eine 2te über die in Böotieu entdeckte u. 
von Knight zuerst bekannt gemachte bronz. Tafel; 
allein er hielt es nachher für rafhsamer, die letz¬ 
tere wegzulassen. damit das Buch nicht zu stark 
werde, und sie für eine andere Zeit aufzubewah¬ 
ren. Man findet daher S. 4i5 ff. nur die eiste 
G mm. ad inscript. Actiacam. Der f ranz. Consul 
in Morea Poucquevilie hatte diese Inschrift 101 *• su 
Actium aufgefunden, und Herrn ßarbie de iJ cage 
gesandt, von dein Hr. B. sie mitgetheilt erhielt, um. 
sie zu erläutern und bekannt zu machen. !Ir. B. 
hielt darüber in der Academie der luschr. u. schö- 
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nen Wissenschaften eine Vorlesung, die er latei¬ 
nisch übersetzt und mit einigen neuen Anmerkun¬ 
gen bereichert hat. Es ist ein Decret der Acar- 
nanenser, das einzige, das man von diesem Volke 
besitzt, wodurch einige Römer für Gastfreunde u. 
Wohlthäter der Acarnanenser erklärt werden. Der 
Priester (ifgänoXog) des Apollo von Actium wird 
darin zuerst genannt. Dieser und mehrere andere 
seltnere Ausdrücke (z. B. lyttTTjtjig S. 455.), der 
Sprachgebrauch (z. ß. dass der Dativ in gewissen 
Redensarten bey den Schriftstellern und in den In¬ 
schriften statt des Ge iitivs gesetzt wird, S. 421.), 
und die Manier der Inschriften (z. B. die Wieder¬ 
holung derselben Inschrift auf einem u. demselben 
Stein S. 455; dass nicht nur der Name des Vaters, 
sondern auch der der Mutter, bisweilen den Na¬ 
men derer, welche die Inschrift zunächst angeht, 
keygefügt wird, was zu manchen unnöthigen Aen- ' 
derungsversuchen oder Misdeutungen Anlass gege¬ 
ben hat, S. 427 f.) werden in ausgesuchten Anmer¬ 
kungen erläutert, auch theils mehrere von Andern 
bekannt gemachte griechische und latein. Inschrif¬ 
ten berichtigt und besser erklärt (wie eine griechi¬ 
sche an einer Statue de Memnon S. 445 ff.), theils 
neue an das Licht gezogen (wie eine griechische zu 
Arta im lempel der UuQrjyoQlu i8i4. gefundene u. 
von Herrn Hugo Poucqueviile, Bruder des Consuls, 
dem Vei fasser mitgetheilte S. 425 f. und eine la¬ 
teinische S. 455.). Die ganze Abhandlung ist ein 
sehr schätzbarer ßeytrag zur Epigraphik. Von S. 
45g. folgt: Lucae Holslenii Epistolarum Appendix. 
Es sind die schon erwähnten unedirten Briefe an 
Peter Düpiiy, Peiresc, Dormal, den Carlhäuser- 
möuch Christoph Diipiiy (99 — 110.), unter denen 
die au Peiresc auch die reichhaltigsten sind , und 
von den gelehrten Arbeiten Holsfein's und von 
andern literarischen Merkwürdigkeiten Nachricht 
geben. Wir zeichnen aus diesem Anhänge nur 2 
Stellen aus: S. 467. erzählt Holstein, dass er des 
Grotius Schrift: Mare Liberum, von der Censur 
der Mönche durch die Bemerkung gerettet habe, sie 
sey gegen die Herrschaft der Venetianer auf dem 
ad iafischen Meer gerichtet und dem Kirchenstaate 
vortheilhaft; das Buch de iure belli et pacis aber 
habe durch zwey Stellen Anstoss erregt, in deren 
einer die Parabeln Christi lateinisch fabulae heis¬ 
sen und in der andern die Autorität der allgemei¬ 
nen Concilien herabgesetzt wird. S. 470. beschreibt 
er die damals gemachte, wichtige, aber nicht be¬ 
nutzte Erfindung, die Druckerpresse, statt mensch¬ 
licher Arme, durch Wasser in Bewegung zu setzen. 
Der t 1 ite und ii >te Brief an Niewhu s sind aus 
Allati Symmictis, der n5le an Floreutini, ans des- i 
sen Ausgabe des Martyrologii Hieronymi, der 114Le I 
an Bökler aus Sthelhorns Amoen. Lift, abgedruckt. 
Der unedirten Briefe sind nun überhaupt 46. Es j 
ist sowohl ein Verzeichniss derer, an die H. die 
hier gesammelten Briefe geschrieben, und derer, 
die an ihn geschrieben,, als auch ein ziemlich voll¬ 

ständiges Verzeichniss der Sachen, Worte und Na¬ 
men, die in den Briefen und der Abhandlung er¬ 
läutert sind; beygefugt. 

Observationum in Propertii Carmina Specimen, 

Edidit Car. Frider. August. Nobbe, Doct. Phil, et 

AA. LL. Mag. Schol. Nie. Colleg, III. et Societ, philol 

Lips. Sodal. honor. Accedit Index rerum, verbo- 

rum et nominum. Lipsiae, in comra. ap. Wei¬ 

gel. MDCCCXVIII. 43 S. in 8. 

Es ist diess die Habilitationsdisputation des 
Her rn Verfassers, die mit einem eignen Titel und 
mit einem sehr brauchbaren Register versehen ist, 
und so, was sie sehr verdiente, leichter durch den 
Buchhandel verbreitet werden konnte. Sie hat es 
nur mit einer einzigen, aber sehr schwierigen Stelle 
und mit der ganzen Sammlung der Gedichte des 
Propertius zu thün , und nimmt theils auf die ei¬ 
gentlichen Quellen der Kritik der Prop. Gedichte, 
theils auf die neuere anders gemachte Eiutheiluug 
der Bücher Rücksicht. Nachdem nemlich in der 
Einleitung überhaupt die erforderliche Vorsicht bey 
Verbesserung und Erklärung der Propert. Gedichte 
empfohlen und der \ ers (11, 15. 25. nach der äl- 
tern Ausgabe, II, 10, ej5. nach der Scalig., II!, 4, 
8. nach der Lachmann.) als ein auffallendes ßey- 
spiel willkürlicher Kritik und Interpretation ange¬ 
geben worden, wird im ersten Capitel die gewöhn¬ 
liche Lesart dieses Verses (Sat mea, sat magna est, 
si tres sint, pompa, libelli) als die einzig richtige, 
gegen unnothige Aeuderungen in einigen Ausgabeu 
und Mulhmassungen in Schutz genommen, im 2ten 
Capitel aber gezeigt, dass dieses Distichon weder 
allein, noch mit einem Theile des Gedichts in eine 
andere Stelle (B. 5.) zu versetzen sey ; wobey daun 
gegen die Scaliger’sche willkürliche, nur von zu 
Vielen beybelialtene Versetzung von \ ersen und 
Stellen und Trennung der Gedichte gesprochen u. 
der Werth der Handschriften des Propert. (dieaus 
einer einzigen Quelle geflossen sind) abgewogen wird. 
Im ofen Capitel behandelt der Verfasser die ver¬ 
schiedene Zeit der Ausgabe der einzelnen Bücher, 
besonders des 2ten und 5reu (B. I. nicht vor J. R. 
725., 11. ß- nicht vor 70t ., Hl. B. nicht vor 753., 
IV. B. nicht vor 708.). und den verschiedenen Cha¬ 
rakter derselben- der sieh auch in der verschiede¬ 
nen Form des Pentameters zeige. Das 4te bestrei¬ 
tet Herrn Lachmnnns Muthmassung, dass das ite 
Buch aus zween erwachsen sey und die drey Grün¬ 
de, die er dafür hergebracht hat, mit Einsicht, Ge¬ 
schmack und Bescheidenheit geprüft, u. im letzten 
(5 ) Cap. wird der einfache u. wahre Sinn der be- 
sp ochenen Stelle angegeben, indem tres libelli von 

wenigen Gedichten erklärt werden; „non magna 
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mihi velira sit in meo fauere pompa imaginum, 
sed trium dunlaxat carminum. llaec, quamquam 
pauca, tarnen ad celebrandam pompam vel sola 
mihi sufficiunt etc. Die ganze Abhandlung zeugt 
von kritischer Umsicht und ungemeiner Aufmerk¬ 
samkeit aul alle Momente der Kritik und Erklä¬ 
rungskunst. 

Actum Oratorium (d.XXV.Sept. 1817.) in Auditorio 

classis selectae (Gymnasii Meining.) institneudum 

— indicit Jo. Conr. Schaubach (Gymn. Mein. Di- 

rector). Meiningen, b. Hartmann gedr. i4 S. 4. 

Sacrorum per Lutherum emendatorum festa secu- 

laria tertia — d. 1. Nov. in Lyceo (Mf iningensi) 

celebranda indicit Jo. Conr. Schaubach. Meinin¬ 

gen, bey Hartmann. 19 S. 4. 

Die erste dieser gelehrten AMiandlungeu des 
verdienstvollen Herrn Director Schaubach bat die 
innere Aufschrift: De Arati Solensis interpretibus 
romanis, Gic., Caes. Germanico et Rufo Festo Avieno 
Comrnentatio, und zeigt die verschiedene Manier 
dieser 5 Uebersetzer an. Cicero übersetzte gröss- 
tentheils wörtlich, aber nicht immer mit hinlängli¬ 
cher Einsicht in die Materie. Germanicus (denn 
dass dieser, nicht ein anderer, Urheber der Ueber- 
setzung ist, wird dargethan) hat freyer, aber dich¬ 
terischer und eleganter übersetzt, und ist bisweilen 
selbst vom Aratus nacli eignem Urtheil abgewichen. 
Avienus (dessen Zeitalter zwischen der Mitte und 
dem Ende des 4ten Jahrh. wahrscheinlich gesetzt 
wird) sucht der trocknen Materie noch mehrern 
dichterischen Schmuck zu geben u. zeigt auch viele 
Gelehrsamkeit;, er hat nicht nur den Aratus und 
dessen Commentatoren, sondern auch den Cicero 
und Germanicus vor Augen gehabt. 

Das zweyte Programm: Novae editionis Ara- 
teorum Ciceronis, Germanici Caes. et R. F. Avieni 
specimen, zeigt die neuen Hülfsinittel an, die der 
Herr Director zu der hier angekündigten Ausgabe 
erhalten hat, die schon längst vollendet und an den 
"Verleger abgeschickt, aber noch nicht erschienen ist. 
Wir hollen und wünschen, dass die.ss bald gesche¬ 
hen möge, da sowohl die Beschreibung der ganzen 
Einrichtung dieser Ausgabe, als der zur Probe ge¬ 
lieferte Anfang des Scholiastae Germanici, den Hr. 
S. aus eine)' Handschrift von Heinsius verbessert 
hat, grosse Erwartungen erregt. 

Zu einem öffentlichen Actus auf dem Gymna¬ 
sium zu Züllichau im September vor. Jahres hat 
der Lehrer an demselben Herr Dr. O. M. Müller, 

unser ehemaliger gelehrter Mitbürger mit einem 
Programm eingeladen: Praemissae sunt animad- 
versiones in loca nonnulla libri primi Ciceronis de 
Oratore. Züllichau, bey Zwarr gedruckt 10J7. 16 
Seiten in 4. Der Hrrr Verfasser hatte schon im 
Jahre 1811. eine Dissertatio de Ciceronis Libris 
III. de oratore etiam post Criticorum curas non- 
dum satis castigatis herausgegeben. S. diese L. Z. 
1812, St. 116, S. 928. Jetzt gab ihm die Erklä¬ 
rung des ersten Buchs in der ersten Classe des 
Gymnasiums Veranlassung, über die ersten sechs¬ 
zehn Capilel des Buches seine Bemerkungen mit- 
zutheilen. In 2 , 8. nimmt er an den Worten 
quuin boni perdiii nulli etc. Anstoss, weil er we¬ 
niger Gewicht auf den Gegensatz boni, tolerabiles 
zu legen scheint. Er versetzt daher das boni also: 
exstiterunt boni, quuin perdiu nulli etc. boni 
wird dann auf die Staatsmänner, perdiu auf die 
ersten Zeiten der Republik bezogen. ln 6, 22. 
haben die neuern Herausgeber das Wort arlium 
nach part. quandam weggestrichen, ob es gleich 
in allen Handschriften steht. Herr Müller schlägt 
dagegen vor: separationem quandam partium fe- 
cisse, nach B. 5, 53. und den Andeutungen der 
Handschriften. So viel auch die durch Hand¬ 
schriften unterstützte Aenderung 8, 52. improbos 
statt integros für sich hat, so glaubt Hr. M. doch 
nicht, dass damit die Sache abgemacht sey, da 
integros in den besten codd. steht, und man nicht 
sieht, wie es aus improbos entstanden seyn könnte. 
Hr. M. lieset daher: provocare integer (d. i. sal- 
vus), welches dem Jacessitus gut entgegensteht. 
9, 57. verwandelt er sed deinceps in et deine, oder 
streicht sed ganz weg. 9, 58. zieht er nuda der Pear- 
cischen Lesart nutu vor, oder noch lieber, was 
ein hiesiger Gelehrter vorschlug, nude, 'ipifoo*,-. 
10, i4. wird bemerkt, dass die Lesart praeissent 

, wenigstens eben so viel für sich habe, als prae- 
essent, und es aut die Entscheidung der Hand¬ 
schriften ankomme, •welche vorzuziehen sey. i4, 
62. Werden die Worte quam oratoris in Schutz 
genommen. i5, 65. wild folgende Stellung vor¬ 
gezogen: si ei sit dicendum. i5, 69. wird ei vor 
tradita nicht nöthig gefunden, da Cicero öfters das 
Pronomen weglässt, wenn das zweyte verbum eine 
andere Construction fordert. 16, 69. schlägt Herr 
M. vor: non rustice scripsisse, seil praeclare — 
und 16, 71. Narnque id ipsum, quod, Scaevola, 
negasti — Andere Bemerkungen betreffen die 
Sprache, wTie esse ab aliquo, facere ab aliquo (statt 
ihn begünstigen), invehi in aliquem für ihn be¬ 
leidigen , vorzüglich die Construction des memini 
mit dem Infin. praeter., wenn von einer ehemals 
vollbrachten Sache die Rede ist, praesentis oder 
imperfecti, wenn eine länger dauernde oder wie¬ 
derholte Handlung ausgedrückt wird (S. 7 fl.), mit 
Beziehung auf Spaldings Note zu Ouintilianus IV. 
p. 246., der in Ansehung seiner Anführung Valla’s 
berichtigt wrird. 
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Leipziger Literatur Z e i t u n 

Am 16- tles Januar. 1818. 

R eligionssfeschich t e. 
O w 

Bittere Arznei für die Glaubensschwäche der Zeit. 

Verordnet von Hrn. Claus Harms, Arcliidiakonua 

au der Nikolaikirclxe in Kiel, und geprüft von dem 

Herausgeber des Magazins für christliche Pre¬ 

diger (Hm. Oberhofpr d. D. Ammon). Aus dem 

zweyten Bande des Magazins besonders abge- 

druekt. Hannover und Leipzig, bey den Gebr. 

Hahn 1817. 52 S. 8. 

Je mehr zu wünschen war, dass die Streitsätze 
des wahrhaft protestantischen Harms nicht bioss 
mit Theilnahme empfangen, sondern auch mit 
Ei nst beherzigt und mit Unpartheilichkeit gewür¬ 
digt werden möchten, desto erfreulicher muss die 
Eischeinuug der vorliegenden kleinen, aber sehr 
bedeutenden Schrift seyn. Nicht bloss weil sie von 
einem Manne herrührt, dessen Amt jedem Worte, 
das er ötlentlich redet, eine höhere Bedeutsamkeit 
gibt, sondern auch, und zwar hauptsächlich, weil 
der Verf. derselben, mit den Irrungen theologi¬ 
scher Meinungen völlig bekannt, und durch stetes 
Fortschreiten auf dem Wege, der allein sicher 
zum Ziele führt, vor allem Vorurtheilen hinläng¬ 
lich gesichert, den Eindruck, welchen jene Streit¬ 
sätze aut ihn gemacht hatten, fast augenblicklich 
treu und unbefangen darge.stellt hat. Man sieht es 
der ganzen Schrift an, dass der Verf. ohne mit 
Fleisch und Blut zu Rathe zu gehen, uns sein Ur- 
theil über jene Sätze, und also auch sein Urtheil 
über den religiösen Zustand unserer Zeit-und Kir¬ 

chen - Genossen, treu und offen wiedergibt, wie 
es gleich anfänglich nach ernstlichem Lesen sich 
gebildet hatte. Und dafür sind wir ihm um so mehr 
Dank schuldig, da es gewiss niemanden gleichgül¬ 
tig seyu kann, zu wissen, wie ein solcher Mann 
über Hrn. Harms Aphorismen denke, d. h. ob und 
wie weit er die Rügen, Warnungen und Mahnun¬ 
gen desselben in Ansehung des religiösen und theo¬ 
logischen Zeitgeistes für gegründet und heilsam halte 
oder nicht. Demi es kann wohl nichts weniger'gebilligt 
worden, als wenn diejenigen, die da vorleuohten sol 
len, bey solchen Ei'scheinungeu Stillschweigen aus 
Gleichgültigkeit oder ihre Meynung zurückhalten 
aus Menschen furcht. Wir halten es daher für 
Pflicht, die Resultate der Prüfung jener allerdings 

Br st er Land, 

[bitteren Arzney, welche Hr. Harms gegen die christ¬ 
liche Asthenie des Zeitgeistes verordnet hat, vollstän¬ 
dig anzuzeigen, obgleich wir wünschen, dass Je¬ 
der die Schrift des Hrn. Verf. selbst lesen möchte. 

Nachdem der Hr. Verf. mit sehr treffenden 
Zügen den verschiedenen Eindruck jener Erschei¬ 
nung geschildert hat, welche, „ wie eine stille Wol¬ 
ke aus Nordwesten heranzog, und auf einmahl fünf¬ 
undneunzig alte Wahrheiten, wie eben so viel 
neue Blitze auf die erstaunte Menge herabschleu¬ 
derte, während man von allen Orten hörte: der 
Jubel war allgemein, öffentliche Beamte sind wie¬ 
der, wie alte Freunde, in den Kirchen erschienen, 
und berühmte Gelehrte haben das Andenken au 
ihre erste Communion erneuert, und während man 
aus dem frohen Taumel, welchen Paraden, Chöre, 
Päane, Lorbeerkränze und Doctorhüte, Gastmabler 
und rasche Bruderumarmungen erzeugten, halb er¬ 
mattet, halb dröhnend erwacht“ — erkennt er an, 
dass die harten Worte, womit der Geist der Zeit, 
als ein Geist des Lichtes und der Vollkommenheit, 
vom Hrn. H. im Allgemeinen getadelt wird (§. 1. 
2. 3. 5. 71. 74.) der Sache gemäss sind: „denn wer 
ein Kleid aus gewobenem Winde trägt, darf sich 
nicht wundern, wenn ihm der Hagel auf die nack¬ 
ten Schultern fällt,“ hierauf wird mit nachdrück¬ 
lichen Worten gezeigt, welches Unheil aus dem 
Beginnen entsprungen sey, das Gewissen, ohne 
Gott, auf den Thron zu setzen. „Unser Glaube, 
unser Gottesdienst, unser ganzes Leben soll ver¬ 
nünftig und geistig seyn, fähi't der Hr. Verf. S. 
8. fort; das wollen Paulus und Luther. Aber un¬ 
sere Vernunft in der Religion ist ein Schwerdt in 
der Hand des Kindes. Entweder verwechseln wir 
die menschliche Vernunft mit der göttlichen, dann 
fragen wir, wie ein berühmter Idealist und Leib¬ 
geber, habe ich die Welt erschaffen oder Gott? 
Oder wir verwechseln unsere individuelle Vernunft 
mit der des ganzen Menschengeschlechts; dann 
bauen wir Religionssysteme, an die Niemand glaubt, 
als wir selbst, wie denn wirklich die Geschichte 
lehrt, d ass unter den Choragen menschlicher Weis¬ 
heit die scharfe Vernunft des Einen in der Theo¬ 
logie hektisch, die betrunkene des Andern tau¬ 
melnd, und die träumende des Dritten mit einem 
süssen Wahnsinn behaftet war. Oder wir verges¬ 
sen endlich, dass auch die besonnene Vernunft 
nur leuchtet> aber nicht erleuchtet und erwärmt, 

wir vergessen, dass das Herz, dass Gefühl und 



107 1818. Januar* 108 

Einbildungski’aft auf dem Gebiete der Religion Rech¬ 
te und Beduifnisse haben, welchen nur Thatsachen, 
Geschichte, heilige Geschichte, rnit einem Worte, 
göttliche Offenbarung ein Genüge leisten können: 
nun verwandelt sich unser Glaube in schalen 
Deismus, unser Gottesdienst in eine eitle Lippen¬ 
moral, unsere Weisheit in metaphysischen Roma¬ 
nenflitter und unsere Hoffnung in die Loderasche 
des göttlichen Universum.“ Wie das Unwesen auf 
dem heiligen Boden des Glaubens immer kecker 
geirieben worden, bis man auch „die goldenen 
Aepfei vom heiligen Stamme gerissen, und unter 
die gemeinen Fruchte geworfen, die man in dem 
eignen Garten baute“ wird nachdrücklich gezeigt, 
und sodann die Frage aufgeworfen: wie dem Ue- 
bel zu steuern seyn werde, seitdem öffentliche Leh¬ 
rer der Religion so lleissig daran arbeiten, die Bi¬ 
bel, die Kirche und sich selbst entbehrlich zu ma¬ 
chen ? Das^; sie nicht auf rechtem Wegen wandeln, 
wird aus uniäugbaren Thatsachen erwiesen, aber 
auch geleugnet, dass etwas Gutes herauskommen 
werde, wenn das Volk sich endlich selbst um die 
Lehre bekümmere, und das Recht, Unchristliches 
auf den Kanzeln, wie in Kirchen - und Schulbü¬ 
chern nicht zu leiden, ausüben wollte. (Harms 
§. 65. folg.) Dass dieses Mittel in der That das 
letzte, und ein sehr bedenkliches, seyn würde, 
muss man zugeben; aber es ist aucli nur davon 
die Rede, dass zu besorgen sev, es werde dahin 
kommen. Und wenn es gescliiehet, wer ist Schuld 
daran? Oder was bleibt am Ende übrig, wenn 
nichts gescliiehet von denen, von welchen inan 
glaubt, dass sie am besten wissen, was zu thun 
sey? Dass das Volk für seinen erweckten Willen 
„nicht Maass noch Ziel hat,“ ist durch dieschreck- 
lichsten Erfahrungen unserer Zeit gelehrt worden ; 
aber hat man gelernt, was zu thun Pflicht und Recht 
gebiete, damit es nicht dahin komme? Wer hat 
denn Unrecht, das Volk, das dann „aller Tollheit 
und Tvranney voll ist,“ oder diejenigen, denen 
das Volk, gewiss so lange als möglich, bessere 
Einsicht und guten Willen zutraut, und die Sorge 
überlässt, die cs selbst nicht tragen kann? Eben 
so wenig billigt der Herr Verfasser, dass Herr 
Harms es einen in Eil und Unordnung gemachten 
Fehler nennt, dass in unserer Kirche die oberste 
Leitung und Entscheidung, auch in eigentlich geist¬ 
lichen Sachen, bey einer Person, die nicht geist¬ 
lichen Standes ist, bey dein Landesherrn stehe. 
Er fragt: wenn das Schwert das Recht schützt, 
warum soll das Recht nicht wieder den Glauben 
schützen? wer den Scepter trägt in der Rechten, 
waium soll der nicht auch den Bischoffsstab in der 
Linken führen? wer des Abends fleissig lieset im 
Voltaire und St. Evremond, warum sollte der nicht 
des Morgens lesen im Johannes und St. Paul, um zu 
sehn, wer inspirirt, und wer besessen ist? Der 
Urbesitz, sagt er, ist zweydeulig an jeder Würde, 
an jedem Eigenthum; er wird aber fest und heilig, 
wenn inan ihn verdient und sich seiner würdig 

macht. Wollen wir daher keinen neuen Papst, so 
ist die Vereinigung der Landeshoheit und höch¬ 
sten Kirchengewalt, nach den in unsern zwey er¬ 
sten symbolischen Büchei u abgemessenen Gl änzen, 
noch immer das erträglichste und in unsrer concre- 
ten Welt ausfahrbarste System.“ Aber zugegeben, 
dass diese Glänzen, so wie sie damals im Gegen¬ 
satz ge. en die hierarchische Gewalt bestimmt wur¬ 
den, wirklich hinlänglich im Rechte der Kirche 
gegründet und für das freye Leben der Kirche aus¬ 
reichend sey feil, so kann man doch nicht läugnen, 
dass sie, der fhat nach, gi ossenlheils nur inso¬ 
fern anerkannt worden, inwiefern man das Gebiet, 
weiches unsere Küche, als ihr nicht gehörig, auf- 
gegeben, sofort in Besitz nahm, dasjenige aber, 
was ihr, und nicht dem Staate gehört, gleichwohl 
dem Staate, als Repiäsentanlen der Kirche, un¬ 
terwarf. Wenn man sich, bey dem Entstehen un¬ 
serer Kirche, vu. diesen Eingriffen nicht genug 
sicherte, lind sichern konnt< . so mag mau doch 
jetzt, nachdem die Zeit gelehrt hat, wohin die Un¬ 
terwerfung der geistli heu \ngelegeuheilen unter 
das Schwert gefühlt hat, keineswegs behaupten, 
dass es besser sey, die Geistlichen bloss zu Voll¬ 
streckern eines feinden VV i 11 -ns in • i e t Kirche zu 
machen. Der Hr. V erf. ist gewiss eben so weit 
entfernt, die Cenfralisirung aiies Wolfens und VHil¬ 
bringens in einem ein zigen vV .Heu zu billigen , als 
wir einen neuen Papst wollen. oder denjenigen 
beystimrnen, welche di. Zeit zurüekwunschen, wo 
der Staat in dei Kirche sub-Ttn t % Aber von 
dieser Ansicht bis zu der aboluten Unter Wertung 
der Kirche in ihren eigentlich, n Angelegenheiten 
unter weltliches Urlheil und weltliche Macht, ist 
doch eine sehr grosse Entfernung, in welcher das 
Wahre und Rechte, wie gewöhnlich, in der Mitte 
liegt. Und wenn man die Ausdrücke: Landesho¬ 
heit und höchste Kircheugewalt in dem gewöhnli¬ 
chen Sinne nimmt, wie inan hier muss, was bleibt 
dann eigentlich der Kirche übrig? Es ist ja schon 
so weit gekommen, dass, gegen den klaren Text 
unsrer, symbolischen Bücher, fast alle Institute der 
Kirche ihre Bedeutsamkeit oder selbst ihre Ausü¬ 
bung verloren haben. Wer mit dein Schwerte 
über der Kirche waltet, wird sich das Wort nicht 
strafen lassen. Die Geistlichen, sagt man, miss¬ 
brauchen leicht ihre geistliche Gewalt; daher hat 
man sie ihnen ganz entzogen, und ihnen nichts ge¬ 
lassen, als das Recht, fein behutsam und umsich¬ 
tig in der Wüste zu predigen, und das Volk um 
seine Sunden zu strafen, das in der Kirche ist, 
während diejenigen, welche das Schwert und den 
Stab fuhren, nichts davon vernehmen. Wir wol¬ 
len keinen Papst; aber wir können auch nicht wol¬ 
len, dass die Kirche, die der Herr nicht für den 
Staat, sondern für das höhere Lehen der Men¬ 
schen eingesetzt hat, den Menschen unlerthan sey, 
denn sie ist Christi. Alles kann erlaubt seyn ; aber 
es frommt nicht alles; darum darf mau doch zu- 
sehn , dass jedes VerhäUniss sich nach seinem ei- 
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genthüuilichen Wesen gestalte, nicht nach frem¬ 
dem Systeme. Und wer des Abends fleissig in St. 
Evremond liesst, wird wohl schwerlich des Mor¬ 
gens Lust und Andacht haben, im St. lanl zu le¬ 
sen. Doch wir bescheiden uns gern, dass das zeit- 
lierige System, wenigstens wie die Sachen jetzt 
stehn, allerdings das ausführbarste sey; nur möch¬ 
ten wir nicht den Wunsch aufgeben, dass ein an¬ 
deres System einfuhrbar seyn möchte. 

Mit besonderem Interesse wird man das le¬ 
sen, was der Hr. Verf. über die von Hrn. Harms 
(§• 7$ — y4.) angefochtenen Versuche und Vorspie¬ 
gelungen sagt, um die lutherische und zwinglische 
Kirche zu vereinigen. Sehr bedeutend wird an .Lu¬ 
thers eigne sehr nachdrückliche Erklärungen über 
solche Einigkeit erinnert, welche, wie ein amtli¬ 
cher Belicht der Synode zu Berlin sich ausdrückt, 
bloss eine äussere Kii chengemeinschaft bewirken 
soll, bey aller Verschiedenheit der Meinungen und 
V orstellungen vom Sacrament. Und man kann dem 
Hrn. V. nicht genug danken, dass er durch seine 
offene Erklärungen dazu beygetragen hat, dass man 
einsehe, die jetzigen Vereinigung,sversuche fuhren 

noch zu weniger, und seyen noch verwerflicher, 
als die frühem, welche gerade vor 100 Jahren, 
eben auch am Jubilaeum gemacht wurden. „Mit 
dem Btechen, sagt er, ists so lange nicht gethan, 
als wir unsere Kinder nicht auch in der Spree und 
Elbe taufen. Und geschähe das, wer möchte sa¬ 
gen, es sey ausserwesenllich, ob mir Christus 
Brod gibt oder seinen Leib? — das Darbieten der 
Hostie und Oblaten zu eigner Auswahl, bezeich¬ 
ne! schon den Latitudinarier, fuhrt gerade Inn zum 
In(1 iffereutismus, und ist in einigen Ländern von 
gemischten Gemeinden, die man spöttisch so zu 
b< wil lhen gehol. mit Recht, und wenigstens so lan- 
oe für eine bittere und die Andacht störende Krän¬ 
kung erklärt worden, bis man sich, wie die from¬ 
men Obern, über jeden Lelutypus weggeselzt und 
überhaupt nichts mehr geglaubt hat. — So wenig 
ein wahrhaft evangelischer Christ je von der Bibel 
weicht, eben so w euig wird er je von der Augsbur- 
gischeri Confession weichen; wer sich unter die¬ 
sen Panieren sammeln will, ist uns willkommen; 
wer es nicht will, kann — nicht Duldung, denn 
diese darf kein Mensch dem Menschen versagen, — 
er kann unsere Achtung und Liebe fordern und 
verdienen: nur verschone er uns mit einer Bru¬ 
derschalt ohne Stamm, und mit einer Glaubens- 
eiutracht ohne Grund und Biindniss, die den Keim 
der Feindschaft schon in sich selbst und in ihrer 
Uebereilung trägt.iC Der Hr. Verfasser beschiiesst 
diese Prüfung mit einer kurzen aber sehr treffenden 

Erklärung der Worte, mit denen Hr. Harms den 
Organism und das innere Leben der drey christli¬ 
chen Kirchen des Abendlandes so trefflich bezeich¬ 

net hat (§. 92 — 96,) und setzt dann noch die Er¬ 
innerung hinzu, dass Calvin noch immer mit der 
ui’vt änderten Augsburgischeu Confession nicht un¬ 

vereinbar sey. Und allerdings sind die angeführ¬ 

ten Worte Calvins (Instit. clirist. relig. p. 5oo. sq.) 
so gestellt, dass wenigstens so viel behauptet wer¬ 
den kann, Calvin habe sich in der Tliat vorgestellt, 
dass Brod und Wein dem Glauben mehr seyn 
müssen, als blosse Zeichen des abwesenden Lei¬ 
bes und Blutes Christi. Demnach ist es sehr wahr, 
dass uns zur Ausgleichung der Missverständnisse 
über diesen Artikel nicht einmal eine Verände¬ 
rung unserer ersten Hauptbekeuntnisse angesonuen 
werden kann, und dass man sich vergebens aut 
das Beyspiel der evangelischen Brüdergemeinde,, 
als einer Vereinigung von Christen des lulherisdien 
und reformirten Bekenntnisses beruft, welche das 
heilige Abendmahl nach einem beyde Theile be¬ 
friedigenden Ritus feyern, weil diese Gemeinde, 
ob sie gleich zur Ausbildung neuer Zöglinge ver¬ 
schiedene Lein tvpen zulässt, dennoch festhaltenu 
an der im J. i55o übergebenen Confession, und 
einer bestimmten innern Haltung nicht ermangelnd, 
sich mit den unirLen und zu unirenden neu luthe¬ 
rischen und neu reformirten Gemeinden schwer¬ 

lich kirchlich vereinigen wird. 
Wir schliessen diese Anzeige mit dem W uh- 

sehe, dass die wichtige Schrift selbst, ganz wie 
sie es verdient, von allen Seiten beherzigt yverdeT* 

möge. __ 

Neuere Münzkunde. 

Notice sin wie Medaille de Philip Maria Vis¬ 
conti. Duc de Milan. Par Tbchon d’An/ieci, 
ineinbre de plusieurs Societes savantes et de la 
Chambre des Depot es ^Session de 181 ö). ä Pa¬ 
ris, L. E. Michaud, Sept. 181b. 24 S. in 4. mit 

einer Kupfei'tafel. 

Diese zu Ehren des Philipp Maria Visconti, 
anfangs Grafen von Pavia, dann seit i4t2 Her¬ 
zogs von Mailand, gefertigte Siibermunze, Lt durch 
ihre ungewöhnliche Grosse, Seltenheit, verdienst¬ 
liche Arbeit, den Ruf des Künstlers, dem wir sie 
zu verdanken haben , den Namen und das Bild des 
Fürsten, den sie angeht, ausgezeichnet. Sie wiegt 
beynahe 12 Unzen, und ist wahrscheinlich die ein¬ 
zige Schaumünze von diesem Herzog. Sie ist an¬ 
fangs in eine Form gegossen, dann mit dem Grab¬ 
stichel vollendet (wieandere Münzen des Victor von 
Pisa). Die Zeit desselben lässt sich nur im Allge¬ 
meinen angeben zwischen i42i und ih55. Aul der 
Vorderseite sieht man das Brustbild des He zogs, 
dessen Züge sehr markirt und treu sind. Der Her¬ 
zog wollte sich durchaus nicht malen lassen, v ic- 
tor von Pisa hatte doch die Geschicklichkeit ganz 
ähnliche Bilder voll ihm zu machen und ein sol¬ 
ches, dem auf der Münze befindlichen völlig glei¬ 
ches Bild desselben ist nach einem ehemals im 
Mailand. Pallast existirenden und wahrscheinlich 
von dem Pisaner herrührenden Gemälde in Kup¬ 
fer gestochen vor Pauli Jovii Geschieh!e dieses 
Herzogs Par, 1049. Seine Geschichts - und Cht- 



m 1818.. Januar. 112 

rakterzöge haben nach Hrn. T. grosse Aehnlich- 
keil mit denen einer berühmten Peison unserer 
Tage (Nap. Bonaparte wahrscheinlich). Auf sein 
Wort war gar nicht zu bauen; nur in seiner Rach¬ 
sucht war er unveränderlich. Die Legende um 
den Kopf ist: Philippus Maria. Anglus. (Denn die 
Familie der Visconti wollte von Anglus, Sohn des 
Ascanius und also van trojanischem Geblute ab- 
staunnen) Dux Mediolani. Et cetera. Papiae (Pa- 
via). Anglerie. (Anghiera) que Comes. Ac. Ge- 
nue. Dominus. Auf dem Kopfe hat er eine 
Matze, seine Kleidung ist reich gestickt, unter 
andern zeigt die Stickerey auf der Schulter einen 
Vogel (Adler) in einem Kreise zwischen zwey Pal¬ 
men, darüber die Herzogskrone. Die Kehrseite 
zeigt den Herzog geharnischt zu Pferde mit der 
Lanze, auf dem Helm ist eine ein Kind verschlin¬ 
gende .Schlange (das Wappen der Visconti) ange¬ 
bracht: ihn begleiten zwey andere Reuter, deren 
einer so wie er selbst bewalfnet ist. ln der Ent¬ 
fernung sieht man Berge und Gebäude, vielleicht 
Theiie des Mailand. Doms, oder auch voll der 
Stadt Genua. Unten steht: Opus. Pisani. Pictoris 
(nach der Gewohnheit damaliger Zeit, so wie man 
Münzen mit der Aufschrilt: Opus Sperandei, Opus 
Job. Bolduetc. und einen Medaillon des Kön. Renatus 
in Elfeubein, worauf sich Petrus de Mediolano ge¬ 
nannt hat, kennt.) Der Maler Victor Pisano, auch 
Pisanello genannt, war zu Saint - Vigile an den Ufern 
des Gardasees im Veronesischen geboren, Schüler des 
Andr. fiel Castaguo, den er bald iibertraf. Denn er 
war ein geschickter Maler, von dem man schon ein 
Gemälde mit der Jahrzahl i4o6 anführt. Er ver¬ 
fertigte aber auch mehrere Schaumünzen , wodurch 
er wenigstens zur Wiederherstellung der Miinzkunst 
bevtrug und uns die Bilder mehrerer berühmter Per¬ 
sonen seiner Zeit aufbewahrt hat. Aber von diesen 
und andern Schaumünzen sind viele verloren ge¬ 
gangen, weil sie aus den Cabinettern der Besitzer 
in die Werkstätte der Goldschmiede übergingen. 
,,Tel est le sort des pieces (setzt der Verfasser 
hinzu) qui n'ont pas une valeur monetaire. Voilä 
pourquoi il est peut-etre plus difficiie de former une 
collection de medailles modernes, qu’une collection 
de medailles antiques. “ Victor hat sich an mehre¬ 
ren italien. Höfen einige Zeit aufgehalten und unter 
andern auch an dem des Herz. Philipp Maria, der 
3447 mit Hinterlassung einer natürlichen an Franz 
Sforza verheuratheten Tochter starb. Obgleich bey 
Vermählung seiner Schwester Valentine mit dem 
H erz. Ludw'ig von Orleans löSg ihr die Nachfolge, 
wenn ihre Brüder ohne männliche Erben stürben, zu¬ 
gesichert war, so folgte doch Franz Sforza; aber aus 
jenen Ehepacteii entsprangen die Ansprüche der Kö¬ 
nige von Frankr. auf Mailand. Philipp hatte zwar 
keinen Geschmack an Wissenschaften und Künsten, 
zog aber doch aus Aemulation, die ausgezeichnetsten 
Gelehrten und Künstler an seinen Hof. — Alle diese 
Angaben und Nachrichten werden aus den Quellen 
bewiesen. 

Kurze Anzeige. 

Vita viri dum viveret Amplissimi M. Gottlieb Chri- 
stophon Harless, Phil. Doet. et LL. AA. Mag. Eloq. 

et Poes. Prof. P. O. Primär, in R. litt. Univ. Erlang. Uuivers. 

liujus Senioris, Reg. Consiliarii au]., Scmin. philol. Directo- 

ris, oiim Bibi. Aca<]. Pr.ief. priruarii, Gvnmasii Erlang. $cho- 

larchae, Membri hon. Imper. Ruth. Uuivers. Moscoviena. So- 

cii Reg. Scient. Acad. Paris, antea Institut de France dictae 

Bavar. R. Acad., Ac«d. Sc. et Art. JVlagn. Ducat Florent., 

Acad. scient, util. Eiford. Societt. lat. Jenen«, et Carolsruh. 

Societt. theodisc. Brem. et Norimb., in justam Ejus M.emoriam 

descripta a Filio natu maximo Dr. Cfli . Friedl'. IrlurltsS, 

Erlangae 1.117. typis Hilherti 1817. 36 S. in 4. 

Dt von Seiten der Universität, deren Lehrer und 
Zierde der Verewigte fast Go Jahre hindurch gewe¬ 
sen war, er, deraufso viele seiner ihm voraugegange- 
nen Collegen Gedachtnissschriften verfertigt hatte, 
keine öffentliche Denkschrift auf ihn noch erschienen 
ist, so wird man sich gewiss treuen, aus der Feder 
seines geschätzten Sohnes, des Hrn. Geh. Hofr. Har- 
less diese genaue und iehrreiche Lebensbescht eibung 
des als Philolog und Literator bekannten Mannes zu 
erhallen, die mit kindlicher Liebe, mit Wahrheit 
und Treue, ohne verdächtige Lobpreisung, abge¬ 
fasst ist. Sie ist auch dem Catalog der hinterlassenen, 
ansehnliclien Bibliothek des Verewigten (den wirnoch 
nicht gesehen haben) vorgedruekt, aber hier, nach 
der Versicherung des Herausgebers, correcter und 
mit einigen Abänderungen abgedruckt. Früher er¬ 
schienene kurze Biographien des Verstorbenen wer¬ 
den angeführt. Er war zu Cuimbach, wo sein Vater 
Küster und Weber war d. 21. Jun. 1708 geboren. 
Seine Familie stammte aus Böhmen ab und w ar ur¬ 
sprünglich eine adeiiehe Familie, aber beym Anfang 
desoojähr. Krieges der Religion wegen ausgewanderl. 
D ie häuslichen bedrängten Umstände drückten seine 
Jugendbildung, und die verkehrte Unterrichtsmetho¬ 
de der damaligen Zeit hat er selbst nachher in einigen 
Schriften bekämpft. Er studirte seit 1707 inErfangen, 
Halle, Jena und GÖttingen, lehrte seit 1765 auf der 
Univ. zu Erlangen, wurde daselbst 1766 ausserord. 
Prof, der Philos., bald darauf aber an das academ. 
Gymnasium zu Coburg als Prof, der griech. u. mor- 
genl. Sprachen berufen, welche Stelle erauchannahm 
und bald darauf die Prof, der morgenl. Sprachen mit 
der der Beredsamkeit vertauschte, 1770 aber kehrte 
er nach Erlangen als ordentl. Prof, der Rhetorik und 
Poetik mit dem Charakter eines markgräfl. Hofraths 
zurück, und was er für diese Universität, 45 Jahre 
hindurch bis anseinen Tod (d. 2. Nov. 1815) gelei¬ 
stet, was er für die Wissenschaften gethan hat, ist 
nicht unbekannt. Ein vollständiges chronol. Verzeich¬ 
niss seiner Schriften ist beygefügt und auch von sei¬ 
nen hinterlassenen haridschriftl. Sammlungen einiges 
erwähnt, worunter insbesondere Zusätze zu der Aus¬ 
gabe der Bibliotheca Graeca Fabricii sich befinden, 
deren Benutzung, so wie die Vollendung der Biblio¬ 
thek selbst recht sehr zu wünschen ist. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 17- lies Januar. 1813. 

Intelligenz - Blatt. 

Mi sc eilen aus Dänemark. 

Zum Reformationsjubelfest wart! ein lateinischer Hirten- 

bj iei , 2% Bogen in 4., unters» hneben von den 7 Bischö¬ 

fen Dänemarks, dem Bischof von Island, dem General- 

Superintendenten der Herzogtümer Schleswig und Hol¬ 

stein, und dem Superintendenten des Hcrzogth. Lauen- 

burg, welchen der gelehrte Bischof von Seeland, l>oct. 

Munter, verlasst hat, an säinmtliche Geistliche der dem 

dänischen Scepter unterworfenen Lande vertheilt. Lin 

sauber gebundenes Exemplar der Augsburgischen Coufes- 

sion in lateinischer Sprache, 78 S. in 8., welches als In- 

ventarienatück bey jeder Kirche bleiben soll, und eine 

Anzahl Exemplare eines Volksunterrichts über die vor¬ 

nehmsten Wohlthaten, welche die Kir» henverbesserung 

Luthers uns geschenkt hat, von welchem jede Schule ein 
Exemplar erhielt, wurden mit vertheilt. In feyerlicb ge¬ 

schmückten und sehr angefuliten Kirchen ward das Ju¬ 

belfest allenthalben herrlich gefeyert. Feyerliche Com- 

munionen, feyerlicheProzessionen des Magistrats und aller 

Beamten, Hinführen der Kinder nach der Kirche, Ver¬ 

keilungen von Bibeln und neuen Testamenten u. dergl. 

verherrlichten, ausser dem in der königl. Verordnung 

Vorgeschriebenen, das Fest noch mehr. Besonders feyer¬ 

lich ist, nachdem, was aus den verschiedenen dänischen 

Provinzen bekannt geworden, in der Landschaft Südei - 

dithniarschen in Holstein die Versammlung sänimtl. Predi¬ 

ger dieser Propstey in der Kirche zu Meldorf am 2ten Ta¬ 

ge des Jubelfestes gewesen, wo diese sämmtlich brüderlich 

miteinander das heilige Abendmahl genossen, und, mit 

der Hand auf der offenen Bibel, knieend der Bibellehre 

treu zu bleiben gelobten. In Copenhagen selbst waren 

die kirchlichen und akademischen Feyerlichkeiten , bey 

denen der König und seine Familie in königl. Pracht zu¬ 

gegen war, sehr solenn. Am zweyten Festtage legte der 

König den Grundstein zu dem Altar der Frauenkirche. 

(Diese wird nächst der Rothschilder Domkirche ohne 

Zweifel eines der imposantesten Gebäude in ganz Däne¬ 

mark. Sie wird in antikem Geschmack gebaut, und hat 

eine Gallerie mit 3o dorischen Säulen. Der Altar wird 

in einer Rotunde angebracht. Jede Seite der Kirche hat 

sechs Nischen, worin die zwölf Apostel die, wie man 

erwartet und hofft, von Thorwaldson’s Meisterhand wer 

den verfertiget werden, zu seiner Zeit stehen sollen. Die 

ausserordentliche Länge und dazu passende Höhe geben 
Erster Jja .il. 

zugleich mit dem nicht in einer Spitze, sondern in einer 
Koppel sieb endenden Thurm dem Ganzen ein sehr ma¬ 
jestätisches Ansehen. 

Bey der Copenhagener Universität vertlieidigten öf¬ 
fentlich zur Erhaltung akademischer Würden: am 11. 
Oct. Canclidat J. E. Helberg zur Erlangung des philoso¬ 
phischen Doctorgrades seine Abhandlung de poeseos dra- 
maticae geliere lnspanico et praesertim de Petro Calde- 
rone de ja Barca principe dramaticorum; am 15. Oct. 
Gandidat Falter zur Erlangung des pliilosoph. Doctorgra¬ 
des seine Abhandlung de origine idearum; am 18. Oct. 
Adjunct Colderup Rosenwinge für den juristischen Do- 
ctorgrad seine Abhandlung ce usu jnrementi in litibus 
probandis et decidendis iuxta leges Daniae antiquas, sect. 
II, de iuiamento partium cum coiuaerameutaJibus; am 
20. Oct. Reservechirurgus Lunding zum medicinischcn 
Licentiatengrad seine Abhandlung de exploratione che- 
mica veneficii per arsenicum facti; am 21. Oct. Gandidat 

IV. C. Zeise zum philosophischen Doctorgrad seine Ab¬ 
handlung de vi corporum älcalinorum materias regno or- 
ganico peculiares transmutandi , annexis quibusdam de 
transmutatione chemica in geliere; am 23. Oct. Adjunct 
Mullertz zum philosophischen Doctorgrad seine Abhand¬ 
lung de causis propagatae celeriter in Dania reformatio- 
nis ; am 24. Oct. Amtspropst Herz zur Erlangung der 
theolog. Doctorwitrde seine Abhandlung de Jnlio Firmico 
Materno; am 25. Oct. Herr J. K. Höst zur juristischen 
Doctorvvürde seine Abhandlung de iniuriis verbalibus se- 
cundum leges danicas nunc vigentes; am 27. Oct. Herr 
Kammerherr Baron Adeler zur juristischen Doctorvvürde 
seine Abhandlung de poena hornicidii secundum leges da¬ 
nicas; am 28. Oct. Gand, theol. zum pliilosoph. Doctor- 
gi'ad seine Abhandlung Apologetae ecclesiae christianae 
antetlieodosiani Platonis eiusdemque philosophiae arbi- 
tri; am 2g. Oct. Professor Klingberg für den medicini- 
sclien Doctorgrad seine Abhandlung de exstirpatione 
uteri; am 3o. Oct. Etatsrath und Bcysitzer des höchsten 
Gerichts C. F. Lassen zur juristischen Doctorvvürde seine 

Abhandlung de iure civitatis reiigionem dominantem con* 
stituendi; Adjunct H. J. Schering an der Gelehrten- 

! Schule zu Bestestade auf Island, halte seine Disputation 
Observationcs criticae in quaedam Bruti Ciceronis loca 
eingcsTndt, wurde aber wegen seiner weiten Entfernung 
abgehalten, sic zu vertheidigen. •— Das Einladung»- 
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Programm unter dem Titel: Solennia academica ad cele- 

brandum tertium rei sacrae per Mart. Lutherurn restau- 

ratae inbilaeum, qtubus XV1LI. in variis disciplinis do- 

ctores ritibu.s solitis creabuntur, unusque licentiatus pro- 

clarnabitur, mbente rege Augustissimo Frederico VI. ha- 

benda die i. Nov. in aede St. Trin. publice oraturus univ, 

reg. Hrvniensis Rector C. F. Hornemann, tbeol. Doct. 

et Prof. prolusit B. Thorlacius Frof. Eloq. (45 S. in fol.) 

ent hält ausser einem lateinischen Gedicht des Frof. Tlior- 

laeius über die Reformation in alcaischen Versen, das 

Leben sämintlicher Doctoranden. — Die latein. Rede 

in Gegenwart des Königs handelte von der Nothwendig- 

keit, dem Nutzen und der richtigen Anwendung der Re- 

fovmation. Die Decane der Facultaten proelamirten dann 

die üoctoren mit denen in der theolog. Facuität die vier 

reformirten Theologen S. Barrington, Bischof von Dur- 

hani, /. J. Hess, Antistes in Zürich, F. Ehrenberg, 

königl. preuss. Hofprediger, und J. Monnd, Antistes der 

reformirten Gemeine in Paris durch Ehrendiplome creirt 

wurden. Amtspropst Hertz schloss den Actus durch einen 

Dank von Seiten sämintlicher neuer Ductoren. 

D ie Schulprogramme der dänischen Gelehrtenschu¬ 

len in Anleitung der Reformation sind von der Copenha- 

gener Schule (die hinfüro den Namen Kathedralschule an 

die Rothscliilder abgeben, und Metropolitanschule heis¬ 

sen wird) vom Rector A/issen Symbolaruni ad exegesin 

psalmorum davidicorum spec. sec.; von der Rothsehilder 

Schule vom ersten Lehrer J. Sahr de eo, quod iain ante 

Lutherum de veterum institutis immutatum erat; von der 

Friedrichsborger Schule vom Rector B. ßendtsen de dis- 

erepantiis et mütatlonibus in rebus sacris inprimis myste- 

riis Graecorum; von der Herlufsholmer Schule vom Ad- 

junct Fogltnann de vera religionis natura deque recta eius 

tradendae via; von der Schule zu Slagel.se vom Rector 

Fithusen ein lateinisches Gedicht im sapphisehen Wrs- 

maas; von der Schule zu Helsingör vom Adjunct Schor 

Dr. Martin Luthers Vertrauen zu Gott, Standhaftigkeit, 

Freymüthigkeit und Wahrheitsliebe; von der Schule zu 

Nykiobing vom ersten Lehrer Fibiger ein latein. Gedicht 

in alcäischem Versmaas mit der Uebersetzung; von der 

Schule zu Nyborg vom Adjunct Muhee de statu ecclesiae 

ante Lutherum nec non de Iructibus nounullis ex sacro- 

rum mutatione per ipsum efFecta redimdantibus; von der 

Schule zu Odensee vom Adjunct Jllullertz de commodis 

quibusdam , quae per reformatio nein ad patriam nostram 

redundarunt; von der Schule zu Randers vom Adj. Boy- 

sen pauca quaedam de ludis veterum Romanorum sae- 

cul iribus; von der Schule zu Horses vom Rector O. 

TT orm ein Programm in Lapidarstyl; von der Schule zu 

Aarhuus vom ersten Lehrer Tauber historia scholae ca- 

thedralis Arhusiensis ab ipsis eius incunabulis ad praesens 

aevum ; von der Schule zu Ripeti vorn Adjunct Angel 

brevis expositio reformatioms Lutheranae sub ditione da- 

nica ; von der Schule zu Wiborg vom Adjunct üorph de 

in bi Viburgi munere et opera in reformatione promo- 

venda; von der Schule zu Aalborg vom Rector Kisbye 

lneiita Lutberi de doctrinis. — Von den Flerzo h i- 

nn-vn Sohle wig und H >lsfein fehlt noch ein Verzei hniss 

der dort ebenfalls bey allen gelehrten Schulen erschiene¬ 

nen Programme. —* Hoffentlich werden die schlesw. 

Holsteinischen Provincialberichte dieses Verzeichnisse be¬ 

gleitet mit der Recension derselben, in einem, der näch¬ 

sten Hefte geben. Ganz nützlich wäre es, wenn in ler 

Sehulbibliothek jeder gelehrten Schule der dän. Lande 

diese Jubelprogramme von allen derselben zum Anden¬ 
ken verwahrt würden. 

Ehr enb ezeigung. 

Se. königl. Hoheit der Grossherzog von Hessen 

hat dem berühmten Architekten , Hrn. Ober- lia idi- 

rector /Feinbrenner in Carlsruhe, zuui Zeichen beson¬ 

derer Achtung das Ritterkreuz des Verdienstordens er- 
theilt. 

Nekrolog. 

Schon im J. 1816. starb zu Güstrow der Hof — n, 

Landgericlitsadvocat, Justizrath F'riedr. Heinrich Jar— 

gow, irn 58. J. seines Alters. 

Im Jenner 1817. verlies der Inhaber der Hofbuch- 

druckerey zu Schwerin, Evers, Verfasser verschiede¬ 

ner belletristisch-moralischer und kritischer Schriften, 

zu Wismar, wohin er gereiset war, freywillig das 
Leben. 

Ain 18. April starb zu Zahrendorf in Mecklenburg 

der P:äpositus Heinrich Ernst Berner im 72. Jahre 

seines Alters. 

Berichtigung. 

In der Nr. ^07. des v. J. gegebenen Anzeige von 

der Anstalt zu Sonnenstein ist die Zahl der bis jetzt 

hergestellten Geisteskranken blos zu 28 angegeben wor¬ 

den; sie beläuft sich aber auf 63, da die Beurlaubten 

auch genesen sind, die nur, wegen möglicher Rück¬ 

fälle, und um den Wiedereintritt nicht zu erschweren, 

in den Registern der Anstalt mit fortgeführt werden. 

Ankündigungen. 

Bey Goedsche in Meissen ist er chienen und in allen 

Buchhandlungen zu haben: 

Baltzer, Prof., Jubelblätter. Zur Erinnerung an den 

Eintritt der verbesserten Kirche in ihr viertes Jahr¬ 

hundert, und an die Feyer desselben in der kön gl. 

sächs. Lands hule zu M issen. 4. °oh. Mit 8 Sirlu- 

bil lern. Schwarz, t)ruckpap. i5 Gr., Schieibpap. 

16 Gr., illum. 1 Thlr. 
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Folgende Schriften sind so eben erschienen und in der 
C. G. Flittnerschen Buchhandlung in Berlin und 

Frankfurt a. d. Oder wie in allen Buchhandl, 
zu bekommen: 

Von der Natur des Menschen zweyter Theil, 

oder 

Psychologie, Lehre von dem Nervenleben des 
Menschen, 

VOll 

Dr. Carl Georg Neumann, 

königl. Regiermigs - und Medicinalrath. 

gr. 8. Preis 2 Thlr. 8 Gr. 

-Unterricht in der Kunst, die weibliche Schönheit 
zu erhalten und ihr zu Hülfe zu kommen. 

Eine Toilettenlectüre, 

von 

Dr. Christian Gottfried Flittner. 

Sehr sauber gebunden l Thlr. 18 Gr. 

Die R eagentien 

und deren Anwendung zu chemischen Untersuchungen, 
nebst zwey ausführlichem Abhandlungen über die l n- 

teisuchung der mineralischen Wasser und Prüfung 
auf Metallgifte, 

von 

Dr. August Montanus Schulze. 

Mit i Kupfer. Preis i Thlr. i6Gr. 

H andbuch der G eschichte 

Friedrich des II., des G rossen , des Einzigen 

als 

Prinz, Regent, Feldlierrn und Privatmann. 

Von 

Carl Friedrich Tzschucke. 

Mit 3 Kupfern und l Charte, gr. 8. Preis 2 Thlr. ' 

Ferner: 

Kurzgefasstes System der medicinisehen 

Gesetzgebung, 

von 

Dr. C. F. L. IVildb erg, 

Ober - Medicinalrath. 

gr. 8. Preis i Thlr. 8 Gr» 

Nachricht an das deutsche Publicum. 

Kaum sind die Stunden der Andacht nun seit 

einigen Monaten vollständig erschienen, so kündigt der 

Nachdruck er Mächen in Reutlingen eine wohlfeile Aus¬ 

gabe um die Hälfte des Preises an, und droht dadurch 

meinen beträchtlichen Vorrath von allen acht Jahrgän¬ 

gen zu Grunde zu richten. Gegen solchen Frevel am 

Eigenthum des achtungswürdigen Verfassers wie des 

rechtmässigen Verlegers findet sich kein Richter, uud 

der empfindlichste Schaden muss mit Resignation ge¬ 

tragen werden. Um nicht alles zu verlieren und die¬ 

ser Räuberey Einhalt zu thun, blieb mir daher kein 

anderes Mittel übrig, als meine Original-Ausgabe um 

den gleichen Preis auf die Hälfte herabzusetzen; ich 

erkläre demnach , dass von nun an auf unbestimmte 

Zeit die Stunden der Andacht in acht Jahrgängen voll¬ 

ständig um 12 Fl. oder 8 Thlr. sächs. durch alle Buch¬ 

handlungen von ganz Deutschland und der Schweiz zu 

haben sind. Von einzelnen Jahrgängen ist noch der 

dritte, vierte, sechste, siebente und achte um den her¬ 

abgesetzten Preis von 2 Fl. oder i Thlr. 8 Gr. sächs. 

zu haben. Der mir dadurch verursachte beträchtliche? 

Verlust soll mich nicht schmerzen, wenn es möglich 

ist, im Vereine wackerer deutscher Männer dahin zu 

arbeiten, diesem abscheulichen Unfug der Nachdrucker 

baldigst em Ziel zu setzen, wofür nun die kräftigsten 

Maassregeln ergriffen werden. 

Im nächsten Jahre werden folgende Zeitschriften 
in meinem Verlage festgesetzt; 

Aarauer Zeitung, fünfter Jahrgang, i8}8. 8Fl. l5 Kr. 

oder 4 Thlr . 20Gr. 

Erheiterungen, achter Jahrgang, 1818. 8 Fl. i5 Kr. 

oder 4 Thlr. 20 Gr. 

Der Christ vor Gott, zweyter Jahrgang, 1818. 4 Fl. 

oder 2 Thlr. 16 Gr. 

Der wohlerfahrene Schweizerbote, fünfzehnter Jahr¬ 

gang, 181S. 2 Fl. 45 Kr. oder l Thlr. i6Gr. 

Ueberlieferungen für die Geschichte unserer Zeit; her¬ 

ausgegeben von //. Zschokhe, zweyter Jahrgang, 1818. 

li Fl. oder 7 Thlr. 

ln allen Buchhandlungen und Zcitungsexpeditionen 

werden darauf Bestellungen angenommen. 

Aarau, den io. Dec. 1817. 

II. R. Sauerländer. 

Im Verlage der Dj 'Msclien Buchhandlung in Leipzig 

ist erschienen und für 8 Gr. zu bekommen : 

Ueber die Aufgabe der Morphologie, bey Eröffnung 

der königl. anatomischen Anstalt in Königsberg e- 

schrieben und mit Nachrichten über diese An (alt 

begleitet vom Medicinalrath Dr. C. Fr, Burdach. 



119 1818. Januar. 120 

So eben ist erschienen und in allen soliden Buchhand¬ 

lungen Deutschlands zu haben : 

Deutscher Dichternekrolog , oder gedrängte Uebersicht 

der verstorbenen deutschen Dichter, Romanensc! iit- 

öteller, Erzähler und Uebersetzer, nebst genauer An¬ 

gabe ihrer Schritten. Zusammengetragen von Jb'rdr. 

Rassmann. 8. Preis i Tlilr. 4 Gr. 

Nordhausen, im Januar 1818. 

G. IV. IIapp ach. 

Die Fortsetzung von Schuherls Handbuch der Na¬ 

tur g eschichte betreffend. 

Den botanischen Theil dieses Werkes wird Herr 

Dr. Nees v. Esenbeck, und den zoologischen Idr. Dr. 

Culdfuss bearbeiten. Beyde sind vorzüglich für den 

akademischen Gebrauch bestimmt, und letzterer wird 

im Sommer dieses Jaines erscheinen. 

Bey August Rücker in Berlin ist so eben erschienen 

und für 6 Gr. durch alle Uuchh. zu erhalten: 

Rechtliche Erörterung über öffentliche Verbrennung 

von Druckschriften. Nebst einer Vorrede über die 

Veranlassung der Feyer auf der Wartburg und über 

die politischen Folgen solcher Vorgänge. 

Zehn Predigten über die Reformations- Geschichte. 

Von einem talentvollen und hochgefeyerten Kan- 

zelredner, Herrn Diaconus Möller, haben wir so eben 

folgendes Werk verlegt; 

Die Wiedergeburt der Kirche Jesu, 

in zehn Predigten über die 

Refo rrnations - Geschichte. 

Dargestellt von 

Johann Friedrich Möller, 

Diaconus an der evangel. Barfiisser - Gemeinde zu Erfurt. 

8. Preis auf Schreibpapier l Rthlr. 4 Gr., auf Druck¬ 

papier 22 Gr. 

D urch diese historischen Vorträge wird zuversicht¬ 

lich noch lange das religiöse Leben in der schönen 

Bewegung erhalten, was sich damals bey den zahlrei¬ 

che» Zuhörern offenbarte, als sie wirklich gehalten wur¬ 

den ! Sie schildern den ursprünglichen Zustand und 

dann das einreissende Verderben in der Kirche Jesu, 

die unglücklichen Versuche der Vo iäufer der Refor¬ 

mation, die Umstände, Vielehe Luthers Auftritt begün¬ 

stigten, die Schicksale, durch welche er wurde, was 

er war, zeigt, was er gewirkt hat, und neben ihm 

Melaochthou, in welchem Verhältnisse zu der neuen 

die katholische Kirche stellt u. s. w. Unter so vielen 

erschienenen einzelnen Beforraati mspredigten wird diese, 

ein Ganzes umfassende, Sammlung gewiss einen Vür- 

rang behaupten. 

G. A. Keysers Buchhandlung 

in Erfurt. 

Es hat so eben die Presse verlassen: 
T v ‘ . ' * , 

Dr. K. Chr. Wolfart 

Grundzüge der S e mio t i k 

in Lehrsätzen 

als Leitfaden zu Vorlesungen, 

gr. 8. 22 Gr. 

Dr. Fr. Rosenthal 

Handbuch 

der chirurgischen Anatomie'. 

gr. 8. 22 Gr. 

Dr. C. W. Wutz er 

De corporis hurnani gangliorum 

fabrica atque usu, monographia. 

c. tab. aen. gr. 4. l Thlr. 12 Gr. 

Dr. J. E. C. Ziermann 

Die naturgemässe Geburt des Menschen 

mit Vorx’ede von Prof. Wolfart. 

8. 10 Gr. 

Das Jubelfest der evangelischen Kirche 

im Jahr 1817. 
l 

drey Predigten zur Feyer der Reformation 

von 
; , / t ... 1 , A T 

Dr. G. A. Ludw. Hanstein. 

gr. 8. 6 Gr. 

Nicolaische Buchhandlung 

in Berlin u. Stettin. 
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Z ei tun 

Am 19* des Januar. 1818. 

Theologische Schriften. 

Joannis van Voorst Oratio de commodis atque 

emoluimentis, quae e singulari principurn Euro- 

paeorum, in religione Christiana liis temporibus 

profiterida, consensu sperare et augurari liceat, 

publice habita d. VIII. Febr. MDCCCX VII. quurn 

terlia vice magistiatu acaderaico abiret. Lugduui 

Balavorum, ap. Luchtmans 1817. 55 S. in 4. 

"Wenn gleich diese Rede in die Annalen der 
Akademie aufgenoramen wird, so verdiente sie 
doch gleich andern (— so ist die St. 5o6. v. Jahr. 
S. 2445. in den Annal. Acad. Lngd. Bat. erwähnte 
Orat.: Jani Bake, dessen Name dort ausgefallen 
und der seit Ostern vor. J. literarum humaniorum 
Prof. P. ord. ist, de principurn Tragicorum rneri- 
tis, praesertim Enripidis, gleichfalls einzeln 1817. 
abgeuruckt und ausgegeben worden , was gewiss 
meinem Philologen, die diese schätzbare Abhand¬ 
lung lesen wollen, höchst angenehm seyn wird) 
besonders abgedruckt zu werden, zumal da sie mit 
mehrevn historischen und andern lehrreichen An¬ 
merkungen begleitet ist. Der Herr Verfasser gab 
schon vor 29 Jahren, als er das theologische Lelu*.- 
amt zu Franeker antrat, eine Rede de temporum 
nostrorum ad promovendam Religioths causam op- 
portunitate heraus. Die neuesten Zeiten, wo alles der 
Gewalt eines einzigen Zwingherrn unterlag, waren 
freylich auch der Religion nicht zuträglich. Eine 
Schilderung dieser Zeileti und traurige Rückerin¬ 
nerung an sie enthält der Eingang gegenwärtige^ 
Rede. Desto erfreulicher ist die lebhafte Schilde¬ 
rung der darauf erfolgten Veränderung, innerhalb 
dreyer Jahre 1810 —15. Das erste, was unter den 
Folgen derselben in Beziehung auf Religion hier in 
Betrachtung kömmt, ist der heilige Bund, dessen 
Urkunde, nach der russischen ß kanntmachung, S. 
43 1F. in den Noten abgedruckt ist, so wie S. 25 
und 5o fF. der Beytritt anderer Fürsten chronolo¬ 
gisch angegeben ist. Das viele Gute, was dieser 
Bund nicht ntir für das Wohl der Völker, sondern 
auch Für die Religion insbesondere hollen lässt, 
wird vorzüglich entwickelt. Sodann ist vornemlicli 
der Eifer mehrerer Fürsten für Verbreitung der 
heiligen Schrift und Unterstützung der Bibelgeseli- 

Ersltr Band. 

schäften nicht unbeachtet geblieben, und auch dar¬ 
über geben die Anmerkungen noch manche Erläu¬ 
terung, z. B. dass der Abdruck einer türkischen 
Bibelübersetzung nach der Werner'schen Hand¬ 
schrift zu Leiden besorgt wird. Der übrige Tlieil 
der Rede geht die Geschichte der Universität zu 
Leiden wählend des jährigen Rectorats des Herrn 
van Voorst an und gibt auch von dem verstorbe¬ 
nen vorzüglichen Rechtsgelehrten Dionys. Gottfried 
van der Keessei Nachricht. 

Das neue Papstthum oder über den Zw'eck, die 

Möglichkeit und die Folgen der projectirten Ver¬ 

einigung beyder protestantischer Kirchenparteyen. 

Dargestellt von Irenaus dem Zweyten. Boston, 

bey Peter Schmidt 1818. 64 S. 8. 

Wenn auch der Verfasser dieser polemischen 
Schrift, die gegen die Union gerichtet ist, etwas zu 
heftige Ausdrücke und Aeusserungen sich erlaubt, 
und den Urhebern des Entwurfs Absichten zuge- 
Irauet hat, die wenigstens nicht Allen untergelegt 
werden können , und wenn er gleich nicht ruhig 
genug alles, was für und gegen sie gesagt werden 
kann, abgewogen hat und nicht tief genug in die 
Materie eingedruugen ist, so hat er doch sehr viel 
Wahres und ßeherzigungswerlhes sowohl über die 
unnöthige u. dem Geiste des Protestantismus wider¬ 
streitende äussere Union, als über die Hierarchie, 
mit welcher die protestantische Kirche bedroht 
wird, in der kleinen Schrift, die gelesen zu wer¬ 
den verdient, gesagt, ln der Einleitung erinnert 
er, dass, wenn Jesus gleich eine allgemeine Verei¬ 
nigung der Menschen in einem Geist und Sinn be¬ 
wirken wollte, er doch nicht eine Vereinigung zu 
völlig Igleichen Meinungen und Gebräuchen habe 
bezwecken können, und dass eine solche Vereini¬ 
gung nicht protestantischen, sondern papistischen 
Ursprungs (und Geistes) sey. Er gibt sodann im 
ersten Abschnitt den Plan und Zweck der politi¬ 
schen Vereinigung beyder protestantischer Kirchen¬ 
parteyen nacli seiner Ansicht an, nach welcher er 
als Beweggründe zu dem Vereinigungsentwurf Ei¬ 
gendünkel und grenzenlose Rechthaberey, die Be¬ 
gierde, die Gemüther der Menschen blos zu Be- 
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fördertmg selbstsüchtiger und ^eigennütziger Absich¬ 
ten am Gängelbamle des \ orurtheils und Aber¬ 
glaubens zu leiten und die alte Hierarchie mit 
Gewissenszwang und Ohrenbeichle wieder eiuzu- 
führen, Verketzerungs - und Verfolgungssucht bil¬ 
det, wobey denn, wohl nicht ohne Grund, es ge¬ 
rügt wird, dass an gewissen Orten, wo du^ch 
Geistliche und Synoden eine scheinbare Vereinigung 
durchgesetzt worden, die Bürgerschaft und ihre Re¬ 
präsentanten gar nicht sind befragt worden, andere 
hierarchische Maasregeln zur Sprache gebracht und 
vornemlich die ganz papistischen Vorschläge in Ad. 
Jul. Theod. Kirchhof’s Schrift: Auch einige Ge¬ 
danken über die Wiederherstellung der protestan¬ 
tischen Kirche, L, 1817, wie sie es verdienen, ab¬ 
gefertigt werden (wenn sie im bimst und nicht 
ironisch gemacht sind). Der Verfasser unterschei¬ 
det übrigens sehr wohl Papismus und reinen Ka- 
tholicismus, Kirchenthum und Protestantismus. Der 
zweyle Abschnitt verbreitet sich über die Möglich¬ 
keit und Ausführbarkeit der projectirteu Vereini¬ 
gung beyder protestantischer Kirchenparteyen. Es 
wird also gezeigt, 1. dass die protestantische Kirclie 
(die sich bald anfangs in drey Bekenntnisse, das 
Lutherische, das relormirte, und das bischöfliche 
in England, jedes mit verschiedenen Modificatio- 
nen oder Unterarten getheilt hat), ihrer Natur hach, 
nicht in eine einzige allgemeine Kirche verschmel¬ 
zen lasse, da es ihr erster Grundsatz sey, in Glau- 
benssachen keine menschliche Autorität anzuerken¬ 
nen , sondern der eignen freyen Ueberzeugnng zu 
folgen, 2. dass sie auch politisch unmöglich sey, 
wegen der verschiedenen Verfassung der Länder 
und Denkungsart ihrer Bewohner und Kirchen; 
5. dass auch eine liturgische Vereinigung nur Chi¬ 
märe sey, dass nichts durch die Veränderungen 
(hey der Taufe und dem Abendmahl insbesondere) 
gewonnen werde, der äussere Prunk des Gottes¬ 
dienstes für das prakt. Christenthum keinen Werth 
liabe, sondern nur die Phantasie beschäftige und 
zum Mysticismus führe. Der dritte Abschnitt stellt 
die nothwendigen Folgen der projectirteu Vereini¬ 
gung auf, nemlich theils heillosen Indiflerentismnsi 
theils verderblichen Mysticismus, theils Unterjo¬ 
chung der Gewissen. Es gibt (lieisst es in dem 
Anhang über die wahre Vereinigung der getrenn¬ 
ten Kirchenparteyen) nur eine Art der Vereini¬ 
gung der äusserlich getrennten Parteyen, nemlich 
die innere, unsichtbare, durch einerley Sinn für 
das Wahre, einerley Gefühl für das Schöne und 
Gute, durch treues Festhalten au einerley Hof- 
nung unsers Berufs; die wahre Kii’che ist und 
bleibt eine unsichtbare, geistige Verbindung zum 
gemeinschaftlichen Streben nach geistiger und sitt¬ 
licher Vollendung. Und zu dieser Verbindung 
Und zu gegenseitiger Achtung und Liehe der ki ch- 

lichen Parteyen ermahnt der Verf. aufs kräftigste. 

Januar. 

De loquendi formula yXo.>ggcuq XuXe7p quae est in 1. 

Epist. ad Corinthios et in Actis Apostol. novae 

sententiae perieulnm fecit Fridericus dugustus 

Klein , Doct. Philosoph. Collabor. Rev. Minist, inaugur. 

Magn. Duc. Societ. Lat. item Semin. homil. quae Jenae 

florent, Sodalis. Jenae, sumt. Maukii MDCCCXVI. 

VIII. 72 S. gr. 8. • ' 

So wrie über die Geistesgaben der ersten Chri¬ 
sten überhaupt, so sind insbesondere über die Ga¬ 
be der Sprachen die neuern Meinungen bekanntlich 
sehr verschieden. Der Verfasser gegenwärtiger 
Abhandlung fand es zweckmässig, sie, so weit sie 
ihm bekannt geworden waren (denn nicht alle 
Schriften darüber werden angeführt), einer neuen 
Prüfung zu unterwerfen und seine Ansicht vorzu¬ 
tragen. Der Gang seiner Untersuchung ist folgen¬ 
der: 1. über das Wort yhZosu und dessen Ge¬ 
brauch von fremden, veralteten, dichterischen, bildl. 
Wörtern, nach Meyer (dass diese Bedeutung hier 
nicht anwendbar sey, wird mit mehrern Gründen 
erwiesen); über yäoia/iiu (was im neuen Testament 
von jedem Geschenk der[göttlü heil Gnade, das aut 
die Religion u. Tugend Bezug hat, gebraucht wird) 
und ,nvet'fiu (was theils von dem Geiste der christ¬ 
lichen Religion, theils und vorzüglich von hoher 
Begeisterung, die durch diesen Geist entsteht, er¬ 
klärt wird). 2. geht der Verfasser alle. Sieben im 
raten, i5len Und i4teu Capitel des eisten Briefes 
an die Korinther durch, in welehen von der Gabe 
der Sprachen die Rede ist, u. erläutert, ohne einen 
zusammenhängenden Commentar darüber zu schrei¬ 
ben, einzelne Aussprüche und Ausdrucke (wie ev- 
aij/aog Xoyög, ' ox distim ta, articulata, clara, vSg üxuo- 
itos mens precalionis isfius non particeps, der Ge¬ 
gensatz von vag und nvtv^a.^ die Vergleichung derer, 
die; fXwoouig] XuXttot mit Wahnsinnigen, ftatvoftevotg), 
fasst die einzelnen daraus hervorgehenden Merk¬ 
male mit Einsicht auf, erläutert vornemlich Pauli 
Urtheil über diese Gabe, auf die er keinen grossen. 
Werth legte, und scliliesst daraus, dass diese Gabe 
in andern Briefen -nicht erwähnt wird, dass sie 
nur (wenigstens in der beschriebenen Maasse) bey 
den Korinthern Statt gefunden. 5. untersucht er, 
ob sie zu den Wundern im eigentlichen Sinne ge¬ 
rechnet werden könne, wie die Theologen aus drey 
hier angeführten und mit den Stellen ihrer Schrif¬ 
ten belegten Gründen behauptet haben. Er selbst 
folgt He^rn Hofrath Eichhorn, und stellt 7, Gründe 
für die Behauptung, auf, dass sie nicht zti.den Wuu- 
dergahen zu rechnen sey; zugleich erklärt er die 
üaturliche R ihefolge der im Briefe au die Korin¬ 
ther erwähnten Geistesgaben (S. 56 lf.). 4. wei den 
auch die übrigen Stellen, die dieser Gabe geden¬ 
ken , durchgegangen (um die Erklärung der Re- 
tlensat t yXiotsatag XuXeip de fernula loquendi prover- 

biali, quae.,, ratione pximi festi Pentecöstalis liabita. 
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xiil nisi enihusicismum sumraum indicaverit, a Co- 
rinlhiis vero nonnullis male intellecta fuent, dui ci- 
zuführen). Hier wird Marc. 16, 17. so erklärt: 
eoruin mens ita plane immutata ent, ut, enthusias- 
ino sacro impleti, officia gravissima praeslent et 
res ine» edibile* peragant (etwas willkürlich u. ohne 
auf xcuvrii zu achten;. in Aposteigesch. 2.^ wird 
auf den Unterschied von irt'yuig yhuoouig luUiv und 
'AojO(J>1 oder yXwaaatg AuXtlv gedrungen und die Stelle 
dahin erklärt, dass sehr viele so begeistert wurden, 
dass sie ihre Empfindungen lieber in ihren Mutter¬ 
sprachen als in der heil, ausdriiekten, u. alle zugleich 
laut sprachen (denn was dei Verl, hinzusetzt, nexum 
co'ntatoi'Uin non amplius curare, liegt nicht zunächst 

in? Texte), und der Hauptbegriff des ,,enthusiasmi 
ma^ni quo correpti verba graviora faciant“ bleibe 
(hier ist der Verfasser offenbar nicht in Feslhaltung; 
des triouig yhooacag Xu).t7v sich gleich geblieben : die 
hohe liegeislei ung war Ursache des iztooug ylojaauig 
XaU7v). Darauf folgen die Stellen, wo nur ylüoaoug 
\an~iv vorkömint: Aposteigesch. 10, 46. 19, 6. (bey 
denen wieder nicht genug bemerkt ist, dass uf- 
.0tag oder xyivuig fehlt, wodurch alle übrigen Gründe 
ge°en die Ei klärung von fremden Sprachen weg- 

‘fallen). Mit Recht wird übrigens erinnert, dass 
hier nicht an eine unverständliche, in heiliger 
Wuth vorgetragene, Rede gedaent werden könne. 
5. stellt der Verfasser eine Untersuchung des Zu¬ 
sammenhangs aller der Stellen au, wo jene ^Aus¬ 
drücke Vorkommen, und stellt folgende Grundsätze 
auf a. bey allen, von denen jene Redensarten ge¬ 
braucht werden, fand eine hohe Begeisterung Statt, 
b. der Inhalt ihrer Rede bezog sich aut das .Lol) 
Gottes und Gebet. Hierauf wird 6. Act. 10 und 
10. sprichwörtlich oder bildlich erklärt, in helti- 
frer Gemuthsbewegung Gott preisen (der Verfasser 
schwankt auch hier yvieder, denn er nimmt auch 
S. 55. die bevden Stellen von ji/rore sacro, der 
doch von enthusiasmo magno unterschieden und 
nur aut das yXojaaf] oder diu yXwoijqg XuXuv überge- 
t.ragen wird). Dann geht er 7. wieder zu' 1 Ko¬ 
rinth. i4. zurück, und nimmt „tres furoris sacri 
Coriuthii modos, varie autem immutatos et com- 
mixtos“ an; einige hätten wirklich in fremden, 
ihnen unbekannten, Sprachen geredet, andere grie¬ 
chisch angefangen, dann aber undeutliche föne von 
sich gegeben, noch andere' geglaubt, sie redeten in 
den Sprachen himmlischer Geistei-. Hier wird nun 
auch das yXcoaouig. AaAt7v, das P. sich zuschreibt, 
und ylojaarj oder diu yXwaGtjg XuXtiv, was den Ko¬ 
rinthern zukömmt genauer unterschieden, S. 61. 
aber auch diess hält der Verfasser nicht fest.^ Man 
s. S. 70. Zuletzt werden 8. noch andere Erklä¬ 
rungen kürzlich geprüft. In der Hauptsache stimmt 
dei Verfasser doch mit Herrn Eichhorn überein, 
und was er an dessen Abhandlung tadelt, betritt 
nur Nebendinge; seine Ansicht ist also keines- 
weges ganz neu. In Entwickelung derselben ha¬ 
ben wir mehrere GevVandlheit und Bestimmtheit 

vermisst, ob wir gleich das Bestreben, alles in sy¬ 
stematische Ordnung zu bringen, und den mhi- 
gen, durch Kenntnisse unterstützten I'orschungs- 

geist des Verfassers anerkennen. 

ff ersuch über den Sinn und die frerheissung Chri¬ 

sti bey der Stiftung des heiligen Abendmahls; 

angestellet von M. 24 ffr. Hildebrand. Frey¬ 

berg, in Commission bey Craz u. Gerlach 1816. 

IV. 55 S. in 8. 8 Gr. 

Wenn in dem Eingänge dieser Schrift be¬ 
hauptet wird, erst im 8ten Jahrhundert habe man 
in diesem Artikel controvers gelehrt, so ist es un¬ 
richtig, denn weit früher findet man schon ver¬ 
schiedene Vorstellungsarten über die Gegenwart 
des Leibes und Blutes Christi, auch die des Johann 
von Damaskus ist schon früher da, und Streit dar¬ 
über entstand erst im gten Jahrhundert. Ratramus 
und Bertramus sind auch nicht zwey verschiedene 
Personen, wozu sie hier gemacht werden. Drey 
Ürsachen des Streits darüber werden angegeben: 
dann der Geist und die Absicht Jesu bey Stiftung 
des Abendmahls angeführt. Jesus wollte seine, den 
Jüngern verhefssene, Gegenwart, welche sich bey 
ihnen nicht anders , als mittels des Fleisches und 
Blutes denken fiess (dafür fehlt, der Beweis), vei- 
sinnlichen; Brod und ein, die eine besondere 
höhere Beziehung und Weihung erhalten haben, 
sollen den mit seinem verklärten Körper den Com- 
municanten unsichtbar nahen Jesus repräsenliren; 
er hat im Abendmahl seine unsichtbare und be¬ 
sonders nahe Gegenwart verheissen , welche von 
der wohltliätigsten Mitwirkung seiner Heiligkeit 
und Liebe begleitet, und deren Unterpfand Brod 
und Wein seyn soll; er wolle sagen: ich schei¬ 
de sichtbar von euch, aber hier habt ihr iin Bode 
und Weine einen Ersatz meines Leibes und Blu¬ 
tes, meines persönlichen Daseyns; dieses Biod ist 
(fortan, in Zukunft) mein Leib, dieser Wein mein 
Blut (Ersatz, Unterpfand meines Leibes und Blu¬ 
tes) Für diese Deutung, (bey welcher die Worte 
to vnia dido^vov, inyyvo^rov weniger beachtet 
werden) sind folgende 4 Gi unde angeführt: 1. sic 
wird aus anderweitigen Beobachtungen (über 
die Meinung von der fortdauernden Verbindung 

des Messias‘mit der Erde) wahrscheinlich; 2. passt 
in den Zusammenhang der Einsetzung des Abend¬ 
mahls nach Lukas 22. i5 f„ wo der Verf. jtAr;nortV 
erklärt: bis das Passahmahl eine höhere Bestim¬ 
mung- im Messiasreiche erhält, bis ich cs in einer 
neuen edlern Beziehung (als jA Bendmahl) mit eucn 
hallen werde in dem Messiasreich (dem christlichen 

Zeitalter).- — (Dabey wird nun freyüch angenom¬ 
men, dass beynt Lukas die Zeitordnung in dicic^ 
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Reden Jesu genau befolgt sey, was doch bewiesen 
werden muss.) 5. den Einsetzungsworten wird so 
keine Gewalt angethan. 4. die Aeusserungen Pauli 
stimmten damit überein, die Herr Hildebrand so 
erklärt: Der Danksagungskelch, welchen wir wei¬ 
hen zum Behuf des Abendmahls, schafft er nicht 
Annäherung an Christi Blut? das Brod, das wir 
zu heiligem Brauche brechen, schafft es nicht Ver¬ 
bindung mit Christi Leib?“ Auch durch die An¬ 
sichten; und Urtheile der altern Kirche bestätigt der 
Verf. seine Ansicht. Mehrere nehmen eine sym¬ 
bolische oder typische Gegenwart an. Auch ist 
der Verfasser bemüht, seine Ansicht mit der ge¬ 
läuterten Lehre der lutherischen Kirche zu verei¬ 
nigen , und endlich sie nach theoretischen und 
praktischen Ideen zu rechtfertigen. 

Kurze Anzeigen: 

Erbauliche Betrachtungen fiir Eltern und Schul¬ 

lehrer, denen die Erziehung ihrer Kinder am 

Herzen liegt. Nebst Anhang: Die Bildung der 

Menschen im Grossen; durch das Militär in 

Friedenszeiten. Zum Beschluss: ein patriotischer 

Wunsch, in Hinsicht des Denkmals für den Für¬ 

sten Blücher von Wahlstadt. Von Heinrich 

Hauer, Schullehrer in Schadeleben im Halberstadtischen. 

Quedlinburg, 1817. ln Commission bey Ernst. 

XXXII. 222 S. in 8. 16 Gr. 

Wie viel und wie Verschiedenartiges man doch 
hier erhält! Zuerst eine Dedication in Versen an 
ein hochw. K. Pr. Consistorium der# Provinz von 
Niedersachsen, deren Resultat ist: 

Retten Sie daher die Lehrer von den Banden 

Die sie fesseln: von der Minderjährigkeit, 

Und von Kummer ; da33 auf Gottes schöner Erde 

Durch die Schulen werde edler Saame ausgestreut. 

Dann eine Vorrede, worin wir gleich anfangs be¬ 
lehrt werden, dass „vorliegende Betrachtungen ih¬ 
ren Ursprung so mancher andern Betrachtung zu 
verdanken haben,“ dass der Verfasser, nach der 
Aufnahme seiner frühem Erziehungsschriften zu 
■urtheilen, hofft, auch diese werde, „bey aller 
Sprach- und Gedankenfehlerhaftigkeit“ auch nicht 
ohne Beyfall aufgenommen werden, dass er wünscht, 
durch den Absatz dieses Werks eine Unterstützung 
armer Schullehrer - Witwen und Waisen zu er¬ 
halten. Darauf folgt ein Subscribenten - Verzeich¬ 
niss , das einen ganzen Bogen füllt. Diezwölf 

Betrachtungen (was ist der Mensch ? über die Wür¬ 

de des Menschen, wodurch der Mensch zu dieser 
Würde gelaugt? Menschenbildung oder Erziehung, 
Erziehung der Kinder durch die Eltern, die Gattin 
als Mutter, der Gatte als Vater, die Erziehung des 
Kindes in der Schule, der Schullehrer, die Gattin 
des Schullehrers, der Seminarist, als angehender 
Schullehrer, das wohlgeartele Kind) sind grössten- 
theils in die Sprache der Erbauung eingekleidet, 
mit Versen angefangen und geendigt. Der An¬ 
hang enthalt 1. den kurzen Entwurf zur Men¬ 
schenbildung im Grossen; oder Erziehung vom 
Staate, durch das Militär in Friedenszeiten. D as 
Militär, das hier „der Kern aller Staaten-Bewoh- 
ner“ heisst, soll nemlich „eine Anstalt fiir Alle 
— die Ausbildung des Körpers und des Geistes 
— die hohe Schule der Menschheit im Allgemei¬ 
nen“ werden. Denn wie es in den vorausgehen¬ 
den Versen heisst: 

Des Jünglings muthige Kräfte, 

— Des Vaterlands theuerster Schatz! — 

Gebildet zu hohem Geschäfte, 

Schafft Sieg auf kämpfendem Platz. 

D. h. alle sollen Soldaten werden, und dadurch 
soll die Menschenbildung im Grossen befördert 
werden! W"o bleibt aber da das weibliche Ge¬ 
schlecht? Nun wir können ja auch spartan. Gym- 
nopädien haben! Oder Soldaten können Frauen¬ 
zimmer unterrichten: 

Nur dann (singt Hr. Hauer), wenn wir des Körpers Bil¬ 

dung nicht versäumen, 

TViä Jesus selbst, der edle grosse Menschenfreund! 

Dann können edle Triebe in den Herzen keimen. 

2. Vorschlag zu dem Denkmal des Fürsten 
Blücher von Wahlstadt in Versen. 

Bildungsbriefe für die Jugend. Als Uebung im 

Styl und zur angenehmen Unterhaltung von 

Karl Binni. Zweyte verbesserte und mit eini¬ 

gen Brieten vermehrte Auflage. Chemnitz, bey 

Starke, 1817. XIV. 226 S. in 8. 18 Gr. 

Der Verfasser, dessen Arbeit in der ersten 
Auflage mit vielem Beyfall aufgenommen wurde, 
hat bey der zweyten überall gebessert, gestrichen 
und hinzugesetzt, was und wo es und wie viel 
es ihm nöthig schien. Es sind nunmehr 56 Briefe, 
die eine verschiedene Länge, verschiedenen Inhalt 
und eben daher auch einen sehr verschiedenen 
Ton und Werth haben. Nur über den Titel 

Bildungsbriefe könnten noch Zweifel erhoben 

werden. 
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Geschichte. 

Die holländ. Poesie stellt gegenwärtig auf einem 
Punct ihrer Blute, den sie früher nur einmal 
gegen die Mitte des für diese Nation so glorreichen 
siebenzelinlen Jahrhunderts (''S** dar. \A ei ken der 
Bataafsche Maalsphappij vau taal - en dichtkunde, 
fl erde decl, Amsterd. i8o3., verhandeling van Je- 
ronimo de Vries S. 90 11) — erreicht hatte; und 
nach einem mehr denn hundertjährigen Stillstände, 
oder vielmehr Rückgänge , ist sie mitten in den 
Stürmen der Revolutionszeit, und vielleicht eben j 
durch diese Stürme wieder anfgekemit und herr¬ 
lich emporgewachsen. Oer Kampf der Parteyen 
nach dem eisten englischen Kriege von 178-1., gab 
zwev Männern, Bilder dijk und Feith, beyde tür 
das * Vaterland, jedoch in entgegengesetzter Rich¬ 
tung, glühend, die nächste Veranlassung, die Dicht¬ 
kunst aus ihrem langen Schlummer wieder hervor- 
zurufen. Helmers, ein jüngerer Zeitgenosse dersel¬ 
ben, ist im Jalir 1810. gestorben; seine Gedichte, 
voll feuriger Liebe für sein Vaterland und bittrem 
Hass gegen dessen Unterdrücker, werden noch lange 
mit Vergnügen gelesen werden; aber weil über ihm 
steht Bilder dijk, dessen Gedichten in Holland fast 
einstimmig der Preis vor allen andern zuerkannt 
wird. Seltene 'l iefe des Gemiiths und des Stu¬ 
diums der Kunst, ein durch alte und neuere Li¬ 
teratur genährter Geist und gebildeter Geschmack 
und Herrschaft über die Sprache zeichnet diesen 
Dichter vor allen andern, welche jetzt in Holland 
glänzen, vortheilhaft aus; doch Füllens Natürlich¬ 
keit und Leichtigkeit, seine bezaubernde, hinreis- 
sende Lieblichkeit und Amnuth spricht alle Ge- 
müther unendlich an , und eignet ihn ganz zum 
Volksdichter. 'Pollens Gedichte gehen vom Her¬ 
zen zum Herzen, und der Schreiber dieses wurde 
ihnen, wenn er den Eindruck, den sie aut sein 
Gemüth allezeit gemacht haben, allein folgen woll¬ 
te, unbedingt den Vorzug vor den übrigen geben. 
Feilh wird wegen seines sanften , religiösen und 
vaterländischen Gefühls, und seiner musikalischen 
Gesäuge, sehr hoch geachtet, Spandaiv gern gelesen 
wegen seiner hohen Einfalt, Amnuth und glühenden 
Vaterlandsliebe, und Louts bewundert wegen sei¬ 
ner poetischen Anlagen, die über alle Hindernisse 
seines Standes und seines gänzlichen Mangels an 

gelehrter Bildung siegend hervortreten. 
Lrsler Land. 

Aber auch die Prosa hat bey diesen Fortschrit¬ 
ten der Poesie in den neuesten Zeiten viel gewon¬ 
nen ; noch nie hat die Kanzelberedtsamkeit eine 
solche Höhe in Holland erreicht, als jetzt, nach¬ 
dem sie von dem früheren, sie durchaus entstel¬ 
lenden , falschen Geschmack gereinigt worden ist. 
Die Predigten eines van der Palm, Borger, Cla- 
risse, van der Roest, Stuart, van Teutem u. A. 
werden dies bezeugen. Die gediegenste und schön¬ 
ste prosaische Schrift hat Holland unstreitig in der 
jüngsten Zeit in einer Preisschrift des ersteren Ge¬ 
lehrten erhalten , mit welcher wir unsere Leser 
um so mehr bekannt machen zu müssen für nöthig 
erachten, je wenigeren Deutschen die holländische 
Sprache und Literatur zugänglich seyn dürfte, und 
deren Anzeige uns zur Vorausschickung des Obi¬ 

gen veranlasst hat: 

Geschied - en redekunstig gedenkschrift van JSe- 

derlands her Stelling in den jare i3i5. (d. i. Ge- 

s hicht - und redekunstmassige Denkschrift der 

Wiederherstellung Niederlands in dem J. 1815.), 

door Johann Heinrich van der Palm (Professor 

der morgen!. Literatur au der königl. Univ. zu Leyden, 

Ritter U. S. w.) Te Amsterdam, bij P. den Hengst 

en zoon. MDCCCXVI. VIII. u. 170 S. gr. 8- 

(1 Fl. 16 St. Holl, oder 1 Thlr. Sachs.) 

Der Admiral-Lieutenant van Kinsbergen hatte, 
wie auch aus öffentlichen Blättern, vgl. z. B. Int. 

Bl. der Jen. A. L. Z. Nov. 1816. Nr. 78., bekannt 
ist, einen ansehnlichen Preis für die beste, riacii 
der Weise S il/ust's zu bearbeitende, Geschied¬ 
en redekunstig gedenkschrift van de verlossing en 
her Stelling van Nederland in i8i5. (Geschieht - 
und redekunstmassige Denkschrift der ßefreyung 
und Wiederherstellung Niederlands im Jahr 181O.) 
ausgesetzt, und die Herren H. C. Gras, D. Hooft, 
D. J. van Lennep und M. C. van 2lall zu Am¬ 
sterdam beauftragt, die eingegattgenen Abhandlun¬ 
gen zu beurtheileu. die vollendetste zu krönen und 
durch den Druck bekannt zu machen. Herr van 
der Palm. der Meister der Beredtsamkeit in Hol¬ 
land, hielt es für Pflicht, diesmal, wo es die Ehre 
der Wissenschaft nicht weniger als die des Vater¬ 
lands geil, wo dem letzteren ein würdiges und biei- 
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bendes Denkmal errichtet werden sollte, als Tlieil- 
nehmer an dem edlen Wettstreite aufzutreten. „Von 
einer ehrwürdigen Seite,“ sagt er S. 8., „sammt 
allen Vaterland. Schriftstellern eingeladen, meine 
Kräfte an dieser Aufgabe zu versuchen, ob es mir 
gelänge, der Befreyung Niederlands ein Denkmal | 
errichten zu helfen, dessen lebendiger Buchstabe 
den todten Marmor ersetzen könne; konnte, noch 
wollte ich dem Andrange meines Herzens wider¬ 
stehn; wollte ich Mitbewerber seyn in dem edlen 
Wettstreit, wobey das Nichtei halten des Lorbeers 
mich minder schmerzen würde, als der Vorwurf, 
denselben nicht begehrt zu haben, wobey es der 
Eine der Wissenschaft nicht weniger galt, als der 
des Vaterlands; eine Schrift zu liefern wo möglich 
in dem Geschmacke der Alten , ihrer lieblichen, 
edlen, erhabenen Einfalt in einiger Entfernung naoh- 
zulolgen, und auch unseren Produclen einen Ge¬ 
halt zu gehen, der die Probe der Jahrhunderte be¬ 
stehen könne; eine Schritt, bey deren Verferti¬ 
gung Sallust als Muster angewiesen worden. Nicht 
um den freyen Gang des Geistes und der Sprache 
der Knechtschaft der Nachahmung zu unterwerfen, 
nicht um die Gebrechen eines allzu künstlichen, 
gedrungenen Styls, oder das Haschen nach dem 
Fremden und Veralteten auf den niederländischen 
Boden zu verpflanzen, sondern um, nach der Weise 
Sallust's, die Darstellung der Begebenheiten uud 
Thaten mit Mark zu nähren und mit Nerven zu 
durchflechten , um einen echten philosophischen 
Bück zu verbinden mit der Genauigkeit des histo¬ 
rischen Vortrags, um Menschen sowohl als Thaten 
zu schildern, um endlich von Sallust zu lernen, 
wie man aus dem Bande der grossen Völker-Ge¬ 
schichte einen einzelnen Zeitiaum ausheben und 
in einem besondern Gemälde aufstellen kann.“ Da 
die Arbeit des Verfs. allen diesen Forderungen in 
einem ganz vorzüglichen Grade entsprach, so wurde 
ihr der Preis zuerkannt, und dieselbe gegen das 
Ende des Jalns 1816. von den oben genannten Ge¬ 
lehrten durch den Druck bekannt gemacht, in de¬ 
ren Vorberichte es S, VI. VI!. heisst: „Wir ent¬ 
halten uns hier absichtlich aller Lobeserhebungen, 
sowohl über dieses Product echter niederländischer 
Wohlredenheit, als über den Verfasser selbst: das 
erste wird, hiervon halten wir uns versichert, von 
Zeitgenossen und Nachkommenschaft nach Werth 
anerkannt werden; und der letzte_ auch ohne i 
unser Lob behauptet er, an der Spitze der Redner ! 
Niederlands, einen Rang unter dessen ersten Ge- j 
lehrten, einen Platz, den ihm diese Frucht seiner ' 
Geachicklieh eit und seines guten Geschmacks nicht 
anders als aufs neue sichern muss.“ Nach einem 
solchen Uitheile so würdiger Männer bedarf es 
keiner neuen Anpreisung einer Schrift, in welcher 
Adel der Sprache mit Eleganz der Diction gepaart, 
und das Licht der Geschichte mit dem Feuer der 1 
Beredsamkeit vermählt ist; es sey genug, so auf i 
sie aufmerksam gemacht zu haben. 

Die Denkschrift beginnt mit einem Rückblick 
auf den Jammer und das Elend der europäischen 
Völker, welche unter Napoleon Buonaparte’s Ze¬ 
pter, unmittelbar oder mittelbar von ihm beherrscht, 
seufzten; sein Charakter wird schön und treffend 
geschildert, und die Ursachen seines schnellen Em¬ 
porkommens und seiner beynahe wunderbaren 
Grösse werden auseinander gesetzt. Buonaparte’s 
Sturz lag ausser den Kräften der Mächte Europens; 
er selbst musste ihn durch seinen unbesonnenen 
und schlecht berechneten Zug nach Russlands Eis¬ 
feldern vorbereiten, durch die Tage bey Leipzig 
und Paris vollzogen. 

Die Hoffnung der Holländer, durch die Flucht 
Napuleous uud das Vorrucken der Russen geweckt, 
und durch Preussens Kriegserklärung genährt, fing 
nach den für die russisch-preussischen Heere zwar 
ehrenvollen, jedoch nicht günstigen Schlachten von 
Gross-Görscheii und Bautzen wieder zu schwin¬ 
den an, als sie durch Oesterreichs ßeytritt neu be¬ 
lebt , und durch den glorreichen Sieg bey Leipzig 
fest begründet wurde. Von dieser Zeit au wagte 
jede f'reye Brust wieder frey zu athmen; alle Her¬ 
zen schlugen, als sey ihnen auf einmal ein gros¬ 
ses Gluck verkündet, und Holland war bereit, je¬ 
den Augenblick mit Hand an das grosse Werk zu 
legen, so bald es die Umstände nur einigermaasseu 
erlauben würden; doch von allen Waffen entblösst, 
und von einer verrätherischen Polizey bewacht, 
konnten nur wenige Vorbereitungen , und auch diese 
nur ganz im Geheimen, getroffen w'erdeu. Wäh¬ 
rend sich viele mit dem freywilligen Abzüge der 
Franzosen schmeichelten, fürchteten andere, dass 
Holland vielmehr hartnäckig vertheidigt, Hamburg 
geräumt und dieses Land behauptet werden wüide, 
welches so leicht und so bequem zu schützen sey. 
„Ob dieser Plan wirklich dagewesen, aber de Be¬ 
fehl zur Ausführung desselben dem Anführer nicht, 
oder- zu spat zugekommen sey,“ sagt der Verf. S. 
27. 28., „ist einer der Puncte, worüber es mir nicht 
geglückt ist, hinreichenden Aufschluss zu erhalten, 
dass aber die Truppen-Abtheilung von Davoust, 
hätte sie sich, sey cs auch mit dem Degen in der 
Hand, und nur nach erlittenen Verlusten, hierher 
gezogen, Mittel genug übrig behalten haben wür¬ 
de, um, vereint mit dem Uebei bfeibsel der (ranz. 
Macht in diesen Provinzen, an allen Seiten einen 

1 furchtbaren Widerstand zu leisten, und einen neuen 
Aufzug der Hamburg Gfäuelscenen in Amsterdam 

j uud anderwärts auf zu fuhren, wer kann dies läug- 
1 neu, wer ohne Schrecken uud Entsetzen sichs den¬ 

ken?“ — Recens., welcher aii den Begebenheiten 
bey Leipzig seihst Antheil genommen hat, kann 
zwar versichern., dass es Napoleon schwer gefallen 
seyn würde, gleich nach der Schlacht von Leipzig 
Eilboten fmt jenem Befehle nach Hamburg zu seil— 

i den, oa er während derselben von den Heeren 
i der Verbündeten umgeben, leichte Keiferey schon 
j bis gegen Cassel vorgedrungen, und Hamburg längst 
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von einer nicht unbedeutenden Truppen - Abtei¬ 
lung umzingelt war, -zweifelt aber ganz, wenn auch 
das erstere noch gut hätte geschehen können, dass 
Napoleon diesen Plan überhaupt gehabt habe. Denn 
l) rückten gleich nach der Schlacht von Leipzig 
zwey Abllieilungen der grossen Armee, die eine 
unter dem Kronprinzen von Sclnvedeu über Han¬ 
nover nach Bremen und gegen Hamburg, die an¬ 
dere unter dem General ßä/otv nach Munster vor; 
ehe die Eilboten in Hamburg angekommeu und 
die frnnz. Truppen daselbst zum Abzug bereit seyn 
konnten, mussten auch jene Heere schon weit vor¬ 
gerückt seyn, und würden auf die Nachricht des 
Abzuges sich beeilt haben, entweder zugleich mit 
Davoust, oder bald nach ihm in Holland einzu- 
treffen ; 2) wurde jener Abzug den Abfall der Dä¬ 
nen und das Anschlüssen derselben an die ver¬ 
bündeten Heere auf der Stelle im Gefolge gehabt 
haben, und 5) würden die französ. Truppen auf 
ihrem Rückzüge nach Holland einen Ungeheuern 
Verlust erlitten haben. Sie waren von einem Be- 
obachlungscorps umgeben; dieses wurde ihnen theils 
vorausgeeilt seyn, die Wege verdorben, Brücken 
u. s. w. zerstört, theils sie ununterbrochen ange- 
griffen und geschwächt haben, ln einem solchen 
Zustande zugleich mit dem ihn umgebenden Feinde 
in Holland angekommen, was würde dem iJavoust 
anders übrig gebliehen seyn , als sich eilends in 
einige Festungen zu werfen, welche schwerlich in 
einem so guten Vertheidigungszuslande gewesen 
seyn können, als Hamburg, und sich eben so schnell 
in diese eingeschlossen zu sehen ? So lange aber 
Hamburg behauptet wurde, war der Abfall der Dä¬ 
nen nicht so leicht zu fürchten, und viel konnte 
von hieraus geschehen , glückte es Napoleon, seine 
Feinde, wie er natürlich immer hoffte, zu schla¬ 
gen und zum Rückzug zu nöthigen. — Napoleons 
festester Entschluss war es, Holland, es koste was 
es wolle, zu erhalten, und dies Unheil, heisst es 
S. 3i., haben die Holländer von sich selbst abge¬ 
wendet, unterstützt durch den Wunderhaien Lauf 
der Dinge, unterstützt durch den Beystand des All¬ 
mächtigen. 

Die Nachricht von des Machthabers Nieder¬ 
lage bey Leipzig verbreitete gleich gi osse Freude 
unter der holländischen Nation, als sie die fran¬ 
zösischen Beamten daselbst in Schrecken setzte. 
Xe Brun an ihrer Spitze, gehüllt, wie der Verf. 
sehr schön sagt, in einen blossen Schatten von Macht 
unter einem stattlichen Titel (beklei d met een scha- 
duw van gezag, onder een weidsehen litel), nächst 
ihm de Celles, Präfect von Amsterdam u. s. w., 
zeigten nur Furcht, Angst und Ohnmacht; die im 
Anfänge des J. 1810. in einigen Dislricten ausge¬ 
brochenen Unruhen waren ihnen deutliche Kenn¬ 
zeichen des Geistes des holländ. Volks, und galten 
als Vorboten ähnlicher Auftritte. Ihre Ve.legen- 

heit nahm mit jedem l äge zu und stieg aufs Höch¬ 

ste, als Zwol von den Kosacken genommen wor¬ 
den war. Den 15. Nov. brachen in Amsterdam 
die Volksunruhen aus, weiche den löten fortdauer- 
ten, nachdem der General Molitor die Amsterdam 
besetzt haltenden franz. Truppen, etwa 1600 Manu 
Fussvolk und etwas Reilerey, den 4. Nov. Abends 
nach Utrecht gesendet hatte, um sich daselbst zu 
concentriren. Fr selbst begab sich den i6ten in 
der Frühe dahin; ihm folgten der Präfect, der Di- 
rector der Poiizey u. A. Um den Volksunruhen 
in Amsterdam zu steuern, wurde eine neue Regie¬ 
rung eingesetzt, zu deren Vorsitzer van der Hoop 
erwählt worden war; die Vaterlandsliebe erwachte 
überall, und zeigte sich eben so tliätig als kräftig. 
Auf dem Lande und in den Städten war man zum 
Aufstande bereit, und wartete nur noch, dass sich 
Männer von Namen und Vertrauen an die Spitze 
stellen, und das Zeichen zum Abwerfeu des fran¬ 
zösischen Joches geben sollten. Die Bürger vom 
Haag gingen allen andern voran, geleitet von Gijs- 
bert Karl van Hogendorp , dem vorzüglichsten 
Theilnehmer an der ßetreyung und Wiederher¬ 
stellung seines Vaterlandes , und geführt von Leo¬ 
pold Grafen van Limburg Stimm. Nachdem alle 
Vorbereitungen im Stillen getroffen worden waren, 
begab sich Graf Limburg Stimm den i;ten Nov. 
früh zu Hogendorp, und erklärte, dass er bereit 
sey, das Werk zu beginnen: mit ihrer eignen Hand 
verfertigte eine der Töchter des Letzteren die Orau- 
gekoka.de, welche zum Zeichen des allgemeinen 
Aufstandes dienen sollte. Mit einer solchen auf 
dem Hut erschienen nun Grat Limburg Stimm 
und der Sohn von Hogendorp; lauter Jubel hallte 
durch die Strassen; in wenigen Minuten prangte 
die Orangefarbe auf den Hüten und an der Brust 
der Einwohner, und die Bürgerschaft griff im An¬ 
gesichte einer französ. Besatzung zu den Waffen, 
welche sich diesei' Bewaffnung nicht zu widerse¬ 
tzen wagte, sondern sich in den inneren Schloss- 
raum zurückzog. Den andern lag, nachdem sie 
lange Zeuge des Jubels und Frohlockens gewesen 
war, bat sie um freyen Abzug, der ihr bewilligt 

wurde. 

"Während dieses im Haag vorging, und an¬ 
dere Städte diesem Beyspiele'folgten, wirkten Kem¬ 
per u. A. in Amsterdam mit nicht geringerem Ei¬ 
fer, wo den 2-i. Nov. die holländ. flagge autge- 
pffanzt wurde, und die ersten 3oo Kosacken ein¬ 
rückten. Es wurden Abgeordnete sowohl an den 
Prinzen von Oranien, in dessen Namen die Re¬ 
gierung geführt wurde, mit einem Schifferskahn 
nach England, als an den Feldherrn des sich Hol¬ 
land nähernden Heeres geschickt, uni denselben 
um schleunigen Beystand zu bitten. Die Gefahr 
wuchs in Holland; 'Woerden, von den Franzosen 
verlassen und darauf von bewaffneten Haagscheti 
Bürgern besetzt, wurde von den ersteren wieder 
genommen, wo bey mehrere Bürger blieben ; das 
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machte einen tiefen Eindruck auf die Gemüther. | 
Der Muth sank, und nicht ohne Grund fing man 
zu furchten an, da die Franzosen keine Anstalten 
machten, Utrecht und Gorcum zu verlassen, im 
Gegentheii noch Verstärkungen erhielten, als Arn¬ 
heim den 5o. Nov. von den unterdessen angelang¬ 
ten preussischen Truppen, unter dem Befehle d< s 
Generals von Bdlow mit Sturm genommen , und 
Hollands Freyheit und Unabhängigkeit dadurch ge¬ 
sichert und befestiget wurde. An demselben 'läge 
landete der Prinz von Oranien zu Scheveningen, 
und wurde den l. Dec. zu Amsterdam , wohin er 
sich den Tag darauf selbst begab, von Kemper und 
van der Duijn als vom Volke gewählter Souve¬ 
rain unter dem Namen Wilhelm I. ausgeruten. 
Und so ward das nun wieder freye Holland, ob¬ 
schon unter einer ganz anderen Form, wieder her¬ 
gestellt. 

Meisterhaft und treffend, darauf müssen wir 
noch besonders aufmerksam machen, sind die Cha¬ 
raktere einzelner Personen geschildert, deren Na¬ 
men, als die vorzüglichsten Urheber und Beför¬ 
derer von Hollands Wohl und Wehe, eines Hö¬ 
ge udorp, Limburg Stimm, Kemper, eines Napo¬ 
leon , Le Brun u. A., in dieser Denkschrift auf¬ 
bewahrt werden. Unmöglich kann sich Rec. für 
diesmal von dieser schönen Schrift trennen, ohne 
ein solches Gemälde in einer möglichst treuen Ue- 
bersetzung den Augen der Leser dieser Blätter vor¬ 
gehalten zu haben ; er wählt das von Napoleon 
S. 16 ff.: „Napoleon Buonaparte,“ heisst es da¬ 
selbst, „verdankte seine Erhebung mehr noch sei¬ 
nem Charakter, als seinen Talenten. Ohne glän¬ 
zende Eigenschaften jedoch, blos auf den Schultern 

'Anderer getragen, oder durch blindes Glück be¬ 
günstigt, spielt man keiue Rolle gleich der seinen. 
Er besitzt vielleicht keine der seltenen Gaben, worin 
ihm Andere, jetzt oder sonst, nicht gleichgekom¬ 
men wären, oder ihn übertroffen hätten5 aber sie 
bilden in ihm ein Ganzes, so vollkommen, so har¬ 
monisch — wenn dieses Wort hierdurch nicht ent¬ 
weiht wird — wie mau schwerlich seines gleichen 
wieder finden dürfte. Seine Talente, sein Cha¬ 
rakter und seine unbezwingbare Willenskrait bo¬ 
ten stets einander die Hand auf eine Weise, in 
Einklang und Stärke des Ausdiucks, welche ein¬ 
zig in ihm waren. Wer hatte, gleich ihm, die 
Gabe , über den Willen Anderer zu herrschen, 
und sich unbedingten Gehorsam zu verschaffen? 
W er verstand, wie er, die Kunst, grosse Meinun¬ 
gen von sicli zu erregen, Muth und Vertrauen auf 
sich einzuflössen ? Er empfing von der Natur die 
strenge Zurückhaltung, die mehr von sich vermu- 
then lässt, als sie vollbringen kann , und uner¬ 
schöpflich scheint, wo sie nur reich an Hülfscjuel- 
leu ist ? Seinem beleidigenden, finstern Wesen 
wusste er das Gepräge zu geben, als ob niemand 
seine Gunst verdiente. Er glich einer Gottheit, 

die man versöhnen musste, es koste was es wolle, 
deren Ungnade der höchste Fluch war. Er spen¬ 
dete Wohithalen aus , nicht aus seinem Herzen, 
sondern aus seiner unbegrenzten Macht fliessend5 
hohe Titel, Landgüter, Raub der Ueberwuudenen, 
tausende waren zu gering, Schätze, Millionen 1 aber 
kein Wohlwollen, keine Vertraulichkeit, die eine 
Idee der Gleichheit hätte erwecken können. In. 
dem häuslichen Leben hat man bisweilen mimi¬ 
sche, harte Charaktere, denen man nachgibt, und 
vor denen man bebt, weil Groll, Kränkung und 
Rohheit ihnen gleich sehr zu Gebote stehen, wah¬ 
rend ein wohlgefälliger Blick von ihnen der ge¬ 
öffnete Himmel zu seyn scheixit. Einen solchen 
Charakter zeigte Buonaparte auf dem 1 hrou und 
im Felde. Seine Entwürfe waren weniger gross 
als riesenhaft; aber sie glänzten, und hatten den 
Schein des Uebermenschiichen. Niemand konnte 
vollbringen, was er vollbrachte, der die drey mäch¬ 
tigsten Triebfedern des menschlichen Willens u ld 
Handelns in Einen Puuct zu vereinigen wusste: 
Furcht, Habsucht und Eitelkeit. Und aucli dieses 
war nicht genug, den alles vermögenden, furcht¬ 
baren Einfluss zu erlangen, der seine Regierung 
auszeichnete. Unermüdet, ruhelos, kulm und feurig 
war alles, was er öffentlich that und sprach, ge¬ 
schickt, um Enthusiasmus zu erwecken; einen Ent¬ 
husiasmus, der, gleich einem elektrischen Schlage, 
sich mittheilte bis zu den äussersten Grenzen der 
Linie, die mit ihm in Berührung stand. So hatte 
eine ganze Kriegsmacht, von dem ersten Belehls- 
haber bis zu dem letzten Soldaten, keinen andern 
Willen, als den seinen. Und welch’ eine Kriegs¬ 
macht! die Blute der Jugend einer tapfer 11 Nation, 
aufgewachsen mitten jn Gefahren, abgehärtet im 
Streiten, gewohnt zu siegen: Soldaten, entflammt 
von Begierde nach Beute und Ehrenzeichen, Be¬ 
fehlshaber, bereichert mit dem Raube von Europa, 
unersättlich ob stets reger Begehrlichkeit! mit solch’ 
einer Maschine , durch Einen Willen getrieben, 
zermalmte er alles ! — Nur Ein Zug fehlt unsrer 
Schilderung. Hindernisse der Moralität standen 
ihm nie in dem Wege', kein Erbarmen drang in 
seine eiserne Brust; es kostete ihm nichts, durch 
Ströme Menschenbluts nach seinem Ziele zu wra- 
ten. Die Gesetze der Ehre und Treue waren nach 
seiner Meinung für alle, nur nicht für ihn gege¬ 
ben; die Beobachtung derselben verlangte er mit 
grosser Strenge von anderen in gleichem Maasse, 
als er sie selbst auf die schamloseste Weise über¬ 
trat. Der Lüge und Verstellung bediente er sich, 
bisweilen aus Schwäche , durchgehends aber aus 
Prahlerey und Eitelkeit, oder kraft des ihm ange¬ 
borenen treulosen Gemüthes. Er versprach den 
Völkern Glück zu derselben Zeit, als er Befehle 
ertheilte, ihre Wohlfahrt zu zertreten;- und wäh¬ 
rend er sie in Thränen und Verzweiflung stürzte, 
wollte er öffentlich als ihr Wohlthäter gepriesen 
seyn. “ 
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Politische Blicke und Berichte. Von Karl Lud- 

tvig v. PVoltrnann. Erster Theil. Leipzig u. Al 
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Die Manier des nun verstorbenen Verfassers dür¬ 
fen wir als bekannt voraussetzeu. Gewandtheit, 
Scharfsinn, lebhafter und selbst schöner Vortiag 
lasst sich ihm nicht ab sprechen;, wohl aber ist, zu¬ 
mal in neuem Zeilen, das Absichtliche in seinen 
Urtheilen oft nicht zu verkennen, welches ihn 
dann aus einem Diener der reinen Wahrheit, was 
jeder Schriftsteller zu seyn sich bestreben sollte, 
zu einem Anwald irgend einer gegebenen Sache 
gemacht hat. Davon gibt auch dies Buch einen 
Beweis ab, worin drey Aufsätze enthalten sind. 
Den ersten: Oestreichs Politik in den drey letz¬ 
ten Jahren: könnte man für eine gerechte Würdi¬ 
gung der klugen Mässigung gelten lassen, wodurch 
Oest eich in den neuesten Zeiten so viel zur Wie¬ 
derherstellung der Unabhängigkeit Deutschlands bey- 
getragen hat. Es ist aber immer etwas missliches, 
irgend etwas, was Menschen ihun, als den Gipfel 
menschlicher Weisheit und den Erfolg, sey er, 
welcher er wolle, als ein Resultat freyen Wollens 
und Berechnens darzustellen. Gewiss ist fast alles 
im Jahre i8i5. anders gekommen, als man es im 
Jahre 1815. erwartet und beabsichtigt hat, und es 
lässt sich auch nicht wohl läugntn, dass der jetzige 
Zustand der Dinge noch sein1 viel gerechte Anfor¬ 
derungen unbefriedigt lässt. Selbst Oes.treich hat 
für sich bey weitem nicht alle Bedingungen einer 
selbständigen und von fremden Einwirkungen ganz 
unabhängigen Entwickelung gewonnen, welche es 
in seinem Verhältnisse zu Europa wünschen muss, 
und allem Ansehen nach hätte gewinnen können. 
Indessen sind dies Ansichten, welchen andere ent¬ 
gegengesetzt werden können. Aber im zweyten 
Aufsatze: Uebcr das Idealgeld j wird der Ver¬ 
fasser von seinem Bestreben , das Vorhandene als 
etwas Nothweudiges zu erweisen, offenbar zu 
durchaus grundlosen und wenn irgend jemand von 
ihnen irre geleitet werden könnte, höchst verderb¬ 
lichen Behaupiungen hingerissen. Er hat sich die 
Aufgabe gemacht, das Papiergeld für die einzige 
Art von Geld zu erklären, welche dem Ideal eines 

Erster Band. 

Staates angemessen ist, und ob er gleich sich in 
dem Vorworte sehr dagegen verwahrt, dass er da- 
bey einen bestimmten Staat vor Augen gehabt habe, 
so wird doch jeder diese Verwahrung für nichts 
as.eine Anstandshalber vorgenommene Maske er¬ 
kennen. Er sucht zu beweisen, dass der Stoff, aus 
welchem das Geld gemacht werde , etwas ganz 
Gleichgültiges sey, weil alles Geld überhaupt nur 
ein Zeichen sey, wofür innerhalb der Grenzen ei¬ 

ner bestimmten bürgerlichen Gesellschaft ein wick¬ 
ln hei Werth erhalten werden soll. Aus einem 
solchen Begriffe eines blossen willkürlich gewähl¬ 
ten Zeichens lässt sich freylieh das Gewünschte 
recht gut allleiten. Allein das Falsche und Unprak¬ 
tische desselben drangt sich dem gesunden Gefühle 
eines Jeden sogleich auf, und bey genauerer Er¬ 
wägung finden wir, als ein wesentliches Merkmal 
des Geldes, dass es nicht ein willkürliches Zeichen 
mit willkürlichem Werthe sey, sondern in der 
1 hat eine gewisse Quantität menschlicher Arbeit 
in sich enthalte, und sein Werth gegen andere 
Dinge genau dadurch bestimmt werde, wie viel 
Arbeit die Gewiunung des Metalls mit allem, was 
dazu gehört, gekostet iiabe. Ein Papiergeld ist da¬ 
her nur ein Zeichen ohne innern Werth, und ent¬ 
weder nur ein des bequemem Gebrauchs wegen 
eingeführter Repräsentant des wirklich im Schatze 
liegenden wahren Geldes , oder eine Anticipatiou 
auf künftig beyzuschaffendes wahres Geld. Sein 
Bealwerth richtet sich daher ganz nach der Masse 
des gegenwärtig oder künftig wirklich disponiblen 
Geldes, und sein Preis, der Curs, bestimmt durch 
die Meinung, welche man im Publicum von die¬ 
sem Verhältnisse hat. Mit diesem Begriffe des 
Geldes fallen dann alle weitere Folgerungen des 
Verfassers in Nichts zusammen, wie sich die Praxis 
des täglichen Lehens selbst durch dergleichen So¬ 
phismen noch nie hat auf die Länge irre machen 
lassen. Der dritte Aufsatz enthalt: Zerstreute 
Ideen über Deutschland. Darin zeigt der Verfas¬ 
ser zuerst, dass Deutschlands politische Einheit 
durch nichts anderes entstanden sey, als durch die 
Einheit der Religion, welche im Christenthum nach 
und nach über Deutschland verbreitet wurde, so 
wie ohne die spätere Wiederaufhebung dieser Ein¬ 
heit durch die Reformation auch die politische 
Trennung schwerlich so gross geworden wäre, ais 
sie schon in den letzten Zeiten der deutschen 
Reichsverfassung war und noch jetzt geblieben ist. 
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Er gibt als einen der unvertilgbarsten Züge im t 
Nationalchai akter der Deutschen das Bestreben al- I 
ler einzelnen Stämme an, ihre hinein Angelegen- ' 
heilen selbständig und mit Unabhängigkeit von ei¬ 
nem allgemeinen Oberhaupt (Kaiser oder Bundes¬ 
tag ist gleichviel) zu ordnen, die volle Souveränität $ 
dabey aller gegen das Ausland sich willig dem Gan¬ 
zen unterzuordnen. Um dies letzte zu sichern, 
müsse man aber als Ideal der deutschen Verfas¬ 
sung immer eine solche Ausbildung des germani¬ 
schen Hauswesens im Auge behalten, welche durch 
organisches Wachsthum in allen unsern Stämmen 
endlich doch zur kaiserlichen Einheit zuruckfuhre. 
Das, was bis jetzt noch die gänzliche Zerstücke¬ 
lung Deutschlands ain meisten habe aufhalten hel¬ 
fen, sey die Einheit der Deutschen durch die Li¬ 
teratur gewesen , welche durch den glücklichen 
Umstand erhalten worden ist, dass die Reforma¬ 
tion uns nicht klimatisch gesondert habe. Eben 
deswegen eifert aber auch der Verfasser mit vol¬ 
lem Recht gegen das ungereimte Entgegmistellen 
eines gelehrten Südens und Nordens von Deutsch¬ 
land, und bringt am Ende eine allgemeine deutsche j 
Universität in Vorschlag, welche von der Herr¬ 
schaft eines einzelnen Staats ganz unabhängig, mit j 
sichern Einnahmen aus Grund und Boden ausge- 
stailet. und ihrer eignen Regierung als freye Ge¬ 
sellschaft überlassen, in der Mitte Deutschlands zu 
stiften wäre, uni eine erlesene Jugend zu bilden, 
und selbst deutsche 4rt und Kunst in jeder Rich¬ 
tung zu fördern. Allerdings ein schöner Gedanke; 
aber, wer wird ihn ausführenI 

Versuch eines Entwurfs einer den deutschen Staa¬ 

ten angemessenen Verfassung. Frankfurt a. M., 

bey den Gebrüdern Wilmans, 1816. 181 S. 8. 

16 Groschen. 

Wie Herr Prof. Lips (Ueber den deutschen 
Bund) das Heil Deutschlands nur durch eine gänz¬ 
liche geographische Umwälzung und Stiftung drey 
grosser unabhängiger Reiche an der Donau, der 
Elbe und Oder, und an dem Rhein und Weser 
meint, befestigen zu können: so bringt dieser 
Verfasser eine gänzliche politische Umkehrung der 
bestellenden Ordnung in Vorschlag. Die Städte 
sind bey ihm die Grundlage aller geselligen Ver¬ 
hältnisse. Urnen soll nicht nur die Verwaltung ih¬ 
rer eigenen Angelegenheiten mit gänzlicher Unab¬ 
hängigkeit von dem sogenannten Oberhaupte der 
M acht, sondern auch die Regierung der Dörfer f 
überlassen werden, zu welchem Ende das ganze 
Land in gewisse Stadtgebiete eingetheilt werden 
soll. Alle Verwaltungsgeschäfte sollen durch Col- 
legien, städtische Magistrate besorgt werden, wel¬ 
che sich selbst ergänzen, nur dass etwa ein Paar * 

Mitglieder dieser Collegien von dem Oberhaupte 
der Macht, dem Fürsten, und ein Paar Andere 
von den Burgei u zu erwählen waren. Die Gesetze 
sollen von allen Städten gemeinschaftlich durch 
Abgeordnete gemacht werden * aber dabey dem 
Fürsten ein Veio ziisfehen. Auch die Gerichte 
sollen in den fänden dieses städtischen Senats 
seyn, aber neben ihm ein grosser Rath der Bür¬ 
gerschatt bestehen, welcher jenen, den Senat, bey 
dem allgemeinen Städierathe des ganzen Landes 
oder der Provinz verklagen könne. Au der Spitze 
des Landes soll oder kann ein Erbregent stehen, 
welcher die Einheit des Ganzt ii aufrecht hält, und 
die vollziehende Gewalt, die Macht, nach Eigen- 
thumsrecht, als etwas Ere btes. Gefundenes, Ge¬ 
nommenes. Geschenktes u. s. w. besitzt. Dieser 
Regent darf sich in die Verwaltung nicht mischen, 
aber hat die vollziehende Gewalt und ist (S. 109.) 
unumschränkter Herr der Vlacht des Landes, kann 
die waffenfähige Mannschaft des Landes ins Feld 
rufen, wenn er will, k 1111 Krieg und Frieden be- 
schliessen. Im Kriege und zum Kriege braucht er 
nicht erst um Geld zu bitten, er nimmt alles in 
Natur, so viel und wo er will (S. 112.). Alle 
Männer müssen zum Kriege geübt seyn, ohne ein 
stehendes Heer zu bilden, ab r die Officierslellen 
müssen auch im Frieden bleibend seyn, und ihren 
Inhabern auch im Frieden mehr Ehre, Lebensge¬ 
nuss und Beschäftigung gewähren, als bisher (8. 
126.). Daher wird das Land in Hauptinannschaf- 
teu abgetheilt, in jedem solchen Bezirke wohnt ein 
Haupt mann, dein auf einem Berge eine Burg ge¬ 
baut wird, umgehen rnit Feld und Wald, welches 
er auf Lebenszeit als Lehn statt Soldes benutzt. 
Dem Hauptmann müssen die Städte liefern, was 
er verlangt, denn er wird ja wohl nicht mehr ver¬ 
langen, als er braucht (S. i36.). Ziehen die Män¬ 
ner in den Krieg, so hauen die Weiher und Kin¬ 
der das Feld (S. 134.). Lehre und Vermahnung 
der Erwachsenen, Erziehung der Jugend und Ar¬ 
menwesen werden von der Kirche besorgt, wozu 
an jedem Orte nicht etwra nur Ein Pfarrer, son¬ 
dern ein Collegium von Geistlichen, ein heiliger 
Senat, eine neue Art von Klöstern, doch ohne 
unwiderrufliche Gelübde, bestellt wird (S. i48.)j 
die höhere Gewalt wird dem Kanzler der Univer¬ 
sitäten als Bischof, rnit den theologischen Profes¬ 
soren, als Capitel, übergehen, und diese höhere 
Geistlichkeit setzt den LehrbegrifF der Kirche fest. 
Alle Steuern werden auf eine Einkommensteuer 
reducirt, Familienrathe eingerichtet, jedem erlaubt, 
zu reden und zu schreiben, was er will, aber un¬ 
ter einer tüchtigen Polizeygewalt (S. i64.). Die 
reichen Güterbcsitzer können einen Erbadel aus¬ 
machen und so wird dann die herrliche Zeit zu- 
rückgebracht werden, welche unter den sächsi¬ 
schen und fränkischen Kaisern Deutschland so 
glücklich gemacht hat (S. 17.3. . Oh es damals so 
war, wie der Verfasser träumt, was kümmert ihn 
das. Wir aber müssen mit der Frage schlossen • 
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wozu denn in aller Welt solche unreife Ausge¬ 
burten einer Phantasie dienen können, welche 
weder das Vorhandene, noch das Mögliche be¬ 
rücksichtigt, und nicht einmal nach irgend einer 
Art von Zusammenhang in ihren Träumen fragt? 

1. Deutschlands Erwartungen. Ein Anhang zu der 

kleinen Schrift: Ueber Pressfreyheit. Mit dem 

Motto: Gut Ding will Weil haben. Frankfurt 

a. M. bey Andrea 1816. 52 S. 8. 5 Gr. 

2. Deutschlands Höhlungen in Gefolg der Pariser 

Convention vom 26sten September 1810. Ein 

Nachtrag zu der Schrift: Deutschlands Erwar¬ 

tungen. Von iVillemer. Frankfurt a. M. bey 

Andrea 1816. 58 S. 8. 4 Gr. 

No. i. sind wohlgemeinte Ermahnungen zur 
Geduld, und führt den Satz aus, dass die Völker 
nur dann für ihren öffentlichen Zustand etwas Gu¬ 
tes zu erwarten berechtigt sind, wenn sie durch 
Tugend sich de.sselben wei'th gemacht haben. 

No. 2. entwickelt die frohen Hoffnungen, mit 
■welchen uns die bekannte heilige Allianz wegen 
des darin ausgesprochenen frommen und christli¬ 
chen Sinnes ihrer erhabenen Urheber erfreuet. 
An diesem Sinne würden wir nicht bezweifelt, ha- 

O > 

ben, wenn er auch nicht in einem diplomatischen 
Actenstücke beurkundet worden wäre. Es ist auch 
nicht sowohl sein Mangel, als seine durch das all¬ 
gemeine Loos der Menschheit mögliche irrige 
Richtung, welche zuweilen Verirrungen von der 
Bahn der Gerechtigkeit und Mässigung herbeyge¬ 
führt hat. Gerechtigkeit, und richtiges Maas in al¬ 
len öffentlichen Angelegenheiten ist die einzige 
Grundlage des Völkerwohls, welche von ihren 
Herrschern gelegt werden muss. Dies ist ohne 
Zweifel auch der Sinn der heil. Allianz und dann 
wird sie nicht ohne herrliche Früchte bleiben. 

Populäre Moral. 

Moralische Vorlesungen nach Gelierts Idee. Ein 

Lehrbuch der Moral von I. A. IVendeir, Doctor 

der Philosophie und Professor zu Coburg. Coburg Utld 

Leipzig in der Sinner’selien Buchhandlung 1818. ’ 

XIV. und 25~ S. 8. *(20 Gr.) 

Weniger diese Schrift selbst, als die Idee, 
welche durch dieselbe ausgeführt werden sollte, 
verdient es, in einer Literaturzeitüng erwähnt und 
beurtheilt zu werden. Diess ist nun aber nichi 
die hier aul dem Titel benannte; wiewohl die ge¬ 
genwärtigen moralischen Vorlesungen den Gellert- 
schen nur negativ in sofern entsprechen, als sie 
durchaus keinen wissenschaftlichen Gehalt haben. 
Die von uns gemeinte Idee ist vielmehr die vom 
Verfasser in der Voriede erst angedeutete, näm¬ 
lich die einer deutschen National - Moral. Wa 
II err Wendel darunter sich denke, möchte wohl 
am deutlichsten aus demjenigen erhellen, was e: 
als den obersten Grundsatz seiner Sittenlehre auf¬ 
stellte, welcher also lautet: „Thue zuerst immer 
das, was nach den moralischen Begriffen deine- 
Volks wahr, recht und gut ist; suche aber dies< 
Begriffe da, wo sie einseitig und falsch sind, zu 
berichtigen, und so alimälig eine, allen Völkern 
angemessene, Moralität herbeyzufuhren!“ Dein 
gemäss hatte er selbst in diesem Buche, da es. 
seinem Beytitel zufolge, die gesummte Moral um¬ 
fassen musste, zuvörderst sowohl den allgemeine! 
Charakier der Tugend und Rechtschaffenheit, als 
auch das Wesen jeder einzelnen Pflicht besonders, 
nach derjenigen vorherrschenden Ansicht, weicht 
der echte und edle Deutsche davon nimmt, in so¬ 
weit es eine solche gibt, darstelJen, dann aber, 
welche Fehler und Missblicke entweder, oder wei¬ 
che Mängel und Uebersehenheiten wenigstens jr 
jener Ansicht, nach dem Ideai einer Menschheits- 
Moral geprüft. noch obwalten mögen, bestimmen 
nnd anzeigen sollen Er hat dieses, ungeachtet ei 
über die Volkseigenthumlichkeit der Germanen, 
hauptsächlich aus Tacitus und Jul. Caesar, hie und 
da Vieles anfuhrt, bey weitem nicht geleistet. 
Er hat im Gegentheii. mit dem sichtbaren Be¬ 
streben, es in* der Vollständigkeit der Hauptma¬ 
terien den GellerRschen Vorlesungen gleich zu 
thun. in dem allgemeinen Theile unter sechs Num¬ 
mern über Sitteulehre und Sittlichkeit seine eige¬ 
nen Vorstellungen dargelegt, und im besondern 
unter zwölfen (denn die erste von diesen nebst 
den beyden letzten gehen wieder aufs Allgemeine) 
über alierley einzelne moralische Gegenstände Stel¬ 
len aus Fichte’« Sitteulehre, aus Gellert’s mehrer¬ 
wähnten Vorlesungen, aus Reinhard’«- System der 
christlichen Moral und einigen ähnlichen Schriften 
(und diese fremden Aussprüche sind das Kernhaf- 
tesie und Gediegenste, was man überhaupt liier 
findet) wörtlich aufgeführt, und hernach theils 
über dieselben einige unbedeutende Kritiken aus¬ 
gesprochen, theils über die beruht teil Gegenstände 
selbst so unbestimmt lind nachlässig, und zugleich 
so wenig beredt und herzergreifend , kurz so un¬ 
genügend , in jeder Hinsicht, sich erklärt, dass 
sein Buch weder vom Geiste jener oft genannten 
X 01 Iesungen beseelt heissen , noch mit Recht den 

Namen einer deutschen , oder wie er lieber will, 
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germanischen National - Moral führen kann. Den¬ 
noch gebührt ihm das Verdienst, auf die Idee der 
letztem, wenn auch nicht zuerst, doch abermals 
von neuem aufmerksam gemacht zu haben. So 
wie er dieselbe fasste, würde ihre beste Ausfüh¬ 
rung nicht sowohl eine Sittenlehre der Beuis heu 
iur Deutsche, auf welche sie eigentlich hinzieiel, 
als vielmehr nur die Kritik einer solchen erzeu¬ 
gen, Die Idee selbst aber ist wichtig und schön. 
Es ist nämlich unverkennbar, dass Sittlichkeit in 
jedem Volkscharakter auf eigentümliche Weise, 
auf herrliche Weise namentlich in dem deutschen, 
mit welchem der der übrigen germanischen Natio¬ 
nen, der Scandinavier, Schweizer. Holländer, Eng 
länder, denen man auch die Spanier und Portu¬ 
giesen noch gewissermassen bevzählen kann, mehr 
oder weniger Aehnlichkeit hat, sich darstellt. Man 
erschaue und ergreife diese besondere, durch Ge¬ 
schichte und Erfahrung dargegebene, Gestaltung 
der Moralität und, wenn man will, auch Religio- 
silät in ihren Gruudzügen sowohl, als auch abge¬ 
leiteten und specieliern Erscheinungen, und setze 
sich daraus ein Musterbild des Tugendhaften und 
Frommen , welcher bey aller Untadelhaftigkeit im 
Allgemeinen doch sichtbar eben diesem bestimm¬ 
ten Volke angehören würde, zusammen; und die 
Zeichnung und Ausarbeitung eines solchen Ge¬ 
mäldes würde dann die für jeden, seines Volksna¬ 
mens würdigen, Menschen eben so reizende, als 
erhebende und bessernde National - Moral seyn. 
Möge zur Ausführung dieser Idee unter uns Deut¬ 
schen und für uns, die vorzugsweise Herzigen, in 
Europa, bald ein geschickter Mann Hand an das 
Werk legen I 

4 
l r • 

G eseliichtschreibung. 

Antonii van Goucloever Oratio de anticjuis Histo- 
ricis cum recentioribus comparatis. Habita a. d. 
XXII. Januarii ann. MDCCCXVI., quum in Aca- 
demia Rheno - Traiectina literarum humaniorum 
Professionem auspicaretur. Traiecti ad Rhemnn, 
ap. Otton. Jo. van Paddenburg et J. van Schoon- 
hoven, MDCCCXVI. 45 S. gr. 8. 

„Uti omnes artes doctrinaeque, sagt der Red¬ 
ner S. 5, pro diverso ingenii cultu proque di versa, 
temporum, Reipublicae aliarumque rerum ratione, 
solent apud alios alio modo tractari: sic Historia 
quoque aliam apud alias gentes pro di%rerso tempore 
i'omiam habuit. Solet enim Historiae moderatrix 
esse legentium prudentia. Aliter eam exeoluerunt 
Graeci Romauique, aliter Recentiores: unde saepe- 
numero comparatio solet inter utramque rationem 
institui. Et omnino tantae in utroque geuere sunt 
dotes atque virtutes, ut dubia mens haereat, an An- 
tiquos sequatur an Recentiores. Extollunt alii An¬ 
tiquorum orationem, eiusque colores nitidos, laetos, 

collustratos mirantur. Eaudant alii prudens Recen- 
tiorum sincerumque iudicium, eorumque ae.umen, 
integritatem, severam omnium rerum inquisitionem 
prohaut. llli in Antiquorum scripti« rnaiorem ae- 
quabditatem atque consensum sibi invenir.e viden- 
tur: hi contra, haec ipsa Recentiorum varietsti et 
copiae poslponenda iudicant.“ Bey dieser Ver¬ 
schiedenheit der Meinung kömmt es allein darauf 
an, dass man den Charakter und die Behandlungs¬ 
weise der Geschichte in der alten und neueren Zeit 
unparteyisch betrachtet und mit einander vergleicht, 
in che frühesten Zeiten, auf ihr Entstehen zunnk- 
bliekt, dem Gange folgt, den sie genommen, wie 
sie sich nach Schicksalen und Jahrhunderten gefärbt, 
modificirt und geläutert hat, wodurch es sich dann 
von selbst ergeben dürfte, ob den alten oder den 
neueren Geschichtschreibern der Preis gebühre. 
Diese Aufgabe hat Herr G. in vorliegender Rede 
mit gleich grosser Unparteylichkeit als Geschick¬ 
lichkeit zu lösen versucht, an deren Schluss es S. 
59. heisst: „Admirabiles sunt profecto Recen¬ 
tiores , qui Universum oculis complectentes genus 
humanum in civium non tantum graliam , sed in 
omnium omnino gentium homiuumque usum histo- 
riara conscribere instituerint. Admirabiles sunt ii- 
dem praeclaro illo et vere masculo veri ac publicae 
utilitatis studio. Verum enim vero quantumvis ego 
has eorurn virtutes suspiciam : fateor ingenue, haud 
minus admiror Antiquorum illum pulcri venustique 
amorem, qui per omnia antiquitatis monimenta et 
spirat et dominatur. Equidem, A.A., integro vobis 
judicio relicto, hoc unum hic animad vei tendum esse 
duxi, ad praeclara haec omnia pervenire non po- 
tuisse Recentiores, nisi habuissent, quibus a teneris 
erudirentur, Antiquos. Ita demum amore imbuti 
veri roü aedov, scriptis deinceps suis to ce/a’&ov ex- 
primere potueruut.“ — Eine männliche Beredtsam- 
keit- uncl classische Latinität zeichnen den Verf. 
ganz vox’züglich aus. 

Kleine Schrift. 

Zur Schiisslerischen Gedächtnissrede am 1 Dec. 
vorigen Jahres schrieb Hr. Director A.G. Rein ein 
Programm, worin er zeigt: Studium, philusophiac 
in gymnasiis haud penitus negligendum esse, o S. 
in 4. Wenn in vorigen Zeiten die Lehrer dei Gym¬ 
nasien und Eyceen zu viele Zeit auf den Unterricht 
in Wissenschaften, deren genaueres Studium den 
Akademieen angehört, wandten, so hat man hie u. 
da, eben so unrecht, diesen Unterricht ganz ver¬ 
nachlässigt. Dalii 11 gehört auch ein vorbereitender 
Unterricht in-den philosoph. Wissenschaften, übe: 
dessen Mangel auf Schulen Hr. Professor Herbart 
neuerlich klagte. Hr. R. zeigt daher, wie nützlich 
und nolhwendig in den hohem Classen der Gym¬ 
nasien ein ihnen angemessener Unterricht in der 
Logik, Psychologie und linigeu Theilen der Mo¬ 
ralphilosophie sey. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 22- des Januar. 19- 
1818. 

Geschichte der Heilanstalten. 

Beyträge zur Cultur geschieht e der Medizin und 

Chirurgie Frankreichs und vorzüglich seiner 

Hauptstadt. mit einer Uebersiclit ihrer sämrntli- 

chen Ilosp täler und Armenanstalten, nebst meh¬ 

reren, wahrend der Jahre i8i5. und i8i4. dort 

gesammelten., medicinisch - chirurgischen Beob¬ 

achtungen. Von Dr. Alex. Haiudorf, Privatdo- 

cent der Georgia Augusta und Oberassistenzarzt am aka¬ 

demischen Hospitale zu Göttingen. Göttingen , hey 

Vandenhoek u. Ruprecht. i8i5. XVI. u. 524 S. 

8. (2 Thlr.) 

"W enn gleich schon Andre'e, Behn, Frank, Osian- 
der, Wardenburg u. A. über die Hospitäler und 
Armenanstalteu in Frankreich und vorzüglich in 
dessen Hauptstadt uns Nachrichten und Beschrei¬ 
bungen mitgetheiit haben, so wird doch niemand 
die vorliegende Uebersiclit jener Anstalten für über- 
ilüssig erkennen können. Der Vf. beschreibt die¬ 
selben, wie er selbst sie kennen gelernt hat, nach 
ihrer neueren, zum Theil sehr veränderten, Ver¬ 
fassung, und macht uns mit dem bey denselben 
angestdlten , gleichfalls zürn Theil veränderten ärzt¬ 
lichen und chirurgischen Personale bekannt. Rec. 
hat dabey mit Vergnügen bemerkt, dass der Verf. 
sich vom blinden Lobe, wie von der Tadelsucht 
gleich fern gehalten hat. Dabey ist unverkennbar 
der Verf. bemüht gewesen, uns eine Schilderung 
der in den J. i8i5. u. i8i4. in Frankreich bestan¬ 
denen Cultur der Meöicin und Chirurgie zu geben, 
weshalb auch seine Schrift mit Recht als ein nicht 
zu verachtender Hevtrag zur C'ulturgeschichte der 
Medicin und Chirurgie Frankreichs angesehen wer¬ 
den kann. Der \ erf. deducirt in der Einleitung, 
dass in dem Gesammtleben der französischen Na¬ 
tion ein Nationalegoismus nicht zu verkennen sey, 
und zeigt ferner, wie derselbe verschieden modi- 
fteirt bey den einzelnen Ständen des Volks und den 
Zweigen seiner Cultur wiederkehrt und auch in der 
Medicin und Chirurgie sichtbar ist. Bey dem Le¬ 
sen dieser Schrift, und besonders auch der ange¬ 
hängten Beobachtungen, entgeht die Bemerkung nicht, 
dass die nationeile Selbstgenügsamkeit der franzö¬ 
sischen Aerzte und Chirurgen eine gewisse Eiuför- 

Brster Band. 

migkeit im Heilverfahren erzeugt habe, un 1 wie da¬ 
her der deutsche Arzt und Chirurgus dieselbe um 
so weniger als allgemein geltend ansehen und er¬ 
greifen kann und darf, da jenen das Auffassen des 
Allgemeinen so durchaus fremd geblieben ist. 

D le Schrift enthält wirklich zu viel interes¬ 
sante Nachrichten, sorgfältige Beobachtungen und 
unbefangene ruhige Urtheile, als dass Rec. sie nicht 
sollte empfehlen können, sowohl denen, die den 
wissenschaftlichen Standpunct und den Umfang der 
französischen Heilkunde aus der Ferne kennen zu 
lernen wünschen, als auch denen, die Frankreich 
selbst zu bereisen Willens sind. Rec. hält es da¬ 
her für Pflicht, die Leser unserer Zeitung mit dem 
Inhalte der Schrift etwas näher bekannt zu machen. 
In dem ersten Theile handelt der Verf. im ersten 
Capi/el: von der Cultur der naturhistorischen und 
physikalischen Wissenschaften. Die Pflege dieser 
von jeher in Frankreich sehr begünstigten Wis¬ 
senschaften ist in der neuesten Zeit nicht nur nicht 
vernachlässiget, sondern sogar durch mancherley 
Umstände sehr gefordert worden. Vorzüglich ha¬ 
ben die eigene Anlage der Nation zur objeetiven 
Beobachtung und die mehreren, in der Hauptstadt 
concentrirten, reich fundirten und mit den besten 
Köpfen der Nation besetzten, Anstalten zur För¬ 
derung und Vervollkommnung dieser Wissenschaf¬ 
ten beygetragen. i. Jardin des plantes. Dieses In¬ 
stitut ist, jede specieüe Anwendung aussciiliesseud, 
blos den allgemeinen Naturwissenschaften gewid¬ 
met, und man findet hier die reichsten Sammlun¬ 
gen und die ausgezeichnetsten Männer jedes Faches 
vereiniget. Einer der vorzüglichsten dieser Män¬ 
ner ist Haiiy, erster Lehrer der Mineralogie und 
Begründer eines neuen mineralogischen Systems. 
Jussieu und Desfontaines fahren fort, die natür¬ 
lichen Pflanzenfamilien scharf zu bezeichnen , und 
ersterer bearbeitet nach diesen Ansichten die Heil- 
mitlellehre der Vegetabilien. Vauquelin, Laugier 
und Thenard suchen die chemische Technik und 
Technologie mit bewundernswürdiger Genauigkeit 
des Experiments zur höchsten Vollendung zu brin¬ 
gen. wodurch jedoch mehr das Lucrative als das 
Wissenschaftliche gefördert wird. Cuvier bereitet 
die Aneinanderreihung natürlicher Thierfamilien 
vor, und verfolgt jedes Organ im Menschenorga- 
nismus in der comparativen Stufe seiner Entwi¬ 
ckelung bis zu seinem ersten Entstehen in der min¬ 
dest edlen Thierlamilie. Portal trägt die Anatomie 
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des Menschen vor. 2. Das Nationalinstitut. Die 
physische und mathematische Classe, welche auf 
die Cultur der Medicin und Chirurgie den bedeu¬ 
tendsten Einfluss hat, zahlt zu ihren Mitgliedern 
einen Guy ton de Morveau, !Tenon, welcher sich 
um die Kenntniss von den Zahlten verdient ge¬ 
macht hat; Biot, den Aeros laten; Vauquelin, The- 
nard und Dupuytren, welche drey über das Ein- 
atInnen der verschiedenen Gas - und Luftarten fort¬ 
dauernd Versuche anstellen ; Portal , Corvisart, 
Halle, Pelletan und Percy. 5. College de France. 
Ein lur das specielle Wissen nicht unwichtiges In¬ 
stitut. Hier wird über vergleichende Anatomie, 
Experimentalchemie , Magnetismus , Galvanismus 
und Elektricitä't gelesen, und zwar wie in den mei¬ 

sten andern wissenschaftlichen Instituten in Paris, 
unentgeltlich. 4. College du Plessis. Weniger be¬ 
deutend. Hier wird Chemie, Mineralogie und Pflan¬ 
zenphysiologie gelesen. Ausser diesen Instituten 
sind noch mehrere Gesellschaften gebildet, die auf 
Vervollkommnung der Medicin und Chirurgie Ein¬ 
fluss haben. Dergleichen sind die Societe^de Me- 
decine, welche Sedillot zum beständigen Secretär 
hat; Societe de Veröle de Medecine, Societe cle me~ 
decine de perfectionnemeut, deren beständiger Se— 
cietai Alibei^t ist, die galvanische, die elektrische, 
die. Jmpf - Geseilschalt u. a. 5. Die Schule der 
1 hierarzney - ipid Landwirthschaftskunde in Al- 
foit, 2 Stunden von Paris, wo viel treffliches und 
nützliches gelehrt wird. Das zweyte Capitel: All¬ 
gemeine Geschichte der niedicinischen Institute vor 
und, nach der Revolution, und die ihnen gegen- 
wdt tig eigene Organisation. GrÖsstentheils schon 
anderweitig bekannt. Drittes Capitel: Die Pariser 
Schule und deren Verhältniss zu der zu Mont¬ 
pellier und Strasburg. Die Medicinalschule zu Pa¬ 
ris ist von den cirey in Erankreich bestehenden am 
reichsten fuudirt , dagegen Montpellier in ihrem 
Sthoosse eine fruchtbarere Erudition nährt, und 
in Strasburg im Wissen und Handeln ein glückli¬ 
che! Indiflerenzpunct deutscher und französischer 
Bildung herrscht, der für das medicinische Stu¬ 
dium nicht mn vorteilhaft ist. Viertes Capitel: Ei¬ 
gener Geist des französischen Studiums', kurze 
Chai aktej ist/k der Eehrer und ihrer El irkungs- 
spheue an der Parisei' Schule. Die medicinische 
Section hat an ihrer Spitze Corvisart und Pinel. 
Es sind 12 Lehrstuhle, deren jeder 2 Professoren 
hat. Richerand, Lehrer der Anatomie und Chi¬ 
rurgie; hallement, Dupuytren, Percy, Des Ge- 
nettes. Pell et an der Chirurgie, Eeroux und Bayer 
dei Klinik, Dubais, heroy und Desormeaux der 
Entbindung,skunst, B nur du r der Therapie, Halle 
dei Diätetik, Chaussier er Physiologie, Deyeux 
und Vuquelin der Chemie und Pharmacie, Jus- 
sieu■ und Dumeril der Naturgeschichte, Sue der 
medi(ina foieusis. Thillctye der Bandugenlei); e mul 
materia medica, Mor.au de. la Surthe der Biblio¬ 
graphie medicale. Dei weiteren 'wiss nseha ft beben 
Charakteristik wegen hat der Verf. von S. 6y—80. 

Januar. 

ein Verzeichnis von Schriften französischer Aerzte 
mitgetheilt. 

In des zweyten Theils erstem Capitel gibt der 
Vf. eine Uehersicht des neuesten Zustandes sänunt- 
lic/ier Hospitäler und Armennnstalteri in Paris. 
Das neue Conseil general fuhrt die Aufsicht über 
11 Krankenhäuser (iiopitaux), 8 Versorgungshäu¬ 
ser (hospices), die Findeianstalt und die "Anstalten 
zur Unterstützung der Armen in ihren Wohnun¬ 
gen (secours ä domicile) und ein Ammenbureau. 
Die Commission administrative besteht aus 5 Mit¬ 
gliedern. Aus der detaillirten Beschreibung der in- 
nern Einrichtung und Verwaltung jener Anstalten 
gehet hervor, dass der VT. sie im Ganzen zweck- 
mässig gefunden hat. Die säinmlliehe Einnahme 
derselben betrug im Jahre XIII d. R. 6,5oo,Ooo Er., 
und die sämmtliche Ausgabe 6,200,000 Fr. Ein je¬ 
der Kranke kostet täglich 1 Fr. 64 Cent. Zw^ytes 
Capitel: Nachricht von den einzelnen Kranten- 
und Armenanstalten. 1. Hotel Dien enthält 15y7 
Betten, in welchen i8i5. doch j+64 Kranke waren. 
Em trauriger und dusterer Aufenthalt für arme 
Kranke. Die Stei biichkeit ist gross, die ärztliche 
Behandlung der Kranken soiglo.s. Lepreux, Chef 
des niedicinischen Departements dei- Anstalt, wen¬ 
det das Emetisiren un ! Klystieren , die Oberäizte 
Bosquillon das Saigniren . Recammier das Imrner- 
sii n. zu allgemein am Der dritte Oberarzt Petit 
ist ein ruhiger, sinniger und vielerfahrner Arzt. 
Den Aerzten sind eine Anzahl Eleven zugesellet, 
welche die Cahiers fuhren und untergeordnete Dien¬ 
ste versehen. An diese wenden sich Fremde am 
besten. Pelletan und Dupuytren sind Chefs des 
chirurgischen Departements. Letzterer ist gegen 
Fremde besonders gefällig. 2. Charite hat 276 Bet¬ 
ten, -und ist reinlicher als jenes. Hier ist auch 
eine eigene, aber getrennte, klinische Ansfalt, in 
welcher eine treffliche Einrichtung ist. Obgleich 
Corvisart noch den vollen Gehalt als klinischer Leh¬ 
rer halle , so versah doch le Roux den Posten. 
Dechamps, Chirurgien en Chef, ist zu alt, und 
überlässt an Bayer, chirurg. Adjoint, alles. 5. 
Clinique de perfectionn ment hat nur einen Etat 
am 2 t Kranke. Der sich für die Chirurgie inter— 
essirende Frerp.de darf diese Anstalt wenigstens an 
den drey Operationstagen nicht vernachlässigen, 
Dubois ist klinischer Demonstrator, Par force aber 
Assistent. 4. St. Antoine von 200 Belten, hat eine 
gesunde Lage. 5. Baujon, von einem reichen Fi¬ 
nancier aufgefüh.rt, ist das schönste Spitalgebäude 
in Paris, enthält 120 Betten. 6. Cochin (auch In- 
firnieiie de la maternite genannt), von einem Pfar¬ 
rer gesiiltet, hat 100 Betten. 7. Necker, ursprüng¬ 
lich eiu Nonnenkloster, vpn M. Necker aber zu 
einem Spitale umgeschaffen, hat i4o Betten. Mon- 
geuut ist Arzt, Märet Chirurgus. 8. Maisori de 
s .nte hat einen Etat auf yo K auke. Hier wer¬ 
den Kranke für Geld aufgenommen, in den Sälen 
für 2 Fr. täglich, in Extrazimmern für 5 Fr. La- 
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röche ist Arzt, Dubois Chirurgus. 9. Les enfans 
malades. Der Etat des Spitals ist auf 5oo gesetzt. 
Jadelot ist Arzt. 10. Venerieris. Der Etat ist auf 
216 Männer und 225 Weiber berechnet. Bertin 
ist Arzt, Cullerier Chirurgus. 11. St. Louis ist 
für chronische Hautkranke bestimmt, doch ist auch 
ein kleines Militär-Spital für die Garde de la Mu- 
nicipalile darin, hat 160 Betten. Aerzte sind All¬ 
heit und la Porte, Chirurgus ist Richerand. 

Eigene Militär-Spitaler sind: 1. Val de grace, 
an welchem Biron Arzt und Barbier Chirurgus'ist; 
2. Venerieris hat 4oo Betten für Krätzige, eben so 
viel für Venerische und 100 für Fieberkranke; 5. 
Hopital de la Garde imperiale, an welchem Sud 
Arzt ist; 4. Hotel des Invalides kann 6000 fassen, 
enthält aber nicht so viele. Coste ist Arzt an dem¬ 
selben. Die einzelnen unter der allgemeinen Ad¬ 
ministration stehenden Versorgungshäuser sind: 1. 
Bicetre. Die Gebäude fassen 5ooo Menschen. Es 
ist ein Gefängniss und Versorgungshaus für Män¬ 
ner. Der Verf. fand an 2000 Greise, auch Arme, 
die sich zur Arbeit anheischig machen, Kranke mit 
unheilbaren Krebsschäden und Geschwüren, Blinde, 
Epileptische und Narren. Arzt war Lanefranque, 
seit kurzem le Galois; Chirurgen sind Dumond 
und Hebreard. 2. Salpetriere ist ein Versorgungs¬ 
haus für Weiber, grösser, aber doch reinlicher als 
Bicetre. Pinel ist Medecin en Chef, Landre. Beau- 
vais Medecin adjoint, Esquirol Medecin adjoint des 
alienees; Chirurgen sind Lallernerit und Alurat. 5. 
Charenton, ein Spital für Irre beyderley Geschlechts. 
Die mittlere Zahl der Kranken war i4o. 4. Alai- 
son de saute de Msr. Esquirol. Eine treffliche 
Privalirrenanstalt, für 20 Personen eingerichtet, die 
monatlich 4oo Fr. zahlen. 5. Incurables hommes, 
für alte gebrechliche, unheilbare, arme Männer, 
ln der neueren Zeit ist auch eine Einrichtung für 
arme, gebrechliche, blödsinnige, epileptische Kna¬ 
ben getroffen, die man bis zum 20. Jahre behält, 
und dann in andere Häuser einrangirt. Der Etat 
ist aut 5o Betten gesetzt, wie der Etat des ganzen 
Hauses auf 45o. Arzt ist Lesvignes , Chirurgus 
Deshayes. 6. Incurables femmes. Der Etat ist mit 
dm Kindern auf öoo gesetzt, 7. Menages, für alte 
arme Eheleute, die über 60 Jahre alt seyn und 
20 Jahre in der Ehe gelebt haben müssen. Bou- 
dier ist Arzt. 8. Reiraite de Montrouge, für alte 
ehemalige Eroployes in den verschiedenen Spitä¬ 
lern und Versorgungsanstalten, und für Personen, 
die zwar nicht arm sind, aber nicht genug haben, 
sich zu erhalten, wenigstens 60 Jahr alt sind und 
Gebrechen haben, welche zur Arbeit unfällig ma¬ 
chen. Durnangin ist Arzt. 9. St. Perine , oder 
Retraite de la vieillesse, hat 24o Stuben. Die vor¬ 
malige Kaiserin Josephine hat darin io4 Stellen ge- 
stift-1 und 24o,ooo Fr. dazu geschenkt. Drittes 
Capitel: Versorgungsanstalten für die Jugend und 
Kind r. 10. O phelines. Der Etat dieser, (ur Vläd- 

clien bestimmten, Anstalt ist auf 600 Betten ge¬ 

setzt, es waren aber nur 2Ü0 besetzt. 11. Orphe- 
lins (sonst la pitie), für Knaben bestimmt. Unter 
4 Jahren wird kein Kind aufgenommeu und über 
12 Jahren keines behalten. Es sind 600 Betten 
darin. 12. Bureau du placement. Die Kinder wer¬ 
den in Baris oder auch den Departements entwe¬ 
der bey Handwerkern, oder in Manufakturen und 
Fabriken, oder auf dem Lande zur Landwirth- 
schaft versorgt. Das Bureau zahlL für jedes Kind 
eine Pension, wovon die geringste 12 Fr. beträgt, 
gibt jedem ein trousseau mit, und wenn die Lehr¬ 
jahre aus sind, noch einen als letzte Unterstützung. 
i5. Maternite. Unter diesem Namen werden drey 
Anstalten, ein Gebärhaus, eine Findelanstalt und 
eine Hebammenschule verstanden, welche sich aber 
in zwey verschiedenen , nicht weit von einander 
entfernten, Häusern befinden. Hucherard stehet die¬ 
sen Anstalten vor. Chäussier, Andry und Halle 
sind Aerzte, Dubois ist Accoucheur, Anvity Chi¬ 
rurgus. In der Hebammenschule waren 100 Schü¬ 
lerinnen, welche 24o Fr. für den Cours von sechs 
Monaten zahlten, ßaudeloccjue war Lehrer. i4- 
Bureau des nourrices. Diese Anstalt ist dem firn. 
Lallement und seiner Frau an vertrauet, de la Porte 
ist Arzt dabe}'. i5. Sourds - Muets. Sicard veran¬ 
staltet alle li Tage öff-ntliche Hebungen. Icar ist 
Ai zt dabey. 16. Quinze Vingls. Ist der Erzie¬ 
hung und dem Unterrichte der Blinden gewidmet. 
Picard ist Director, Btlevier Arzt. 17. Secours cc 
domicile. Wenn der Arme sich nichts mehr durch 
Arbeit verdienen kann, oder der Gewinn nicht 
hinreicht, so geschiehet die Unterstützung sowohl 
durch Geld als durch Naturalien. 18. Societe phi- 
laritropique. 19. Societe de la charite maternelle. 
20. Vaccine, wobey Husson Arzt ist. 

* 

Der dritte Theil enthält in 15 Capiteln ver¬ 
schiedene praktische Beobachtungen, die der Verf. 
in Paris zu machen Gelegenheit gefunden hat. Mag 
der \ erf. auch im Ganzen seinen Zweck, von der 
französischen Praxis der Medicm und Chirurgie 
den Lesern eine Ueberzeugung zu verschaffen, er¬ 
reicht haben, so kommen doch der unerheblichen 
Fälle hier zu viele vor. Von den bedeutendem 
will Pvecens. hier nur folgende /.wey auszeichnen. 
Dupuytren hat von den Blutungen bey W unden 
die* \nsichf, dass sie oft vom Drucke der Muskel¬ 
wände auf die im Boden der W unde verletzten 
kleinen Arterienzweige herkommen, und dann durch 
eine Erweiterung der Wunde allein gestillet wer¬ 
den können. Derselbe unterscheidet auch bey oer 
Entzündung nach der Verschiedenheit der dabey 
ergriffenen Theile 7 Grade, welche Unterscheidung 
auf die Wahl der Heilmittel den wichtigsten Ein¬ 

fluss hat. 

Sollte der Verf. sein in der Vorrede gegebe¬ 
nes Versprechen, Beobachtungen über Gcmüths-, 
Geistes - und Kinderkrankheiten noch nachfolgen 

zu lassen, erfüllen, so wird er sich den Dank aller 
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deutschen Aerzte, denen es von Interesse ist, die 
Handlungsweise ausländischer \erzie kennen zu 1er- 
nen, verdienen. Nur wünscht Rec., dass der Vf. 
eine strengere Auswahl treffen möge, als bey den 
vorliegenden. 

Kurze Anzeige. 

Menschenwürde. In Selbstgesprächen. Ein Büch¬ 

lein, das man vorzüglich jungen Leuten am Ende 

ihrer Erziehung in die Welt mitgehen kann. 

Von C. F. Sintenis , Cons. Rath. Leipzig, bey 

Gerh. Fleischer d. J. 1817. S. 166. 8. (12 Gr.) 

Allerdings kann man dieses schlichte, weder 
mit Vorrede noch luhaltsanzeige versehene, Büch¬ 
lein Jünglingen , die aus dem elterlichen Hause, 
oder von der Schule in das treyere und versu- 
chungsvollere Leben einlreten wollen, aut den Weg 
mitgeben; man wird ihnen dadurch, wenn gleich 
nicht so viel nutzen, als dies z. B. durch die Mit- 
gabe von Ca/npe's „Theophron“ geschehen wurde, 
doch wenigstens nicht uunutzlich, geschweige denn 
schädlich werden. Der würdige Mann , welcher 
schon so viele lehrreiche und mit Recht behebt 
gewordene Volksschriften in alleriey Form her¬ 
ausgab, und, auch nachdem er bereits als „Oswald 
der Greis“ gesprochen hat, immer wieder, wie mit 
erneuerter Jugendkraft, zu seinem Publicum redet, 
beschenkt dieses hier mit zehn Aufsätzen, wrelche 
eher den Namen Betrachtungen, als „Selbstgesprä¬ 
che“ führen könnten , und deren Gesammtinhalt 
durch den Ausdruck „Menschenwürde“ ohne Zwei¬ 
fel nur darum bezeichnet wurde, weil ihnen die 
gemeinschaftliche Tendenz, das Gefühl dieser Wän¬ 
de aufzuregen, sich zueignen lässt. Der Hauptge¬ 
danke der ersten dieser Betrachtungen ist: Ich bin 
ein Mensch! der der zweytenx Es ist ein Gott! die 
dritte muntert zur Ausbildung des menschlichen 
Ei kenntnissvermögens, die vierte zu der des Ver¬ 
mögens der sittlichen Freyheit auf. Die fünfte 
preist die Anlage zur Humanität, oder vielmehr 
diese selbst als geistige Anlage, indem Vf. dieses 
Wort für das sonst in diesem Sinne gebräuchliche 
„Sympathie“ gesetzt hat, und zugleich wird in der 
fünften wie auch in der sechsten von dem, was im 
Menschenleben jene Humanität hauptsächlich theils 
behindere, theils befördere, gehandelt. Das Thema 
der siebenten ist „Verdienstlichkeit uin die Welt,“ 
zu welcher die Erwählung eines Berufs empfohlen 
wird; das der achten Vaterlandsliebe, mit welcher 
jedoch auch Wellbürgersinn stets verbunden seyn 
müsse. Die neunte führt den Satz aus, dass man 
aucli sein eigenes Glück, nur aber auf edeln We¬ 
gen, suchen dürfe und solle, wobey die ohne und 
wider Verdienst Beglückten nach Gebühr gewür¬ 
digt werden; und in der zehnten endlich werden 
der „durchaus kleine“ Mensch, d. i. der im Glü¬ 

cke übermüthige, im Unglück unmuthige, und dann 
der durch den entgegengesetzten Sinn „durchaus 
grosse,“ zur Erweckung und Belebung dieses letz¬ 
tem Sinnes , neben einander gestellt. Man muss 
sich wundern, warum der Vf. des „Elpizon“ nicht 
auch liier dem Gedanken der Unsterblichkeit, wel¬ 
cher mit dej Idee der Menschheitswürde so innigst 
verwandt ist, einen eigenen Abschnitt widmete; 
und befremden muss es sogar, wie derselbe hier 
S. 121. 22. folgende Stelle hiuschreiben konnte: 
„Die Hauptsache“ (in Absicht auf die Mangelhaf¬ 
tigkeit uusier Keuntniss von der Geisterwelt) ist 
docii wotil nur, dass ich weder weiss, was Ich 
eigentlich sey, noch dass ich weiss, was Gott eigent¬ 
lich sey. Ob ich hieiuber in den ewigen Zukiinf- 

ten mehr Wissenschaft erhalten werde? Ich zweifle 
daran; ich glaube vielmehr, auch in den allerewig¬ 
sten nicift.“ Tief drang freylieh Hr. S. nie in sei¬ 
nen Gegenstand ein, und selbst seinen absichtlich 
religiösen Aussprüchen und Abhandlungen fehlt es 
insgemein an Feyerlichkeit, Salbung und Andacht: 
es ist hauptsächlich nur seine Treuherzigkeit mit 
kernhaitem Witz gepaart, eine gewisse geistvolle 
Naivetät, was, bey übrigens unverkennbarem Ei¬ 
fer für alles Wahre und Gute, seinem, gewöhn¬ 
lich nur das Bekannte und Nächstliegende ausspre- 
chenden Vorträge so viele und begierige Leser er- 
wai b. In seiner Recht - oder vielmehr Unrecht¬ 
schreibung bleibt er sich auch hier gleich; und eben 
so in mancher andern, die Sprache betreffenden, 
Nachlässigkeit. Was S. i42. ,, Uebergebenheiten“ 
und S. ia5. die „übergebensten“ Menschen heissen 
sollen, vermag Rec. kaum zu erratlien; der eben¬ 
daselbst vorkommeude Ausdruck „Wacker“ aber, 
vermuthlich ein Provincialismus, ist ihm ganz un¬ 
verständlich. 

Kleine Schrift. 

Der nunmehrige Director des Gymnasiums zu 
Gera, Hr. Dr. August GotthilJ Rein, schrieb zur 

Feyer des dritten Reformationsjubiläums auf dem 
dasigen Gymnasium am 1. Nov. vor. J. eine kurze 
Abhandlung: In wiefern kann und soll der Schul¬ 
mann mit Luthern Aehnlichkeit haben? 22 S. in 4. 
Es werden diejenigen trefflichen Eigenschaften Lu¬ 
thers hervorgehoben, die auch den Schulmann aus¬ 
zeichnen müssen ; sein reger Sinn und warmer Eifer 
für Wahrheit mit Gewissenhaftigkeit und Frömmig¬ 
keit verbunden, sein Sinn für alles Wissens würdige, 
Nützliche und Schöne , seine Liebe zur deutschen 
Sprache und Poesie Q nicht Professor der Naturge¬ 
schichte, sondern der Naturlehre, Physik, war Lu¬ 
ther zuerst in Wittenberg), sein heiterer, froher, 
auch zu Kindern sich herablassender Sinn; und sie 
werden nicht nur aus seinem Leben und seinen 
Schriften belegt, sondern auch die Art ihrer Nach¬ 
ahmung für deu Schulmann mit Einsicht und Wär¬ 
me gezeigt. 
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Leipziger Li teratur- Zeitung. 

Am 23. des Januar. 20- 1818. 

Zoologie. 

The zoological Miscellany; being descriplions of 

new or interesting animals, bv pp'. E. I^each, 

illustraled witli colour’d figures, drawn from ria- 

ture by R. P. Nodder. X ol. I. London, i8i4* 

d. (i57 Seilen Text und Go Kupfertafeln), Vol. 

H. London, 1810. 8. ( i54 Seiten Text und 60 

Kupfertafeln). 

"Wir dürfen aus dieser reichhaltigen Sammlung 
nur das Allgemeine angeben, und höchstens liey 
den aufgestellten neuen Gattungen (generibns) et« 
was länger verweilen, um ihre charakteristischen 
Merkmale anzudeuten. Nur wenige der darin ent¬ 
haltenen Ai ten (specierum) sind in Europa ein¬ 
heimisch; viele in andern Welltheil’en; die mei¬ 
sten in Neuholland: 

1) Säugthiere' 6 Arten, von denen die Hälfte 
neu ist. 

2) / Ögel. 28 Arten, von denen ebenfalls die 
HäJtle neu ist. Neue Gattungen sind folgende: 
Am b lyr a mph u s, rostrum rectum, subconicum, 
apice depresso obtuso; pedes simplices, ambulato- 
rii. Durch den am Ende stumpfen zugerundeten 
Schnabel soll sich diese Gattung hauptsächlich von 
Oriolus unterscheiden. Polophilus, wohin mehrere 
ausländische Arten der Gattung Cuculus gehören, 
die ihre Eier selbst bebrüten, z. B. Cuc. p*hasianus 
Lath. Dacelo, z. B. Alcedo gigantea Laib. 

5) Amphibien, nämlich Crocoddus Cuvieri und 
Acanthophis ßrownii; beydes neue Arten; letztere, 
welche Brown schon als Boa ambigua beschrieben 
hat, scheint zu der bekannten Gattung Scytale zu 
gehören. 

4) Fische. 5 Arten, von denen 2 neu sind. 
Man bezweifelte bisher, dass die Schcverdtfische 
Schilfe durchbohren könnten ; es soll aber doch ge¬ 
wiss seyn. — Aus Syngnathus hippocampus und 2 
neuen 01 wandten Arten bildet der Vf. eine neue 
Gattung, die er Hippocampus nennt, wo dann je¬ 
ner Syngn. Hipp, in Hippoc. antiquorum umgetauft 
wird. 

5) Crustaceen. 22 Arten, wovon die Hälfte 
neu ist. Folgende 12 neue Gattungen: Arnmolhea. 
Corpus 4 articulatum, segmentis omuibus pedigeris, 
antico in processum capitiformem producto ; ro- 

Erstcr Hand. 

strum cylindricum , corpore longius, segmento an¬ 
tico inferne annexum; mandibulae rostro multo 
breviores, biarticulatae, articulis aequaiibus, se- 
cundo didactylo; palpi rostro longiores, 9 artieula- 
ti, articulo tertio longissimo; pedes 8, tarsis biar- 
ticulatis, unguibus duplicatis. Diese Gattung ist 
mit Nymphum nahe verwandt. — Nebalia, z. ß. 
Cancer bipes Herbst tab. 44. — Lupa, z. B. Por- 
tunus forceps Fabr. — Leplopcdia, z. B. Inachus 
sagittaria Fabr. — Pactolus. Testa subtriangularis, 
antice rostrata; rostrum integrum; oculi distantes, 
subglobosi, pedunculo crassiores. Alaunen femi- 
nae 5 articulatum, articulis primo angusto, 2,5 et 
4 trausverso-linearibus, 5 amplissimo subrotundato. 
Pedes mediocres decem; paria 1, 2 (et 5?) ungue 
simplici instructa, 4 et 5 didactyla. Die neue Art, 
P. Boscii, ist, nach Leach, wahrscheinlich derselbe 
Krebs, welchen Fabr. als das Weibchen des Ina¬ 
chus sagittaria (s. die vorhergehende Gattung) be¬ 
trachtete. — Atylus, z. B. Gammarus carinatus F. 
— Egeria, z. B. Herbst tab. XVI. fig. ß. — Do- 
clea, z. B. Inachus araneus F.— Pisa, z. B Can¬ 
cer longirostris Herbst tab. XVI. fig. 92. — Lissa, 
z. B. Cancer chiragra Herbst. — Lihinia. Testa 
subcircularis, spinosa, dense villosa, antice grada- 
tim in rostrum integrum producta; oculi pedun- 
culo vix subcrassiores; orbila fissura nulla distin- 
cta. Antennae rostri longitudine, articulo primo 
secundo longiore, articulo tertio tenuissimo. Pedi- 
paipi gemini externi, cauli interno, articulo secun¬ 
do ad apicem internum abrupte et profunde emar- 
ginato pro articuli primi processus apicalis insertio- 
ne. Pedes 10, par anticum didaeiylum, reliquis 
haud rnullo crassius, paria alia mediocria, haud 
longissima. — Ibacus, z. B. Scyllarus incisus Peron. 

6) Arachniden, und zwar Epeira gigas und eine 
neue Gattung, Nephila, wohin Aranea maculata 
Fabr. gehört. 

7) laschten. 42 Arten, darunter 27 neue. Nach 
des Vfs. Beobachtungen legen die PFespenweibchen 
im Frühjahr nur ein kleines Nest an und erziehen 
sich darin einige Arbeiter, mit deren Hülfe sie dann 
ein neues grösseres Nest verfertigen, und in dieses 
ihre übrigen Eier legen, woraus dann Männchen, 
Weibchen und Arbeiter hervorkommen; letztere 
bleiben entweder alle beisammen, um das Nest zu 
vergrÖssern oder eiiie Anzahl sondert sich von den 
übrigen ab und gründet eine neue Kolonie. — Wir 
haben hier 7 neue Gattungen zu betrachten: Agarista 
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Autennaeextrorsum crassiores, ad apicem acuminatae, 
abrupte uncinatae; palpi sup<a tin^uam contigui, ar- 
ticnlo penultirao coropies^o, hquamoso, antice hii suto, 
ultimo cylindrico nudo. Im äussern Habitus mit No- 
ctua sponsa und deren Verwandten ubereinkom- 
jnend. — Ourapteryx, z. B. Fhalaena politata und 
sambucaria. — Midis. Caput, ad oculos in thora- 
cem intrusum; veitex ocellis duobus transversira 
positis; antennae filiformes;; 4 articulatae, articulis 
cylindricis aequalibus; pedes anteriores consimiles, 
postici femoribus incrassatis, tibiisque inferne dila- 
tatis; tarsi omnes tiiarticulati, articulo primo reli- 
quis conjunctis longiore. Corpus elongatum, supra 
planum; thorax trigonus, autice valde angustatus; 
abdomen lateiibus dilatatis. Diese Gattung gehört 
wohl zu Coreus Fahr. — Nyniphes. Antennae fili- 
foi mes, corpore bi eviores, articulis medio subcras- 
sioiibus; palpi quatuor, exteriores articulo ultimo 
praecedente subiongiore, cylindrico, apice obtuso ; 
interiores articulo ultimo praecedente longiore. sub- 
clavato, apice acurainato: labium medio emargina- 
tum; ocelli nulii; tibiae apice bicalcaratae; larsi 5 
articulati, articulis inleg!is; ungues duo curvati, 
puvilli duo. Diese Gattung steht neben Hemero- 
bius an ihrem natürlichen Platze. — Adicts, z. ß. 
Bombyx Luna F. — Necrodes, z. B. Silpha litto- 
ralis.— Petalura. Caput subhaemisphaericum, su¬ 
pra clypeum valde vesiculosum; vertice ocellis tri— 
bus triangulum delineantibus; oculi magni, latera¬ 
les, baud contigui; labium inferius trifidum, la¬ 
mella intermedia minore, lamellis lateialibus ad 
apicem internum emarginalis, lamella parva, apice 
unispitiosa, terminatis. Alae horizoutaliter exten- 
sae, stigmate valde elongato, maris ad angulum 
analem abrupte subaduncae. Abdomen elongato- 
cy lindricum, articulo primo maris utrinque obtu- 
sounidentata ; cauda lamella una latissima utrinque 
instructa, squama infei ne interjecta. Offenbar sehr 
nahe mit Aeshna verwandt, nur durch dieSchwanz- 
anhäugsel verschieden. 

8) Seeigel. Spatangus Australasiae, eine neue 
Art. 

9) Seesterne. i4 Arten, darunter io neue. Als 
neue Gattungen finden wir Gorgonocephcilus, z. B. 
Asterias caput medusae L. und Altdo, wohin Aste- 
l’ias decacnemos Penuant gehört. 

10) Mollusken. 54 Arten, worunter neu sind. 
Folgende Gattungen sind neu: Bulimulus, wohin 
Helix acuta gehört, und eine neue Art, ß. trifa 
sciatus, aus Westindien, welcher auch fossil in eben 
dem Kalkstein auf Guadeloupe vorkommt, worin 
Menscheuskelette gefunden werden. — Margarita, 
z. B. Mythus margaritifer L. — Dipsas. Tesla flu- 
viatilis, bivalvis, arquivalvis, transversa, irnpres- 
sionibus muscularibu.s ti ibus; cardo in utraque valva 
externe lamellifo; mis; steht zwischen Unio und 
Auodonta in der Mitte. — Ado na, z. B. Turbo 
scalaris L. 

j.i) Wärmer. Ponlobdella, eine neue Gattung, 
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wozu Hirudo muricata L. gehört, mit 5 neuen 
Arten. 

12) Polypen. Caryophyllia cyathus Lamark. 

In wie fern nun alle die als neu aufgestellten 
Arten wiiklich als solche sich bestätigen mögen, 
müssen wir für jetzt noch dabin gestellt seyn las¬ 
sen; indem wir in Deutschland keine Gelegenheit 
haben, auch nur den zehnten Theil der hier be¬ 
schriebenen seltenen TliAere zu sehen und mit ih¬ 
ren nächsten V ei wandten zu vergleichen ; doch 
scheint es uns, als sey der Verf. mitunter in An¬ 
nahme neuer Arten etwas zu rasch verfahren: Mo- 
dioia arnericana n. *p. ist ohne Zweifel nur als 
Abait von M. papuaua (Mytilus tnodiolus L.) zu 
betiacliteu. Solen ceylonensis u. sp. ist offenbar mit 
b. \ agina üben inslimmend , hält der Verf. aber er¬ 
stem von letzterm verschieden, so wäre sehr zu 
wünschen, dass ei die unterscheidenden Merkmale 
möchte augedeutet haben. Pespa britannira n sp. 
ist wohl nichts weiter als eine Abart der V. saxo- 
niea. Wie sehr diese, und so auch V. vulgaris, 
in Hinsicht der Giösse und Zeiihnung abändert, 
das hat Ree. m einer beträchtlichen Reihenfolge 
von Individuen vor Augen, und kann sich dabey 
nicht der Gebet zetigung erwehren, dass beyde, u. 
mit ihnen also auch V7. britannica, zu einer und 
derselben Art gehören müssen. Wenn wir aber 
auch dem Verf. gerechterweise unsern Dank für 
die Mittheiiung so vieler ausgezeichneter Thiere 
nicht versagen können, und nichts mehr wünschen, 
als die Fortsetzung dieses Werks, so möchten wir 
ihn doch ersuchen (und möchten dieses doch auch 
die deutschen Naturforscher beherzigen!), alte 
vvohlgegrundete scharf genug begi änzte und nicht 
überladene Haltungen weniger willkührlicli in meh¬ 
rere Gattungen zu zersplittern, welches er sich in 
vorliegendem Werke offen bar hat zu Schulden kom¬ 
men ia.»^en, und wobey die Wissenschaft, aus längst 
bekannten Gründen, Nichts gewinnt. Eine Gat- 
tung pius ßucco dubius und einigen andern ver¬ 
wandten Arten entstanden), die uns früher schon 
unter der Benennung Pogonias bekannt war, kommt 
liier einmal als Pogonia, und dann wieder als Po- 
gomus vor; Nachlässigkeiten der Vrt könnten leicht 
den Verdacht erregen, dass der Verf. überhaupt 
etwas zu eilfertig verfall« e. Der Zeichner und Ku¬ 
pferstecher, obgleich et sich auf dem Titel einen 
animal painter and draftsman in natural history 
neppt, hätte besser arbeiten können, denn aus-' 
ser dem , dass die Illumination mitunter sehr 

| unrein geratfn-n ist, so sind auch zuweilen selbst 
* charakte: istische Merkmale im Stich verfehlt vvor- 
; den, z. ß. an der Gattung M etis ist das Merk- 
, mal, tarsof um articulo primo reliquis conjunctis 

longiore in der Abbildung nicht zu erkennen. Au 
dem Sihnahel des Lanius lineatus ist de; tiefe Sei- 
teneinsihintt vor der starkgekiurmnten Spitze des 
Oberscimahels in der .Abbildung gar nicht angege- 

t beii; und doch ist dieser .Einschnitt fast noch, tie- 



157 1813. Januar. 

fer, wie bey unsern L. excubitor, wovon Rec. an 
einem Individuum aus seiner eigenen Sammlung 
(welches übrigens aus Cayenne herstammt, nicht 
von Berbice, wie das hier abgebildete) sich über¬ 

zeugte. 

Geographie und Statistik. 

Historisch - statistisch -topographisches Lexicon von 

dem Grossherzogthum (e) Baden, enthaltend in 

alphabetischer Ordnung eine vollständige Be¬ 

schreibung aller Festungen, Städte, Flecken, Dör¬ 

fer, Schlösser, Klöster, Stifter, Weiler, Hole, 

Zinken, Wälder, Berge, Thäier, Häfen, Seen, 

Fl usse, Handelsplätze, Fabrikörter, Gesund¬ 

brunnen, Bäder, und überhaupt aller in irgend 

einer Hinsicht bemerkenswerthen Ortschaften u. 

Gegenden des Grossherzogthums Baden; nebst 

Anzeige ihrer Lage, Entfernung, , ormaligen u. 

jetzigen Beschaffenheit, und aller ihrer Natur- 

und Kunstinerkwüi digkeiten. Herausgegeben von 

J. B. Kolb, Crossherzo-lich Badischem Archivrathe in 

Freiburg. Dritter Theil. O — Z. Karlsruhe, bey 

Braun, 1816. 423 S. gr. 8. (3 Rthlr.) 

Rec. hat die beyden ersten Theile dieses treff¬ 
lichen, mit seltener Beharrlichkeit bearbeiteten, 
"Werks mit verdienter Anerkennung seines Wer- 
thes in dieser L. Z. (1814, N. g4. S. 745 ff.) ange- 
zeigt. Er freut sich der Beendigung desselben in 
diesem d it.ten Theile, und kann dem deutschen 
Publicum die Versicherung geben, dass der Verf. 
in allen dort erwähnten rühmlichen Eigenschaften 
sich völlig gleich gebliehen ist, und nun ein Werk 
über das Grossheizogthum Baden vollendet hat, 
welches als Muster für ähnliche Schriften über 
sämmtliche andere deutsche Staaten dienen kann. 
Denn, abgesehen von einigen, früher schon be¬ 
merkten kleinen Mängeln im Plane, und von den 
Veränderungen, welche der schnell um wandelnde 
Zeitgeist bereit? in Hinsicht einiger Artikel der er¬ 
sten Theile hervorgeb rächt hat, bat dieses Werk, 
durch die Verbindung des Historischen, Geogra¬ 
phischen und Topographischen, das grosse Ver¬ 
dienst einer umschließenden, und aus allen dem 
Vei f. zugänglichen Quellen geschöpften, Uebersicht. 
Wir wurden in der That in der Erdkunde des 
deutschen Staatenbundes beträchtlich fortschreiten, 
wenn der hochverdiente Kriegsrath Krug in Berlin 
sein früheres Wörterbuch über die prcussischeMo¬ 
narchie nach den jetzt bestehenden Verhältnissen 
umarbeiten, eben so Cnisius das Seinige über den 
ösf i eichischen Kaiserstaat neugestalten, und in je¬ 
dem der grossem deutschen Bundesstaaten, na¬ 
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mentlich in Sachsen, Hannover, pVirtemberg, den 
beiden hessischen und mecklenburgischen Staaten u. 
s. w. ein sachkundiger Mann, mit Benutzung ar- 
chivalischer und handschriftlicher Quellen, der Aus¬ 
arbeitung ähnlicher Werke sich unterziehen wollte. 
Konnten ja die ältern Ulmer Lexica über die deut¬ 
schen Reichskreise, bei aller ihrer Mangelhaftig¬ 
keit, Abgang finden; warum nicht auch neue, den 
gegenwärtigen Verhältnissen angemessene, und aus 
den sichersten Quellen bearbeitete Werke ? Die 
ängstliche Geheimnisskrämerei in statistisch - geo¬ 
graphischen Sachen wird ja wohl endlich von dem 
deutschen Boden verschwinden, seit man beym 
Reichs-Deputations-Hauptschlusse und boym Wie¬ 

ner Congresse wohl endlich hinreichende Erfah¬ 
rungen gemacht hat, dass solche Verheimlichungen 
zum Nachtheile der Fürsten und Volker atu,fallen. 
Denn das grössere Publikum ergreift zu leicht, so¬ 
bald man absichtlich das Wahre verheimlicht, eine 
zu hohe Meinung von der Bevölkerung, dem W ohl- 
stande in dem Finanzertrage einzelner Länder; u. 
bey der Entscheidung öffentlicher Angelegenheiten 
wird nicht selten diese öffentliche Meinung mehr 
berücksichtigt, als die mit Misstrauen betrachtete 
angeblich officielle Berechnung. Wie leicht aber 
ein deutscher Staat überschätzt werden kann, lehrte 
im Jahre i8o5 besoudeis das Erzbisthum Salzburg 
mit dem Stifte Berchtesgaden. Doch müssten die 
Verleger solcher Wörtei buchet* mässigeie Preise 
machen , als der Verleget* des vorliegenden. Es ist 
Wahl , das Werk ist eng und nett gedruckt; allein 
3 Rthlr. für 27 Bogen, welche dieser Band ent¬ 
hält, ist nach des Rec. Ermessen doch ein zu hoher 
Preis. Uebei* 1 gr. 6 pf. darf der Bogen hei einem 
Werke nicht kommen, das tui eine weite Verbreit 
tung bestimmt ist, und nicht bloss zu den lite äri— 
sehen Luxusartikeln gehört. Rec. ist ein erklärter 
Feind des Nachdrucks; allein die jetzt immer ge¬ 
wöhnlicher werdenden enormen Ladenpreise haben 
auch vieles gegen sich, und werden für dieZukunft 
dem deutschen Buchhandel eben so nachtheilig wer¬ 
den, wie der laut angeklagte Nachdruck. Das« aber 
auch «o/üdeufsehe Verlagshandlungen, bey theurem 
Material, noch billige Preise zu halten wissen, be¬ 
weisen besonders Hahns mit Meusels Staatengc- 
schichte, Hinrichs mit Steins Handbuch der Geo¬ 
graphie, Nicolai mit Sclnöckhs Hilmar Curas, die 
Weidmännische und andere solide Verlagshandlun¬ 
gen! Diese beyläufige Bemerkung, veranlasst durch 
den hohen Preis des vorliegenden dritten 1 heiles, 
verdient vielleicht einmal eine nähere Erörterung 
und Uebereinkunft der deutschen Buchhändler zur 
Leipziger Osterinessei denn Flugschriften, Romane, 
Taschenbücher und Schauspiele abgerechnet, sollte 
doch der fröhliene Anbau der eigentlichen wissen¬ 
schaftlichen Literatur durch die immer gesteigerten 
Ladenpreise nicht verhindert werden! Dies wird 
man aber nach 1 ofahren noch mehr fühlen, als jetzt, 
wenn die Bücherpreise in dem Verhältnisse steigen, 

wie sic seit 10 Jahren zu steigen begonnen haben! 
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Zu den vorzüglichsten Artikeln des vorliegenden 
Theiles rechnet Rec. Oberkirch , Odenwald Offen¬ 
burg, Ortenau, Petershausen, Pforzheim, Pful- 
lendorf, Rastadt, R vieltenau, Rhein , Sachlagen, 
Salem, Sanct Landelin, Sanct Peter, Sanct Ulrich, 
Sand Wilhelm, Schönau, Schlittern (die ßenedicti- 
ner-Abtey), Siliwarzach, Schwarzwald, Schwe¬ 
tzingen, Sinsheim, Sponech, Stauden Staujfertbirg, 
Stockach, Stuhlingen, Salzburg, Th<nnenbach, St. 
Trudpert, Trybei g, Ueberlmgen Urach, Villin- 
gen, Wajdkirch. Weingarten, Wertheim, Wies- 
loch, // indeck, Zähringen, und im Anhänge der 
ausführliche Artikel Pfalz. Schon aus dieser No- 
menclatur ergibt sich,'dass der Vetf. den aufgeho¬ 
benen Klöstern und Stiftern, dass er den mediati- 
sirten Reichsstädten und Dynasten, und besonders 
den neuen Erwerbungen des Grossherzogthums seine 
Aufmerksamkeit widmete, ln der That finden sich 
auch liier — vorzüglich für den Historiker in dem 
deutschen Mittelalter — sehr reichhaltige Notizen 
über wenig gekannte geistliche Besitzungen auf we¬ 
nigen Seiten zusammengedrängt, für welche Rec. 
dem Verf. seinen Dank bezeugt, weil nicht jedem, 
ausserhalb Baden lebenden, Gelehrten solche Quel¬ 
len für diese interessanten Artikel zu Gebote ste¬ 
hen konnten, wie dem Verf., der so häufig arclii- 
valische und handschriftliche Nachrichten brauchte. 

Möge der versprochene Supplementband zu dem 
ganzen YV erke nicht lang ausbleiben! 

Statistik und Topographie der mit clem Grossher¬ 

zog thume Hessen vereinigten Lande des linken 

Rheinufers, von J. Konrad Dalli, Grossherzoglich 

Hessischem fschulcommissair und Stadtpfarrer zu Gernsheim. 

Mit Tabellen und einer Specialcharte. Darm¬ 

stadt, 1816, bey Heyne und Leske. s5oS. kl.8. 
dehaftet. (1 Rthlr.) 

Für den ersten Anlauf, um die von dem Gross¬ 
herzoge von Hessen jenseits des Rheins neueinge- 
ta ns eilten Gebiete näher kennen zu lernen, ist die 
vorliegende Schrift brauchbar und gut. Der Verf. 
hat die aufgenommenen topographischen u. statisti¬ 
schen Nachrichten und Tabellen theils aus schon ge¬ 
druckten Jahrbüchern für das Departement vom Don- 
nersberge, theils aus 'andern Quellen gezogen u. selbst 
bearbeitet. Durch die bayrische Besitznahme des 
grössten Theiles des Departements vom Donners¬ 
berge, welche erfolgte, nachdem der Verf. das MS. 
bereits zum Drucke abgeliefert hatte, und durch 
die neuen, dadurch nötliig gewordenen Verfügun¬ 
gen hat sich freylich in dem vieles verändert, was 
besondeis in der Verwaltung dieser Provinzen von 
dem Y erf. mitgetheilt worden ist. 

Januar. 

Kurze Anzeige, 

Vollständige 'und deutliche Anleitung zur teut- 

sehen Briefschreibekunst. Ein Handbuch für an¬ 

gehende Geschäftsmänner, worin nicht nur die 

Hauptregeln der Rechtschreibung, derSprachlehre 

und der guten Schreibart überhaupt, sondern 

auch die im gemeinen Leben am häufigsten be¬ 

gangenen Sprech - und Schreibfehler aus einander 

gesetzt werden. Nebst einer zahlreichen ßey- 

spielsammlung theils muster - theils fehlerhafter 

Briefe. Herausgegeben von Johann Gottfried 

Sommer, Verfasser des Verteutschungs - Wörterbuches. 

Zwey Abtheilungen und ein Anhang. Prag, 1817. 

b. Calve. 110. i4o. 10. tu 70 S, in 8. ohne die 
nicht paginirte Vorrede. 

Man kann bey einem Werke dieser Art wolii 
fragen: wa. ,,m es erscheint und wie es sich vor 
andern auszeichnel l Auf die erste Frage antwortet 
dci \ eif.: bey den neuen Fortsthritten der deutschen 
Spiache langen die meisten frühem Anweisungen zur 
guten Schreibart an zu veralten. (Da muss der Vf. 
die bessein neuen nicht kennen oder nicht nennen 
wollen — Denn mit Adelung hören ja die Schrif¬ 
ten über diesen Gegenstand nicht auf.) Auf die 
zweyte erwiedert er: „ich habe bey dieser Anlei¬ 
tung, was die eiste Abtheilung betrifft, vorzüglich 
Ilemsius ieut, und Kumpfs teutschen Secretär, 
und bey der zweyten, der ßeyspielsammlung, den 
Briefsteller von Heinsius-Moritz, den Berliner von 
Bolte und den leipziger von Claudius, mit nöthi- 
gen Abänderungen, benutzt" (d. i. daraus abge- 
schneben, so viel mir gefiel, wie es der Verfasser 
des Verteutschungs-Wörterbuchs schon gethan hat). 
Das Eigne ist, dass er das Abweichende der öster¬ 
reichischen Mundart von der hochteutschen hin 
und wieder bemerkt, und ßeyspiele fehlerhafter 
Briefe eingerückt hat (was jedoch nicht neu ist). 
Es ist also die Anleitung vorzüglich für die öster- 
reitnischen Lande bestimmt, und bey aller JVIan- 
gelnaltigke.it (indem sie theils zu wenig, theils mehr 
als zur Briefschreibekunst und manches, was in die 
Sprachlehre überhaupt gehört, enthält) fyr diese ge¬ 
wiss brauchbar. Eine Bey läge ist überschrieben: Un- 
massgeblicher Vorschlag zu Aufschriften u. Anreden 
bev Briefen u. andern schriftlichen Aufsätzen, ein 
Hülfshuch nach alphabetischer Ordnung; u. der An¬ 
hang führt die besondere Aufschrift: Anleitung zur 
Abfassung der im gemeinen Leben am häufigsten 
verkommenden Geschäftsaufsätze u. Belehrung über 
die Eigenschaften, welche sie in dem Österreich. 
Kaiserthum haben müssen. 
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Am 24- des Januar. 181S. 

Intelligenz - Blatt. 
r i 

Coirespondenz - Nachrichten. 

Das ungünstige Schicksal, das so manchen in Africa 

und Asien reisenden Europäer zu frühe lür die W is 

Seilschaften und sein Vaterland dem Leben enlriss, hat 

auch den unter dem Namen des Scheich Ibrahim schon 

seit mehreren Jahren in Aegypten b< rühmten deutschen 

Reisenden , Herrn Burckhardt, geil ollen. Sein am 

15. Oe toi), des vor. J. zu Cairo erfolgter 'l od ist ein 

Verlust, nicht minder zu beklagen als der unsrer Lands¬ 

leute, Ilornemanns und iSeeizens, wovon jeher in Africa, 

dieser in Arabien den Märtyrertod wissenschaftlicher 

Missionarien gestorben. 

Noch zu Ende Septembers im besten Wohlseyn 

bereitete sich Burckhardt zur Ausführung seiner langst 

entworfenen Reise nach Darfur und Tombuctn vor, 

aber in den ersten Tagen des Octobers von einer hef¬ 

tigen Ruhr befallen, ward er das Opfer derselben. Itn 

Vorgefühle seines nahenden Endes Jiess er Tages zu¬ 

vor den berühmten englischen Heisenden und dermali- 

gen General - Consul , Herrn Salt, zu sich bitten, und 

thcilte ihm seinen letzten Willen mit. Seine Papiere 

und alle seine bis jetzt gemachten merkwürdigen Beob¬ 

achtungen sind zum Glücke in guten Händen, so dass 

nicht, wie bey Seetzen, nebst dem Verluste des Rei¬ 

senden auch der seiner Reisefriichte zu beklagen ist. 

Hie Bekanntmachung derselben wird dem Publicum die 

Grösse des Verlusts dieses mit allen zu einer solchen 

Reise erforderlichen Talenten und Kenntnissen auf das 

glücklichste ausgestatteten ausserordentlichen Mannes 

noch besser darthun. Kaum einige und dreyssig Jahre 

alt; der Landessprache vollkommen mächtig; sehr ge¬ 

fällig und liebenswürdig erwarb er sieb die Freund¬ 

schalt Aller, die mit ihm umgingen, und sein unge¬ 

meines Verdienst ward durch ungemeine Bescheiden¬ 

heit noch mehr erhöht. Er war es, der durch einen 

unter dem angenommenen Naim n Scheich Ibrahim an 
° | 

den Herausgeber der „Fundgruben des Orients“ ge¬ 

richteten englischen Brief die eiste Nachricht von See- 

Izens Tode gab, und die Kunde seines eigenen 'Indes 

erhielt HY. Hufr. Hammer so eben über Livorno von 

Hi n. Ruppell, einem deutschen Reisenden aus F rank¬ 

furt, der auf seiner Reise in Aegypten bis au die Ca- 

tarui teil des Nils auf der einen, und bis an den be- 

BrSter Land. 

schriebenen Berg (Uschebel Mokattab) anf der andern 

Seite in der arabischen Wüste vordrang, den von Nie- 

buhr zuerst entdeckten ägyptischen Kirchhof brsm fite, 

und die anf dieser Reise gemachten Entdeckungen und 

Berichtigungen (der von Denon zu Tentyra verzeich- 

nefen hieroglyph. Figur einer auf Armen und Füssen ste¬ 

henden weiblichen Figur, und der von Seetzen nicht 

richtig abgeschriebenen unbekannten Inschriften) sammt 

einer sehr merkwürdigen griechischen Inschrift im 4fen 

Hefte des V. Bandes der „Fundgruben des Orients“ 

der Welt mitgetheilt hat. 

Gelehrte Gesellschaften. 

Die Haager Gesellschaft zur Verteidigung der 

christlichen Religion hielt am ll.Sept. 1817. ihre all¬ 

gemeine jährliche Zusammenkunft, welche der Herr 

Doct. J. B. Noordink, Prediger im Haag, mit einer 

Rede: „Ueber die Notwendigkeit des Glaubens an die 

göttliche W^ürde Jesu Christi bey dem Bekenntnisse 

und der Verteidigung der Wahrheit,“ cröffntte. 

Aus dem Berichte, welchen demnächst der Secre- 

tär der Gesellschaft über die Beantwortung der aufge¬ 

gebenen Fragen abstattete, ergab sich 

I. dass, weder auf die Frage: Enthalt die wahre Phi¬ 

losophie allgemeine und sichere Grundregeln, welche 

uns nötigen sollten, solche unmittelbare und iiber- 

natüHiche Dazwisi benkünfte der Vorsehung, als nach 

der buchstäblichen Erklärung der heiligen Schriften 

in frühem Jahrhunderten Statt gefunden haben, zu 
leugnen ? noch 

II. Ueber die Frage: Oh man bey der Erklärung der 

heiligen Schrift im Allgemeinen auf die nämliche Art, 

als bey andern Schriftstellern, verfahren müsse, und 

ob man dessen ungeachtet dabey noch besondere Re¬ 

geln in Acht zu nehmen habe? noch 

III. Ueber die Frage: Tn wiefern kann und soll man 

sich bey der Auslegung der heiligen Schrift sowohl., 

als bey der Erklärung und Verteidigung der hri,:- 

lichen Lehrsätze, der philosophischen GruodiegHn 

bedienen ? 
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Antworten eingegangen waren, und also der Termin 

zur Beantwortung der. beyden ersten Fragen bis zum 

j. Febr. 1819., und der dritten Frage bis zum 1. März 

1819. verlängert wird. 

IV. Dass über die aus der Apostelgeschichte und den 

Briefen an die Römer und Galater gezogene und her¬ 

meneutisch bestätigte Glaubens- und Sitteniehre des 

Apostels Paulus verschiedene Abhandlungen eingegan- 

gen waren, deren Eine mit dem YValilspruch: Das 

Evangelium Christi ist eine Kraft Gottes, die da 

selig machet Alle, die daran glauben, einer goldnen 

Denkmünze würdig erklärt wurde, und ergab sich 

aus dem beygefügten versiegelten und jetzt eröff- 

neti-n Billet, dass S. U. de Keizer, Prediger zu Scha¬ 

gen (jetzt zu Haarlem), Verfasser dieser Abhandlung 

ist; dass auch noch zvvey Abhandlungen übei den 

nämlichen Gegenstand, die Eine mit dem Motto: 

Jesus ist um unsrer Sünde willen dahingeg ben und 

um unserer Gerechtigkeit willen auferwecket, Rom. 

IV, 25 und die Andere mit dem Wahlspruch: Pau¬ 

lus ein Apostel, nicht von Menschen, sondern durch 

Jesutn Christ und Gott den Vater, Gal. I, 1., ein¬ 

gegangen und würdig erklärt waren, als Aecessit her¬ 

ausgegeben zu werden; auch wurde den Verfassern 

derselben, wenn es ihnen gefällig ist, ihre Namen 

der Gesellschaft bekannt zu machen, eine silberne 

Denkmünze zuerkanut. 

V. Dass auf die im Jahre 1814. geschehene und im 

vorigen Jahre wiederholte Aufgabe einer Vertheidi- 

gung der Lehre einer besondern, in der Regierung 

der Welt und der verschiedenen menschlichen Schick¬ 

sale sichtbaren, göttlichen Vorsehung duich Beyspiele 

älterer und neuerer Zeiten erläutert, keine Abhand- 

lu ngen eingegangen sind, dass dieser Gegenstand also 

aufs neue zur Beantwortung vor dem 1. Dec. 1818. 

aufgegeben wird, und zwar so, dass dieselbe (nach 

dem Zusatze im vorjährigen Programm) mit ßey- 

spielen aus der Niederländischen Geschichte beson¬ 

ders erläutert werde. 

Die Gesellschaft gibt unter Anbietung der gewöhn¬ 

lichen goldenen Denkmünze, o 1er 25o Gulden, folgende 

Gegenstände zu bearbeiten auf: 

1) Eine kurze und allgemein fassliche Erklärung der 

Worte Pauli, 2 Timoth. III, 16., als Beweisstelle 

für den hohen Ursprung der heiligen Schriften, mit 

einer in Uebereinstimmung der allgemeinen biblischen 

Lehre, darauf gegründeten Erläuterung der Art und 

Weise, nach welcher man sich die Eingebung der hei¬ 

ligen Schriften vorzustellen habe. 

2) Eine Vergleichung der Wunder des Elia und Elisa 

mit denen , welche der Herr Jesus verrichtet hat, 

um daraus die Wahrheit der eisten und die grössere 

Vortrefflichkeit der letztem zu bestätigen. 

Man erwartet die Antworten auf diese beyden Fra¬ 

gen vor dem 1. Januar 1819. 

Die Ablian dangen müssen mit einem Walilsnruch 

uutersebrieben, der Name und Wohnort des Verfassers 

aber in einem versiegelten Billet mit dem nämlichen 

Wahlspruch versehen angezeigt werden, auch müssen 

sie in möglichster Kürze und Deutlichkeit abgefasst, mit 

leserlicher Schrift und einer bey der Gesellschaft un¬ 

bekannten Hand, entweder in holländischer, lateini¬ 

scher oder deutscher Sprache mit römischen Buch>ta- 

ben geschrieben, an den Sceretär der Gesellschall, Hm. 

Thomas Hoog , Prediger zu Rotterdam , portofrey 

und unter den gewöhnlichen Bedingungen eingesandt 

werden. 

A nkündigungen. 

Im Verlage des Unterzeichneten ist so eben folgende 

gehaltvolle Schrill erschienen und in allen soliden 

ßuehbandl. Deutschlands zu haben: 

D as Königreich Hannover 

nach seinen öffentlichen Verhältnissen, 

Besonders 

die Verhandlungen der allgemeinen Stände - Ver¬ 

sammlung 

in den Jahren i8i4, i5 und 16. 

Herausgegeben von 

Heinrich Luden, 

Geh. Holrath und Professor der Geschichte in Jena, 

gr. 8. Preis 3 Thlr. 

Nordhausen, den 28. Jan. 1818. 

G. Hr. Ha pp ac li. 

Preussische Volles stimmen, 

ausgesprochen in vier Aufsätzen der freymüthigen 

Bi älter. 

Herausgegeben von 

Friedrich von Cölln. 

gr. 8. Berlin, in der Maurerschen Buchhandlung, Post¬ 

strasse Nr. 29. geh Preis 18 gGr. 

Diese vier Aufsätze haben folgende Ueberschriften i 

1) Uber Kornwucher und Brodtaxen. 

2) Ueber das Finanzbedürfniss, Militäretat und Brod- 

sicherungsanstalten. 

3) Leber den Verfall städtischer Nahrung, besonders 

in Berlin. 

4) Ueber die Staatsdienerschaft. 

Man kann ke< k behaupten, dass Niemand, der diese 

klein* Schrill mit Ruhe und Unbefangenheit lie»t, die- 

s be aus der Hand legen wird, ohne den Verlasscrn 
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der vier Aufsätze seinen ganzen Eeyfall und Dank zu 

zollen. 

Wem Leipzig gelegener liegt, wende sich gefälligst 
mit seiner Bestellung auf obige Schrift an die Grafi¬ 

sche Buchhandlung daselbst. 

Freymiithige Blätter für Deutsche 

in Beziehung auf Krieg, Politik und Staatswirthschaft. 

Herausgegeben von 

Friedrich p. Cölln. 

Q4tes Heft, oder i2tes Heft des Jahres 1817. 

gr. 8. Berlin , in der Maurerschen Buchhandlung. 

Preis des ganzen Jahrgangs 8 Rthlr., einzeln jedes Heft 

20 Gr. 

Für das Jahr 1818. wird dieses Journal unausge¬ 

setzt fortgesetzt, und das iste Heft bald erscheinen. 

Inhalt des I2ten Heftes: 
* 

I. Ideen über das Preussenthum, von Julius pon 
Voss. Fortsetzung. II. lieber Getreidehandel und Wu¬ 

cher , ßrodtaxen u. s. w. III. lieber das Finanz - Be¬ 

dürfnis, Mihtaretat u. Brodsicherimgsanstalt im preus- 

sischen Staate. IV. Rückblicke auf die neueste politi¬ 

sche Literatur. 

Dieses Journal zeichnet sich unter allen durch seine 

zweyfachc Gemeinniitzlichkeit aus. Die jedem Hefte 

angehängten Rückblicke setzen jeden Leser in den Stand, 

mit allem , was in dem Fache der Politik u. s. w. in 

dem verflossenen Monate erschienen ist, seinem we¬ 

sentlichen Inhalte nach bekannt zu werden. Auch für 

diejenigen , welche keine Kenntniss von diesen frey- 

müthigen Blattern haben, ist gesorgt worden, indem 

unter dem Titel: 

Rückbliche auf die Literatur der Jahre 1816 

und 1817. 

in politischer, staatswirlhschaftliclier, statistischer, geo¬ 

graphischer und historischer Hinsicht zusammen¬ 

getragen aus den Jreymüthigen Blättern dieser 

Jahrgänge 

von 

Friedrich pon Cölln. 

2 Bände, gr. 8. Berlin, in der Maurerschen Buchhandl. 

geh. Preis 2 Iltblr. 

alles vereinigt herausgegeben worden ist. Man kann 

ob-ge Schriften durch jede Buchhandlung beziehen. Wem 

Leipzig naher liegt, wende sich mit seinen Best'Hun¬ 

gen gefälligst an die Grafische Buchhandlung daselbst. 

* 

Januar. l6ß 

ßey J. G, Calpe, Buchhändler in Trag, ist erschienen 
und an alle solide Buchhandlungen versandt wor¬ 
den das Januar-Heft von 1818. folgender , seit 180g. 

bestehenden interessanten Zeitschrift: 

Hesperus, Nationalblatt für gebildete Leser. Ileraus- 
gegeben von C. C. Andre. Jährlich 80 Bogen in 
gr. 4. nnt Tabellen u. Kupfern. Preis für den Jahr-: 
gang in monatlichen Ileften G Thlr. sächs. 

Einiges aus dem Inhalt des Jänner- Heftes: 

D ie Geschichte der Cistercienser - Abtey Hohen-4 
furt, Ballade von Caroline p. Pichler, mit einer Vor¬ 
rede vom Prof. Millauer. Schiller vor Gericht, Frag¬ 
ment aus nachgelassenen Papieren. Das Anleihesystem, 
oder die Speuceaner in England, vom Freyherrn pon 
Ehrenfels. Geist der Geschichtschreiber des österrei¬ 
chischen Kaiserthums, vom Prof. Schneller in Grätz. 
Der Ursprung des heiligen Buudes, oder Alexander und 
Novalis. lieber das Vorkommen, die Erzeugung und 
Benutzung des böhmischen Granats. Anekdoten von 
Napoleon , Mozart u. s. vv. Andeutungen aus dem Ge¬ 
biete des Lebens und der Kunst, vom Hauptmann pon 
Flammenstern. Definitiv entschiedene Steuerreform tür 
das Österreich. Kaiserreich. Nordamerikarnsrhe Nach¬ 
richten. Deutsche Sclaven. Spanischer, sächsischer und 
österreichischer Wollhandel in England , nach hand¬ 
schriftlichen Nachrichten aus England , vom Heraus¬ 
geber. 

Die folgenden Hefte dieser schon seit dem Jahre 
1809. mit stets zunehmendem Beyfall erscheinenden 
Zeitschrift werden die Leser nicht weniger als dieses 
erste Heft befriedigen. 

Rey Johann Friedrich Harth noch in Leipzig er¬ 
schien zu Michael 1817. das zweyte Bändchen von 

Friedrich Kinds Gedichten , zweyte verbesserte und 
vollständige Auflage. Preis 1 Thlr. 8 Gr. 

Wer das erste Bändchen genoss, bedarf nichts wei¬ 
ter als diese Anzeige. Wer fremde Urtheilc erst lor- 
dert, ehe er seinem Geist und Herzen eine Nahrung' 
anbietet, den verweisen wir auf die öffentlichen Ur~ 
theile der competenten Richter in diesem Fache. 

Von demselben Verfasser Frdr. Kind erschien zu 
gleicher Zeit in demselben Verlage ein Bändchen 

Linden bliithen. Preis 1 Thlr. 12 Gr. 

Unter diesem lieblichen Bilde gibt dersolbe Dich¬ 
ter seinen Lesern in einigen prosaischen Erzählungen 
für Geist und Herz ungefähr eben das, was wir sinn¬ 
lich gemessen, wenn wir am Abend des heissen mühe¬ 
vollen Tages mit den Unsrigen unter blühenden I.in- 
den uns sammeln. Wer die Manier des Verf. kennt, 
bedarf unsrer Anzeige nicht. Wer sie nicht kennt.. 
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wird sich für den Versuch; den er macht, belohnt 
fühlen. 

Bey Joh. Friedr. Murtknoch ist erschienen: 

Glitts gesellige Abende, von Fr. Faun. Die ersten 
zwölf, in 2 Bänden. 8. 3 Tlilr. 

Wer den oiiginellen, heitern, witzigen, mitunter 
barokken Glitt aus des Verfassers beyden frühem Ho- 
lnanen: ,,das Ebenbild“ und ,,Gütt und seine f reunde“ 
kennt, wird ihn in diesen interessanten Erzählungen 
mit Vergnügen wieder finden. Wem er noch fremd 
ist, der wird sich in seiner und seiner Freunde Ge¬ 
sellschaft gewiss angenehm unterhalten. 

Von demselben Verfasser ist ferner erschienen : 

J)ie Reise zur Hinrichtung u. s. w. (auch unter dem 
Titel: Kleinigkeiten. 3s ßdthen.) 8. l Tlilr. 8 Gr. 

Ein Scherz, der manche trübe Stirn aufheitern 
und manches Zwerchfell erschüttern witd. Das U.s.w. 
deutet aut einige angehängte kleinere Erzählungen. 

Ferner ist in demselben Verlage erschienen: 

Fischer's, Chr. Aug. (Professors zu Würzburg), Ge¬ 
schichte seiner Amtsführung und Entlassung , von 
ihm selbst geschrieben. 8. 18 Gr. 

Diese authentische Erzählung aus der Feder des 
berühmten Verfassers, mit Actenstiicken belegt, wird 
gewiss dazu dienen, diese, durch mehrere öffentliche 
Blätter bereits bekannte Sache in das rechte Licht zu 
stellen. Sie ist ein wichtiger Beytrag zur Culturge- 
schichte der neuesten Zeit. 

Von der bis jetzt in der Cotta'sehen Buchhand¬ 
lung in Stuttgart erschienenen 

Zeitschrift für Christenthum und Gottesgelahrtheit. 
Herausgegeben von Friedr. Aug. Käthe. 

erscheint die Fortsetzung in unserm Verlage, und das 
erste Heft des 2teil Bandes wird nächstens ausgegeben. 

Jena, den 8. Jan. i8i8. 

August Schmidt u. Comp. 

Anzeige. 

Die mit Ende des Jahres 1816. nach einer Dauer 
von vier Jahren wieder erloschene Wiener Literatur¬ 
zeitung hatte einen so vortheilhaften Einfluss auf die 
Fliege der Wissenschaften in Oesterreich ausgeübt, und 

über ihre nur durch die ungünstigen Verhältnisse der 
Zeit herbeygefübrte Unterbrechung ist so allgemein ge¬ 
klagt worden, dass die Erneuerung dieser für die Na¬ 
tionalbildung wichtigen Anstalt , wenn auch in einer 
veränderten Form, nicht anders als willkommen seyn 
kann. 

Ein Theil der Gelehrten , welche jener Lit> ratur- 
zeitung vorgestanden, wird mit dem Jahre x8i8. eine 
recensirende Zeitschrift uuter dem Titel: 

Jahrbücher der Literatur 

herausgehen. Mehrere im In- und Auslande ihrer lite- 
rai i-chen Kenntnisse wegen hochgeachtete, durch die 
Geschalte, welchen sie voistehen, ausgezeichnete Män¬ 
ner , haben sich diesem Unternehmen angeschlossen, 
welchem auch auswärtige deutsche Gelehrte von anex'- 
kanntetn Verdienste ihre Mitwirkung zusichern. 

Die obei'ste Staatsverwaltung wird, was wahrend 
der Dauer jener früheren Literaturzeitung wegen der 
Lage der öffentlichen Angelegenheiten nicht seyn konnte, 
diesem neuen Institute ihren besondern Schutz arme- 
deihen lassen, und es in jeder Hinsicht auf das kräf¬ 
tigste befördern. 

Alles, was eine literarische Zeitschrift dieser Art 
sich mit Grund zur Ptlicht rechnet, wird auch den 
Gegenstand dieser Jahrbücher bilden: sie werden den 
vollen Umkreis der Wissenschalt in BeurtheiJungen der 
bedeutendsten Schriften der Zeitgenossen zu umfassen 
suchen; parteylose Würdigung wrird ihr erstes Gesetz, 
und Gründlichkeit ihr vorzüglichstes Bestreben seyn. 

Diese Jahrbücher werden den Erzeugnissen der 
Wissenschaften in den österreichischen Staaten beson¬ 
dere Aufmerksamkeit widmen, wozu sie die in man¬ 
chen Zweigen der Wissenschaft jetzt sehr rege Tbätig- 
keit vaterländischer Gelehrten, und der reiche Zuwachs 
der italienischen Literatur auffordern ; sie werde n aber 
auch eben so sein- bemüht seyn, die Werke jeder Li¬ 
teratur, durch welche Wissenschaft oder Kunst geför¬ 
dert wird, zur Kenntniss des Lesers zu bringen. Der 
Zweck dieses Instituts geht nämlich insbesondere da¬ 
hin : einen befriedigenden Ueberblick des Vorzüglich¬ 
sten zu geben, was die Zeitgenossen, von einem und, 
demselben Streben nach Vervollkommnung der Wissen¬ 
schaft geleitet, wenn gleich durch nationale Eigenthüm- 
lichkeit mannichfaltig unter sich geschieden, Edles oder 
Merkwürdiges leisten. 

Das Intelligenzblatt, welches dem beurtheilendeu 
Blatte beygegeben wird und an keine Bogenzahl gebun¬ 
den ist, wird die Literatur jeder um die Wissenschaft 
veidienten Nation berücksichtigen, und soll einzig der 
Bestimmung, den Plan des Ganzen zu stützen, gewid¬ 
met seyn. 

Von dieser Zeitschrift wird in der Gcrolctschen 
Buchhandlung in Wien mit Lnde jedes Vierteljahrs ein 
zwanzig bis vier und zwanzig Bogen starkes lieft gr. 8. 
in einer anständigen Auflage auf Velin erscheinen. Prä¬ 
numeration wird in allen Buchhandlungen Deutschlands 
mit 8 Rthlr. für den Jahi'gang angenommen. 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 26- des Januar. 

Medici n a I wese n. 

Johann Peter Frank s, Med. Dr., Kaiscrl. Russ. wirk¬ 

lichen Staatsraths und Leibarztes, Mitgliedes verschiedener 

Akademien der Wissenschaften, System einer voll¬ 

ständigen medicinischen Polizey. Sechster Band. 

Erster Theil. Von der Heilkunst und den me- 

dicinisehen Lehranstalten ira Allgemeinen. Wien, 

bey Schaumburg und Cotnp. 1817. XXX u. 689 

S. 8. Sechster Band. Zweyter Theil. Von me- 

dicin. Lehranstalten insbesondere, 1817. 671 S. 8. 

Auch unter dem Titel: 

\ 

Johann Peter Frank's Medicinalwesen. Erster Th. 

Von der Heilkunst und den medicinischen Lehr¬ 

anstalten im Allgemeinen. Zweyter Theil. Von 

medicin. Lehranstalten insbesondere. (7 Thl. 12 Gr.) 

Wer zollet dem ehrwürdigen Verf. nicht gern 
Dank dafür, dass er sein treuliches Werk über die 
medizinische Pplizey hier abermals um einen Band 
bereichert hat, in welchem man allenthalben den 
tiefen Denker über alle Zweige seines Faches, den 
ruhigen Beobachter, den erfahrenen Mann spre¬ 
chen hört! Wer wünscht demselben nicht,' dass 
Gott ihm noch länger sein der Weit nützliches 
Leben fristen , und ihm , da er den Willen dazu 
zu erkennen gibt, Kraft verleihen möge, das au- 
gefangene Werk noch ganz zu vollenden! — Wenn 
der V erfasser diesem sechsten Bande noch einen 
zweyten Titel vorgesetzt hat, so hat er es nur ge- 
than, um den Wunsch des Verlegers zu erfüllen. 
Da der in diesem Bande abzuhandelnden Gegen¬ 
stände zu viel waren, so hat derselbe in 2 Theile 
getheilt werden müssen, und dennoch hat noch 
der 9te und letzte Abschnitt dieser Abtheilung, die 
Bestellung der Vieharzneyschulen , für den näch¬ 
sten Baud zurückgelassen werden müssen. 

Tu dem Vorberichte lässt sich der Verf. über 
einige wider sein Werk von J. Stoll gemachte 
Einwendungen aus, und erklärt sich über die Be¬ 
nennung der Wissenschaft, von welcher er in sei- 

Erster Band. 

nein Werke einen Theil vorgetragen hat, dahin, 
dass er den Ausdruck Staatsarzneykünde allen an¬ 
dern nach Daniel versuchten Benennungen der 
durch jenen Ausdruck bezeichneten Wissenschaft 
vorziehet, nicht weil gegen denselben nichts eiu- 
zuwenden wäre, sondein weil er einmal allgemein 
eingefulirt ist, und jeder weiss, was er darunter zu 
verstehen hat. So gern Ree. auch diese Recht¬ 
fertigung jenes Ausdrucks, und die Beybehaltung 
desselben gelten lassen will, so kann er doch darin 
dem Verfasser nicht beypflichten, dass, weil man 
recht sagt: gerichtliche Arzneykunde, weil diese 
dem Gerichte dient, man auch mit Recht sagen 
könne: medicinisehe Polizey, wenn die Medicin 
der Polizey die Hand bietet. Ist zur Bezeichnung 
jener Wissenschaft der Ausdruck: gerichtliche Arz- 
neyWissenschaft richtig, so kann zur Bezeichnung 
dieser nur der Ausdruck: polizeyliche Arzneywis- 
senschaft richtig seyn. Dem Rec. scheinen Medi- 
cina politica und Politia medica eben sowohl un¬ 
terschieden werden zu müssen, als Mediciua fo- 
rensis und Jurisprudentia medica eigentlich eine 
Unterscheidung verdienen. 

Erste Aklheilung, erster Abschnitt. Fon der 
Heilkuust überhaupt und von derselben Einfluss 
auf das JVohl des Staats. Dieser bis S. 255. 
reichende Abschnitt ist gleichsam als Einleitung zu 
den folgenden zu betrachten. Um das Bedürmiss 
der Heilkunst zu zeigen, beginnt der Verf. damit, 
dass er ausführlich darthut, dass der Mensch, ob¬ 
gleich zu einer langen Lebensfrist geeignet, doch 
unter allen thierischen Geschöpfen den meisten 
physischen Unglücksfalleu und Krankheiten unter¬ 
worfen ist. 1) Schon die Schwangerschaft macht 
das menschliche Weib weit grösseren Unglücksfäl¬ 
len ausgesetzt; 2) Das Geburtsgeschält ist be¬ 
schwerlicher und wegen seiner leicht möglichen 
Folgen bedenklicher; 5) Kinder werden viel leich¬ 
ter gebrechlich und ungestaltet, als junge Thiere; 
4) Zwar herrscht bey allen Thieren die grösste 
Sterblichkeit in ihrer Kindheit, aber dennoch ster¬ 
ben bey des Menschen langsamerem Wachsthume 
mehr Kinder, als junge Thiere; 5) Die mannich- 
faltigen verschiedenen Verhältnisse des Menschen 
machen ihn zu mehreren Krankheiten geneigt als 
die Thiere haben. Der von der Natur mit höhe¬ 
rer Geisteskralt begabte Mensch verhält sich aber 
nicht, wie das nur mit lnstinct begabte Thier, bios 
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leidend, sondern er sucht die Schädlichkeiten zu 
erkennen und ihren Wirkungen zu begegnen. — 
Der Verfasser zeigt feiner die Irrthümer, welche 
hey den verschiedenen Völkern in Herleitung der 
Krankheiten Statt gehabt haben, verfolgt historisch 
vom Entstehen der Heilkunst an ihr Fallen und 
Wiederaufkommeu , ihre zeitige Verachtung, und 
die ihr selbst in der neueren Zeit gemachten Vor- 
wü fe. Nachdem er dargethan hai, dass es, um 
über den Werth der Arzneykunde richtig urthei- 
len zu können, auf die richtige Bestimmung des 
Begriffs derselben vorzüglich ankomme, hat er 
auch die Rechtfertigung der Arzneykunde über¬ 
nommen. Er zeigt, dass alle Einwendungen gegen 
die Möglichkeit und Wirklichkeit der Heilkunst 
blos auf seichten Spöllereyen und eitlen Sophis¬ 
men gegründet seyen, indem er darauf führt, dass, 
wenn die Heilkunst sich in Hinsicht der Gewiss¬ 
heit ihrer Grundsätze auch nicht mit der Mathe¬ 
matik messen darf, dadurch doch nicht ihr Uu- 
wei th erwiesen ist, indem jener Vorwurf auch 
viele andere Künste und Wissenschaften trifft. 
Du Kiälle der Heilkunst sind zu erwiesen, wenn 
sie gb ich nicht alle Krankheiten zu heben Vermag. 
Das Abgeschmackte der Behauptung, dass die Heil¬ 
kunst sogar der Menschheit nach!heilig sey, kann 
nicht besser dargelegt werden, als wenn man von 
dem, was sie uns aus tausendfältigen Erfahrungen 
gelehrt hat, das Gegentheii vertheidigen und an- 
rathen wollte. 

Wüe gross der Nutzen ist, welchen die Heil¬ 
kunst der menschlichen Gesellschaft tlieil schon 
gebracht hat, theils künftig, wenn ihre Hindernisse 
gehoben würden, in weit grösserem Maasse noch 
verschaffen kann, muss jeder Unbefangene aus cffs 
Vetfassers schöner Darstellung mit Ueberzeugung 
erkennen. Rec, begnügt sieh hier, aus derselben 
nur die Hauptpuncte auszuheben. Die zuvorkom¬ 
mende Arzneykunst hat es mit, bevorstehenden, 
die privat- oder öffentliche Gesundheit betrefl n- 
den. physischen Uebeln zu thuu, im ersten Falle ist 
es die ärztliche, im anderen aber die obrigkeitli¬ 
che Prophylaxis, zu welcher letzteren die meisten 
zur medicinischert Polizey gehörigen Gegenstände 
gezählt weiden mögen. Wie viel und wie unei¬ 
gennützig haben hier nicht die Aerzte in Hinsicht 
der Verhütung der Krankheiten durch ihre Schrif¬ 
ten fiir den Slaal gesorgt? Wie viel hat nicht der 
würdige Verfasser selbst durch sein Werk get.han? 
D ie h ilende Aizneykunst, durch Hebung innerli¬ 
cher und äusserlicher Krankheiten, wie viel hat sie 
nicht bis auf unsere Zeit gewonnen, und wie un¬ 
zählige V ostheile mehr verspricht sie nicht noch 
hey einei besseren Pflege und Aufsicht! Auch die 
Enlbmdungskunst bat dem Staate wesentliche Dien¬ 
ste geleistet und leistet sie noch. Und welcher 
Vorzüge kann skh unsere Zeit gegen die Voizeit 
in Hinsicht der Werkzeuge und Mittel, deren sich 

die heilende Arzneykunst bedient, rühmen! Die 
lindernde Arzneykunst verkürzt viele Krankheiten 
und lindert die unheilbaren. Die gerichtliche Arz¬ 
neykunst dient der Rechtspflege, indem sie die 
Podien gleichsam zu reden und die Wahrheit zu 

offenbaren anhält. Darum hat mit Recht auch 
schon lauge Verehrung dei Heilkunde Statt gefun¬ 
den, wie de; Verfasser von den Zeiten der alten 
Römer her bis auf die unsrigen durchgeführt hat. 
Sind gleich den Aerzte» sowohl durch öffentliche 
Gesetze, als auch durch die Moral und das eigene 
Interesse grosse und wichtige Pflichten auferlegt, so 
sind doch die der Arzneykunst vor Alters mit 
Grunde eingeräumten Vorzüge grösstentheils jetzt 
erloschen, und was davon zm uckblieh, ist doch 
ausser allem Verhältnisse mit der Wurde dieser 
der Menschheit so unentbehrlichen Wissenschaft. 

• • t ' 

Dass das mediciuische Unwesen unserer Zeit 
gross ist, davon führt der Verfasser als Ursachen 
an: Unbekanniscliaft der meisten das Steuerruder 
des öffentlichen Gesundheitswesens führenden Vor¬ 
gesetzten mit der menschlichen Natur, mit den 
gemeinsten Ursachen ihrer Zerrüttung, mit der 
Würde der Heilkunst, mit dem Würgen der Af¬ 
terärzte und mit den Vortlieilen einer guten Me- 
dicinalordnuug, Abneigung der Cameralisten vor 
allen den Staatscassen nicht sogleich in klingender 
Münze, sondern hlos in einer, die gewöhnliche Fi- 
uanzspe. ulation nicht so auffallend anszeichneuden, 
Erhaltung und Vermehrung gesunder Bürger zu 
ersetzenden Auslagen. Scheelsucht vieler seit Jahr¬ 
hunderten die Swapgeschäfte auschliesslich zu lei¬ 
ten gewöhnter Rechtsgelehrten gegen alle ärztliche, 
wenn gleich auf die genaueste Kenntniss der’ auf 
das Gesundheitswohl der Völker einfliessenden 
Schädlichkeiten gegründete Einmischung, Ahndung 
gewinnsüchtiger Vollziehungsbeamten einer hey 
verbesserter Ordnung leicht vorauszusehenden Ver- 
minderung der ihrem Privatbeutel aus dem bisher 
gewöhnlichen Schatze, oder seihst aus Bedrohung 
der Quacksalber zulliessenden Vortheile, elende, 
den unwissendsten Pfuschern ähnliche, Waare lie¬ 
fernde Doctorfabr iken , Zwistigkeiten, wechselsei¬ 
tige Verkleinerung und Verlaumdung der Heil¬ 
künstler. — Da aber das medicin. Unwesen unserer 
Zeit so gross ist, so fordert der V f.: dass Mitleid 
u. Erbarmen die Herzen der Volksbeherrscher er¬ 
greifen möge, demselben abzuhellen. Damit aber 
die Heilkunst den Wünschen des Staats entspre¬ 
che, so müssen diejenigen, welche dieselbe aus¬ 
üben wollen, in allen ihren '/'heilen gehörig un¬ 
terrichtet, auf das strengste geprüft, zweckmässig 
angestellt, nach einei dem Besten der Gesell¬ 
schaft entsprechenden Vorschrift geleitet, in ihren 
Verrichtungen von den Gesetzen beschützt, zur 
Vervollkommnung ihier Kenntnisse und Erfahrun¬ 
gen aufgemuntert, hey allen Gelegenheiten zmn 
Vortheile der Menschheit mit Einsicht benutzt und 
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für ihre wichtigen Dienste verhäJtnissmässig be¬ 
lohnt werden. 

Erste Abtheihmg, zweyter Abschnitt. Von 
me (Heinisehen Lehranstalten im Allgemeinen. Der 
Verfasser stellt, nachdem er die Nothwendigkeit 
einer Studien - Verbesserung gezeigt hat, die man- 
cherley mislungenen Versuche aus den früheren 
Zeiten dar. Rec. halle wohl gewünscht, dass der 
Verf. dieses aucli aus der Beschaffenheit medicini- 
scher Lehranstalten unserer Zeit entwickelt hätte! 
Aus einer Note zu S. 266, wo der Verfasser auf 
J. Stoll's Vorschlag zum Unterricht auf Universi¬ 
täten kommt, kann Rec. einen Wunsch des Ver¬ 
fassers nicht übergehen, weil derselbe wirklich in 
unseren Zeiten allgemein beherziget zu werden 
verdient. Der Wunsch ist, dass, wenn auf hohen 
Schulen doch etwas mehr denn die ersten Gründe 
der Arzneykunde gelehrt werden sollte, ein solches 
in der Kunst bestehen mögte, wenigstens die er¬ 
sten 10 Jahre ihrer Ausübung hindurch nicht laut 
von derselben zu sprechen, wie einst die pytllago- 
raeische Schule die den Wissenschaften sich wid¬ 
mende Jugend das Stillschweigen lehrte. 

Nachdem der Verfasser den Unterschied pro¬ 
testantischer und katholischer hoher Schulen aus¬ 
einander gesetzt und die Vortheile und Nachtheile 
der Bezahlung des Unterrichts von den Schülern 
neben einander abgewogen bat, erklärt er es für 
das Gerathenste, dass der Staat die Bestellungen 
der Pi ofessoren allein über sich nehme, die ge¬ 
mässigten Beyträge der Schüler aber zur Studien- 
casse einziehe, und aus dem Ertrage derselben die 
fleissigeren und nützlicheren Lehrer von Zeit zu 
Zeit belohne. — Einen Studienplan halt der Verf. 
gegen mehrerer anderer Meinung für nolhwendig, 
und Rec. stimmt dem Verf. völlig bey. Der i5 — 
17jährige Jüngling, dem noch weder eine gesetz¬ 
liche Verbindung einzugehen, noch über sein Ver¬ 
mögen zu .schalten gestattet wird, der sollte ohne 
obere Leitung, ohne vorgeschriebene Ordnung das 
wichtigste über das Glück seines Lebens und über 
das ohl von 'Pausenden entscheidende Geschäft 
beginnen? Soll der Weg, den aus einer langwieri 
gen EHahiung geschöpfte Gesetze väterlich zu be¬ 
stimmen iu gut finden, nicht für den sichersten 
geh Uten wei den ? — Ueber den Einfluss der G011- 
currenz auf den protestantischen Universitäten auf 
den Fortgang der W isseuschafteu, den Meiners u. 
A. angenommen- haben, ist der Verfasser der Mei¬ 
nung, dass mit dein öffentlichen Unterrichte sich 
die Sa< he anders , als bey Kaulleuten und Fabri- 
kanien veihält. 

Was die Dauer der Vorlesungen anbetriflft, 
so ist der Veifas.ser ün Ganzen für die halbjähri¬ 
gen Collegia gestimmt, nur in Hinsi'ht des prakti¬ 

schen Unterrichts will er, dass 2 Lehrer die Hälfte 

desselben halbjährig wechselseitig geben. Rec. hat 
es schon immer für vorzüglicher gehalten, Wenn 
jedes sowohl theoretisches als praktisches Collegium 
immer halbjährig von 2 Professoren wechselsweise 
gelesen wird, damit alle in jedem Semester eintre¬ 
tende Studenten in Verfolgung des vorgeschriebe¬ 
nen Studienplans zu jeder Zeit ihre Rechnung lan¬ 

den. Zum Versammlungsorte der Zuhörer hält der 
Verfasser die öffentlichen Hörsäle in eigends dazu 
eingei ichteten Gebäuden für vorzüglicher. Bey die¬ 
ser Gelegenheit liefert er auch eine Beschreibung 
des prachtvollen Universitäts - Gebäudes zu Pavia. 
Dass die Heilkunde nirgends besser, als in volk¬ 
reichen Städten gelehrt werden könne, scheint dem 
Recensenten mit dem Verfasser keinem Zweifel 
unterworfen zu seyn. 

Die nöthigen Eigenschaften zum Lehramte hat 
der Verfasser in allgemeine und besondere eiuge- 
theilt und sehr schön zusammengesleilt. Als be¬ 
sonders beherzigungswerth in unserer Zeit verlangt 
ei auch von einem Lehrer der Medicin, dass er 
nicht von einem sehr jugendlichen zur Schwärme- 
rey mehr geeigneten und zu einer ruhigen Prüfung 
noch wenig aufgelegten Alter sey. Jeder beson¬ 
dere Lehrstuhl fordert in dem für ihn bestimmten 
Professor nebst einer vorzüglichen Einsicht in das 
Ganze der Wissenschaft besondere Eigenschaften 
und eine gleichsam leidenschaftliche Vorliebe für 
solche. Ehen darum tadelt auch der Verfasser das 
Versetzen der Lehrei* von einem Lehrstuhle auf 
den andern mit Recht. Non omnis fert omnia 
tellus, und die Monstra eruditionis sind selten. 

Die Wahl der Professoren geschah entweder 
durch die Schüler oder durch die Lehrversamm¬ 
lung/ oder durch die Vorsteher der hohen Schulen, 
oder von den Leibärzten der Fürsten, oder durch 
Ausschreibung eines öffentlichen Goncurses. Die 
erste Art des Wahlrechtes ist längst abgekommen, 
die anderen haben viel gegen sich. Die Wahl 
durch eine wohl eingerichtete Studiencommission, 
oder ein gut organisirtes Ober Collegium medicum, 
in welchem die Mitglieder nicht zum Lehrkörper 
gehören, hat den Vorzug. Fremde Gelehrte zu 
benutzen , und die Lehrer ärztliche gelehrte Rei¬ 
sen machen zu lassen, hat einen entschiedenen 
Werth, dessen Anerkennung sich in keinem Staate 
mehr ausgesprochen hat, als in dem Kön. Preuss. 
Slaale. Die von einigen Lehranstalten für die er¬ 
wählten Professoren bestimmten Probejahre .sind 
zu verwerfen, indem sie ein Misstrauen gegen die 
eigene Wahlordnung verrathen; Gleichheit der 
Besoldungen ist weder zweckmässig, noch billig, 
und eine längere Verwendung der Kräfte für den 
öffentlichen Unterricht verdient eben sowohl die 
steigende Dankbarkeit des Staats, als auch die um 
die hohe Schule und um die Menschheit duioh 
Entdeckungen und wichtige Schriften erworbenen 
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Verdienste. — Alles,, wodurch der Lehrer von 
seinem Unterrichte entfernt wird, muss, sobald es 
zum nicht zu ersetzenden Nachtheil seiner Schüler 
gereicht, nicht zugelassen oder doch abgeschafl't 
werden. Den kleinen Ferien ist der Verf. nicht 
hold, und die grossen Ferien will er nicht zu lange 
ausgedehnt wissen. Der Verf. ist gegen die Er¬ 
setzung der Professoren durch ausserordentliche 
und Privatdocenten, nur müssen dann die Univer¬ 
sitäten auch mit ordentlichen Professoren zurei¬ 
chend besetzt seyn. Von grösserem Nutzen hält 
er Repetitoren, wozu nach seinem Vorschläge schon 
zugleich die den Lehrern der Anatomie, der medi- 
ciuischen und chirurgischen Klinik nothwendig zu¬ 
zugesellenden Gehülfen dienen können. 

Sehr schön hat der Verfasser die allgemeinen 
Unlerrichtsbedingungen zusammengestellt und sich 
darüber ausführlich erklärt. Hier nur die Haupt¬ 
kunde: i. Die Lehrgqgenstände, welche eine nä¬ 
here Verwandtschaft unter sich haben, müssen mit 
einander verbunden vorgelragen werden. 2. Die 
Schüler müssen nach und nach von leichter zu 
fassenden Gegenständen zu schwereren geleitet wer¬ 
den. 5. Kein Theil der Heilkunde muss, wenn 
man denselben in der Natur seihst vorzuzeigeu u. 
die Aufnahme der Begriffe durch Beyhülfe der 
äusseren Sinne zu erleichtern im Stande ist, mit 
blossen Worten und durch schwache Zeichnungen 
gelehrt werden. 4. Die Zeit, welche zur Erler¬ 
nung dei’ Heilkunst in ihrer ganzen Ausdehnung 
für den grössten Theil der Schüler erforderlich ist, 
muss genau bestimmt werden; wobey der Verf. 
die Zeit von o Jahren als höchst billig annimmt. 
5. Jeder Theil der Heilkunst muss vollständig vor- 
aetragen werden. 6. Man muss in Hinsicht auf 
Ort,°Zeit und Einteilung die Ordnung der Dinge 
nach dem Vorteile und der grösseren Bequem¬ 
lichkeit der Lernenden festsetzen, und nur solche 
Vorschriften entwerfen, wodurch die Schüler am 
sichersten, vollkommensten und geschwindesten ih¬ 
rem Ziele genähert werden. 7. Man muss weder 
durch Auftürmen von Begriffen auf Begriffen zur 
Verwirrung derselben Anlass gehen, noch durch 
unfruchtbare Wiederholungen die Zeit verschwen¬ 
den. 8. Die vom Staate für den öffentlichen Un¬ 
terricht verliehenen Hüllsmittel müssen allgemein 
gemacht und sowohl jedem Lehrer, als auch je¬ 
dem einzelnen Schüler nach Bedürfnis und Kräf¬ 
ten zu benutzen gestattet werden. 9. Die Lehrer 
müssen ein zweckmässiges fremdes oder seihst ent¬ 
worfenes Schulbuch zum Grunde legen, und dar¬ 
nach dui’ch eigene Erklärungen Verbesserungen u. 
Zusätze den Unterricht so vollständig als möglich 
geben. Es wäre daher zu wünschen, dass der Staat 
auf <1 ie Verbesserung der Schulbücher einen grös¬ 
seren Wert legte, und die Verff. solcher gross- 
miilbig belohnte! Das Dictiren eigener Helte er¬ 
klärt der Verfasser für den öffentlichen Unter¬ 

richt nachtheilig. 10. Die Schüler müssen dazu 
angehalten werden, die Vorlesungen pünctlioh und 
von ihrem Anfänge bis zu ihrem Bes hlusse zu 
besuchen. 11. Die Schüler müssen endlich auch in 
Anwendung des Erlernten geübt werden. 

Was der Verfasser über die erforderlichen so¬ 
wohl physischen als moralischen Eigenschaften der 
Schüler sagt, verdient von Eltern und Jünglingen 
gelesen und beherziget zu werden, besonders auch, 
•Aas er von dem Alter sagt, in welchem die Schü¬ 
ler zur Doctorwürde gelassen weiden sollten: da-, 
mit-wir nicht ganz dahin kommen, dass in der 
Medicin, wie in allen anderen Theilen des mensch¬ 
lichen W ssens, die Jugend, dem Stillschweigen 
entfremdet, zum Nachtheil der Wissenschaft und 
der Menschheit, das Wort führt. Sehr wahr 
sagt der Verfasser S. S‘2o.: die noch zu nahe an 
das Knabenalter grenzenden Jünglingsjahre sind 
überhaupt genommen dem Gedeihen ernsthafter 
praktischer Wissenschaften nicht günstig; die Saat 
wächst zu schnell, zu geil, und auf dem dicken 
Halme stehen meistens nur aufrechte von keinem 
mehlreichen Korne gebeugte Aehren. S. 520. sagt 
er eben so wahr: Dass wir durch unsere, endlich 
bis zur Aufstellung ganz unbärtiger Jünglinge zu 
Aerzten gestiegene Nachgiebigkeit sowohl dem An¬ 
sehen der Heilkunst sehr vieles vergehen, ais 
auch dem öffentlichen Gesundheitswohle äusserst 
geschadet haben, ist wohl keinem Zweifel unter¬ 
worfen. 

Die zur Erlernung der Heilkunde sich mel¬ 
denden Jünglinge müssen Vermögen besitzen und 
die erforderliche Sicherheit darüber vor ihrer Auf¬ 
nahme zu leisten im Stande seyn. Die Stiftungs- 
Felder und vorräthigen Stipendien will der Ver¬ 
fasser nicht mehr als Aufmunterungsmittel zum 
Arzneystudium, sondern als Mittel, schon glücklich 
ausgehildete, sehr fähige, aber wenig vermögliche 
junge xVerzte und Chirurgen in den ersten Jahren 
ihrer praktischen Laufbahn, oder auf gelehrten 
Reisen zu unterstützen, angesehen wissen und be¬ 
ruft sich dahey auf J'Vildberg’s und Anderer über¬ 
einstimmende Aeusserungen darüber. 

Sollen die medicinischen Facultaten den Staat 
mit wahren, ihm allein gedeihlichen, Heilkünst¬ 
lern versehen, so sind sie auch berechtiget zu 
fordern, dass die Volksschulen, Lyc.cen und Gym¬ 
nasien auf das Zweckmässigste bestellet seyen. 
Die Kenntnisse, welche die der Heilkunde sich 
widmenden Jünglinge besitzen müssen, sind Kennt- 
niss der lateinischen und der Muttersprache, Ma¬ 
thematik, Logik und Naturkunde. Ueber den Er¬ 
werb und Besitz von allen diesem muss jeder 
Schüler, bevor er zum Studio der Arzneykunde 
gelassen wird, sich ausweisen. 

(Der Beschluss folgt.) 
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der Ree. von J. P. Frank’.9 System einer voll¬ 

ständigen medicin. Poiizey VI. ß. 

^weyter Theil, erster Abschnitt. Vom öffent¬ 
lichen Unterrichte in der Heilkurist insbesondere. 
Ein schöner Commentar über den schon in dem 
ersten Supplementbande zur medicinischen Poiizey 
mitgetheilten Studienplan, den der Verfasser für 
die medicinische Facultät auf der hohen Schule zu 
Pavia entworfen halte 1 Um von dem Uebermaasse 
der Lehj’gegenstäude für Anfänger sich zu überzeu¬ 
gen, verweiset der Verf. auf das Lesen der auf 
uusern hohen Schulen von einem Semester zum 
andern erscheinenden Leclionsverzeichnisse, wel¬ 
che zeigen, dass der in solchen Fällen ausgelegte 
Kram, überhaupt zu reden, mehr auf die bessere 
Einnahme gelehrter Handelsleute, als auf die Be¬ 
dürfnisse der unerfahrenen und mit diesen noch 
wenig bekannten Käufer berechnet sey. Zu den 
neuern Gegenständen eigener medicinischer Vor¬ 
lesungen werden in unseren Tagen die Encyklopä- 
die und Methodologie gezogen. Jene ist aber nicht 
liir Anlänger, sondern blos für schon gebildete 
junge Aerzte nützlich; und diese sollte mehr den 
Erzogenen, als den Zögling beschäftigen: nur für 
diesen hat die Schulanstalt, jener aber für sich 
selbst zu sorgen. Medicinische Bücherkenntniss u. 
Literatur sollte kein besonderes Collegium ausma¬ 
chen; die Sucht, gelehrter zu scheinen, als man 
wirklich ist, wird dadurch zu sehr genährt. Ei¬ 
gene V orlesungen über die Geschichte der Heil¬ 
kunde sollten auch nicht Vorkommen, theils weil 
ein jeder Lehrer von derselben, soweit sie sein 
Lehrlach betrillt, doch einen kurzen Abriss gibt, 
theils weil ein gründliches Studium derselben''für 
Zöglinge doch nich passt. 

Die allgemeine Pathologie samml ihren ge¬ 
wöhnlichen Abtheilungen will der Verfasser immer 
als ein Ganzes von einem und dem nämlichen Leh¬ 
rer alljährlich vorgetragen wissen, und meint, dass 
sie am füglichsten , wenn ein Theil von dieser 
schon von dem Professor der Anatomie gelehrt 
wird, so vorgetragen wird, dass alles, was, um 

Erster Band, 

wohl verstanden zu werden, einer lebendigen Dar¬ 
stellung am Krankenbette bedarf, folglich°die spe- 
eielle Symptomatologie und Semiotik, für die be¬ 
sondere Krankheilslehre, diese aber selbst für den 
Lehrer der Klinik auf bewahret werde. Selbst die 
specielle Iherapie darf nicht ohne Nachtheil der 
praktischen Zöglinge zerstückelt werden. Die Diä¬ 
tetik will der Verf. erst für den schon ausgebilde— 
ten Heilkünstler als nützlich gelten lassen, in so¬ 
fern er annimmt, dass die Regeln der Lebensord¬ 
nung für Gesunde schon in den physiologischen 
\ orlesungen, die Folgen diätetischer Vergehungen 
in den pathologischen, und die Diät der Kranken, 
und Genesenden in den therapeutischen Lectionen 
genugsam erklärt seyn müssen. Dass die gericht¬ 
liche ArzneyWissenschaft und medicinische Poiizey 
von erfahrenen Männern umständlich vorgetragen 
werden müsse, kann keine Frage seyn. Recens. 
möchte den Wunsch hinzufügen, dass TVildberg's 
Vorschlag einer besondern Bildung und Erziehung 
der Staatsärzte aut allen Universitäten Eingang 
finden möchte! Ueber die Giftlehre und pharma- 
ceutische Waarenkunde sollen keine besondere 
Vorlesungen gehalten, sondern es sollen jene Ge¬ 
genstände bey den Vorlesungen über die Arzney- 
mittellehre mit vorgetragen werden. In dem For¬ 
mulare kann der Schüler, welcher in der pharma- 
ceutischen Chemie und Arzneymittellehre gehörig 
bewandert ist, in den Vorlesungen über die spe¬ 
cielle Therapie und besonders durch tägliche Ue- 
bung in den klinischen Anstalten am besten un¬ 
terrichtet werden. 

Die zum Vortrag der unentbehrlichen Lehr¬ 
gegenstände nöthige Anzahl von Lehrern muss sich 
nach der Verbindung, in welche cfie Lehrgegen- 
stände mit einander gebracht sind, richten. Wird 
die Anatomie mit der generellen Physiologie, die 
specielle Physiologie mit derHygieine und der all¬ 
gemeinen Krankheilslehre, die allgemeine Thera¬ 
pie mit der Heilmittellehre, die Apothekerkunst mit 
der pharmaceutischen Chemie, die specielle Patho¬ 
logie und Therapie nebst der Diätetik mit der me¬ 
dicinischen Klinik , die chirurgischen Institutionen 
mit der chirurgischen Klinik, die Theorie der Ent¬ 
bindungskunst mit der Ausübung derselben im Ge¬ 
bärhause, die medicinische Poiizey samiut der 
Pflichtenlehre für Aerzte und Chirurgen mit der 
gerichtlichen Arzneywissenschaft und der zu dieser 
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gehörigen Zergliederungskunst, der theoretische Ve- j 
terinäiunterricht mit dem praktischen verbunden; 
so können nach dem Verl. 8 Lehrer dem ganzen 
medicinischen Unterricht vorstehen, wenn ein aus¬ 
serordentlicher Lehrer, sie nöihigen falls zu suppli- 
ren, bestellet ist, und einige Lehrer wegen der 
Ausdehnung ihres Lehramts die nöthigen Gehol¬ 
fen haben. 

Der zweyten Abtheilung zweyter Abschnitt. 
Don der Anatomie und allgemeinen Physiologie. 
Die physiologische, comparative, pathologiscne und 
gerichtliche Anatomie, alle diese Zergliederungs- 
lehren müssen auf einer Universität vorgetragen 
werden. Der Vf. gehet alle Umstände durch, wor¬ 
auf es ankommt, wenn sie mit gutem Erfolge ge¬ 
lehrt werden sollen , und kein Gegenstand sow'ohl 
nach seiner Entstehung, als nach seiner Zweck¬ 
mässigkeit ist liier vergessen. Sehr zweckmässig 
findet Ree. auch den Vorschlag des Verfs.: dass 
auf jeder Anatomie ein eigenes Buch gehalten 
werden sollte, in welches Name, Alter, Ge¬ 
schlecht, Zustand und Verwendung der auf die 
Anatomie abgelieferten Leichen und der an ihnen 
Vorgefundenen Merkwürdigkeiten und Entdeckun¬ 
gen eingezeichuel würden. 

Der zweyten AbtheiJung dritter Absehn. Don 
der Physiologie und allgemeinen Pathologie. Gre¬ 
gory hat die Nothwendigkeit, die Physiologie mit 
der Pathologie verbunden vorzutragen, gründlich 
eingesehen, und der Verf. hat über dessen Con- 
spectus mediciuae in den Jahren j ^8 r und 1786. 
seine Vorlesungen mit Nutzen gehalten. 

Der zweyten Abtheilung vierter Absehn. Don 
der allgemeinen Therapie und Arzneimittellehre. 
Der Veil, hält Gregory’s Werk über die allge¬ 
meine Therapie noch immer für den besten J^eit- 
fäden zur Verbindung dieser Wissenschaft mit der 
Heilmittellehre. In Hinsicht der etztern zeigt der 
Verfasser, wie nöthig es ist, dass den Schülern die 

\ Arzneymittellehre in allen Gestalten ihier besten 
Beschaffenheit, nach vorgezeigt werden, dass be 
sonders auch die Mineralwässer mit berücksichtiget 
Werden, dass der Modesucht bey Anwendung der 
Arzneymittel, dem Wechseln mit Heilmitteln, mit 
ihren Namen, mit Apothekerbüchern, dem bestän 
digen Au merzen der alten, dem Haschen nach 
neuen Aizneykörpern und Surrogaten, als dem 
Fortgange der Heilkunst besonders hinderlich, ent¬ 
gegen gearbeitet wrerde. Der Verl, will, dass der 
Lehrer der Arzneymitfeilehre auch die ärztliche 
Botanik vortragen und deshalb theils einen eigenen 
Apothekergarten , theils zu gewissen Stunden in 
den botanischen Garten freyen Zutritt mit seinen 
Schillern haben soll, dass er auch die Waa.en- 
kunde lehren und die Schüler mit dem Preise dei 
Arzneymittel, sey er auch dem Wechsel noch so 
sehr unterworfen , bekannt mache, dass ei die 
Grundsätze des Formulars mit erläutere, und end¬ 

lich auch die pharmaceutische Chemie lehre, wozu 
e aber einen geschickten Geholfen und Handlan¬ 
ger haben muss. Die Znbereitwng, Erhaltung und 
Mischung muss unter den Augen des Schülers 
vorgenommen und ausgeführt weiden. In Pavia 
war dazu eine Normal-Apotheke errichtet. 

Der zweyten Abtheilung fünfter Abschn. Dou 
der specielleri Pathologie und Therapie. Da die 
specielle Pathologie die Vordersätze enthält, aus 
welchen der Lehrer der besondern Theiapie und 
Klinik seine Schlüsse zu ziehen hat, so dar! jene 
nur von diesem vorgetragen werden. Die Zög¬ 
linge derselben mu-sen das Klinikum als Auscui- 
tanteu fleissig besuchen , die S mptome selbst se¬ 
hen, die Semiotik in der Natur studiren, die Ur¬ 
sachen der verschiedenen Gebrechen durchlorscheu 
und den Ausgang von diesen beurtheilen, ehe sie 
im zweyten Jahre als Prakticanten einen Kranken 
selbst zu erforschen und zu behandeln bekommen. 
Dass ausser einem Klinikum ein Poliklinikuoi 
grosse Vortheile gewährt, ist nicht zu verkennen. 
Doch glaube man ja nicht, dass Privat - Poliklinik, 
das leisten könne, oder dass auch selbst ein öf¬ 
fentliches Poliklinikum der Absicht weiser Regie¬ 
rungen allein entspreche. Die öffentlichen Kran¬ 
kenhäuser sind unbestritten die besten Schulen für 
angehende Aerzte, na< hdem sie vorher zwey Jahre 
hindurch des Unterrichts in einer wohleingerichte¬ 
ten Klinik genossen haben. Nachdem der Verf. 
die Bedingungen eines guten Klinikums mit gros¬ 
ser Umsicht dargesleilet, und ausführlich gezeigt 
hat, dass bey einem Poliklinikum kaum eine der¬ 
selben ausführbar ist, erklärt er die Verbindung 
der Poliklinik mit der Spitalklinik für die nütz¬ 
lichste Art des Unterrichts am Krankenbette. Die 
bey Bestellung einer klinischen Schule nöthigen 
Erfor ’ernisse hat der Verfasser nach des Rec. Ur~ 

theii vollständig angegeben. 

Heilkundige praktische Schulen können nur 
von Nutzen seyn, wenn Männer vorn ersten Ran¬ 
ge in der theoretischen und praktischen Heil Wis¬ 

senschaft als Lehrer angesteliet sind , wenn nur 
Aerzte und Chirurgen zugelassen werden, die be¬ 
reits den gewöhnlichen Unterricht in der prakti¬ 
schen Heilkunst die vorgeschriebene Zeit fleissig 
besucht und die scharfe Prüfung mit Ehre bestan¬ 
den haben. Solcher Schulen kann nur eine in ei¬ 
nem Staate, und zwar in einer grossen Hauptstadt 
seyn. In solcher sollten alle junge Aerzte und Chi¬ 
rurgen, die ihr Studium absolvirt haben, sich noch 
ein Jahr in Ausübung der Heiikuust Fertigkeit 

verschaffen. 
V. i . iJ > ^ 

Der zweyten Abtheilung sechster Abschn. V1on 
der Chirurgie. Der \ ert. macht uns erst mit d m 
Geschichtlichen der Trennung der Chirurgie von 
dei' Medicin bekannt, und zeigt die Nacht heile ei¬ 
ner solchen Trennung; als lanrt lehrt er. w ie den 
so traurigen Folgen lnr die Wissenschaft u. seihst 
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für die Menschheit durch VereinigungbeyderW is~ 
senschaftcn wieder abgeholfen werden kann. Dar¬ 
um v\ill er auch, dass zwischen Aerzten und hö- 
heru Wundärzten kein anderer Unterschied weiter 
gelassen werden soll, als jener der Ausübung die¬ 
ses oder jenes Fachs der Heilkunde, dass, so lange 
noch die niedere Chirurgie besonders aut dem 
Hände geduldet wird, die Mitglieder derselben we¬ 
nigstens durch besseren Unterricht und genaue 
Aufsicht so wenig schädlich als möglich gemacht 
werden, und dass auf Universitäten die chirurgi¬ 
schen Institutionen und die chirurgische Klinik nur 
von gehörig vorbereiteten Zöglingen, wie sie für 
den li such dei speciellen Pathologie und Therapie 
und medicinischen Klinik erfordert werden, be¬ 

sucht werden dürfen. 

Der zweyten Abtheilung siebenter Abschnitt. 
Von niederen Heilkunstlern. Der Verfasset längt 
diesen Abschnitt damit an, dass er sagt: „Es wäre 
hier der Ort, von dem Unterrichte für niedere 
Chii uigen oder Barbierer, Bader und Landärzte 
zu sprechen; allein ich verzweifle daran, dass die 
nur obenhin und gleichsam in nuce erlernte Me- 
diem und Wundarzneykunst der Menschheit je 
nützlich und nicht vielmehr schädlich werden kön¬ 
ne.u Dass er aber dem ungeachtet diesem Gegen¬ 
stände, der Manchem vielmehr da, wo von Eiu¬ 
ri ch tu ng des Medicinalwesens in einem Lande die 
Rede ist, füglicher zu stellen scheinen dürfte, hier 
Betrachtungen widmet, geschieht nach seiner eige¬ 
nen Erklärung, theils um dem Vorwurfe, dass er 
in der gegenwärtigen Abhandlung eine Lücke ge¬ 
lassen hätte, zu begegnen, theils um in dem Falle, 
dass er durch seinen baldigen Tod seine Gedanken 
über die Organisation des Arzueyvvesens milzu- 
theilen verhindert würde, einen seinem Herzen 
sei langem sehr anliegenden Gegenstand nicht 
unberührt zurdckzulasseh. Dass cs eine kleine 
oder niedere Chirurgie, eine Volksarzneykunst ge¬ 
he. dieses stehet mit der Vernunft und Erfahrung 
im Widerspruche. Die Afterärzte können mehr 
Unheil stiften, als die geschicktesten Aerzte und 
Wundärzte Gutes zu leisten im Stande sind. Es 
entstehet nun aber die Finge, wie sowohl der Un¬ 
möglichkeit, eine hinreichende Anzahl geschickter 
Heilkunstler für das Landvolk anzuslelleu, begeg¬ 
net, als dem Würgen der nützlichsten Staatsbür¬ 
ger durch Barbiel er und Hader ein Ende gemacht 
weiden könne? Die meisten Vorschläge und Ein¬ 
richtungen zielten bisher auf einen, zwar gründli¬ 
cheren, aber doch immer sehr eingeschränkten Un¬ 
terricht der niedern Chirurgen und auf eine strenge 
Aufsicht auf die Eingriffe derselben in das Amt 
und die Rechte der hohem Heilkunst. Der Ver¬ 
fasser beweiset dieses aus der Oestreichischen und 
Französischen Einrichtung, welche viel Ve'mliches 
mit der von Zimmermann. Nolde und Heil an- 
empföhlenen, und von hl'ildberg. Hufefand, Mon¬ 
de u. A. nach der Vernunft und Erfahrung abge¬ 

wogenen Einrichtung haben. Auch die 1808. in 
Baieru eingefuhrten Schulen für Landärzte möch¬ 
ten dem Vorwurfe, welchen Hufeland jenen obi¬ 
gen empfohlenen Einrichtungen machte, dass da¬ 
durch nur das Mangelhafte mit dem Unvollkom¬ 
menen vertauscht ist, schwerlich entgegen. Auch 
der Verfasser erklärt sich S. 070 u. f. durchaus 
dagegen, und sagt: es wird möglich werden, das 
flache Land nach und nach mit guten Aer/leu und 
Wundärzten zu versehen, wenn Arzt und W und¬ 
arzt, wie bereits in Russland geschiehet, in einer 
Person vereiniget werden. Den Aerzten darf aber 
dann auch nicht mehr die freye Wahl ihres Wohn¬ 
orts überlassen bleiben, sondern derselbe muss ih- 

j neu nach dem Bedürfnisse des Landes vom Staate 

j angewiesen werden. 

Es ist allerdings wahr, wenn der Verf. sagt, 
dass nur gebildete Menschen zur Erlernung der 
Heilkunst taugen; wenn der Vf. aber darauf, und 
weil schon in den ältern Zeiten die Arzneywissen- 
schaft von den Priestern ausgeübt wurde, den Vor¬ 
schlag gründet, die Landpfarrer als Landärzte zu 
benutzen, so kann Rec. dieses nicht billigen. Der 
Vf. liefert hier ziemlich ausführlich die Geschi hie 
der ehemaligen Priesleiaizte, wobey er seine aka¬ 
demische Rede über Priesterärzte, welche in Hart¬ 
lebens Polizeyblättern vom Jahre 18 8. und in d-m 
Tas heubuche dei Wiener Universität für das Jahr 
i8i4. abgedruckt siebet, aber im Auslande weniger 
bekannt ist, benutzt hat. Der Verf. meint, dass, 
wenn den Landgeistlichen nach vorhergegangenem 
Studio der Heilkunde die Ausübung derselben zur 
Pflicht gemacht würde, Pausenden von Bürgern 
jährlich das Leben erhalten werden könnte. 

Ist alles das, was von den Aerzten als zur Aus¬ 
übung der Heilkunst nothwendig gefördert wird, 
und was der Vf. seihst in den vorhergehenden Ab¬ 
schnitten dieses Bandes für nothwendig erkannt hat, 
wirklich dazu nothwendig: so siebet Rec. nicht ein, 
wie dasselbe zur Ausübung der Heilkunst an ,C 5’ dem 
Landvolke für nicht nothwendig erkannt werden 
kann; denn dass das Landvolk dem Staate weniger 
werth seyn könnte, als der Städter und die hohem 
Stände, wird doch wohl niemand behaupten wollen. 
Soll irgend jemand, der nicht alles das erlernt hat, 
was man von dem Arzte als zur Ausübung der 
Heilkunst nothwendig fordert, die Heilkunst aus- 

i üben, so ist es gleich viel, wer dieser Jemand ist, 
I ob er Bader oder Prediger ist: er ist und bleibt, 

er sey gebildet oder ungebildet, immer nur Halb¬ 
wisser. Und von dem Halbwissen gestehet doch 

"der Vf. selbst ein, dass es eine Quelle von grösse¬ 
rem Unglücke ist, als die sich selbst überlassenen 
Krankheiten auf dem Lande je zu stiften im Stande 
sind. Auf die Entschuldigung des Vorschlags, die 
Landprediger auch zu Landärzten zu machen: was 
früher möglich war, warum sollte es nicht noch 
sevn? kann JRec. nur antworten: die Arzueywis- 
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senschaft, wie sie jetzt Ist, ist unendlich viel mehr, 
als vormals; wie sie vormals war, ist sie jetzt un¬ 
zureichend, ihren Zweck zu erfüllen; das Wissen 
der Prieslerarzle in der Vorzeit war nichts anders, 
als Halbwissen. Den Landgeistlichen die Ausübung 
der Heilkunst noch zuzulegen, um ihre Pfarrdiensle 
zu verbessern, kann wohl unmöglich als Rechtfer¬ 
tigung eines solchen Vorschlags geilen. 

Indem der Vf. dem Vorschläge, die Landgeist¬ 
lichen zu Landärzten zu machen, das Wort redet, 
will er auch, dass die chirurgische Hülfe von ihnen 
geübt werden soll, nur schwere, gefährliche, einen 
Aufschub gestattende chirurgisch« Verrichtungen 
sollen ihnen so wenig, als die eigenmächtige Be¬ 
handlung epidemischer, seltener oder verwickelter 
Krankheiten überlassen werden, und zur Ver¬ 
richtung der geringeren, für den Geistlichen un¬ 
schicklichen, chirurg, Verrichtungen sollen ärztl. 
Handlanger dienen, wozu er die Dorfschulmeister 
am geschicktesten hält. — So bleibt dann doch der 
Prediger und Küster beysammen! — Auch die 
Geburtshülfe sollen sie kennen, zur klugen Leitung 
der Hebammen, aber dieselbe wegen der sehr ver¬ 
zeihlichen Begriffe des Landvolks von Anständig¬ 
keit nicht selbst ausüben. Der Verf. hält es für 
erwünschter, dass die Frauen der Landgeistlichen 
dieselbe ausüben. 

Doch wir wollen auch hören, wie nach des Vfs. 
Vorschlag die Landpriesterärzte unterrichtet werden 
sollen 1 Nachdem die zur Theologie sich bestim¬ 
menden Jünglinge ausser der Philosophie auch Na¬ 
turkunde ausführlich studirt haben, sollen sie drey 
Jahre auf die Erlernung der Medicin wenden, im 
ersten Zergliederungskunde mit Physiologie, und 
die allgemeine medicinische und chirurg. Krank- 
heitslehre , im zweyten die specielle Pathologie in 
medieinischer und chirurgischer Rücksicht, und die 
Pharma eie hören, und als Zuschauer die Klinik be¬ 
suchen , im dritten die specielle Therapie hören, 
und als Prakticauten im Klinikum auftreten, wo- 
bey sie besonders im Schreiben der Krankenge¬ 
schichten , im Berichterstatten und in Behandlung 
der Scheintodlen unterwiesen und geübt werden 
sollen. Vor ihrer Anstellung als Heilkünstler in 
ihren Pfarren sollen sie gehörig geprüft und mit 
Zeugnissen ihrer Fähigkeit versehen weiden; doch 
soll ihnen die Doctorwürde nie ertheilt werden. 
S. 477. gibt der Verf. nach, dass auch andere wis- 
senschaftliche Jünglinge zu Landärzten sollen ge¬ 
bildet und angestellet werden können. Sollen diese 
vielleicht da eintreten, wo der Candidat des lantl- 
priesterärzllichen Standes zwar im theologischen 
Examen gut bestanden, aber bey der landpriester¬ 
ärztlichen Prüfung durchgefallen ist? 

Der zweyten Abtheilung achter Abschn. Von 
der Geburtshülfe. Nachdem der Verf. auch hier 
das Geschichtliche der Geburtshülfe, der Hebam¬ 
men und Geburtshelfer mitgetheilt und die ersten 

Entbindungsanstalten namhaft gemacht und be¬ 
schrieben hat, trägt er seine Ansichten über diesen 
Gegenstand vor. Die Geburtshüffe auf dem Laude 
soll nur dem Physikus als Geburtshelfer, nie dem 
eigentlichen auch wahren Chirurgus, wenn er sich 
viel mit Operiren abgibt, noch weniger den Bar- 
bierern überlassen werden. Damit aber die Noth- 
wendigkeit männlicher Hülfe bey Gebärenden nicht 
zu allgemein sey, so soll für Bildung guter Heb¬ 
ammen und ihre Vervollkommnung gesorgt werden. 
Ihnen soll auch die Wendung überlassen, und sie 
sollen ganz besonders zur Uutei'scheidung der Ge- 
burtsfälle angewiesen werden. Rec. ist durch ei¬ 
gene Erfahrung uberzeugt, dass beydes nothvvendig 
ist. Sehr richtig setzt der Verfasser auseinander, 
dass zum guten Bestellen des Hebammenvvesens 
erforderlich sey, dass der Ilebammenstand nicht 
ungerecht lierabgewürdiget, sondern in Ehren ge¬ 
setzt werde, dass ihre Belohnung nicht zu geringe 
gestellet werde, und dass die Wahl der Hebammen 
mit Sorgfalt geschehe. 

Der Bildungsweg der Hebammen muss anders 
seyn , als der der wissenschaftlich gebildeten Ge¬ 
burtshelfer. Was der Verf. darüber sagt, ist be¬ 
kannt und allgemein anerkannt. ßeym Schlüsse 
des Unterrichts fordert der Verf. aber noch beson¬ 
ders, dass sie auch in der Pflege und Wartung der 
Wöchnerinnen und Neugebornen gehörig unter¬ 
richtet werden. Halbjährlich sollen dann aber auch 
Hebamraenvisitationen angestellet und dabey zweck¬ 
mässige Hebammentabellen gehalten werden. Der 
Verfasser hat eine dergleichen für Speyern ent¬ 
worfene angehängt. 

Zur Bestreitung der Kosten schlägt der Ver¬ 
fasser eine eigene Hebammencasse vor, die aus 
Abgaben von Hochzeiten, Kindtaufschmäuseu, öf¬ 
fentlichen Lustbarkeiten, von Hagestolzen, Un- 
zuclitsstrafgeldern, Procenten von Erbschaften la¬ 
chender Erben, und von aus dem Vaterlande tre¬ 
tenden Personen, auch von Lotterien zusammen¬ 
flösse. Im Königl. Preuss. Staate bestehet bereits 
die Einrichtung einer eigenen Hebammencasse. 

Recensent hat wegen der Mannichfaltigkeit und 
Wichtigkeit der Gegenstände, welche der Verfas¬ 
ser in diesejn Bande seines schätzbaren Werks zur 
Sprache gebracht hat, bey der Anzeige desselben 
lange verweilen, sich aber eben deshalb, um die 
Grenzen dieser Anzeige nicht zu sehr zu über¬ 
schreiten , auch einer speciellen Kritik enthalten 
müssen. Es genüge dem Leser zu hören, wie der 
ehrwürdige Veteran, der auf fünf hohen Schulen 
Schüler gebildet hat, u. in so mancherley Verhält¬ 
nissen für das Mediciualvveseu wirksam gewesen 
ist, über diese Gegenstände gedacht hat, und ur- 
theile dann selbst, wie weit den Vorschlägen des 
Verfassers eine Ausführung zu wünschen ist oder 
nicht. Möchte der Verf. recht bald den nächsten 
Band folgen lassen! 
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Leip ziger Li teratur - Zeitung. 

Gebirgskunde. 

Geognostischer Beytrag zur Kenntniss cles Kupfer¬ 

schiefergebirges , mit besonderer Hinsicht auf 

einen Tlieil der Grafschaft Mansfeld und Thü¬ 

ringens , von Johann Carl Freiesieben (Kömgl. 

Sachs. Bergcomnnssionsrath u. Oberbergamts - auch Ober- 

hüttenamts - Assessor in Frejrberg). Drittel' 1 heil. Mil 

i Kupfer und i illum. petrographischen Kalte. 

Freyberg i8i5., bey Craz und Gerlach. 558 S. 

nebst Inhaltsanzeige der drey ersten Bände, gr. o. 

Geognostischer Beytrag zur Kenntniss des Kupfer¬ 

schiefergebirges , auch einiger benachbarter Ge- 

birgsfoi mationen , mit besonderer Hinsicht auf 

Thüringen; von Joh. Carl Freiesieben. Viertel 

Theil. Mit 2 Kupfern. Freyberg i8i5., bey Craz 

u. Gerlach. 592 S. nebst der Inhaltsanzeige zu 

■diesem Baude, und einem Register über säinmt- 

liclie vier Bände, gr. 8. Bey de 1 heile 5 Ihli. 

18 Gr. 

Auch unter dem allgemeinen und gemeinschaftlichen Titel. 

Geognostische Arbeiten von J. C. Freiesieben, otei 

und 4ter Band. Mit Kupfern. Freyberg i8i5., 

bey Craz u. Gerlach. gr. 8. 

Bevde angezeigte Theile sind Gewinn für die Wis¬ 
senschaft, sie tragen einen guten Geist, welcher 
sich insbesondere durch ein mit Umsicht, begleite¬ 
tes rastloses Beobachten und Sammlen darlegt. Auf 
die Grafschaft Mansfeld und deren Umgegend hat 
sich dieser Geist natürlich am stärksten gelenkt, 
wie auch der Titel der Schrift, schon erwarten lässt, 
und zwar sehr oft mit einer ängstlichen, fast klein¬ 
lichen Ausführlichkeit. Daraus will Rec. dem V t. 
gerade keinen Vorwurf machen, allein dieses scheint 

einige Nachtheile hefbeygezogen zu haben. Das 
Entfernte ist zwar auch nicht zurückgesetzt, so weit 
es in des Vfs. Bereiche lag, indess doch mit einem 

andern Wesen begabt, welches sich aus den vor¬ 
handenen Materialien entfaltete; aber selbst hier- 
bey ist das Streben nach Vollständigkeit und Aus¬ 
führlichkeit, welches an und für sich löblich ist, 
unverkennbar. Hierdurch konnte aber das Miss- 
verhaltniss in der Behandlung des Gegenstandes, 
welches so erwachsen musste, und wodurch man¬ 
ches Bedeutende zwischen Kleinliches in den Schat¬ 
ten gerathen ist, nicht gehoben werden. Der Vor¬ 
trag hat dadurch, nach des Rec. Gefühle, etwas 
Eintöniges , und hier und da einen Anstrich des 
Trärren°und Ermüdenden erhalten. Rec. wünscht, 

dass°diese Haltung von der Lesung der Schrift nicht 
abhalten, und deren Wirkung nicht beeinträchti¬ 
gen möge, und dass sie den angehenden Geogno- 
slen nicht irre, denn einige weniger übliche deut¬ 
sche Wendungen und Schreibarten wird man uber¬ 

sehen. Das ängstliche Beschreiben und Zusammen¬ 
lesen scheint dem Werke dagegen aber wieder einen 
andern Vorzug bewahrt zu haben. Auf gewagtes 
Muthmaassen und Schliessen stösst man sehr sei¬ 
ten, noch weniger ist dadurch eine Lücke zu fül¬ 
len gesucht. Auch was den Ideen des Hm. f. 
nicht zusagt, triilt man hier an, so dass man selbst 
abzuwägen und zu urtheilen in den Stand gesetzt 
wird. Hr. F. ist nach des Rec. Dafürhalten ein 
freysinniger« Mann, welcher für die Beförderung 
der Ausbildung wirkt, und gern Gegenrede hört, 
indem ihm weder starre Selbstsucht, noch Unfehl¬ 

barkeit die Feder führt. 

Aus dem Angedeuteten ergibt sich schon t on 

selbst, dass Hr. F. auch das über seinen Gegen¬ 
stand Geschriebene nicht vernachlässigte, was un- 
gemein zu loben ist und Beachtung verdient, allein 
die Bemerkung darf Rec. nicht unterdrücken, die¬ 
ses hätte mit mehr Kritik geschehen müssen. Nur 
Beobachter allein hätte Hr. F. benutzen sollen, und 
auch unter diesen nur diejenigen, welche ihren Ge¬ 

genstand, so weit es die Natur der Sache erlaubt, 
rein und klar, oder wenigstens doch eimgerinaas- 
sen rein verständlich darstellen. Auf die übrigen 
wäre höchstens hinzudeuten gewesen. Nicht alle 

Schriftsteller können das Geforderte erfüllen, vom 
Verf. aber stand es zu erwarten» Hr. f1. übersehe 
seine vielen angeführten Schriften nur, so wird ei 
leicht finden, dass sie in drey Hauptreihen, m, 
für seinen jetzigen Gegenstand, veraltete und un¬ 
verständliche, nur noch , ut iur die Geschieh e < - 

Lrsltr Band. 
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Wissenschaft, oder verschiedener Gegenden ; in 
warn te Aus- oder Zusammenschreiber; und in echte 
Beobachter "oder Quellen zerfallen. Nur die letz¬ 
ten konnten allein die mehr oder minder gezeitig¬ 
ten Früchte darreichen. Fs sind Schriftsteller an¬ 
geführt, welche unter Liebknecht, Rohr, Verdris, 
ffaldin u. s. w. stehen. 

Ree. geht jetzt näher zur Schrift über. Alle 
die verschiedenen, zum Kupferschiefergebirge ge¬ 
höligen, G<‘birgsarten, welche bis hierher noch nicht 
vom Vf. bearbeitet waren, werden hier nach allen 
ihren Verhältnissen mit denjenigen Gebirgsarten, 
Welche einige Aufhellung hierbey geben können, 
betrachtet. Insbesondere sind der bituminöse Mer¬ 
gelschiefer, das Weissliegende und Todt- oder Roth- 
liegende sehr ausführlich und gut abgehandelt. Auch 
über die rückenartigen Veränderungen im Kupfer¬ 
schiefergebirge erfolgen schatzenswei the Aufschlüsse 
mit bey, und Nachträge zum ganzen Werke, wel¬ 
che noch manches aufhellen, machen den Beschluss. 

Der Rec. wird, indem er deu Faden dieser 
Schrift nachweiset und verfolgt, nicht alle das Gute, 
welches sie enthält, einzeln anmerken können, ohne 
seine Anzeige zu sehr auszudehnen; er wird sich 
dabey auch seihst, aus eben dem Gi unde, nur noth- 
durflige Bemerkungen beyzufugen erlauben , und 
vieles unterdrücken, wovon er noch gerne gere¬ 
det hätte. 

Die untere Abtheilung der untern Kalk Forma¬ 
tion S. 1. Hierzu wird dei Zechstein, das Dach 
des bituminösen Mergelschiefers , der bituminöse 
Mei ge /schiefer und der weis.se Breccien - Sandstein, 
oder das kVeissliegende, gezählt. Hierauf geht der 
Verf. die Glieder der Kalkbildung einzeln durch, 
und beginnt mit dem Zechsteine. Zuerst wird des¬ 
sen allgemeiner Charakter , dann dessen äussere 
Charakteristik gegeben, darnach dessen Structur an¬ 
gedeutet; sodann sind dessen Beymengungen ange- 
ze gl ; und hierauf werden dessen Metallführung, 
Mächtigkeit und Verbreitung betrachtet. Dass man 
den Zechstein vom sogenannten Alpenkalksteine 
trennt, darin stimmt Recens. dem Vf. bey. Der 
Zechstein kömmt am Deister und bey Hameln nicht 
blätterig vor, dieses ist Hausmannische Irrung. Auch 
tri fit man denselben bey Grund am Harze nicht 
stäug/ich abgesondert, sondern nur gefurcht an. 
Die gefurchte Gesteinsmasse bildet daselbst, so zu 
sagen, eine eigene, mit dem übrigen anstehenden 
Gesteine tortsetzende, fast handbreite Schicht, wel¬ 
che von denbuichen sehr ungleich stark, hier und 
da häufig durchzogen wird, so dass dadurch einige 
Aehmichkeit mit stanglicher Absonderung entstellt. 
Die Furchen seihst sind mit einem feinen weissen 
Steinmarke und etwas Eisenoc er ausgefüllt. Die 
S 9. angedeutelen Bestandtheile des Zechsteins sind 
umiehlig. Er enthält selten eine Kleinigkeit an 
I honet de, oft auch nur eiüe Spur, und ui mals 
20 pr. Ct. vielleicht kaum an seinen Ablösungen 

und üebergängea in den Mergel. Es pflegt darin 
aber Wohl einige Biftererde mit angetroften zu wer- 
den.. Was bey Hi n. f1. S. 27. und weiter oben 

an einigen Oi teil vom vorgeblichen Zechsteine nach 
Hausmann angeführt wird bedarf noch der Be¬ 
stätigung sehr. Auch das Gestein, welches l£r. F. 
nach Hausmann und dieser wieder nach Lasius 
für Zechstem ausgibt, möchte wohl der Rauchvvacke, 
oder dem Rauchkaike Zufällen dürfen. 

II. DackjlÖtz, S. 02. Hr. F. erinnert richtig, 
dass es vom Zechsteine und Kupferschiefer hin¬ 
länglich verschieden ist. Es ist nicht so häufig ver¬ 
bleitet als der Zechstem , fehlt auch zuweilen ^anz 
über dem bit. Mergelsch. Das Dachflötz ferner 
aber, nach beigmannischen Beziehungen in Unter- 
abtiieilungen zeitalleu zu lassen, hält Recens. nicht 
gerat heu, es möchte Verwirrung nach sich ziehen. 
Die Trennung desselben vom bit. Mergelsch. ist 
hinreichend genug. Hierauf gibt der Verf. eine 
Charakteristik desselben, und betrachtet darauf des¬ 
sen Uebergang, Schichtung und KleinJiöhlichkeit. 
Hiernach werden die fremd 11 Beymengungen des¬ 
selben angezeigt, und zugleich von Hin. F. bemerkt, 
dass er niemals Versteinerungen darin get'offen 
habe, desien sich auch dei Rec. nicht entsinnt. 
Metallfuhrung. In der Nähe der Rucken hat er 
bauwürdige Kupfererze, im Ganzen ist er aber im¬ 
mer am reichsten in der Nähe des bit. Mergelsch. 
wie sich dieses erwarten lässt. ‘>8 Centn. Dacii- 
11 ölz geben von £ bis i£ Ctr. Kupfer. Die Betrach¬ 
tung der Mächtigkeit desselben macht den Schluss. 

III. Bituminöser Mergelschiefer, S. 5i. (Kupfer- 
schielerflötz, Kupfei schiefer). Kec. möchte von die¬ 
ser Gesteinsart m der Kurze sagen, sie ist aus einer 
mechanisch abgrsetzten Eidmasse, welche nachmals 
chemisch gebunden ist und mit Bitumen durchdrun¬ 
gen wurde, gebildet. Sie hat immer mein oder 
weniger Metalle (besonders geschwefeltes Kupfer) 
und einige andere Gesteinsarten in sich geschlos¬ 
sen, ist schiefriger Beschaffenheit, und in der Re¬ 
gel über Breccien-Sandstein liegend. Sie breitet 
sich als ein schwarzbraunes backen über einen gros¬ 
sen i heil der Erde aus. Sie bezeichnet rein und 
bestimmt den Anfang des Beginnens einer Zeit der 
chemischen Bildung, einer bedeutenden Reihe der 
jungem nachfolgenden Gebirgsgesteinmassen unsers 
Erdkörpers. Der Name bit. MergeJschiefer ist sehr 
bezeichnend für sie. Kupferschiefer wurde sie vom 
Bergmann benannt, allein obgleich diese Benen¬ 
nung weniger passend ist, so richtet sie doch keine 
Verwirrung mehr an. Wenn wir nicht ungebun¬ 
den verfauren, so müssen wir gestehen, dass bey- 
de äuas erste Uebeigäüge d-s Kupferschiefers noch 
ungemein genau und deutlich mit ihrem Muster- 
miltel zusammen hangen. Diese Gebirgsart wird 
daher auch von dieser Seite, so wie von der ihrer 
Anlagerung , den jungen Geognosten bey seinen 
Bemühungen , immer zu einem guten Leitfäden 
dienen. 
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Oryklognostische Bestimmung des bit. Mergel¬ 
schiefers, S. 52. Rec. glaubt, dass der Mergelsch. 
weder oryktognostisch, am wenigsten geognostisch, 
drey verschiedene Arten bildet. Oryktognostisch 
mag es noch nützlich werden können, denselben in 
dre) Spielarten aufzustellen und zu beschreiben. 
Dieses hat Hr. F. gut vollbracht und dadurch ge¬ 
nützt. Chemisch aber unterscheiden sich diese Spiel¬ 
arten eigentlich nicht, wie Rec. weiss. Auch im 
Uebergangs-Thonschiefer finden sich ähnliche Ab¬ 
weichungen in den verschiedenen Schichten vor. 
Die diitte Spiel- oder Unterart des bit. Mergelsch. 
ist sicher nur als ein schon auf ihrer Lagerstätte 
durch die unterirdische Verwitterung verändertes 
Gestein zu betrachten, wovon Bieber ein grosses 
Hey spiel gibt.. Fine zu leichtfertige Vervielfachung 
der Arten und Gattungen in der Oryktognosie ver¬ 
wirrt, wie die Erfahrung schon zu oft gezeigt hat. 
M an kann sich in der Mineralogie weder durch 
ein unbedeutendes System, oder eine Umnennung 
eines schon lange bekannten Fossils, noch durch 
eine unnütze Trennung der Mineralien in soge¬ 
nannte neue Formationen u. s. w. die Ritterschaft 
erwerben. Dieses sind Maulwurfsarbeiten im vvolil- 
bebaueten Garten, welche dem angehenden Arbei¬ 
ter im Wege sind, den gewiegten aber nur ver¬ 
drießen, weil sie die Cultur behindern. Hrn. F., 
welchen Rec. hoch achtet, kann diese Bemerkung 
nicht treffen. Allgemeine Structur, S. 56. Die 
Schichten, in welche das bituminöse Mergelschie¬ 
ferllötz unter sich wieder abgesondert ist , und wel¬ 
che geognostisch gar nicht von einander abweichen, 
son lern nur höchstens oryktognostisch etwas von 
einander verschieden sind , mit noch vier eigenen, 
erst genau zu bestimmenden, Namen, als Noberg, 
Srhieferiopf, Kamm schule und Lette zu belegen, 
hält Rec. deswegen für ganz überflüssig, weil man 
dieser besondern Namen bey der Beschreibung und 
genauen Bezeichnung des Kupferschieferflötzes gar 
Hie lt bed -rf, und weil sein- oft an einem und dem¬ 
selben Orte nicht alle obige vier benannte Schich¬ 
ten beysammen sind, und es auch nicht nothwen- 
dig ist, sie zusammen zu finden, um das Kupler- 
scliieferfiötz darzustellen. ln technischer Hinsicht 
möchten dergleicln n Bezeichnungen, welche jedoch 
fast an jedem Orte wieder anders sind, zur Noih 
noch entschuldiget werden können. Allein selbst 
auch bey dem Bergbetriehe kann es hinreichend 
seyn, die von einander etwas abweichenden ein¬ 
zelnen Schichten des bituminösen Mergelschiefer¬ 
flöt/.es mit Nummern zu bezeichnen, und von oben 
herab oder von unten herauf zu zählen. Geschieht 

dieses, so wird man nicht genöthigt, vielleicht auf 
zehn kleinen, nicht weit von einander liegenden, 
Berggebäuden, zelmerley von einander abweichende 
harte Bezeichnungsarten erlernen zu müssen, um 
k* ine Verwechslungen und Dunkelheiten zu ver- 
atilassen, deren durch diese ärmlichen Bergmanns- 
Namen schon so viele veranlasst sind. Mächtig¬ 
keit des Kupferschiefers, S. 72. Durchschnittlich 

10 bis 20 Zoll. Lagerung, S. 85. Rec. sah bey 
einer Grubenbefahrung zu Thalitter den bit. Mer¬ 
gelschiefer achtzehumal deutlich mit zechsleiuarti- 
gem Kalksteine in wenig mächtigen Schichten ab¬ 
wechseln. Die letzte, oder unterste bit. Mergel- 
schiefer-Schicht lag auf einer schwachen Kalkstein¬ 
bank, welche Pectunculiten und sehr viele gestreifte 
Chamiten enthielt, und mit Kupferoxyden, gleich 
dem sogenannten Sanderze, gemengt war. Unter 
dein Muschelkalksteine stand die Grauwacke fest 
und ausgezeichnet an. Sichel- ein merkwürdiges 
Vorkommen. Alles dasjenige, was von S. 86—88. 
über den Gehalt der Erden im bit. Mergelsch. er¬ 
innert wird, ist unhaltig und unbestimmt, ohne 
chemische Beweise, und daher auch nicht zulässig. 
Als beständige und bezeichnende Bestandteile 'nicht 
Gemischtheiie) dieser Gebirgsart erkennt Rec. die 
kohienstoflsaure Kalkerde, das Bitumen mit dem 
Kohlenstoffe und den Thon mit dem feinen Sande, 
weichen zuweilen, und wahrscheinlich zufällig, noch 
wohl etwas Bittererde mit beytritt. Nach Versu¬ 
chen, welche Rec. mit sohmeizwürdigen bit. Mer- 
gelsch. von 5 bis'4 pr. Ct. Kuplergehalt angestellt 
hat, glaubt er in 100 Theileu desselben , ausser 
den mit dem Schiefer gemengten , geschwefelten,, 
oder vererzten Metallen, an erdigen Bestandtei¬ 
len darin durchschnittlich 5'iTIieile kolileustoiTsau- 
ren Kalk, 10* Bitumen mit Kohlen.stofF, 8 Theile 
Thonerde und 26 feinen Saud aunehmen zu dür¬ 
fen. Die Glimmet biältchen, so wie die geschwe¬ 
felten Metalle, weiche dem bitum. Vlergelsch. fast 
stet*>, mit noch verschiedenen andern Mineralien, 
beygemengt sind, können als keine wesentliche Be¬ 
stand theile desselben betrachtet werden. Sie dür¬ 
fen fehlen , ohne dass deswegen das Gestein auf- 
liören wird, bit. Mergelsch. zu seyn. Es scheint 
dem Rec. der bit. Mergelsch. das Ende des Daches 
zu seyn, welches durch Thon und feinen Kiesel¬ 
sand abgeändert ist, und durch Bitumen insbeson¬ 
dere bezeichnet wird. Der bit. Mergelsch. ist eine 
gemengte Gebirgsart, dessen Gemengtheile, Thon 
und feine Kieselerde, vom kohleustolFsauren Kalke 
aufgenommen sind und zusarmnengelialten werden, 
und welche da bey vom Bitumen und Kohlenstoße 
durchdrungen ist. Die G ewässer, welche so eben 
die Herbey Reibung des Weissliegenden vollendet 
hatten, haben noch Einfluss aul die Bildung des 
Mergelsch'iefers durch Herzufiihrung des Thons und 
der feinen Kieselerde gehallt. Metallfährung, S. 96. 
Von den Metallen im bitum. Mergelsch. ist keines 
derselben, wenn man etwa eine Spur Eisenoxyd 
ausnimmt, damit in Mischung getreten, wenigstens 
kann Recens. von dieser Seite Hrn. F. nicht bey- 
stimmeu. Unter den im bit. Mergelsch. verkom¬ 
menden Metallen hat der Verf. den Zinnober an- 
zufuhreu übersehen, welchen R.ec. in diesem Ge¬ 
steine bey Münsterappel, besonders reichlich bey 
den inneliegendeu Fischen , vorfand'. Ueber die 
Reichhaltigkeit des bitum. Mergelsch. möchte man 

wohl kaum mehr sagen kennen; als dass im Durch- 
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schnitte die untersten Schichten desselben am reich- j 
sten mit den verei nten Metallen gemengt sind. Vom i 
schmelzwürdigen Gehalte des bit. Mergelsch. redet 
der Verl. S. 101. Er- fällt sehr verschieden aus, 
indem er sich nach den Gruben- und Hüttenko- 
sten der verschiedenen Gegenden riditennnuss. Die 
Hiiltenresullate können daher auch kein iiicht über 
den durchschnittliclven Gehalt des Mergelsch. uber- 
haupt, z. B. an Kupfer oder Silber, geben. Auch 
die Mächtigkeit der Abbauung der Schieler, so wie 
ihre Bauwürdigkeit und Ausklaubung, muss sich na¬ 
türlich nach dem Preise der verschiedenen hier- 
bey und bey der Verschmelzung nöthigen Mittel 
richten. Hr. F. ist bey diesen Gegenständen bis 
zum Ermüden, und ganz ohne Nutzen, ins Ein¬ 
zelne gegangen. Auch die verschiedenen, metalli¬ 
schen Beymengungen des Schielers sind , ohne neue 
Erörterungen zu geben, bis ins Kleinliche verfolgt. 
Ein bey nahe ganz fehlender Silbergehah des Bley- 
glanzes aber (S. 107.) beweist weder für, noch ge¬ 
gen sein Absetzungsalter etwas, ao wie die Erfah¬ 
rung lehrt. Der braune Eisenocher (S. i4o. Nr. i4.) 
ist als ein Erzeugniss der Zersetzung oder Ver¬ 
witterung zu betrachten. (Jebrigens sind Nickel 
und Kobolt eigentlich wrohl nicht als Gemengtheile 
des bit. Mergelsch. zu betrachten, sie scheinen dem 
Ilecens., so wie das YVismuth, beständig von den 
Gangen der Flötze abhängig zu seyu. Das Vor¬ 
kommen des Spiesglanzes und Arseniks aber dürf¬ 
te allerdings wohl erst noch nachgewiesen werden 
müssen S. i45. Die nicht metallischen Beymengsel 
des bilum. Mergelsch., welche Hr. F. von S. i44. 
\i. s. w. ebenfalls aulsteilt, würde Rec. in solche 
tiieilen, welche sogleich, schon vollkommen gebil¬ 
det, bey der Absetzung des Mergelsch. mit lier- 
beygeführt wurden, z. B. Glimmer, und in solche, 
welche sich bald nach der Absetzung des Flötzes, 
ehe es noch erhärtete, oder auch während der Ab¬ 
setzung derselben , darin zusammenzogen, oder an¬ 
schossen. Zu letztem zählt Rec. ohne Bedenken 
den Faser- und Blätterkalk, den Faser- und Blät- 
tergyps, den Quarz in Schnürchen und Krystallen, 
und wie ihn auch Recens. bemerkt hat, in dünnen 
Platten, wie es scheint, mit unvollkommen fasri- 
gem Bruche , zwischen den Spallungsilächen des 
Schiefers inneliegend. Wahrscheinlich bildeten sich, 
oder zogen sich, auch die vererzten Metalle im 
Schiefer zu derselben Zeit zusammen. Man kann 
nicht sagen, nach S. 162., dass im bit. Mergelsch. 
der reine Kohlenstoff hervortrete, wenn man darin 
die Faserkohle (mineralische Holzkohle) findet. 

Versteinerungen, S. i54. Die Versteinerun¬ 
gen, welche nach dem sogenannten Hessischen Ku- 

ferschiefer von Frankenberg abgebildet sind, ge- 
ören nicht zu denen des bit. Mergelsch. Vor¬ 

kommen und Verbreitung des bit. Mergelsch. S. 188. 
Eiu belehrender und unterhaltender Abschnitt die¬ 
ses Werkes. Er verbreitet über die Grafschaft 
Mansfeld und deren Umgegend vieles Licht, wozu 

die petrograph. Charte von Herrn Schulze etwas 
Wesentliches beyliägt. Der bit. Mergelsch. zieht 
sich in einem i5 Ins 14 Meilen langen Bogen aus 
dein Anhalt-Bernburgischen um den östlichen Fuss 
des Harzgebirges herum. Vom Stollbergischen ge¬ 
gen Abend kann man denselben fast um den gan¬ 
zen Harz verfolgen. Auch ins Saalfeldische hin 
und um den Thüringer Wald herum lässt er sich 
antrelfen. Es scheint, dem Rec. als ob sich dieser 
Schiefer auch von Riegelsdorf aus. einer Seils über 
die Fulda gegen den Main und Rhein, und noch 
über diesen hin wendete , anderer Seits aber sich 
zum 1 Heil über das Lahn - Gebiet und die Itter 
durch das Waldecksche lnnneig e, und wieder ge¬ 
gen den Harz anstiege, um dadurch die Kette eines 
gi’ossen Landstriches, über welchen er sich lagert, 
zu schliessen. Rec. ist. nicht an Luftsprünge ge¬ 
wöhnt, allein er ist, geneigt zu glauben, obgleich 
nur grössentheils noch auf unsichere Stützen ge¬ 
lehnt, dass der bit. Mergelsch. bis zu einer gewis¬ 
sen Höhe mehr oder minder den Erdball umliulle. 

IV. Weissliegendes (Grauliegendes). S. 258. 
hebt foigendermaassen an: „Ist die unterste Schicht 
des Flötzkalkgebirges,“ sollte aber anfangen: ist 
die unterliegende Schicht des Flötzkalkgebirges. 
Diese Seite der Schrift hat ein uuiweckmässiges 
Beginnen. Man muss glauben, dass Hr. F. hier 
ein ausgeartetes, oder ubergegangenes Stück vom 
Weissliegenden vor Augen gehabt hat, und dar¬ 
nach glaubte das Muster zeichnen zu dürfen. Das 
Weiss - und Rothliegencle sind sich in Art, We¬ 
sen und Bildung gleich, und nur in Farbe und 
Korn ungleich; allein demungeachtet sind genüg¬ 
same Grunde vorhanden, beyde Schichten von ein¬ 
ander abgesondert zu betrachten, wie es verschie¬ 
dene deutsche Geognosten bereits auch gethan ha¬ 
ben. Aeussere Charakteristik, S. 24i. Sie ist ganz 
verfehlt. Wenn Rec. nicht eines andern überzeugt 
wäre, so müsste er nach dieser Seite glauben, dass 
Hrn.F. das Weissliegende beynahe unbekannt sev. 
Es ist hier auch von mechanischer und chemischer 
Verbindung (Bindung?) die Rede, und darnach soll 
das Weissliegende als Mergel - oder Lettenflötz, 
oder als grobkörniger Sandstein erscheinen. Was 
sollen diese Worte eigentlich sagen? Die (chemi¬ 
sche) Bindung des Weissliegenden geschiehet ge¬ 
meiniglich durch (thonigen) kohlenstoffsauren Kalk, 
so wie dieses , neben noch einigem Eisenoxyde, 
mei'stentheils auch der Fall bey dem Rothliegen- 
den zu seyn pflegt. Was soll das Wort mechani¬ 
sche Verbindung bezeichnen? Etwa ein In - oder 
Aneinanderklammern der Gemengtheile des Weiss¬ 
liegenden , durch das genannte Bindemittel . wie 
dieses an den Steinen in den Mauern durch Gvps, 
oder Mörtel geschieht? und wo wechseln mit dem 
Weissliegenden chemische Absätze vielfach ab. 

(Die Fortsetzung folgt.) 
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Fortsetzung 

der Rec. von Freiesieben Geognost. Beytrag zur 

Kenntniss des Kupferschiefergebirges. 

y\uch soll das Weissliegende nach Hin. F. da 
mit dem bituminösen Mergelschiefer am nächsten 
verwandt seyn, wo es erzführend ist. Recens. hat 
erade da, sehr häufig, das Entgegengesetzte beob¬ 
elltet. Ohnehin ist auch wohl die Erzlühruug des 
vVeissliegenden unter dem bituminösen Mergel- 

schiefer nur als zufällig zu betrachten, und sicher 
allein vom Mergelschiefer abhängig. Das Graulie¬ 
gende kömmt auch nicht schieferig vor. S. 242, 
wo Hr. F. örtliche Verhältnisse von dem Graülie- 
gendeu mitzutheilen anlängt, wird er belehrend, 
aber auch an diesen SteLlen tritt das Weissliegende 
noch nicht vollkommen ausgezeichnet hervor. S. 
245 u. s. w. ist das Weissliegende charakteristisch 
bezeichnet. Beygernerigte nickt metallische Fossi¬ 
lien. S. 219. Dieser Abschnitt dürfte wohl zu der 
Betrachtung des Bindemittels des Weissliegenden 
verwiesen werden, denn was könnte dieser Ge- 
birgsart, ihrer Bildung nach, wohl als fremdartiges 
Beymengsel zugeseflet. werden ? Sie kann alles ent¬ 
hüllen, was der Ort darbot, von welchem sie in 
die Niederungen zusammen gerollet wurde, daher 
wird sie auch stets, nach den Gegenden, in denen 
sie gefunden wird, unter sich abweichend seyn. 
Fagerungs - und Structur - Verhältnisse. S. 252. 
Formations - Verhältnisse. S. 254. Die Trennung 
und Abreissung des Grauliegenden von dem Tod- 
tren ist gewaltsam, und dabey ganz und gar ohne 
Nutzen, und die Zuzählung desselben zu der un¬ 
tern Kalksteinbildung des Flötzgebirges unnatür¬ 
lich. Die Miltbeilungen, wrelche Hr. F. für diese 
Trennung eröfnet, kann Rec. für keine Gründe 
halten. Versteinerungen. S. 255. Dergleichen kön¬ 
nen allerdings in das VVeissliegende mit herein ge¬ 
schwemmt werden, so wie auch jedes andere Mi¬ 
neral, aber es würde irrig seyu, dasselbe für ihre 
natürliche Lagerstätte zu halten. Verbreitung und 
Mächtigkeit. S. 255. Es wird gewöhnlich allent¬ 
halben unter dem bituminösen Mergelschiefex zu¬ 
nächst angetrofien. Metallführung. S. 258. 

Erster Band. 

Veränderungen im Flotze durch Rücken. S. 
281. Sagt vor der Hand, was demnächst kom¬ 
men soll. 

Reylagen: 

1) Nachtrag einiger Bemerkungen über die untere 
Kalksteinformation im Hennebergischen. S. 287. 
Zu B. II. S. io5. und B. 111. S. 5i. 

2') Heber einige specielle und locale \ erschieden— 
' beiten der einzelnen Lagen des Kupferschiefer- 
flötzes, hauptsächlich im Mansfeldischen. S. 5oi. 
Zu B. 111. S. 65. 

5) Zusammenstellung verschiedener Angaben über 
die Mächtigkeit und Schmelzwürdigkeit der ein¬ 
zelnen Schichten des Kupferschieferflötzes, nach 
Verschiedenheit der Gegenden. S. 020. In einer 
Tabelle aufgestellt. 

4) Einige Nachrichten über die geognostischen 
Verhältnisse des Kupferschieferflölzes in den 
Friedeburg - Rothenburgischen Revieren. S. 52.5. 
Ist dein i-Irn. F. vom Oberbergmeister v. Velt¬ 
heim mitgetheilt. 

Geognostisch. Reyt. u. s. w. Von /. C. Freies- 
leben. 4ter Thieil. 

Veränderungen im Flotze durch Rücken, S. 1. 

Rückenartige Veränderungen durch Spalten 
oder eigentliche Flötzrücken. Enthält das bereits 
über diesen Gegenstand bekannte, durch Beyspiele 
belegt und erläutert, und verdient von Geognosten, 
welche in diesem Felde keine Selbsterfahrung ha¬ 
ben, beherziget zu werden. 

Rückenartige Veränderungen, von Uneben¬ 
heiten des Grundgebirges herrührend. S. 21. Ab¬ 
gesehen von mannich faltigen Veränderungen in 
dem Flötze selbst, steigt dasselbe oft schnell auf 
einer Seite empor, und fällt, wenn es eine gewisse 
Höhe erstiegen hat, auf der andern wieder, oder 
setzt auch wohl knieförmig steil ein, ohne dass 
man dabey einen Gang oder Spalt bemerkt. Der 
Bergmann nennt dieses V orkommen Rüthen, T er- 
kippung, Verfall, Berg, Sattel oder Horst. Diese 
Erscheinungen setzen stets Unebenheiten im Roth- 
liegenden voraus, welche aber, wie es ilecenseutcu 
scheint, doch wohl durch Senkungen mit Spaltung 
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verursacht seyti mochten. Hier dürften Jäher feine 
Schnüre, ausgeiullt oder leer, mit den überliegen¬ 
den Flötzen zum Theil überdeckt seyn, und so 
diese Veränderungen dieselben Veranlassungen ih¬ 
rer Entstehung, wie die Gange haben. Hr. F. will 
die ansteigende und sich wieder senkende Verän¬ 
derung des Flötzes durch den Namen Horst,, die 
knieartig sich biegende, eine Strecke lang steil ab¬ 
setzende aber durch den Namen Her]all bezeich¬ 
net wissen. Alles wird durch Belege aus der Na¬ 
tur erläutert, und auf Tab. I. ist durch Fig. i. ein 
Horst durch eine ohngefähre Zeichnung; und eben 
daselbst Fig. 5. ein Verfall versinnlichet. 

Rücken artige Veränderungen, von lUallun- 
gen bey dem Niederschlage herriihrend. S. 5i. 
Diese Veränderung des Fiotzes scheint dem Re- 
censenten nichts rückenartiges zu haben. Die Be¬ 
schreibung derselben ist so dunkel gerathen, dass 
sie danach wohl schwerlich jemand in der Natur 
auffinden möchte. 

Umschläge. S. 5a. So will der Verfasser dei 
Kffirze halber grosse faltenartige, im Durchschnitte 
schlangen- oder wellenförmige Biegungen im Flötze, 
welche sowohl ein. ziemlich paralleles 'Streichen un- 
tei siel), als auch mit den eigentlichen Flötzrucken 
beobachten, nennen. Auf "iah. I. stehet Fffi. 4. 
ein wurmförmiger Strich, welcher ein BUd diese; 
FlötzVorkommens geben soll, es wirklich aber nur 
sehr unvollständig thut. Das Bild hätte auf eine 
bessere Weise aufgenommen und sprechender dar- 
gestellet. werden müssen. Etwas aushelfender ist 
die ähnliche Veränderung des Flötzes, welche Fig. 
5. gibt. Die Beschreibung der Umschläge selbst 
aber,, muss in uei Schritt nachgelassen werden. So 
wie es dem Rec. scheint, hangen doch aucli diese 
Veränderungen des Flötzes mit Verschiebungen 
der Unterlage zusammen. Graben. S. 45. Sind 
fallenarlige oder rinnenfövmige Biegungen im Mer- 
gelschief erflötze, welche sich gewöhnlich in schie¬ 
fer Richtung, zwischen der Fall- und Streichungs- 
Knie des Flötzes iiereinziehen, aber meistens ihr 
Dach und Liegendes behalten, und wie es dem 
Recensenten nach uer Beschreibung scheint, etwas 
spätei , abeiraals mit bituminösem JVIergelschiefer, 
ausgefüllet sind. Die Benennung Graben, welche 
Hi. f• für die bezeichn ete Veränderung gewählt 
hat, hält Reoensent für nicht bezeichnerfd, utn so 

da sie bereits in Riegelsdorf sehr zweck- 
_ einem durch zwey Spalten aus der Flölz- 

iageiung ausgeschnittenen und hierauf herabgesun- 
kenen Gebiigstheile gegeben ist. (Jordans mineral. 

Reisehemerk. S. 20.) 
„--n Graben auf T. I, 

duieh fig. 0 bis 12. dargestellt. Auch diese Dai*- 
stellnngen befriedigen den Recensenten nicht; sie 
beeinträchtigen ihm vielmehr das Bild, welches 
er sich, nach ihrer Beschreibung aufstellte. Solche 
Gegenstände sollte mau nicht so kleinlich in je¬ 

weiliger, 
massig 

berg - und hüttenmännische 
Mr. F. hat diese sogenann 

gern Umrissen allein dar stellen r am wenigsten im 
Seigern Durchschnitte, ohne ein bedeutendes Stück 
des Gebirges, worin sie Vorkommen, iiinzuzufügen. 

Räclenartige Veränderungen, von Trennun¬ 
gen bey dem Niederschlage herriihrend. S. 4 8. 
Ein belehrender Abschnitt, mit verschiedenen be¬ 
zeichnenden Beyspieieu erhellet. Gabel flotz nach 
firn. F., besser Fiötzlrumm, oder wie es Recens. 
benennt Flötzabläuler, ist ein schwächerer unter 
einem schielen Winkel vom Hauptflötze ah - oder 
auslaufender Zweig desselben. Der Flöteabläufer 
setzt bald im gleichen Streichen mit dem Haupt- 
Hölze, und zwar, entweder auf- oder niederwärts 
fort, oder er gehet in einer vom Streichen des 
Flötzes abweichenden Richtung ins Hangende oder 
Liegende. Manchmal vereiniget sich der Flötzäb- 
läuler, wenn er mit dem Streichen des Hauplflö- 
tzes aufsetzt, wiederum mit demselben, wie Rec. 
gesehen hat, und dieses Vorkommen möchte er mit 
dem Namen Fiötzschlepp andeuten. Am gewöhn¬ 
lichsten aber findet keine Wiederanlegung des Ab¬ 
läufers, sondern Auskeilung Statt. Das Hauptllqtz 
erleidet indess durch diese Erscheinung nirgendwo 
eine gänzliche Unterbrechung, Trennung oder Ab- 
reissung, wie sich diese in dem angeführten ßey- 
spiele bey Fig. i5. auf Tab. II. zu ereignen scheint. 
So wie das eine Ende des Flötzes im obigen Bilde 
ansteigt, und sich nach und nach auskeilt, ver¬ 
schwindet erst die Lette, dann der Schieferkopf, 
hierauf bleiben die Noberge, und endlich bey na he 
der Abbruch allein, worin es sich endet. Das un¬ 
ten noch in seiner Lage ruhende Flötz aber be» 
ginnt mit der Lette, bekömmt alsdann Kammschale 
und Schieferkopf, und zuletzt auch die Noberge 
wieder. Die Enden hoyder Schichten passen also 
wieder zusammen , und stellen die regelmässige 
Scuicht in allen ihren einzelnen Absonderungen 
wieder her. Das Wort Gang flotz S. 51. für Ga¬ 
bel llölz zu gebrauchen, hält Recensent für einen 
imbezeichnenden Ausdruck obiger Veränderung, 
deren die W issenschaft, besonders in diesem Theile 
der Geognosie, in überflüssiger Menge aus den 
rohen Bergmaimszeiten zur Ausmerzung erhalten 
hat. Es ist Zeit, dass es aucli hier Licht zu -wer¬ 
den beginne. 

Räclenartige Ueränclerungen, von andern Stö¬ 
rungen bey dem Niederschlage herriihrend. S. 5g. 
Es kommen, sagt Hr. P., zuweilen im Flötze an¬ 
haltende Unordnungen vor, wobey man Zechstein, 
Dach, Kupferschiefer und Wreissli egend es wieder 
von einander geschieden, noch in der ihnen zu- 
kömrniiehen Beschaffenheit antrift. Aelmliche Ver¬ 
hältnisse werden zwar auch bey den rückenarligen 
Vorkommnissen bemerkt, allein, meint der Vor¬ 
trag des Verfassers, da solche Veränderungen oft 
so ausgedehnt und merkwürdig wären, so verdien¬ 
ten sie wohl der besoudern und eigenen Erwäh¬ 
nung. Hr. F. bezeichnet dieses Zusammenlagern 
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mit dem passenden Namen Gewirrs- Eigene Be¬ 
trachtungen solcher Anlageiuugen, hesomleis wenn 
ihre waiirscheinliche Veranlassung tlabey bemerkt 
ist, können immer nur Gewinn für den Gegen- . 
stand gehen, und um so mehr, wenn sie, im nö- 
tliigen^ Falle, durch Zeichnung verdeutlichet sind. 
Ilieher gehörige erläuternde Beispiele , mit einem 

Kupfer 1*. li. Fig'. 18, machen den Schluss. 

Vierter Abschnitt. D e untere Sandstein] or- 
mation. . (Das rothe lodte Liegende.) S. 67. Ist 
sehr lesenswertli. Man findet hier dasjenige,- und 
zwar vermehrt, hey einander, was bey vielen Beob¬ 

achtern zerstreuet zu finden ist. 

Das letzte Glied des .Kupfersvbiefergelfirgcs ist 

das Rothliegende oder Todtfiegende. Es ist irrig, 
wenn llr F. angi'bt", dass es sich in die Grau¬ 
wacke und den damit wechselnden Thoiischiefer, 
so wie in einen neuern Thonp'orphyr verlaute. 
Schon der östliche und südöstliche Fuss des Har¬ 
zes allein widerlegen diesen Gedanken. Muss' sich 
denn auch immer alles verlaufen? 

Die verschiedenen Arten des todten Liegen¬ 
den. S. 7Ö. Der Verfasser bezeichnet zuerst das 
grobkörnigste Todtfiegende nach seinem örtlichen 
Vorkommen, besonders am Thüringer Gebirge, 
und gellet alsdann'zu dem kleinkörnigem über. 

Die Bindung der Gesteins- und Erdmassen des 
Roth liegenden, bemerkt der Recensent, ist immer 
erst alltnäiig nach deren Ablagerung erfolgt. Die 
Durchdringung der angeschwemmten Massen mit 
Feuchtigkeit, von oben und von den unterliegen¬ 
den festen Gebirgsarten her, welche theils Kalk 
und andere Erden aufgelöst enthielt, theils einige 
Säure mit sich gemischt vereinigte , hpt die Bin¬ 
dung des lose über einander geschütteten Liegen¬ 
den begonnen und bewirkt, und der Drück der 
Eigewschweie des zusammen getriebenen Gesteins 
hat ihre Zusammenbindung befördert; Von einem 
secundäreu und primären Bindemittel und Zusam¬ 
menvereinigen der Masse kann wohl die Rede gar 

nicht seyn. 

S. g6. Der Langenberg, die Gegend von Sülz¬ 
hayn, unweit Ellrich am Harze, geben, nach des 
Receusenteu Erachten, ein kleinkörniges Rothlie- 
gendes her, welches in einzelnen Stücken leichter, 
als irgend ein anderes für Granit gehalten werden 
könnte. Struclurverhältnisse. S. 99. Aeussere 
Form. S. io5. Lagerung und Utbergänge. S. 107. 
Was soll das Rothliegende „Uebereinkommendes 
mit den Uehergangsgebirgenu haben? Rec. sie¬ 
bet gar nichts Uebereinkommendes unter ihnen, ob 
er gleich manch einen Berg von beyden betrach¬ 
tete) Ueber die Auflagerung des Rothliegenden 
lässt sich, nach des Recensenten Ueberzeugung, gar 
nichts Erbauliches sagen; jede unterliegende Ge- 
birgsart, auf welcher es sich fiudet, ist dessen an¬ 
gemessenes und wohJgew'ählles Bette, ohne dass 1 

dasselbe die geringste Verwandtschaft mit dem Lie¬ 
genden bat. Dass Grauwackenschiefer abwechselnd 
mit dem Rothliegenden nach . S. 111. vorkömmt, 
muss Recensent bis jetzt noch durchaus bezweifeln. 
Er hat den Glauben , dass diese Angabe auf einer 
Täuschung beruhet, wrclche der gute Blick des 
Herrn F. sicher in der Folge berichtigen wird. 
Auch der Beobachtung S. n4, welche den Vi eche 
sei des Rothliegenden mit dem sogenannten Pseu- 
doporphyr anzeigt, muss Recensent vor der Hand 
noch sein Zutrauen verschliessert, denn er ist we¬ 
der mit der Natur des Pseudoporphyrs, noch mit 
dem hier als Rothliegend bezeichnten Gesteine 
vertrauet genug. Zu S. 117. fügt Rec. hinzu, dass 
er geneigt ist, die Steinkohlen bey Weltin und 
vielleicht auch die bey Löbegun, vom dasigen Por¬ 
phyr bedeckt, arrzUnehmen, und dass über alles 
dieses das Rothliegende hingelagert zu seyn scheint. 
Auch bey Ilfeld am Harze liegen Steinkohlen un¬ 
ter dem Porphyr. Eingemengte Fossilien. S. 110. 
Alles, was bey der Bildung des Rothliegenden 
von der'.Fluth erreicht und herabgerissen werden 
konnte, uild unzersetzt blieb, lässt sich im Lie¬ 
genden vorkommend erwarten. Hienach darf man, 
wie auch weiter unten vom Herrn F. angeführt 
wird, einige schwache Kohlenflötze von angetrie¬ 
beneu Pflanzen entstanden, im Rothliegenden er¬ 
warten. Noch andere Mineralien aber w urden erst 
darin nach dessen Absetzung erzeugt; diese un¬ 
terscheidet man von den erstem leicht. Den uu- 
gemengtern Thon S. 119. kann man doch wohl als 
nichts Unerwartetes im Rothliegenden ansehen l 
Aber, dass wir auch, und selbst in Deutschland, 
Thonfresser haben, oder dass die Steinbrecher am 
Kurhäuser Letten als Butler gemessen, ist uner¬ 
wartet. Es ist glaublich , dass er sehr sättigend! 
sey. Gänge. S. 127. Die Seite 129. angeführten 
Braun- und Eisensleingänge gehören nicht hie- 
her. Aber auch weder blättriges Schwark-, noch 
dichtes Rothbraunsteinefz wird darin an ge troffen. 
Diese Angaben beruhen auf einer Unbekanntschafit 
Hausmanns mit obigen Fossilien. Versteinerungen• 

S. 1Ü1. f Passer und Gesundbrunnen. S. 156. 

Untergeordnete Gebirgsarten. Solche kann man 

eigentlich bey dem Liegenden nicht annehmen. 

1) Pseudoporphyr. S. 1.V7. (Flölzthonporphyv, 
Wackenporphyr.) Dieses Gestein, im Falle es 
liier mit den nachfolgenden betrachtet werden soll¬ 
te, Hätte klarer abgehandelt weiden können. La- 
sius hat es zuerst mit verständlicher Bestimmtheit 
bezeichnet. Auch Granat fand Recensent darin, 
in Höhlungen., in kleinen Kryslallen. Der mehr 
oder minder vollkommene Wacken - oder Grün¬ 
stein-Mandelstein, der Schieferthon und die Stein¬ 
kohle sind Glieder seiner Familie. Der Gedanke, 
dass es zum Uebergangstrappe gehöre, hat sich 
nicht bestätiget, aber die Ansicht, dass es das äl¬ 
teste Flötztrapp-Gebilde darstelle, ist nicht fahren 
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zu lassen. Recensent kann nicht sagen, dass dieses 
Gebilde dem Rolhliegenden untergeordnet ist, aber 
wohl, dass es dem Rothliegenden mit seiner Fami¬ 
lie unterliege, d. h. hier und da zur Sohle diene. 
Recensent hat die Meinung, dass dieses älteste 
Flötztrapp-Gebilde für sich, als eine vom Kupfer- 
schiefergebirge unabhängige frühere Bildung, wo 
es sich auch vorfindet, zu betrachten seyn dürfte. 
Das S. 175. xi. s. w. Vorgetragene benimmt dem 
Gesagten nichts. Auch bey den Kohlenwerken 
unweit Dresden findet sich ein Porphyr, welcher 
von dem Ilfelder schwer zu unterscheiden stehet. 

2) Kohlenschiefer. S. 147. Dieser Name wird 
in der Folge Vertauschungen veianlassen, wie Hr. 
F. selbst befürchtet. Recensent kann sich nicht 
rühmen, diese Gebirgsart an Ort und Stelle so ge¬ 
nau beobachtet zu haben, dass er darüber seine 
Meinung ohne Beschränkung aussprechen möchte, 
allein so viel kann er bestimmt angeben, dass sie 
am Klinggraben bey Floh weder dem Steinkohlen- 
Schieferthone sonderlich nahe kömmt, noch mit 
dem bituminösen Mergelschiefer verwandt ist, viel¬ 
mehr hat sie die täuschendste Aehnlichkeit mit 
Uebergangsthonschiefer. Sie liegt dort auf Thon¬ 
porphyr, welcher am Granite ruhet, und wird 
sehr deutlich vom Rothliegenden bedeckt. Im Gan¬ 
zen aber ist Recensent geneigt, diesen Kohlen¬ 
schiefer Freieslebens als ein Glied des Porphyr- 
und Wacken- oder Grünstein-Mandelsteingebildes 
zu betrachten. 

5) Steinkohle. S. 170. Der Note S. 172 und 
170, dass man die Steinkohlenformation unter dem 
.Liegenden von jeder andern unterscheiden müsse, 
stimmt Recensent ganz bey. Warum der Ver¬ 
fasser unter dieser Abtheilupg so manche unent¬ 
scheidende, und auch so manche unentschiedene 
Beobachtung aufgeführt hat, davon siebet Recen¬ 
sent den Nutzen nicht ein, wenn er nicht an nimmt, 
dass Hr. F. dadurch vielleicht weitere Nachfor¬ 
schung und Prüfung zu . veranlassen gedenkt. 

I orkommen und Verbreitung des Jlothliegen- 
■den. S. 191. 

Bey lagen: 

j) Einige Beobachtungen Über Partieen aus dem 
unter dem Kupierschiefergebirge liegenden Grau¬ 
wackengebirge. S. 21p. 

a. In der Nähe 'Scharzfelds am Plarz. Ohne 
Bedeutung, 

b. Im neustädtischen Kreise. Stellet unter 
dem Flötzgehii ge Grauwacke in bekannten Ver¬ 
hältnissen. 

2) Geognostisch bergmännische Reisebemerkungen, 
über einige in den Jahren 1790 und 1794. be¬ 
suchte Steinkohlenwerke, an der Grenze des 
Rothliegenden. S. 229. 

a. Steinkohlen bey Opperode im Fürsfenthura 
Anhalt — Beinburg. Sie sollen im Rothliegenden 
Vorkommen. 

b. Das Steinkohlenwerk bey Wett in. S. 207. 
Ein unterrichtender Aufsatz mit mehreren öi flieh— 
üblichen schlecht - deutschen Ausdrücken, welche 
leicht zu vermeiden gewesen wären. Der Fiötz- 
durchsclmitt Seite 259. ist dem Verfasser in fast 
nichts oder nur wenig sagenden Ausdrücken rait- 
getheilt. 

c. Das Steinkohlenwerk bey Löbegiin. S. 260. 
Auch hier ist ein unbezeichuender Flötzdurch- 
schnill mitgetheilt. 

d. Der Petersberg.. S. 260. Ohne Erheblichkeit. 

5) Auszüge aus Briefen , in Bezug auf die drey 
ersten Bände gegenwärtiger geognostischer Ar¬ 
beiten. S. 268. Von Schlotheim, Schulze, Staf¬ 
fens, Haber le, Voigt, Klaproth. Von Herrn 
Schulze stammen die wichtigsten Briefe in die¬ 
ser kleinen Sammlung ab. Insbesondere hat sich 
der Brief über den Lagerort des Steinsalzes und 
die Entstehung der Salzquellen ganz nach den 
Ideen des Recensenten ausgesprochen. 

4) Nachträge zur bisherigen Darstellung der iKu- 
pferschiefergebirgsformation. S. 296. 

a) Die obere Kalkstein Formation. Zerlegung 
des Mehlbatz, aus d. J. F. Cb. 11. Ph. II. 18. 1806. 
Und noch verschiedene kleine lehrreiche, sorgsam 
gesainmlete Bemerkungen über den oberen Kalk¬ 
stein. lieber die Versteinerungen in demselben ist 
nach v. Schlotheim gehandelt. Sepienschnäbel und 
Asterien kommen allerdings im Muschelkalksteine 
vor, von welchen Recensent, so wie von Seester¬ 
nen, schon lange einige Stücke aus der göttingi- 
schen Gegend, so wie glatte, sehr stark verwach¬ 
sene, unbestimmbare Al u sch el Versteinerungen, als 
umschlichen hornsteinartigen Feuerstein, aus der 
Dransfeldischen Umgehung, besass. Auch dicht 
bey Goslar am Harze, nach der Oker hin, hat 
Rec. grosse plattgedruckte Feuersteinnieren in die¬ 
sem Kalksteine angetrolfen. 

b. Die Thon - und Sandsteinformation. Das 
Thongebirge. (Schiefermergel.) S. 517. Sandstein. 
S. 320. Zu Seite 325. erinnert Recensent, dass 
sich auf den Stücken, welche er von dem soge¬ 
nannten krystallisirteu stuttgardter und tübinger 
Sandsteine besitzt, keine Würfel, sondern nur 
Rhomben, welche dem Würfel nahe kommen, 
befinden. Gemeiniglich sind die Rhomben an den 
Seiten etwas ausgefressen. Recensent hält sie für 
Afterkrystalle, welche sich auf den Ablösungen 
des Sandsteins, in der kalkichten Thonschicht, nach 
Kalkspath-Rhomben, gebildet haben. 

(Der B«schluss folgt.) 
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Clie m i e. 

Nordische Blätter für die Chemie. Herausgege- 

ben von Dr. Alex. Nicol. Scherer. Ersten Ban¬ 

des zweytes Heft. Mit einem Kupfer. Halle, 

bey Hemraerde und Sclnvetschke 1817. i54 S. 

in 8. 12 Gr. 

Dieses Heft enthalt in fortlaufender Aufzählung 
dev Seiten und Abhandlungen VI. Ideen zu einer 
Theorie der Verbrennung, der chemischen Affi¬ 
nität, der Acidität, Alkalinität und der elektri¬ 
schen Leitungstahigkeit der Körper. Von Theodor 
von Grotthuss. S. 100. Mit einem Kupfer, Fig. x. 
zu der Wiederholung der elektrischen Versuche 
Temcry,s, in Gehlens J. F. d. Ch. und Ph. T. 007. 
D ie hier vorgetragenen Ideen sind bereits bey 
Schweigger, doch weniger ausführlich ß. IX. niit- 
getheilt. 

VII. Einige Nachrichten, Davy's Sicherheits¬ 
laterne, zum Gebrauche in den Kohlenmiuen, be¬ 
treffend. Von Di-. Hamei in London. S. n4. Hr. 
Dr. Hamei übersandte diese Nachrichten, nebst ei¬ 
ner Laterne von Newman verfertiget, welche sich 
auch unter Fig. 2. abgebildet befindet, d. petersb. 
Akad. d. Wissensch., welche sie in dem russischen 
Journal I. St. 4. l316. bekanut machte, woraus sie 
Hr. S. in der Uebersetzung hier mittheilt. Zählt 
Hr. Sch. Daoy's Leistungen noch zu den chemi¬ 
schen Früchten des Nordens? (Siehe die Vorrede 
zum ersten Hefte dieser Blätter), so dürfen wir 
fürchten, auch unsere eigenen Früchte, zwar auf 
einem kleinen Umwege, dereinst noch einmal wie¬ 
der zu bekommen. 

VIII. Ueher die Sicherungsmittel gegen Feu¬ 
ersgefahr durch Verminderung der Zündbarkeit 
des Holzes, Leinenzeuges, Papiers und dergleichen. 
Von C. Kirchhof. S. 122. Ebenfalls aus dem rus¬ 
sischen technologischen Journal I. St. 1. übersetzt. 
Ein sehr unbedeutender Aufsatz, wenigstens für 
Deutschland, mit bekannten Dingen, aber mit gu¬ 
tem Willen, und mit einem eigenen Schlüsse. Pot- 
asclie und dergleichen thuu es nicht, die sind zu 
theuer, und bey vielen Dingen auch nicht zu be 
nutzen. Urin von Menschen und Thieren jeder 

Erster Band. 

Art, meint Recensert, ist das beste und wohlfeilste 
Mittel, ilolzweik unflammbar zu machen. St. Pe¬ 
tersburg sollte schon für eine grosse Holz feuerfest 
machende Fabrik genügsames und wohlfeiles Ma¬ 
terial liefern können, ln grosse wasserdichte Sum¬ 
pfe, voll dieses Materials, weifet eure aus dem 
Groben gearbeitete Holzmagazine, und nehmet das¬ 
selbe daraus erst dann wieder hervor, wenn es 
durch und durch durchdrungen ist, und es sich 
nach einem Versuche ergibt, dass es nicht mehr 
flammen will. Thuet es dieses aber noch, so wer¬ 
fet es wieder zurück, bis die Absicht erreicht ist. 

IX. Zur Geschichte des Stärke-Zuckers. Vom 
Herausgeber. S. i54. Hr. S. meint, es sey gut, 

! dieses bey Zeiten zu thun, um der Folge die man- 
nichfaltigen Schwierigkeiten, welche alsdann solche 
Untersuchungen über einzelne Gegenstände der 
Chemie hei beyführten, abzunehmen. Er theilt zu¬ 
erst die officielle Prüfung dieser Entdeckung mit, 
Rec. aber hätte zuerst dasjenige mitgetheilt, was ge¬ 
prüft werden sollte. Dieses erfolgt aus dem russ. 
techn. Journ. X. St. 1. übers. Hienach folgt die durch 
die Entdeckung des Stäi kezuckers veranlasste Preis- 

j aufgabe, nämlich ein Verfahren zu entdecken, den- 
I selben zu raffiuiren, in wörtlicher Mittheilung und 

darin die Beschreibung, wie mau den Stärkesyrup 
bereiten soll, leider noch einmal. Es ist kein Ver¬ 
such, diese Aufgabe zu lösen, eingekonnnen. Zu¬ 
letzt wird ein Verzeichniss der Titel derjenigen 
Aufsätze gegeben, welche die kirclffiofische Entde¬ 
ckung veranlasste. Diese Titelanzeige ziehet sich 

von S. 161 bis 170. 

X. Ist das Schwefelwasserstofigas eine Saure? 
Von J. F. IVolfgang (Professor der Phärmacie zu 
Wilna). Ist eine in polnischer Sprache vorgelesc- 
ne Abhandlung über das geschwefelte Wasserstoll- 
gas, zur Erhaltung der philosophischen Doctor- 
würde, welche Hr. S. hier in so weit im Auszuge 
liefert, als sie die vorstehende Frage behandelt. 
Hr. W. zeigt liier gegen Hrn. Tro/n/nsdorjf, dass 
dieses Gas nicht zu den Sauren gehöre. Es scheint 
Hrn. W. am zweck massigsten zu seyn, das Schwe¬ 
felwasserstofigas mit der Blausäure und Gallussäure 
in eine eigene Abtheilung zu bringen, welche ei¬ 
nigen Eigenschaften zufolge, den Säuren ähnlich 
sind, in Hinsicht ihrer Mischung aber von ihnen 

abweichen. 
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XI. lieber die Mischung des Pyrophor«. Vom 
Herausgeber. S. 181. Hr. S. unterwarf alle über 
den Pyrophor bekannt gewordene Erfahrungen ei¬ 
ner neuen Durchsicht, und las seine Abhandlung 
1810. der kaiserlichen Akademie der Wissenschaf¬ 
ten vor. Er stellt in dieser Abhandlung aut', was 
jetzt ein jeder Chemiker finden wird, dass der Py¬ 
rophor nichts anders, als die metallische Grundlage 
der Alkalien seyn könne. 

X1F. Ueber die Oxyde des Chroms und über 
die chemischen Verhältnisse derselben zu einigen 
Samen und salzfähigen Grundlagen. Von Fried¬ 
rich Brandenburg (Apotheker zu Poloz ■). S. iyo. 
Eine schätzenswerthe Abhandlung. Als Fortsetzung 
der Untersuchung der Vauquelinschen Chromsäure, 
in Schweiggers Journ. Xill. 2r4. Ueber das gelbe 
Chromoxyd wird zuerst gehandelt, dann folgt die 
Darstellung des gelben Chromoxydes. Hr. B. fand, 
da.s er sich in seiner frühem Abhandlung geirrt 
habe, dass nemlich das mit einer Mineialsäure 
beynahe gesättigte kohlenstoffsauie Chromkali kein 
reines gelbes Chromoxyd, sondern Chrombley ab 
setze, welches sich bey dem Kochen des Chrom 
bleyes unverändert mit aufgelöst habe. Die Dar¬ 
stellung des gelben Chiomoxyds fand Hr. ß. jetzt 
nur erst auf dem synthetischen Wege möglich. 
Perlfarbenes Chromoxyd in Salpetersäure aufge- 
lö t, trennte er nachmals wieder von der Saure 
durch eine der Gluhehitze nahekommende Wärme. 
Drittens werden einige Eigenschaften des gelben 
Chromoxydes bemerkt. Es beweist sich nicht als 
Säure. Viertens untersucht Hr. B. das Verhalten 
des kohlenstolfsaui en Chromkalis gegen einige Säu¬ 
ren. Die Darstellung des perlfarbenen Chromoxyds 
wird S. 215. geleint. Auch die Eigenschaften die¬ 
ses Oxydes werden mitgetheilt. Ueber das grüne 
Chromoxyd werden Bemerkungen bekannt gemacht, 
und lehrreiche Folgerungen schliessen das Ganze. 
Auch wird hier auf eine Anmerkung fies Herrn 
Schweiggers in Hinsicht des grünen Chromoxydes 
und dei Erfahrung Godons geantwortet. 

XIII. Ueber die chemischen Kenntnisse der 
Chineser im 8len Jahrhundert. Von J. Klaprofh. 
S. 22y. Diese Abhandlung findet sich in den Me 
moires der Ak-ad. T. II. St. Petersb. 1810. Die 
Data sind aus einer Handschrift gezogen., welche 
Bournon mit aus China brachte. 

Deutsche Sprache. 

Die Muttersprache, des Wissens beste Mutter. 

Einige Worte zu mehreren Worten des Tages, 

von Matthäus Christian Glaser, Pfarrer auf der 
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Veste Coburg. .Erlangen, bey Palm, 1817. XII. 

und n5 S. 8. (8 Gi.) 

D er Verfasser kämpft nicht ohne guten Wil¬ 
len , und nicht, ohne 'Talente, allein mit keinen 
neuen Gründen, gegen die im i7ten Jahrhunderte 
entstandene Spi achmengerey bey den Deutschen. 
Er hebt besonders die Einmischung aus der fran¬ 
zösischen Sprache eiugediungener Wörter hervor, 
und zeigt, wie wir uns derselben wieder entschla- 
gen können. Wenn er aber spater auch den Ver¬ 
such macht, viele 'Terminologien im Reiche der 
W isseuschaft, und namentlich in der Philosophie 
(Spontaneität, transcendental, in concreto etc.) in 
reines Deutsch zusammenhängend, auf der entge¬ 
gengesetzten Colonue. zu übersetzen; so stimmt 
auch darin Recensent mit ihm iiherein, dass meh¬ 
rere diese! Kunstausdrücke übersetzbar seyn durf¬ 
ten. und dass es besser wäre, vvi. halten an deren 
Stelle schon längst uisprnnglich deuis fie Wörter; 
allein die Art und Weise, wie der , erfasster über¬ 
setzt, führt nullt zum Züle: dem seine Ueber- 
setzungen sind, in dem zusammenhängenden Pe¬ 
riodenbaue, durch die neuaulgenommenen W örter 
Slatt jener Kunstausdrücke, so unverständlich ge¬ 
worden, dass, wenn diese Form des Vortrags auf 
den philosophischen Kathedei n üblich würfle, kein 
Student den Lehrer verstehen durfte. Gewiss 
wird, bey dem erwachten St-eben, unserer Spra¬ 
che Selbständigkeit und Reinheit zu gehen, all- 
mäh/ig auch in der wissenschaftlichen Termino¬ 
logie viel ursprünglich Deutsches zur Herrschaft 
gelangen; schwerlich aber dürfte auf einmal dies 
auszuführen seyn, weil alle, in Einem Athem, 
am Studi tische versuchte Verdeutschungen frem¬ 
der Kunstausdrücke nur selten gelingen , und oft 
ihre Urheber sogar lächerlich machen, wie dies 
seit Campe’s Zeiten bis zum Jahre 1817. so häufig 
der Fall gewesen ist. Man übereile die Zeit nicht; 
die letzten zehn Jahre haben bewiesen, dass bereits 
viele hundert gut gebildete neue deutsche Wörter 
in unsre Sprachdarstellung übergegangen sind : dass 
aber mit fehlerhaft gebildeten Wörtern, mit Ue- 
bertreibungen und mit Kleinlichkeitskramerey in 
dieser Angelegenheit einer Sprache nicht gedient 
ist, welche in jeder Hinsicht fortsebreiten und 
sich ailmähiig zur Vollkommenheit erheben soll. 

Beschluss 

der Rec. von Freiesieben Geogn. Beytrag zur 

Kenntniss des Kupferschiefergebii ges. 

Roggenstein und Hornmergel. S. 528. Hr. F. 
hat bey Giona, ulmweil Sangerhausen, Roggenstein 
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gefunden, dessen Körner aus Spatheisenstein beste¬ 
hen. Sandschiefer. S. 552. Kalkstein und Mer¬ 
gel. S. 555. Triebsand und Cong/omerat. S. 554. 
Eisenstein. S. 554. Thon- und Sand-Gyps. S. 55y. 
Den neuesten Gyps des Flötzgebirges hält auch 
Kecensenl für keine rein herrschende eigene Ge¬ 
birgsbildung, und man muss glauben, dass er zum 
Muschelkalke, Thone und Sandsteine in einem un¬ 
tergeordneten Zustande stehet. So findet er sich 
an einigen Stellen in einem Bergzuge, welcher 
oberhalb der Presse, etwa 2 Stunden von Göttin¬ 
gen beginnt, und sicli durch den Hainberg hinter 
Göttingen weg, gegen die Gleichen u. s. w. hm, 
ausdehnt. Steinkohlen. S.54i. Steinsalz. S. 545. 

c. Die untere Kalkformation. Lettenfiötz. S. 
544. Stinkstein. S. 546. Asche. S. 54y. Die Asche 
muss allerdings in der Oiyktognosie an den Stink¬ 
stein gereihet werden. Rauhstein. S. 55 i. Rauch- 
waeke. S. 554. Rauhkalk. Höhlenkalk. S. 55y. 
Eisenkalkstein. S. 565. Der untere Gyps. S. 670. 
Zu S. 572. bemerkt der Recensent: ausgezeichnet 
schöne 6-seitig säulenförmige an beyden Enden 
6-seitig zugespilzte rauhgraue und nelkenbiaune 
Quaizkrystallen, zuweilen von der Grösse ^ Zoll, 
finden sich einzeln und auch in diesem Gyps ein- 
gewaehseu, bey Hund. Ishaust n, auf dem sogenann¬ 
ten Demantacker, unweit Witzenhausen im Hessi¬ 
schen, wo Grauwacke und nicht fern davon auch 
der untere Gyps anstehet. Steinsalz. S. 376. Zech¬ 
stein. S. 578* Dachßotz. S. 581. 

Kurze Anzeigen. 

Geschichte der Amtsführung und Entlassung des 
Professors C. A. Fischer zu YVürzbürg-, von ihm 
selbst beschrieben; he ausgegeben von Dr. fterr- 
mann Eckard. Leipzig 18 18. bey J. F. Flart- 
knoch. 188 S. in 8. 

D ie Entlassung des durch seine fleissig benutz¬ 
ten Vorlesungen zu Würzburg u. nützliche Schrif¬ 
ten im geographisch - stat istisclien und historischen 
Fache ausgezeichneten Verfassers ist bekannt ge¬ 
nug und von verschiedenen Seiten schon dargestellt 
worden, aber um so mein' musste man wünschen, 
den Verfasser selbst darüber hören zu können. 
Er sah sich auch veranlasst, eine genaue Geschichte 
seiner Amtsführung, der verschiedenen Schicksale, 
die er während derselben gehabt hat und der end¬ 
lichen Entlassung (1816.) aufzusetzen, die allerdings 
nicht für das grosse Publicum zunächst bestimmt 
war. Der Herausgeber erhielt zufällig die Hand¬ 
schrift und vom Verfasser die Erlaubnis^, sie dru¬ 
cken zu lassen. Für die, welche ihm etwas darii 

her zu sagen oder zu schreiben haben, bemerkt er 

am Schlüsse der Vorrede, dass er vom 1. May 1817. 
an in Stockholm (Södermalm, Ribbingsgard 1. gj5.) 
zu finden sey. ln der That ist diese, in zwey Ab¬ 
schnitte (deren erster von i8o4 — i8l4. geilt, der 
zweyte die Jahre i8i5 und 1816 in sich fasst) ge- 
theilte, Schrift ein sehr merkwürdiges Actenstück, 
merkwürdig, weil sie so manche Bey träge zur ge¬ 
nauem Kenntniss des neuern Zeitgeistes, des \ e- 
sens und Treibens auf katholischen Universitäten, 
der Stimmung gegen protestantische Lehrer, der 
Ministerial- und Curator-Handlungen, der Cha¬ 
raktere einzelner Personen, enthält, merkwürdig, 
weil sie seihst manchen Beytrag zur Aufhellung 
oder Beurtheilung politischer Ereignisse oder ihrer 
Folgen gibt, merkwürdig, weil sich darin nicht 
nur der Geist und das Herz des Verfassers aus¬ 
spricht, sondern auch von seinem Wirken auf der 
Universität seit seiner Anstellung i8”4, den* ver¬ 
schiedenen und mannichfaltigen Behinderungen, die 
seine Thätigkeit fand, seinen Vorlesungen, den Ge- 
sichlspuncten, die er dabey und voi nemlich in 
Hinsicht auf einzelne Wissenschaften fasste (m. s. 
z. B. seine lange Unterredung mit Lira, von Ler- 
chenfeld über das Wesen der Statistik, S. 112 ff.), 
von seinen literarischen gedruckten u. ungedruck- 
teti Arbeiten und überhaupt von seinem ganzen,," 
dei W issenschaft gewidmeten, Leben Nachricht ge¬ 
geben wird. So theilt er S. 58 IT. seinen an die 
philanthropische Gesellschaft zu St. Petersburg, de¬ 
ren C01 respondent er geworden war, übersandten 
Entwurf über E'conomie philanthropique und S. 
100 ff. den an den Münchner Hof überschickten 
Abriss eines Instituts zur Bildung künftiger Uni- 
versitäts Lyeeums- und Gymnasiums-Lehrer, was 
er stiften wollte, mit. Was aber seine letzte den 
9. Jul; 1816. erfolgte Entlassung (denn schon den \S. 
Septbr. 1809. war er einmal, mit Beybehallung 
seines ganzen Gehalts, von der neuen Regierung 
in Ruhestand versetzt worden) anlangt, so sind alle 
Angaben durch die von S. i4i. an beygefiigleti 
Actenstücke und Beylagen bewährt, und, kann 
auch des Verfassers Benehmen nicht bey alle» 
Vorfällen oder Zumuthungen von denen wenig¬ 
stens, die mit det Lage der Dinge u. der Universi¬ 
tät nicht ganz vertraut sind, gebilligt werden, s'r< 
geht doch aus diesen Actenstubken selbst das Hef¬ 
tige, Uebereille und Leidenschaftliche in dem ge¬ 
genseitigen Verfahren hervor. Es würde der Sa¬ 
che des Verfassers noch zuti •äglicl 1er und für seine 
Schrift empfehlender gewesen seyn, wenn manche 
Anekdoten (die aber freylich in unserm anekdoten- 
süchtigen Zeitalter einer Schrift noch mehrere Le¬ 
ser versprechen) weggenlieben wären und der Her¬ 
ausgeber sich der kurzen, aber meist überflüssigen 
Anmerkungen zu den Actenstucken enthalten halte. 
Die Schrift wird übrigens gewiss Aufmerksamkeit 
ei 1 egen und auch durch den reinen und uutemai- 
tenden Vortrag sich Leser verschaffen. 
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Alphabdt. Liste cilley gelehrten Juden w. Jüdinnen, 
Patriarchen, Propheten und berühmten Rabbinen 

■ vom Anfänge der Welt bis auf unsere Zeiten, nebst 
einer kurzen Beschreibung ihres Lebens und ih¬ 
rer Werke, von M. P. Yung. Leipzig, in Com¬ 
mission bey Kollmann 1817. XIV. 442 S. 

Der Verf., Lehrer der engl. Sprache und Li¬ 
teratur auf unserer Univers. u. Magister der Uuiv. 
zu Oxford, hat bey Ausarbeitung dieser Schrift ei¬ 
nen doppelten Zweck gehabt, theils „durch Belege 
zu beweisen, dass trotz der Bedrückungen, der Aus- 
schliessung von allen Gewerben u. s. f. sich unter 
den Juden Männer gebildet haben, welche gewiss 

eben so gut, als die Grossen unter den Griechen 
und Römern unsere Aufmerksamkeit verdienen/4 
theils „die jüdische Jugend mit den weisen u. wich¬ 
tigen Männern ihrer Nation vertraut zu machen u. 
denselben eine grössere Achtung gegen diese Män¬ 
ner einzuflössen,“ und diese beyden Zwecke sind, 
im Allgemeinen betrachtet, erreicht, wenn gleich, 
was den ersten anlangt, der grösste Theil der jüd. 
Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die hier auf- 
(Teführt sind, nicht zu den vorzüglichem gerechnet 
und mit Griechen und Römern verglichen werden 
können, eher mit christl. Schriftstellern des Mittel- 

• aiters, und. was deu zweyten betrift, eine chronol. 
Aufführung derselben und Hervorhebung der ach¬ 
tungswürdigsten wohl zweckmässiger gewesen wäre. 
Dass aber du ich eine solche Aufzählung der Ge¬ 
lehrten und Schriftsteller der Nation alle Vorwürfe, 
die man dem spätem Judenthum und der Juden- 
schaft gemacht hat (sey es mit Recht oder Unrecht ge¬ 
schehen) beseitigt, alle Vorurlheile entfernt, alle 
Verleumdungen (wenn sie vorhanden sind) widerlegt 
werden können, daran zweifeln wir doch. Die von 
den Schriftstellern gegebnen Nachrichten sind, der 
Absicht des Hin. Verfs. gemäss, meist sehr kurz, 
und nur bey einigen, wrie Mendelssohn S. 274 u., 
wird eine Ausnahme gemacht, sie gehen nur die 
Verstorbenen an, die Quellen sind weder überhaupt, 

noch bey Einzelnen genannt (mit Ausnahme weni- 
oer neuerer, wo etwa Lebensbeschreibungen erwähnt 
werden), der Vortrag ist gedrängt, aber hinlänglich 
belehrend und das Buch zum Nachschlagen für die, 
welchen nicht andere und mehrere Quellen zur 

Hand sind, gewiss brauchbar. 

Theofon, oder von dein Zustande nach dem Tode. 
Frankfurt a. M. 1817. in der Andreäischen Bucli- 

liandl. 196 S. 8. (t6 Gr.) 

Der Ungenannte, welcher hier einen alten ,,Ma- 
gos“ mit aller Redseligkeit eines last schwach ge¬ 
wordenen Greises zu dem, nicht minder schwachen, 
Jünglinge „Theofon“ sprechen, und zwar diesen 
durch jenen vom Unglauben zum Aberglauben mit 
geringer Mühe bekehret werden lässt, ohne allen 
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Zweifel der Vf. der vor ein paar Jahren bereits 
zu sechs, endlich gar zu 12 Heften angewachsenen 
„Bruchstücke zur Menschen-u. Ei zielniugskunde re¬ 
ligiösen Inhalts,“ tritt durch das gegenwärt. Schrift - 
chen als Geistesverwandter der Herren Prolf. Schu¬ 
bert und Kanne, denen , „so wie seiner verehrten 
Freundin, der Frau Legatiousräthin v. Schlegel,“ er 
dasselbe gewidmet hat, ziemlich deutlich hervor. Er 
hatte schon früher bey Gelegenheit den Ausspruch 
gethan, dass „man an den Teufel glauben müsse, 
um au Gott glauben zu können;“ u. jetzt, als oh er 
zu diesen Worten einen eigenen grossen Commentar 
zu liefern gehabt hätte, sucht er die jungeChristen- 
welt davon zu überreden, nicht etwa blos, dass es 
einen Teufel mit einem unzählbaren Heere von im¬ 
mer, zum Unheil der Menschheit, geschäftigen, En¬ 
geln wirklich gebe, welches eine gemeinbekannte 
Lehre genennt werden müsste, sondern auch, dass 
die Quaalen, womit diese mächtigen Unholde ihre 
meuschl. Opfer peinigen, sogleich im Grabe schon 
empfunden werden, und dass, an diese u. die Hölle 
überhaupt zu glauben, weit wichtiger u. für Tugend 
u. wahre Weisheit fördersamer sey, als der Glaube 
an Gottes Liebe u. an des Himmels Seligkeit. W ie 
aber, dem Spriichworte gemäss, nicht leicht ein 
Unglück allein kommt, so schliesst sich auch hier 
immer eine Schwärmerey an die andere an: denn 
nach den Versicherungen dieses Magos stehen wir 
Lebenden überhaupt, wissentlich oder ohne unser 
Wissen, mit einer uns umgebenden Qeisterwelt in 
steter Verbindung, unsere lieben Verstorbenen kön¬ 
nen bey Gott für uns bitten, und wir auch für sie, 
u. es wohnt schon .hienieden dem Geiste eine solche 
Ahnungs- und Weissagungs - Kraft bey, dass „der 
Mensch es vermag, in den Räumen der Schöpfung 
zu lesen, wie Gott in den Herzen der Menschen 
lieset.“ Bewiesen nun freylich hat seine Lehren der, 
immer nur sie wiederholende, Greis (ausgenommen, 
dass er sich auf die Analogie aus bedeutsamen, beson¬ 
ders den schweren und ängstlichenTräumenu. aus den, 
bekanntlich noch wreit bedeutungsvollem, Erscheinun¬ 
gen des magnetischen Schlafs beruft) mit Nichts, ob¬ 
wohl er gelegentlich zu erkennen gibt, dass die Ver¬ 
nunft im Gegensatz des Verstandes, und nicht also 
etwa das Buch einer hohem Offenbarung, solche 
Geheimnisse verkündige: ja er scheint, nach dem 
treflichen, S. 55. schon geäusserten, Grundsätze, „es 
sey besser, der Mensch glaube zu viel, wie (als) zu 
wenig,“ w'elcher, noch stärker ausgedrückt, S. 97 — 
98. zu lesen steht, nicht sowohl deutlich erkannte 
Wahrheit lehren und eigene feste Ueberzeugung 
aussprechen, als vielmehr nur die in Sündenschlum- 
mer eingewiegten Gemüther aufschrecken und aut 
alle Weise, wenn auch durch frommen Betrug, 
Furcht vor dem Bösen und einen demuthsi eichen 
Wandel hervorbringen gewollt zu haben. Wer aut 
solche Predigt hören und durch solche Runst der 
Salbung sich erbauen lassen will; dem sey es, auch 

unsertwegen, uh verwehrt. 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 30. des Januar. 27. 1818. 

Orientalische Literatur. 

Fundgruben des Orients. Fünften Bandes drittes 

Heft (von S. 225 — 532.). Wien 1817. Fol. 

Ein Heft, das zwar nicht sehr viele, aber desto 
wichtigere Abhandlungen, unter denen vorzüglich 
eine sich sehr auszeichnet, enthält. 3* 225 — 200. 
liefert Hr. Prof. Grotefend die Fortsetzung seiner 
Erklärung der keilförmigen Inschriften. Explicci- 
tio tabulae, characteres cnneiforraes ex tertia quar- 
taque scriptura recensentis, autore Grotefend. Der 
Hr. Verl, hatte nach der in den Fundgruben be¬ 
findlichen Tafel, welche alle Inschriften der baby¬ 
lonischen Ziegel darstellt, eine andere «usgearbei- 
tet, auf welcher alle babyl. keilförmige Schriftzei¬ 
chen so zusammengestellt waren , dass man ihre 
Zahl und Beschaffenheit leicht übersehen konnte, 
fand aber ihre Bekanntmachung unnöthig, da ihm 
eine ähnliche Sammlung mitgetheiit wurde, die ein 
Engländer, Thora. Fischer, den 7. Jun. 1807. mit 
der Aufschrift bekannt gemacht hatte: A Collection 
ol all the Characters simple and compound with 
their Modifications, which appear in the Inscrip¬ 
tion of a Stone found among the Ruins of Ancient 
Babylon now deposited in tlie East India Compa¬ 
nys Library in Londenhall Street. Lond. (Wir 
wünschten, dass sie in Steindruck, vielleicht ver¬ 
meint vom Hrn. G., copirt, und dadurch mehr und 
wohlfeiler verbreitet würde.) Es sind neuerlich 
durch Hrn. Geo, Ousely noch andere keilförmige 
Inschriften nach Europa gebracht, und dadurch Hoff¬ 
nung zu noch sicherer und yollkommnerer Kerint- 
niss dieser Charaktere gemacht worden. Der Vf. 
sammelte nun die Schriflzeichen der übrigen Keil- 
Inschriften, und machte die Entdeckung, dass zwey 
von ilnn bisher für verschieden gehaltene Schreib¬ 
arten, deren eine Persien, die andere Babylonien 
eigentümlich gewesen sey, nur eine einzige seyen, 
und die dritte persepolitan. Schreibart blos in we¬ 
nigen und unbedeutenden Schriftzügen von der des 
durch MiHin bekannt gemachten babylon. Steins 
abwiche ; diese Abweichungen setzt er entweder 
auf Rechnung eines Schreibfehlers, oder eines un¬ 
ter verschiedenen Völkern verschiedenen Schrei¬ 
hegebrauchs. Es wird also die von ihm ehemals 
sogenannte dritte und vierte Schreibart nunmehr 
nur eine einzige. Vier babylon. Schriftzeichen be- 

Erster Band. 

j trachtete der Vf. nicht nach der Millin’schen Ku- 
I pfertafel, sondern nach einem Gyps - Abguss im 

Frankl. Museum. Der vorhin genannte Engländer 
hat 287 Schriftaeichen, der Vf. nur wenige über 
i5o zusammengebracht. Die Hauptzüge sind von 
doppelter Art, Keil und Winkel (welcher keines- 
weges aus zwey Keilen zusammengesetzt ist) ; durch 
sie werden Buchstaben , nicht Worte bezeichnet, 
und alle übrige aus ihnen gebildete keilförmige 
Charaktere sind für Zeichen theils von Buchstaben, 
theils von ganzen Sylben (wie eine solche Sylben- 
schrift auch bey andern Völkern angetroffen wird), 
zu halten. Sie sind t weml sie auch kreisförmig 
oder perpendiculär stehen, doch nach der Rechten 
zu lesen, und an ihrer völligen Entzifferung lässt 
sich, eben weil es Buchstabenschrift ist, nicht ver¬ 
zweifeln. Diesen schon früher behaupteten Sätzen 
fügt der Vf. jetzt noch folgende bey: 1) Die Er¬ 
findung der keilförmigen Schrift gehört den Me¬ 
dern an {(so wie die« Zendsprache Mediens unter den 
persischen Inschriften den ersten Platz einnimmt): 
von der dreyfachen keilförmigen Schrift ist die er¬ 
ste medisch, die zweyte persisch, die dritte baby¬ 
lonisch; alle drey aber, weichen von allen übrigen 
Schriftarten völlig ab , und haben mit einander 
selbst nichts als die Gruudzüge gemein, den Keil 
und Winkel, wodurch, nach des Baron Dalberg’s 
sinnreicher Vermuthung, der vom Himmel gesandte 
Blitz und das Sonnenlicht angedeutet wurde. Von 
den babylon. Inschriften der Magier weicht die eine 
Schriftart nur in wenigen, vielleicht durch den Ge¬ 
brauch verschieden gewordenen, Charakteren, die 
andere auf Amuleten vorkommende, nur in der 
magischen Veränderung einiger Charaktere von der 
dritten persischen Schreibart ab. Die Sprachen 
aber der Keilschrift hält der Verf. für verwandt; 
denn die babylon. Sprache war nicht die heutige 
chaldäische, sondern eine ältere der Chaldäer oder 
Assyrer, aus welcher die Pehiewi - Sprache ent¬ 
sprungen zu seyn scheint. Dass die alten Babylo¬ 
nier (Chaldäer) des Nebucadnezar eine persische 
Sprache geredet haben, ist schon Von Andern be¬ 
merkt worden, und wird vom Verf. aus den Na¬ 
men der Monate, welche die Juden nach der ba¬ 
bylonischen Gefangenschaft von den Chaldäern an¬ 
genommen hatten, und die aus persischen Zahl¬ 
wörtern hergeleitet werden, gefolgert. Der erste 

| Monat im Kalender der Chaldäer hiess (nach S. 228.) 
Ab: mit welchem Worte das Erste überhaupt be- 
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zeichnet wird, und vielleicht auch von dem Worte 
der Carducber oder Kurden, llaviri, Sommer, ab¬ 
geleitet werden kann ( denn Chaldäer und Card li¬ 

ehen, Corduener, Goidyäer, Hürden, waren. ur¬ 
sprünglich dasselbe Volk , da ciie babylon. und die 
Peh'ewi-Sprache von den übrigen persischen vor-, 
nämlich dadurch unterschieden war, dass sie das 
R der Perser oft in den Buchstaben L, der den 
Persern lehlte, verwandelte, so wie der hebräische 
Name der Chaldäer, Casdini, aus Cardim entstan¬ 
den ist). Der zweyte Monatsname, Rial, wird von 
El h ergeleitet (und daher auch ü\log der Griechen, 
denn dass die Zahlwörter nicht nur aller Völker 
Europens, sondern auch Asiens, grösstentheils zen- 
dischen Ursprungs sind, will der Verf. zu seiner 
Zeit beweisen). Tisri (syrisch Teschrifti) ist das 
zendische tesc/ir, drey. 2) In der dritten keilför¬ 
migen Schriftart kömmt auch das Monogramm eines 
Königs vor, dies und jedes andere Zeichen eines 
Königs fehlt auf den babylonischen; daraus wird 
geschlossen, die babyl. Inschriften gehen nicht (wie 
alle persische) einen König an, sondern haben viel¬ 
mehr einen magischen Gebrauch, zur Abwendung 
der schädlichen Macht der Dämonen ; denn die In¬ 
schriften der babylon. Ziegel sind auch so gezeich¬ 
net, dass sie an den aufgerichteten Mauern nicht 
einmal gelesen werden konnten, und erst wenn die 
Steine aus den Mauern ausgehauen sind, zum Vor¬ 
schein kommen. Auf dem Millin’schtn Stein sieht 
man auch keine Charaktere, die für Zahlzeichen 
gehalten werden könnten ; daher auch die Meinung 
derer verworfen wird, welche einen Kalender in 
Bildern darauf zu erblicken glaubten. Vielmehr 
findet der Verf. auf der vordem Seite des Steins 
die Geister des Lichts, auf der hintern die der 
Finsterniss, welche Ahriman unter der Gestalt einer 
Schlange liieilt. Der Inhalt der babylon. Inschrif¬ 
ten ist folglich, nach dem Verf., nicht historisch 
oder astronomisch, sondern blos religiös und ma¬ 
gisch. Eine S. 229 f. beygefiigte Tafel enthält in 
9 Colurauen die „genefica chnracterum cuneifor- 
mium ex tertia quartaqne scriptura recensio. — 
S. 25i. Metämorphoses imagiuees par Mahomet, 
tiiees du livre intitule Khiridet-ul-agiaib, tradu- 
ction literale par F. P. (Es werden 22 Verwand¬ 
lungen von Menschen, wegen schlechter Handlun¬ 
gen, in Thiere, deren Charakter jenen Handlun¬ 
gen entspricht, geschildert; z. ß. der Haase ist 
ein Jude, der am Sabbat gejagt hatte). S. 252. 
Note de la Route, c’est-ä dire des stations de l’ar- 
mee ottomane, commandee pai‘ le grand vizir Vous- 
souf pacha en 1799. de Scutari ä Dam äs (524 Stun¬ 
den). S. i55. Frühen einer (deutschen, treuen) 
Uebersetzung des Siiahuameh 'durch S. F. Günther 
Wahl (neb st dem Texte), Fortsetzung von S. 109. 
dieses Bandes. Es ist der neunte Gesang, welcher 
d.e Regierung des Menotschehr von 120 Jahren in 
sich begreift, und sowohl der Text als die Uebers. 
sind mit Anmerkungen begleitet. S. 260. Memoire 
sur.-la vie et les ouvrages de Raschid - ed -cliu. 
Par Mr Quatremere. Es ist ein in einer offen lli- i 

eben Sitzung der A<cad. der Insehr. und schönen 
Y\ iss. zu i ans vorgelesener Auszug aus einer sehr 
umständlichen Abhandlung , welche theilweise in 
mehrern besondern Sitzungen war vor^elesen wor¬ 
den. Der Fadl-allah Raschid oder Raschid -ed- 
diii, der als Staatsmann und Schriftsteller ausge¬ 
zeichnet ist, und mit„der Verwaltung eines gros¬ 
sen Reichs als Vesir dreyer auf einander folgen¬ 
der Fürsten die Cultur der Wissenschaften zu ver¬ 
binden wusste, war zu Hamadan, dem alten Ekba- 
tana (nicht zu 1 abriz, wie einige morgen]. Schrift¬ 
steller vorgeben) um 1247. geboren worden, und 
kein Jude von Geburt, wie seine Feinde vorgege¬ 
ben haben. Als geschickter Arzt erhielt er wahr¬ 
scheinlich Zutritt zu dem Hol der mogol. Sultane, 
doch wurde er erst unter der Regierung des Ga- 
zan, der 1295. den Thron bestieg, und ein auch 
durch seine Hiebe zu den Wissenschaften und Ge¬ 

lehrten ausgezeichneter Fürst war, Vezir. Die Reich- 
thümer, die Raschid von der Freygebigkeit der mo- 
golischen Sultane erhielt, wandte er auf fromme 
Stiftungen und nützliche, aber kostbare, Arbeiten. 
Unter Gazan's Nachfolger, OldjaVtou, behauptete 
er seinen Credit, doch hatte er, wie schon früher, 
mit Hofintriguen zu kämpfen, es wurde ihm ein 
zweyter Wesir an die Seite gesetzt, und unter der 
Regierung des 12jährigen Abu-Said wurde er gar 
abgesetzt, angeklagt, dass er den Tod des Qldjai'tu 
durch ein Arzneymittel befördert habe, und nebst 
seinem Sohne Ibrahim hingerichtet. Zu spät er¬ 
fuhr Abusaid seine Unschuld, und ehrte sein An¬ 
denken auf jede Art. Raschids Kenntnisse waren 
eben so mannigfaltig als tief. Ausser der Medicin 
und den sich darauf beziehenden Wissenschaften 
beschäftigte er sich mit der moslem. Theologie, 
Metaphysik, Ackerbau und Baukunst, und verstand 
das Persische, Mogolische, Arabische, Türkische 
und Hebräische vollkommen.* Erst spät wurde er 
Schriftsteller. Der Sultan Gazan trug ihm auf, 
eine Geschichte der Mogolen zu schreiben, und 
verstattete ihm den Gebrauch der authentischen 
Annalen der Mogolen im Reicbsarchiv und der be¬ 
sondern historischen'Aufsätze bey den Emirs und 
Verwandten des Sultan. Er legte seine Arbeit dem 
Sultan Oidjaitn vor, und dieser trug ihm nun auch 
die Abfassung einer Geschichte und Beschreibung 
aller Länder der Erde auf. Er schrieb daher sein 
Djami-al-tawarikh (Sammlung der Geschichten) 
in vier starken Bänden. Der erste, den Hr. Qu. 
allein gesehen hat, um lasst den Ursprung und die 
Abtheilungen der türkischen und mogolischen Völ¬ 
kerschaften , die Geschichte der Vorfahren des 
Dschingiskan, das Leben dieses Eroberers, seine! 
Söhne und Nachfolger bis und mit Gassan. De. 
2te und 5te Band enthalten die Geschichte un 
Chronologie der verschiedenen alten und neuei 
Völker; der 4le die Beschreibung der damals be¬ 
kannten Länder , mit Landcharten , auf welcher 
•auch die Entfernungen der Poststalionen im gan¬ 
zen mogol. Reiche von China bis zu den Ufern 
des Euphrat angegeben waren. Damals befanden 
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sich am Hofe der Mogolen in Persien Gesandte und | 
Gelehrte aller Art aus allen Theilen Asiens und 
mehreren Ländern Europens, die dem 11. die ei io i - 
der liehen Nachrichten lieferten. Aussei diesem wich¬ 
tigen hiötoriacii- geographischen Weike hat R. noch 
eine emsse Abhandlung über die Landwirthschaft 
mul andere Aufsätze ausgearbeitet. Er übersetzte 
selbst seine persisch geschriebenen Werke ins .Ara¬ 
bische, und die arabisch abgei'assten ins Persische, 
iiess viele Abschriften davon machen, diese in der 
grossen Moschee zu Tebriz niederlegen, und wies 
dieser Moschee beträchtliche Einkünfte an, die dazu 
verwendet werden sollten , dass jährlich zwey voll¬ 
ständige Abschriften seiner Werke, eine persische 
und eine arabische, gemacht würden, und jedes 
Exemplar, genau durchgesehen und verglichen und 
dauerhaft eingebunden, an eine moslem. Stadt zum 
Geschenk geschickt würde. Und doch sind viele sei¬ 
ner Arbeiten verloren gegangen. — S. 2"5—5o8. 
Die Gehre von der Unterwelt der Aegypter und den 
Mysterien der Isis, erklärt aus Mumiengemälden des 
k. k. Antiken - Cabinets von Joseph von Hammer. 
Die weibliche Mumie, die hier beschrieben wird, ist 
die merkwürdigste nicht nur in dem kaiserl. Cab. zu 
Wien, sondern unter allen in Europa bekannten, die 
Lethuiller’sche im britt. Museum nicht ausgenom¬ 
men. Ausser den gewöhnlichen Vorstellungen ent¬ 
hält sie noch andere sehr wichtige, sowohl auf dem 
Deckel des Sarkophags als auf dem Mumienkleide, 
besonders aber auf dem untern, von beyden Seiten 
bemalten. Brete des Sarges, ßey gewöhnlichen Mu¬ 
mien ist dieses Bret gar nicht oder nur von aussen 
unbedeutend bemalt; dies Bi et aber enthält auf bey¬ 
den Seilen, der innern und äussern, auf jeder in fünf 
Abteilungen, eine fortlaufende Reihe gut geordne¬ 

ter Gemälde, die das ganze Drama der ägyptischen 
Unterwelt vom Augenblick des Todes bis zum Mo¬ 
ment der höchsten Seligkeit darslellen. Es ist nur 
an zwey Orten beschädigt, und unter dem fast über¬ 
all erhaltenen Firniss ist von der Lebhaftigkeit der 
brennenden Farben nichts verloren gegangen. (Wo 
dieser Firniss sich erhalten hat, kann man die Mu- 
iniendeckel mit einem nassen Tuche reinigen , wo 
der Firniss zerstört ist, wird durch die geringste 
Feuchtigkeit Alles verwischt, wie die Gemälde der 
Olü/.ian. M-irtiie, jetzt i n kaiserl. Cabinet zu Wien). 
Das Bret ist keine Hache Diele, sondern in einer 
hinein und heraus gebogenen Linie geschweift, durch 
einen gebogenen Ausschnitt aus einem dicken Syko- 

mortisstainm. Die Gemälde sind l) ein grosses Thor, 
Thor des Gräbern-ichs (porta inferi), vor ihm steht 
eine Grab.üitile (orrjij, wie noch im Orient und von 
den ältesten Zeiten an) mit sieben gestreiften heili¬ 
gen Binden oder Stolen behängen (ein Leichengerüst 
wie auf griechischen Vasen), zu beyden Seiten zwey 
Kla geweiber mit entblössten Brüsten (nach Herod.), 
über ihren Häuptern Hieroglyphen, darunter vor¬ 
züglich das griechische Kreuz, Symbol des künfti¬ 
gen Lebens; vor ihnen stehen zwey Körbe mit dem 
TodlenopIVr. 2) Der Hüter der ägyptischen Unter¬ 
welt, der Wolf, aasgestreckt liegend. (Auf ägypt. 

Denkmälern ist die Gestalt des Hundts, der altf-iRe¬ 
präsentant des Anubis, dem Osiris, dem guten Pr;n- 
cip angehört, ganz verschieden von der des Wolfe, 
der dem Typhon, dem Princip des Bösen, gehörte. 
Hey de sind bisweilen bey Einer Gottheit, z. B. der 
Isis, vereinigt, um diese als Herrscherin guter und 
böser Geister vorzusteilen, S. 275. Der Wolf hat 
eine lange Schnauze mit aufrecht stehenden Ohren, 
der Hund eine kurze Schnauze mit hängenden Oh¬ 
ren und kurzem Schweif). Der Wolf hat hier nicht, 
wie gewöhnlich auf Mumien, die heilige Geissei, 
aber neben ihm ist das Auge des Osiris (nicht Sym¬ 
bol der Seele der Eingeweiheten, sondern der Vor¬ 
sicht und Gerechtigkeit), und die heilige Giftschlan¬ 
ge (im ganzen Morgenlande Symbol des Lebens) als 
das Symbol des Welten - Geistes , des Herrn über 
Leben und Tod. 5) Der Leichnam im Grabe. Man 
sieht so auf allen Mumiengemälden und ägyptischen 
Reliefs (wie dem zu Carpentras, Mein, de l'Acad. d. 
Inscr. T. 52.) die Mumie auf einer gewöhnlich als 
Löwe gebildeten Todtenbahre, unter ihr vier als 
Krüge geformte Gottheiten, einen Genius (bisweilen 
zwey) mit einem Wolfskopfe (nicht aber Hundsko¬ 
pfe), mit dem Osiris oder einem seiner Genien im 
Streit über die Mumie begriffen (S. 276.). Die Fi¬ 
gur mit dem Wolfskopf hält aut mehreren Vorstel¬ 
lungen den Reeller der Lethe in der Hand, den man 
ofe für ein steinernes Mumienmesser angesehen hat. 
Der Verf. klagt hier S. 277. mit Recht über die Un- 

I Zuverlässigkeit früherer Abbildungen von Mumien- 
getnälden und andern solchen Denkmälern; ohne 
Ansicht der vier trefflich erhaltenen Mumien des 
kais. kön. Cabinets war er nicht im Stande gewesen, 
manches so genau zu erklären. Ein Habichtstopf, 

1 ein Schweinskopf, ein Wolfskopf und ein Katzen¬ 
kopf, bilden die Deckel der vier Krüge, kommen 
auch auf andern Monumenten vor, und werden ge¬ 
halten für schützende Genien des Osiris (als Herrn 
der Unterwelt), der Bubastis (Diana) oder Isis (als 
Frau der Unterwelt), des Typhon und der Neph- 
thys (Latona) dieser vier grossen Götter, welche 
nebst Horus die Fünfzahl der Schalttagsgötter aus¬ 
machen; wieder der Dualismus des guten und bösen 
Princips. Derselbe bisher für einen Anubis gehaltene 

Wolfskopf ist der Genius, welcher die Mumie auf 
der Bahre betastet, und sich oft um sie mit dem Ha¬ 
bichtsköpf. Genius (streitet (S. 278.). Die vier Ka- 
nopen (oder krugförmigen Gottheiten) sind Gefässe, 
welche der Mumie mit ins Grab gegeben wurden. 
Die löwenförmige Bahre stellte den Löwen vor, wel¬ 
cher den Leib des Osiris hinwegtrug, und es lag da- 
bey die Reinigungsidee zum Grunde, wie bey dem 
Durchgang durch den Körper einer Kuh (bey In¬ 
diern, Aegyptern und andern, nach S. 279.). Nach, 
der Bemerkung, dass aus der ägyptischen Religions- 
lehre manches in die islamitische übergegangen sey, 
wird die Scene von der Grabespein oder der Vorfor¬ 
derung der Seele vor das Gericht duich den Ge— 
richtsengel (Wolfskopf) erklärt. Es stehen dabey 
noch zwey weibliche Genien, bald mit gesenkten 

Händen , bald in betender Stellung gegen das über 
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der Bahre schwebende Perlhuhn der Isis, sie sind 
nicht Camillae, sondern Schutzengel des Verstor¬ 
benen , wie der Islamisraus noch zwey anerkennt, 
Töchter Gottes genannt. Die vier talisman. Ge¬ 
nien mit Tinerköpfen kommen auch bey Caylus 
T. V. pl. 9* Niebuhr. I. pl. 5;). vor. 4) Das Tod¬ 
tenopfer. Die Seele erscheint hier bekleidet in einem 
menschlichen rothgefärbten Leibe, der vom Leihe 
der Mumie verschieden und nur Phantom ist, und 
den sie in allen folgenden Vorstellungen behält. 
Das Todtenopfer ist das gewöhnliche, meist eine 
Lotusblume (dem Symbol des ewigen Lebens); das 
erste, beym Eingänge der Unterwelt dem Horus 
und den untern Gottheiten dargebrachte Todten¬ 
opfer muss von dem zweyten für die obern Gott¬ 
heiten, Isis und Osiris, unterschieden werden (281.) 
denn die Gottheit mit der heiligen Haube , dem 
Krummstab, der Geissei und den zusammengefüg- 
teu Füssen, ist stets Horus, die unterirdische Son¬ 
ne, zugleich Herr des Ein- und Ausgangs des Le¬ 
bens, der Janus des Heiligthums. Aul einem vom 
Vf. aus Sakkara weggenommenen und ira Wiener 
Antiken - Cabinet befindlichen Grabstein (der in 
Clarke's Reisen schlecht abgezeichnet ist) sieht man 
beyde Todtenopfer (282.). In der Hand hält die 
Seele einen Topf mit einer Pflanze (Sinnbild der 
Auferstehung des Fleisches). 5) S. 283. Die vier 
fürsprechenden Gottheiten in der Stellung von Be¬ 
tenden, mit einer Feder in der Hand, untere Gott¬ 
heiten, vielleicht Genien der Sonne in den vier 
Jahreszeiten. 6) S. 285. Die Todtentaufe, Reini¬ 
gung und erste Weihung der Seele beym Eintritt 
fn die Wohnungen der höhern Götter. (Man muss 
die doppelte Reinigung des Körpers und der Seele 
wohl unterscheiden). Dies Gemälde kömmt auf 
keiner andern Mumie vor. Man sieht den Baum 
des Lehens, der die Früchte der Erkenntniss trägt, 
vom Ringe der Schlange umgeben, zwischen den 
Aesten eine Gottheit (der hütende Genius der Le¬ 
bensquelle), der auf die knieende Seele Wasser 
giesst (Seelenbad; 1 Cor. i5, 29., wird doch damit 
unrichtig verglichen, S. 285.). Drey Hieroglyphen 
auf dem Lebensbaum und einige Zugaben auf dem 
Gemälde, die aufgedeckten Körbe mit dem Granat¬ 
apfel u. s. f. werden zu erklären versucht. 7) Die 
Gerichtswaage oder Seelenwaage, die auch auf an¬ 
dern ägyptischen Monumenten vorkömmt. Der Vf. 
erweiset S. 289 IT., dass die Vorstellung, die Seele 
selbst werde gewogen, falsch sey (denn auf dem 
Gemälde sitzt sie neben der Waage, in dieser aber 
erscheint eine ganz verschiedene Figur), sondern 
ihre guten (durch die befiederte Figur vorgestell- 
teu) und bösen (durch das herzförmige Gefäss ab¬ 
gebildeten) Handlungen werden gewogen. Der Wä¬ 
gende ist der Gerichtsengel, ein böser Engel, der 
das Gewicht des Bösen zu vermehren strebt. Die 
Lehre des Koran von der Gerichtswaage wird ver¬ 
glichen und erläutert S. 292 f. Nebenwerke aul 
dem Gemälde, besonders die Throne der vier bey- 
sitzenden Götter. 8) S. 295. Einführung der Seele 
vor den Thron der Isis durch die drey grossen 

Götter des Amenthes (der Unterwelt), den Osiris 
(mitHabichtskopf und doppelten Himmelsschlüssel), 
Anubis (den eigentlichen Psychopompos) und Se- 
rapis (Erwecker der Todten, der in der Hand das 
Maass des Lebens hält, S. 297. der v.oQuxog Aid'fjg, 
daher sein Gesicht mit dem Helme verdeckt war, 
uidog y.vvr'). 9) S. 5oi. Die Seele im Genuss der 
höchsten Seligkeit (Isis mit dem Himmelsschlüssel, 
Osiris in segnender Stellung, die Schlange, der 
Kneph u. s. f.). 10) S. 5o5. Das von den übrigen 
durch besondere Einfassung und drey Hieroglyphen- 
columnen getrennte Schlussgemälde, das der Verf. 
nicht zu erklären wagt, doch aber auf das immer¬ 
währende Licht, dessen der Selige geniesst, be¬ 
zieht. 6. 7. und 8. sind auf einer Kupfertafel ab¬ 
gebildet. — Wir wünschten aber einen besondern 
Abdruck dieser reichhaltigen Abhandlung mit einem 
colorirten Kupfer. Die Resultate der ägyptischen 
Mysterienlehre von der Unterwelt sind S. 5o4 ff. 
zusammengezogen. — S. 009. Bruchstücke aus dem 
persischen Heldengedichte, ßarsunameh (Geschichte 
des Helden ßarsu, in einer Handschr. zu Paris) von 
Hans Gottfr. Ludw. Kosegarten. S. 32a. Jusut 
und Suieicha, ein romant. persisches Gedicht von 
Meolana Abdur-rahman Dschami, übersetzt^von 
Herrn v. Rosenzweig, Forts, zu B. IV. S. 170. — 
S. 531. Die türkischen Stein - Inschriften auf den 
Denkmälern im Park zu Hadersdorf (welche Gen. 
Loudon von Belgrad dahin gebracht hat, ein ganz 
wohlerhaltenes türk. Grab und zwey grosse Marmor¬ 
platten, deren eine mit einer langen türk. Inschrift 
versehen ist), übersetzt von Jos• u. Hammer (mit 
einigen schätzbaren Erläuterungen). 

Kleine Schrift. 

Ad virum vere Vener. Aug. Guil. Irmischium per 
decem lustra-sacris muneribus — functum Christ 
Dan. Beclii — Epistola de philologiae cum aliis 
literis coniunctione. Lipsiae lit. Breitkopf. Haer- 

teliis iSU* 120 S* 8. 

Das feyerlicli begangene Jubiläum des Hrn. M. 
Irmisch, der 5o Jahre das Pastorat zu Grosspörthen 
und Wildenborn mit Treue und Segen verwaltet hat, 
'rab dem Vf. Gelegenheit, und die Bemerkung, dass 
manche Philologie Studirende alle andere Wissen¬ 
schaften vernachlässigen, Veranlassung zu diesem 
Schreiben an seinen frühem Lehrer, dem er die er¬ 
ste Anleitung zu umfassendem Studien verdankt, in 
welchem er dieNothwendigkeit mit der Philologie auch 
das Studium anderer Kenntnisse zu verbinden, na¬ 
mentlich der morgenl. und einiger neuern Sprachen, 
insbesondere der vaterländischen, auch der griechi¬ 
schen u. lateinischen der spätem Zeit, der Geschichte, 
Literarhistorie, Kunstgeschichte, Philosophie u. s. r. 
in Rücksicht auf Philologie, im engern Sinne, über¬ 
haupt und Erklärung der Alten insbesondere darthut, 
und den Einwendungen gegen die Beschäftigung auch 

mit andern Wissenschaften sowohl als dem Miss¬ 

brauche zu begegnen sucht. 4 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 31. des Januar. 28. 1818. 

Uebersieht der neuesten Literatur. 

Schriften beym Reformations -Jubiläo. 

1) Ueber den Zustand der Taubstummen der älte¬ 
ren und jüngeren Zeit, oder der erste Taub¬ 
stummenlehrer ein protestantischer Geistlicher 
und Zeitgenosse von Dr. M. Luther. Ein Bey- 
Irag zu der Feyer des Reforniationsjubilaums von 
Georg Wilhelm Pfingsten , Vorsteher und erstem 

Lehrer des königl. Taubstummen - Instituts in Schleswig, 

Professor, Ritter u. s. w. Schleswig, l8lj* 6j S* 

2) Durch welche Männer und mit welchem Geiste 
ward die Reformation in den Herzogthiimern 
Schleswig und Holstein befördert? Einladungs¬ 
schrift für die 5oojälnige Jubelfeyer der durch 
Dr. Luther bewirkten Reinigung des Glaubens und 
der Kirche ... bey der Haderslebenschen Schule, 
von C. A. Brauneiser, Rector. Hadersleben, 1817. 
56 S. 

5) Wer ist ein Lutheraner ? Rede am Reforma¬ 
tions Jubelfest, den 1. Novemb. 1817. gehalten. 
(Äinfcus Plato, Amicus Aristoteles, Atnica magis 

veritas). Tonderu, 1817. 54 S. 

4) Gamaliel. Ein Wort zur Ehre der Bibel, von 
Dr. Peiersen, Prediger zu Bau bey Flensburg. Schles¬ 

wig , bey Koch 1817. 56 S. 

D ein Rec. sind diese Schriften aus den nördlichsten 
Gegenden, wo noch die deutsche Sprache herrscht, zu- 
gekommen, und er zeigt kurz ihren Inhalt hier zu¬ 
sammengenommen an. 

Nr. 1. sucht mehrere Hindcutungen auf Taubstum¬ 
me aus der Bibel auf; bleibt dann bey der Geschichte 
des Taubstummenunterrichts unter den Christen (bey 
welcher Gelegenheit erwähnt wird, dass der zu Ruppin 
geborne, nachher als Kirchenpropst zu Wusterhausen 
an der Drisse stehende protestantische Geistliche Joa¬ 
chim Pasch in der Mitte des 16. Jahrhunderts der erste 
bekannte Taubstummenlehrer bey seiner eignen taub¬ 
stummen Tochter gewesen, dem erst später der Spa¬ 
nier Pedro Ponce, der Engländer Wallis, und in der 
Mitte des I7ten Jahrhunderts der Baron Helmont, am 
Ausgang des i7ten Jahrh. der Schweizer Ammona, im 
Anfang des 18. Jahrh. der Mag. Raphel in Lüneburg, 
und weiterhin im 18. Jahrhundert Heinicke in Leipzig, 

/Erster Land. 

der Abbe L’Epee in Paris, der Abt Stork in Wien, 
Pfingsten erst in Lübeck, dann im Hamburgerhaus in 
Kiel, und jetzt in Schleswig, und Esclike in Berlin 
folgten); endlich wird eine sehr interessante Uebersicht 
von dem, was dazu beytrug, Hrn. Professor Pfingsten 
zum Taubstunimenlehrer vorzubereiten, so wie von der 
nachahmungswertben Einrichtung des Taubstummenwe¬ 
sens in den dänischen Landen gegeben. Das Ganze 
sollte 'als Rede im Taubstummeninstitut gehalten wer¬ 
den, und ein Schlusswort an die Taubstummen, was 
sie nun lesen können, so wie sie es ihrem alten Leh¬ 
rer theils am Munde absahen , theils durch Zeichen 
seinen Inhalt erfuhren, und ein feyerliches Gebet des 
ehrwürdigen Vfs., der, da er ungefähr 5o Jahre Taub¬ 
stumme unterrichtet hat, gleichsam sein Jubelfest mit- 

feyerte, scliliesst das Ganze. 

Nr. 2. enthält eine sehr zweckmässig gewählte und 
gut ausgeführte Uebersicht der Reformation der Her- 
zogthümer, die bekanntlich durch den nachherigen Kö¬ 
nig Christian III., der als Prinz persönlich i52i. auf 
dem Reichstag zu Worms war, dort innige Hochach¬ 
tung gegen Luther gewann, und nachher als Statt¬ 
halter über die Herzogthümer von Hadersleben aus die 
Landesangelegenheiten leitete, sehr gefördert ward. Rec. 
wünscht, dass der Verf. die Reformationsgeschichte sei¬ 
nes Vaterlandes einmal weiter als Volkslesebuch bear¬ 

beiten möchte. 

Nr. 3. ist eine geist- und gemüthvolle Rede, die 
nach Luthers Vorgang Anerkennung einer hohem Of¬ 
fenbarung, Glaube, Liebe und Hoffnung nach ihr, Ver¬ 
breitung des göttlichen Worts, Wandel ohne Furcht 
und Tadel, und ein Herz voll wahrer Bescheidenheit 
und Demuth sehr angemessen zum Zeichen des echten 
Schülers Luthers aufführt; auch in zahlreichen Anmer¬ 
kungen manchen beherzigungswerihen Wink gegen das 
religiöse Unwesen der Zeit enthält. 

Nr. 4. endlich ist ein sehr zu empfehlendes Büch¬ 
lein, welches zuerst in einer lieblichen Parabel, nach¬ 
her in einem socratiscben Gespräche ratli, nicht „den 
Quell der Vater“ zu verlassen, und ihn mit den im 
Sand mühsam gegrabenen Brunnen zu vertauschen, die 
zur Zeit der Noth kein Wasser haben. Durch die wie¬ 
der auflebende allgemeine Liebe zur Bibel , wodurch 
das Reformationsjubiläum am würdigsten gefeyert ist, 
veranlasst, verdient diese kleine Schrift zur YVegrau- 
mung der Vorürthejle, die hier und da noch bey den 
Gebildetem im Volke sich gegen Bibel und Bibellesen 
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finden mögen / von den Bibelgesellschaften verbreitet 
zu werden , welches um so eher geschehen kann, da 
sie in den ordentlichen Buchhandel gekommen und fiir 
wenige Groschen zu haben ist. 

Den Bloodtiiiigen för unsen G hoben: Henrik van 
Ziitphen syn Saah, Arbeid, Ly da un Dood in 
Dithmarschen. Beschrehben un tom 5i. den Octo- 
ber Ao. 1817. herutgehben van Claus Harms, 
Archidiaconus an de St. Nicolai - Kerk in Kiel. (Des 

Blutzeugen für unsern Glauben H. v. Z. Sache, 
Arbeit, Beiden und Tod im Dithmarschen. Be¬ 
schrieben und zum 5i. Oct. lie rausgegeben. von 
u. s. w.) K-iel, in de akademischen Bookhand- 
lunk verlegt 1817. 02 S. 

Enthält die rührende Geschichte des einzigen Blut¬ 
zeugen , den die Reformation in den Herzogthiimern 
gehabt hat. Bekanntlich kam Heinrich (Müller), aus 
Ziitphen in den Niederlanden gebürtig, auch ein Au¬ 
gustinermönch, der durch Luther auf reinere evangeli¬ 
sche Ansichten gekommen war, und in Bremen mit 
grossem Erfolg gepredigt hatte, von dem frommen, gleich¬ 
falls evangelisch gesinnten, Prediger Peter Boie nach 
Meldorf gerufen, nach Dithmarschen, und predigte dort 
mit grossem Beyfall; als eine Anzahl des Landvolks, 
aufgereizt von den Mönchen zu Lunden, und unter¬ 
stützt von den sogenannten Achtundvierzigern (Landes- 
gevollmächtigten), ihn des Nachts im Bette überfiel, ihn 
grausamer Weise nach Heide schleppte, und nach vie¬ 
len Misshandlungen am 11. Dec. i524, ihn dort öffent¬ 
lich verbrannte. Ganz in der Sprache des Volks wird 
dies hier „in der guten, lieben, treuen , leichten Spra¬ 
che, die man damals in diesen Landen sprach und noch 
spricht, “ der plattdeutschen nämlich, von dem Verf. 
seinen dithmarsischen Landsleuten erzählt. Rec. glaubt 
nun freylich, dass eben durch diese plattdeutsche Spra¬ 
che, worin man auch in Dithmarschen durchaus nichts 
zu lesen gewohnt ist, die Brauchbarkeit des Buchs sehr 
gehindert werden wird ; auch hätte er mehrere einge¬ 
streute Bemerkungen lieber weggewünscht, z. B. S. 17.5 
aber im Ganzen verdient der Vf., der die Gabe, volks- 
gemäss zu schreiben, in einem hohen Grade besitzt, 
Dank dafür, das Andenken des dithmarsischen Märty¬ 
rers für die Reformation bey der Jubelfeyer der Ver¬ 
gessenheit entrissen, und im Volke gewiss auf lange 
Zeit wieder aufgefrischt zu haben. 

Oratio de Christianae ecclesiae instauratione Iiuma- 
nitatis studiis praeparata et munita. Quam cum 
sacra saecularia tertia Reform, eccl. Berolini d. 
IV. Nov. A. MDCCCXVII. Gymnasium Regium 
Fridenco - Wilhelminum concelebraret, publice 
ki oait Conradus Levezow, Phil. D. et LL. AA. M. 

In Gjninas. Früh Willi, et in Acad. bonar. artium Anti- 

guitatum Professor, Societatt. et Acadd. Litter. Gottin- 

geusi, Monacli., Italicae Liburnensi, Teutonicae Regiom.. 

et Antiquitatum Cassellis Hassorum, partim üterarum tom- 

merciis partim honoris causa couiunctus. Berolilli, ap. 
G. Hayn, typogr. et bibliop. 1817. 28 S. in 4. 

Es bedurfte, wie die Geschichte lehrt, einer zweck¬ 
mässigen Vorbereitung und Aufklärung der Menschen, 
der Geistlichen und anderer Lehrer insbesondere, um 
der grossen kirchlichen Reformation Eingang zu ver¬ 
schaffen, und diese Vorbereitung, diese Verdrängung 
der Mönchs - Barbarey bewirkten vornämlich die huma¬ 
nistischen Studien, die aus Griechenland und Italien 
eingeführt, und auch in Deutschland durch Rudolph 
Agricola und andere bekannte Männer hergestellt und 
befördert wurden. Daher fürchteten auch die Obscu- 
ranten jener Zeit so viel von diesen humanistischen 
Studien, daher griffen sie die Beförderer des Studiums 
der alten Sprachen in Schriften und Predigten so heftig 
an. Man könnte freylich gegen den behaupteten Einfluss 
dieser Wissenschaften auf die Reformation das Beyspiel 
Italiens anführen, wo die Philologie blühte und doch 
kein Reformator auftrat. Dagegen wird mit Henke er¬ 
innert, es fehlte in Italien zwar nicht an Cultur der 
alten und schönen Literatur, wohl aber an Frömmig¬ 
keit und Moralität; Atheismus, Freygeisterey, Wollust 
und andere Laster herrschten dort. Ganz anders ver¬ 
hielt es sich in Deutschland und dem Norden. Luther 
selbst war fest davon überzeugt, dass die Kenntniss der 
alten Sprachen das Evangelium erhalte. Seine Kennt- 
niss derselben und ihren Nutzen zeigte vornämlich seine 
deutsche Bibelübersetzung, deren Werth und dauern¬ 
der Einfluss bekannt ist. Mit vieler Beredtsamkeit wird 
dies alles ausgelührt, und mit einigen Stellen aus Eras¬ 
mus und Luthers Schriften belegt. 

Zur Feyer der Vollendung des dritten Jahrhun¬ 
derts seit dem Anfänge der Kircbenverbesserung 
Dr. Martin Luthers, am 1. Nov. 1817. in dem 
Hörsaale der ersten Classe des Gymnasiums (zu 
Görlitz) — ladet — ein Carl Gottlieb Anton, 
Doctor der Philos. u. Rector. Görlitz, gedruckt bey 
Heinze. 20 S. in 4. 

Zuerst wird in diesem Programm ein kurzer Ab¬ 
riss des Lebens Luthers und der Reformation bis an 
seinen Tod gegeben, worin auch manche Nachrichten 
Vorkommen, die man bey den meisten, welche auf Ver¬ 
anlassung des Jubiläums über diesen Gegenstand geschrie¬ 
ben haben, nicht erwähnt findet. Dann wird die Re- 
formationsgescbichte von Görlitz erzählt. Schon 1521. 
verbreitete der Pfarrer M. Franz Rupertus, d. i. Rotb- 
bart, Luthers Lehre, musste aber i520. sein Amt nie¬ 
derlegen, und ein ähnliches Schicksal hatten ein Paar 
andere Personen. Rupertus wurde i525. zurückberu¬ 
fen, und er schaffte nach und nach mehrere Missbräu¬ 
che ab. Der erzbischöfl. Sitz zu Prag war von i423 
bis 1561. erledigt, dies war der Reformation zuträg¬ 
lich. Rupert musste doch Görlitz auf landesherrb Be 
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fehl l53o. zum zweytenmal verlassen (-f* 1570. zu Bunz- 
lau). Auch Bened. Fischer, der i555. wieder als Pre¬ 
diger nach Görlitz gekommen war, verlor i538. die 
Stelle aufs Neue. Der erste evangelische Prediger, der 
(1545.) in Görlitz starb, war M. Leonhard (Steinberg) 
aus Steinkircb. Sein Nachfolger, Wölfgang Snstelius, 
war der erste beweibte Prediger, der dort bleiben durfte; 
doch dessen Nachfolger, Othomar Epplin, musste Gör¬ 
litz wieder verlassen. Das ganze Kloster kam endlich 
an den Magistrat , der die Reformation vom Anfänge 
an geschützt hatte, und i568. 28. Januar wurde die 
erste evangel. Predigt in der Klosterkirche gehalten, 
auch die Schule aufs Neue ganz im Geiste Melanch- 
thons eingerichtet. Dem Programm sind nicht nur die 

bey der Schulfeyerlichkeit gesungenen deutschen Ge¬ 
sänge, sondern auch die in Leuschner’s (von dessen 
Arbeiten S. i5. einige Nachrichten gegeben sind) selt¬ 
ner Ilellenodia Lutherana befindliche (nicht vorzügliche) 
griechische Uebersetzung von Luthers (nicht schon auf 
der Reise nach Worms i52l., sondern erst zu Coburg 
i53o. gefertigten) Liede: Eine feste Burg ist unser Gott, 
beygefiigt. Die vom Hrn. Rector selbst gehaltene Rede 
ist auch im Drucke erschienen: 

Die Dortheile der lutherischen Kirchenverbesse¬ 
rung, dargestellt in einer Schulrede am 1. Nov. 
1817. Abends um 5 Uhr gehalten von C. Gottl. 
Anton, Doct. der Philos. u. Rector in Görlitz. Bey 
Heinze gedr. 55 S. kl. 8. 

Nachdem im Eingänge der hohe christliche Muth 
Luthers, der mit einer Stelle aus seinem Sendschrei¬ 
ben an den Papst 1520. belegt wird, gepriesen wer¬ 
den ist, zeigt der Hr. Vf. zuerst die äussern Vortheile, 
welche der äussere Zustand der Völker von der Refor¬ 
mation gezogen hat, sowohl in Ansehung der Fürsten 
und Obrigkeiten, die ihre Rechte wieder erhielten, 
nicht mehr die Hierarchie fürchten ' mussten, als der 
Unterthanen, deren Fleiss und bürgerlicher Wohlstand 
durch die Reformation befördert wurde, der Religions¬ 
lehrer und ihrer häuslichen Lage; dann die, welche 
der innere Zustand, der Verstand sowohl als das Herz 
der Menschen, der Gelehrten und des Volks, dadurch 
erlangt hat. Hier werden auch theils mehrere ausge¬ 
zeichnete protestantische Theologen, theils Vorgänger 
des Vfs. an der Schule, dankbar erwähnt. Einer der¬ 
selben, der Rector Grosser, hatte bey dem Jubiläum 
1717. eine Rede gehalten: De grata beneficiorum sae- 
culo elapso in religionem evang. a deo profectorum re- 
cordatione. 

Rede bey der Dorfeyer des dritten Reformations- 
Jubeljestes am 5o. Oct. 1817. im obersten Hör¬ 
saale des Zillauischen Gymnasiums gehalten von 
M. Joh. Gottfr. Kneschke, Conrector. Mit höch¬ 
ster Genehmigung dem Drucke übergeben. Zit¬ 
tau, bey Schöps, 1817. 18 S. gr. 8. 

Es wird die Frage, wie begehen Studirende das Fest 
der 3oojährigen (es muss heissen : der vor 3oo Jahren be¬ 
gonnenen) Kirchenverbesserung auf eine zweckmässige 
und würdige Weise? und zwar also beantwortet: 1) wenn 
sie bedenken, wie Gott auf eine weise Art die Kir¬ 
chenverbesserung selbst Vorbereitete; 2) erwägen, wel¬ 
che Anstrengung und Mühe es kostete, diese Verbesse¬ 
rung durchzusetzen; 3) sich erinnern, welches die Gü¬ 
ter sind, welche durch diese Kirchenverbesserung er¬ 
worben worden sind; 4) entschlossen sind, so viel in 
ihren Kräften steht, in Zukunft fest an den Grund¬ 
sätzen zu halten, welche die ersten Kirchenverbesserer 
leiteten, und das Einmal angefangene Werk der Ver¬ 
besserung weiter fortzusetzen, in der Ausführung ist 
bey dem, was alle Protestanten ohne Unterschied zu 
erwägen haben, vornämlich auf Studirende Rücksicht 
genommen , uud in dem letzten Theile vorzüglich viel 

Beherzigungswerthes gesagt worden. 

Unsere Entsch/iessungen am Jubelfeste. Eine Pre¬ 
digt am dritten Feyertage des dritten Jubelfestes 
der evangel. Kirche in der Stadtkirche zu Weida 
gehalten von F. J. A. Kapphahn, Diacon. u. Reet, 
daselbst. Angehängt sind einige kurze Nachrichten 
über die Feyer dieses Festes, und einige Worte 
über die erste Begründung der evangel. Lehre 
in unsrer Stadt. Zur Erinnerung an das Jubel¬ 
fest. Preis ein Zehnkreuzer. Der Ueberschuss. 
nach Abzug der Kosten, ist zum Ankaut einiger 
Bücher für arme Kinder unserer Schule bestimmt. 
Weida 1817., bey Haller. 3i S. in 8. 

In der Predigt sind es vier Entschliessungen, zu 
welchen, nach Eph. 5, 8— 12., an diesem denkwür¬ 
digen Jubelfeste ermuntert wird : 1) wir wollen der 
reinen |Lehre des Evangeliums unverbrüchlich treu blei¬ 
ben , und ihre Segnungen auch unsern Nachkommen 
zu sichern suchen; 2) allem Aberglauben vollends ent¬ 
sagen, und alle Ueberreste desselben unter den Men¬ 
schen auszurotten kräftig mitwirken; 3) durch ein Gott 
gefälliges Leben die Vorzüge unsers Glaubens zu be¬ 
währen suchen; 4) gegen alle, die andei’3 denken und 
glauben, als wir, gerecht und mild uns beweisen. Der 
Vortrag darüber ist sehr populär und fasslich. Aon 
S. 18 — 28. ist eine kurze Nachricht von der drei¬ 
tägigen Eeyer des Festes in Weida ertheilt worden, 
woraus wir nur da3 auszeichnen, dass mit dem Schul¬ 
feste am zweyten Tage die Aufnahme von 16 Waisen¬ 
kindern in das eben erst in jenem Kreise errichtete 
landesherrl. Waiseninstitut verbunden war. Die weni¬ 
gen Nachrichten , die der Verf. über den Anfang der 
Kirchenverbesserung in Weida auffinden konnte, erga¬ 
ben, dass sie von 1529— 35. daselbst begründet wor¬ 
den , und Johann Reimann einer der ersten evangeli¬ 
schen Lehrer gewesen ist. 

Es sind bey diesem Jubelfeste auch mehrere Ge¬ 

dichte erschienen. Wir erwähnen nur: TIavijyv^i/ n*> 
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to iv jßovdiGffr) yvf.ivv.Giov diu tijv nuXiyysvsalav tijg 
zmv Xqigtiuvwv iy.y.XrjGiag xul nuidfiug zrjv npo tpiuy.OGicov 
txotv up'/Of.iivi]v rrposins zeit zovg ßovXßfievovg zolv tun 
dpo)fxevojv y. r. A. izüXeGe — KäpoXog rodocppijdog Xit- 
ßtXtg — i4 S. in 8. Der griechischen Elegie des Hm. 
Rector Siebelis ist die deutsche Uebei’setzung in gleichem 
Ycrsmaas vom Iiru. Conr. M. Chr. Gottlob Otto bey- 
gefügt. 

Was hat die protestantische Kirche mehr Ursa¬ 
che : das dritte grosse Fest der Kirchenverbes¬ 
serung zu feyern, oder zur Jortgehenden Bewir¬ 
kung derselben sich erwecken zu lassen? Ein Bey- 
trag zur Beantwortung dieser Fragen von C. F. 
W. BÖttger, Hofprediger. Dessau 1817., bey Acker- 
raann. g4 S. in 8. 

Auch nach der Feyer des Festes sind Gedanken, 
Meinungen, Vorschläge, wie sie auch in dieser Schrift 
geschehen, wenn sie gleich auf Veranlassung des Fe¬ 
stes und zur Vorbereitung oder in Beziehung auf das¬ 
selbe erschienen, beherzigungswerth. Man darf, sagt 
der Verf., die Kirchenverbesserung nicht für abgethan 
halten. Wie bey allen menschlichen Dingen und Ein¬ 
richtungen, so findet auch bey der Kirche kein Still¬ 
stand Statt, sondern Rückgang oder Fortgang. Alles 
auf der Erde gedeiht nur allmählig. Das Ideal der 
bestmöglichen Kirche liegt immer entfernt vor uns, und 
es ist genug, wenn man sich ihm immer mehr nähert. 
Die verbesserte Kirche muss fortfahren, eine verbes¬ 
sernde zu bleiben, sie muss alles anwenden ihren hohen 
Zweck zu erreichen, und immer weiser die rechten 
Mittel zur Erreichung dieses Zwecks wählen, und sich 
unaufhörlich angelegen seyn lassen, in den grossen Plan 
ihres göttlichen Stifters mehr einzugehen. Es sind also 
sehr natürliche Fragen, weiche das dritte Jubelfest, bey 
so manchen frühem und spätem ungünstigen Ereig¬ 
nissen, die berührt werden, veranlasst: Sind wir durch 
die verbesserte Kirche auch wirklich verbessert, und 
haben wir zu ihrer V erbesserung hinwiederum beyge- 
tragen? ist das angefangene gute Werk weiter gedie¬ 
hen und der Vollkommenheit näher gebracht? Bey den 
frühem Jubelfeyern sah es, nach der Bemerkung des 
Verfs., um die erneuerte Kirche nicht zum Besten aus. 
Im letzten Jahrhunderte ist viel für die Gestaltung der 
verbesserten Kirche geschehen, was dankbar erkannt zu 
werden verdient, aber es zeigen sich auch verdunkelnde 
Meteore, die Mystik, Priestergeist, Ceremoniensucht, Zu¬ 
rückführung zum Unwesentlichen des Christenthums 
u. s. vv. „Schlacken sind kein Gold, und das von den¬ 
selben gereinigte, wenn auch noch nicht ganz reine, 
verliert doch, wenn es damit wieder vermengt wird. 
Glaubenszwang, Ceremoniendiest, Priesterey sind mit 
dem Geiste des Urchristenthums und seines göttlichen 
Stifters unverträglich.ic Nicht von der äussern Umge¬ 
staltung des Lehrstandes, sondern vielmehr von Forde¬ 
rung seines Wachsthums am inwendigen Menschen ist 

etwas zu erwarten. Es ist kein gutes Zeichen der Zeit, 

dass man wieder mehr auf Verschleiern der Wahrheit 
hin wirkt, da die Kirchenverbesserung mehr auf Ent¬ 
schleierung ausging. Es gehört fast zum Modeton, die 
jüngstvergangene Zeit zu verunglimpfen. Nach mehrern 
frühem Vereinigungsversuchen der getrennten christli¬ 
chen Parteyen (wovon S. 47 lf. Nachricht gegeben wird) 
ist bekanntlich diese Vereinigung wieder in Anregung 
und wenigstens öffentlichen Anzeigen zufolge, hier und 
da zwischen den Reformirten und Evangelischen zu 
Stande gekommen. „Wenn erst, sagt der Verf., Einig¬ 
keit im Geiste noch allgemeiner wird, was liegt dann 
noch am Gebrauche derselben Worte, Formeln und 
Einrichtungen? Wir sind die Verbesserten im Glau¬ 
ben und in der Liebe, im innern und äussern Zustande, 
noch nicht, die wir zu werden uns ferner bemühen 
müssen. Verlangt man fortgesetztes Bewirken einer 
Kirchenverbesserung, so ist dieses dem Geiste des Chri¬ 
stenthums , der Natur der Sache und dem Besten des 
Christenthums gemäss.“ In dieser Rücksicht verlangt 
der Verf. von der Kirche Herstellung des einfachen 
Urchristenthums in seiner göttlichen Würde, bessere 
Bildung der Religionslehrer, Beförderung der Achtung 
der Religion und des Cultus (die Liturgie aber macht 
es nicht allein, nach des Verfs. Erinnerung) Aufsicht 
auf die Schulen, Verbesserung der Katechismen, der 
Katechisationen, des Kirchengesanges und des äussern 
Gottesdienstes überhaupt; alles aber kömmt doch auf 
mehreres Eingreifen des Christenthums in das innere 
und äussere Leben des Menschen an, und dies hat die 
Kirche vornämlich zu bewirken. Wenn diese Schrift 
auch sich weder anmaassend ankündigt, noch gewalt¬ 
sam abspricht, und in einem andern Geiste geschrie¬ 
ben ist, als ähnliche; sie enthält noch ausser den aus- 
gehobenen mehrere treffliche und wahre Bemerkungen. 

Andere Schriften, die zum Gebrauche bey diesem 
Feste bestimmt waren, können nun freylich nicht in 
dieser Hinsicht erwähnt werden, verdienen aber doch 
in anderer auch nach dem Feste nicht vergessen zu 
werden. Wir rechnen dahin die 

.Ausarbeitungen für die kirchliche Jubelfeyer der 
Reformation am 5i. Oct. des J. 1817. Reden, 
Gebete, Texte, und kurze so wie ausführliche 
Entwürfe zu Vorbereitungs - und Jubelpredigten ; 
nebst vorangehender Erinnerung an die Jubel¬ 
feyer im 17. und 18. Jahrhundert. Von S. J. 
Ramann und J. E. Berls. (Erfurt, Keysersche 
Buchhandl. 1817. XVIIL i5o S. 8. i4 Gr.) 

die sehr reichhaltig und mannichfaltig sind. Noch mehr: 

Das Jubeljahr der evangelischen Kirche. Vier vor¬ 
bereitende Predigten von Dr. Gottfr. Jug. Ldw. 
Hanstein, Propst in Cölln an der Spree u. s. f. Berlin, 

1817. Sandersche Buchhandlung. 78 S. 8. 9 Gr. 

in welchen wichtige Gegenstände, die zur Vorbereitung 

auf das Fest dienten, vollständig ausgeführt sind. 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 2* des Februar. 29* ISIS. 

Neueste Geschichte. 

Denkwürdigkeiten meiner Zeit, oder 13eytrage zur 
Geschichte vom letzten Viertel des achtzehnten 
und vom Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, 
1778. bis 1806. Von Chr. PVilhelm v. Dohm. 
Dritter Band. Lemgo, im Verlage der Meyer- 
schen Hofbuchhandlung, und Hannover, in Com¬ 

mission der Helwingschen Hofbuchhandl. 1817. 

568 S. in 8. 

Längst und mit Sehnsucht erwartet erscheint die¬ 
ser Band, mit welchem die Periode Friedrichs II. 
beendigt ist. Nur zwey Capitel enthält er, aber 
für Deutschlands jüngste Schicksale sehr entschei¬ 
dende Begebenheiten und Verhandlungen, an denen 

der Recht - und Wahrheitliebende und mit Frey- 
müthigkeit Anstand und Würde verbindende Hr. 
Verf. thätigen Antheil hatte. Im 16. Capitel sind 
des K. Josephs IJ., dessen frühere Bildung, Cha¬ 
rakter und Thäiigkeit, vornämlich in dem deut¬ 
schen Reiche, so wie die damalige Verfassung die¬ 
ses Reichs und die dem Kaiser gebliebenen Rechte 
tretlend und anschaulich dargestellt werden, Ab¬ 
sichten und Unternehmungen angegeben und ent¬ 
wickelt. Es wird dabey der von 1767. bis 1776. 
fortgesetzten Reichs - Cammergerichts - Visitation 
gedacht, die ihr Werk doch nicht vollendete und 
Deutschlands Hoffnungen nicht erfüllte, wovon die 
Ursachen angegeben sind, so wie die Veranlassung 
ihrer Zerreissung. Die Hindernisse, die Joseph bey 
seiner wohlgemeinten Thäiigkeit fand, machten ihm 
die Verfassung des Reichs und die Geselläfte des 
Kaisers verhasst. Es wird ihm nicht die entschie¬ 
dene Absicht beygemessen, Deutschlands Verfas¬ 
sung umzustürzen und sich zum unumschränkten 
Oberherrn zu machen , wenn gleich Manche sie 
ihm zugetrauet haben. Dass er aber bey mehre¬ 
ren Gelegenheiten versuchte, die kaiserl. Gerecht¬ 
same auszudehnen und für seine Erblande nütz¬ 
liche Entwürfe ohne Achtung der Verfassung und 
der Rechte der Stande des Reichs durchzusetzen, 
sogar um kleiue Vorlheile zu erhalten, wird durch 
Ereignisse, die erzählt und erläutert werden (z. B. 
die Ertheilung von Panisbriefen zum Vortheil österr. 
Invaliden des Militär- und Civilstandes, die Tren¬ 
nung des in Oesterreich gelegenen Sprengels des 
Bisthums Passau 1780. und andere Eingriffe in die 

Diöcesau-Bezirke und Rechte der Bischöfe) belegt. 
Erster Fand. 

Hierauf kömmt der Hr. Verf. auf den Versuch, 
Baiern durch Tausch zu erwerben, wofür der Kur¬ 
fürst Carl Theodor, der König von Burgund wer¬ 
den sollte, bald gewonnen war. Er bemerkt selbst 
die Abweichung seiner Erzählung von der in Flas- 
san Hist, de la dipl. frang., und erinnert, dass den 
zuverlässigsten Quellen zufolge (aus denen Flerr 
v. D. überhaupt hier mehr, als bisher bekannt war, 
mitgetheilt hat) der Wiener und Petersburger Hof 
dem Herzoge von Zweybrücken die Anträge mit 
Wissen und Genehmigung des französ. Hofes ge¬ 
macht habe. Diese Anträge führten den deutschen 
Fürstenbund hei bey, dessen Idee bey Friedrich II. 
selbst ohne fremde Mitwirkung entstand, so wie die 
Grundsätze desselben von Herzberg, nach mehreren 
Unterredungen mit dem Könige, entworfen wurden. 
Die Verschiedenheit desselben von frühem, nicht 
so uneigennützigen, und daher weniger edlen, Ver¬ 
einen in Deutschland, die Unterhandlungen, wel¬ 
che deswegen angestellt, und zu denen der Verf. 
selbst an einigen Höfen gebraucht wurde, die Er¬ 
klärungen des Österreich, und des russischen Ifofes, 
die Einladungen und Nicht-Einladungen zu diesem 
Bunde, die verschiedenen Beurtheilungen desselben, 
selbst am preussischen Hofe , die aber Friedrich 
nicht bewegen konnten, seine richtig gefasste Idee 
aufzugeben, die Zweifel und Widersprüche gegen 
denselben, die gewechselten Schriften — dies alles 
wird genau und deutlich, mit unparteyischer Prü¬ 
fung, dargelegt, manche irrige Erzählungen und 
Behauptungen (wie S. jo4.) berichtigt, und der 
Tractat des Fiirstenbuudes selbst geschlossen zu 
Berlin 25. Jul. 1780. ist, nebst den Accessionsacten, 
zum erstenmal genau, nach beglaublen Abschrif¬ 
ten der im königl. preuss. Archive zu Berlin auf¬ 
bewahrten Originale, unter den Beylagen S. 180 — 
219. abgedruckt. Indem der Hr. Vf. die Mitlhei- 
lung davon rühmt, bemerkt er, gewiss nicht zur 
Ehre derer, welche die Bemerkung angeht, dass 
er nicht »an allen Orten gleiche Bereitwilligkeit zur 
Mittheilung historisch-wichtiger, aber politisch-un¬ 
schuldiger Actenstücke gefunden habe. Dieser Für- 
slenbund war zwar das letzte grosse Staatsgeschäft 
Friedrichs, das ihm allein angehört, aber nicht das 
letzte überhaupt. Denn einige Monate später Un¬ 

terzeichnete er noch einen wichtigen Vertrag, zu 
welchem Andere den ersten Gedanken gehabt hat¬ 
ten, den Handels - Tractat mit den nordamerikani- 

schen Freystaaten, den 10. Sept. 1785., der das 



227 i8l8. Februar. 22 8 

erste Beyspiel von Anordnungen der Menschlich¬ 
keit für den Krieg gab. Von ihm wird im 17. C. 
Nachricht ertlieilt, und dann die Geschichte der 
Krankheit und des Todes Friedrichs, nach schrift¬ 
lichen und mündlichen Nachrichten, mit Einschal¬ 
tung von Bemerkungen über seinen frühem Ge¬ 
sundheitszustand und seine Lebensweise, seine fort¬ 
dauernden Beschäftigungen in den Tagen seiner 
Krankheit, und sein früher gemachtes Testament, 
ausführlich erzählt und mit Schilderungen des Ein¬ 
drucks, den dieser Tod machte, beschlossen. In 
alle diese an sich schon reichhaltigen Darstellun¬ 
gen sind noch mehrere, überaus schätzbare, ge¬ 
nealogische, geschichtliche, literarische Nachrich¬ 
ten von einzelnen Fürsten, Staats - und Kriegs¬ 
männern und andern merkwürdigen Personen, ver¬ 
storbenen und lebenden, an gehörigen Orten mit- 
getheilt. Wir machen nur auf die ausführliche An¬ 
merkung S. 54 ff., den noch lebenden Hrn. Gen. 
Lieut. Martin Ernst v. Schließen und seine Schrif¬ 
ten betreffend, aufmerksam. Der Hr. Vf. hat die 
Handschrift der eignen Lebensbeschreibung dessel¬ 
ben, die im Fache historischer Denkschriften zu 
den vorzüglichsten gehört, dankbar benutzt, und 
hofft ihren einstigen Druck, den wir mit ihm wün¬ 
schen. Denn nur durch solche Werke, dergleichen 
auch diese Denkwürdigkeiten sind , wird die neueste 
histor. Literatur wahrhaft bereichert, nicht durch 
dickleibige Zusammenstoppelungen von Zeitungs - 
Nachrichten. Unter den ßeylagen ist noch des Ilrn. 
Verfs. zu Ende des J. 1^85. geschriebene und gegen 
den Reichsfreyh. von Gemmingen zunächst gerich¬ 
tete Schrift über den deutschen Fürstenbund S. 220— 
564. abgedruckt, eine der vorzüglichsten neuern pu- 
blicistischen Schriften, und dann folgen noch Be¬ 
richtigungen und Zusätze zu den vorigen Bänden. 
Wir hoffen bald einen neuen Band zu erhalten. 

Geschichte Napoleon Buonciparte’s. Von Friede. 
Saaljeld , Professor in Göttingen. Zweyter 'Iheil. 
Zweyte umgearbeitete Aufl. Leipzig u. Alten¬ 

burg, Brockhaus. 1817. LVI. 688 S. gr. 8. 
Es zeichnet sich auch dieser Band durch Aus¬ 

führlichkeit und Umständlichkeit der, nicht nur aus 
den verschiedenen Zeitungsberichten init der er¬ 
forderlichen und prüfenden Auswahl, sondern auch 
aus Urkunden und grossem Schriften der Zeitge¬ 
nossen und Theilnehmer der Begebenheiten (die 
wir aber doch in einer kleinen, am Schlüsse etwa 
beygefügten, Uebersiclit verzeichnet und mit eini¬ 
gen Worten beurtheilt gewünscht hätten) gezoge¬ 
nen Nachrichten , wobey das Angebliche und noch 
Ungewisse von dem Zuverlässigen und Wirklichen 
unterschieden worden ist, durch zweckmässige Zu¬ 
sammenstellung derselben, nicht blos in chronol. 
Folge, sondern auch nach ihrem übrigen Zusam¬ 
menhänge und gute Verbindung der kleinern Ab¬ 
schnitte, durch lehrreiche und unterhaltende Mit¬ 

theilung merkwürdiger Reden; Proclamaliouen und 

Briefe B's, oder Auszüge aus ihnen , vornämlich 
in untergesetzten Anmerkungen, um den Fortgang 
der Erzählung nicht zu unterbrechen, durch an¬ 
dere Erläuterungen und Bemerkungen verschiede¬ 
ner Art, die in den Noten gegeben werden, durch 
eine lebhafte, rasch fortgehende, ungekünstelte aber 
angenehme Erzählungsart, endlich durch hier und 
da an schicklichen Orten eingeschaltete, allgemei¬ 
nere Ansichten, Erinnerungen und Urtlieile, die, 
wenn sie auch eben nicht etwas Neues und Unge¬ 
wöhnliches enthalten, doch Belehrung gewähren 
und grössere Theilnahme veranlassen, um so mehr, 
da sie sicli über Ereignisse und Personen, die merk¬ 
würdig sind, verbreiten, vortheilhaft aus. Von dem 
Reichthum und der Verbindung der Nachrichten gibt 
schon die Vorgesetzte Inhaltsanzeige, die statteines Re¬ 
gisters dienenkann, eine hinlängliche Uebersiclit. Dass 
nicht die ganze Zeitgeschichte umfasst, ist, sondern 
nur das, was Buonaparte und dessen Unterneh¬ 
mungen und deren Erfolg zunächst angeht , lässt 
schon der Titel erwarten. Doch ist auch manches 
aus der übrigen Zeitgeschichte , der Verbindung 
wegen, erwähnt. Die gemachten Abschnitte sind: 
Fünfte Abtheilung: von dein Frieden von T'ilsit 
bis zum Ausbruche des russischen Krieges 1807 — 
1812. Sechste: von dem Anfänge des russ. Kriegs 
bis zur Thronentsagung Buonaparte's 1812 — i4. 
Siebente: von der Abdankung Napoleon Ruonapar- 
te’s bis zu dessen Ankunft auf St. Helena i8i4 — 
1815. Von der Art der Darstellung allgemeinerer 
Ansichten möge folgender Eingang eine Probe ge¬ 
ben: „Der Friede von Tilsit erinnert an jene Ver¬ 
träge , die das weltherrschende Rom mit den be¬ 
siegten Königen schloss; beyspielios wie das Un¬ 
glück des Kriegs, der ihm vorangegangen, war auch 
der Ausgang des Kampfs; die Geschichte des neuern 
Europa kannte seines Gleichen nicht. Eine grosse 
Macht, die bisher vor andern sich als die Beschü¬ 
tzerin freysinniger Ideen und jeglicher Bildung be¬ 
wiesen , die letzte Stütze Deutschlands , seitdem 
Oesterreichs Kraft auf lange Zeit gelähmt schien, 
war beynahe gänzlich vernichtet. Verschwunden 
war die letzte Hoffnung aller derer, die mit Zu¬ 
versicht von Russland die Rettung erwartet; ver¬ 
schwunden der letzte tröstende Wahn , mit dem 
das gequälte Europa , mit dem Deutschland vor 
allem, von des Nordens Riesenkraft die Sprengung 
seiner Sclavenketten gehofft. Durch den Frieden 
von Tilsit hatte Russland, so schien es, seinem Ein¬ 
flüsse auf Europa gänzlich entsagt, und von den 
Fluthen des Niemen bis zn den Säulen des Her¬ 
kules herrschte ein allgewaltiger despotischer Wille, 
und dieser Wille war der Napoleon Buonaparte’s, 
des Corsen. Was bisher nur die Jahrbücher einer 
grauen Vorzeit verkündet, was Jahrhunderte lang 
nur als der leere Traum einer ängstlichen Einbil¬ 
dungskraft erschienen , das trat jetzt plötzlich in 
seiner ganzen scheusslichen Gestalt in die W irk- 
lichkeit ein, und mit betäubender Schnelligkeit, stand 
es da, das furchtbare Schreckbild einer \Veltherr- 
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schaft, und wohin der trostlose Blick sich wandte, 
fand er nuK eine lange unabsehbare Reihe von 
Schande und Schmach, Entehrung und tyrannischer 
Willkür, und tiefe öde Nacht der Barbarey.“ Lie¬ 
ber B. aber wird ain Schlüsse so geurlheilt: „Ge¬ 
hoben und getragen durch den Ungeist einer ver¬ 
kehrten Zeit der, von Frankreich ausgehend, mehr 
oder weniger das gesammte Europa ergriffen und ge¬ 
lähmt, hatte er ungescheut jedem höhern Streben, 
der ganzen Bildung des Zeitalters zu trotzen gewagt. 
Weil er den Augenblick verstanden und begriffen, 
halte er den Augenblick beherrscht. Als jedoch 
dieser Geist sich umgewandelt, ein neuer besserer 
Sinn mächtig die Völker bewegt, er aber in seiner 
Beschränktheit denselben verkannt, ihn durch Ge¬ 
waltstreiche und das ganze abgenutzte Rüstzeug der 
Willkür erdrücken zu können vermeint, war bald 
seiner Herrschaft Riesenbau in sich selbst zusam¬ 
mengestürzt. So stellt Napoleon ßuonaparte da in 
der Geschichte, ein warnendes ßeyspiei der ewi¬ 
gen Wahrheit, dass nicht die rohe Gestalt, dass nur 
der Geist allein die Masse beherrsche, dass aber 
dieser allgewaltige Geist der Zeit denjenigen ret¬ 
tungslos zertrümmere, der ihn in eitelm Wahne 
zu verkennen und ihm zu trotzen wagt.“ Wir ver¬ 
weisen nur noch auf das Urtheil, das über Escoi’- 
quiz bey Gelegenheit seiner Unterredung mit R. 
gefällt ist, S. 72. Es kann in einem Werke die¬ 
ser Art nicht an der Möglichkeit zu kleinen Be¬ 
richtigungen fehlen. Aus unsrer Nähe führen wir 
nur folgende au. Statt der Stadlpolizey (in Leip- 
zig bey B’s berüchtigter Audienz) muss S. 687. der 
Stadtmagistrat genannt, der Name Stapss S. 269 f. 
in Stapf, und Liebertwolkowitz bey Gelegenheit 
der Leipziger Schlacht in Liebertwolkwitz ver¬ 
wandelt w'erden. Diese beyden Namen sind wenig¬ 
stens in dem ansehnlichen Druckfehler - Verzeich¬ 
niss nicht berichtigt. 

Russlands und Deutschlands Befreyungshriege von 
der Franzosen - Herrschaft unter Napoleon Buo- 
naparte in den Jahren 1812 — i8i3. Von Dr. 
C. Venturini. Zweyter l'heil. Krieg in Deutsch¬ 
land 1810. Mit Kupfern. Altenburg, b. Brock¬ 
baus. Braunschweig, gedr. bey Vieweg, 1817. 
XXII. 599 S. in 4. mit 3 schwarz. 3 illum. Ku¬ 
pfern und einer Charte. 

Wie umständlich die Erzählung der Begeben¬ 
heiten sey, kann man schon daraus schliessen, dass 
dieser starke Band nur das J. i8i3. umfasst. Es 
sind aber auch nicht blos die Ereignisse erzählt, 
es sind über ihren Gang Betrachtungen, kürzere 
und längere, angestellt, und sie selbst aus einem 
andern Gesichtspuncte aufgestelit. So betrachtet der 
ganze erste Abschn. dieses Bandes den Befreyungs- 
kiieg als welthistorisches Ereigniss in Beziehung 
aut dessen Ursache und pragmatischen Zusammen¬ 
hang. V\ ie dies geschehen sey, w ird folgende Frühe 

der „Weltansicht,“ die der Verf. gefasst hat, leh¬ 
ren, die wir im Auszug mittheilen: Als die fran¬ 
zösische Revolution ausbrach, beherrschte eine fal¬ 
sche, durch Raisonnirgeist sich äussernde, Aufklä¬ 
rung die höhern und mittlern Stände der meisten 
europäischen Staaten. Die Gabinetsvveisheife betrach¬ 
tete diese hochberühmte Aufklärung nur aus dem 
Gesichtspuncte der Plusmacherey. Daraus entwi¬ 
ckelte sich bald ehr fast allen Ständen eingeimpfter 
Krämergeist, der schlaff, feige, genussüchtig und 
zu jeder grossen That untauglich macht. Die Fran¬ 
zosen bemächtigten sich des schlaffen Zeitgeistes und 
herrschten dadurch über einen grossen Theil Eu- 
ropa’s schon viel früher, als durch ihre Waffen¬ 
gewalt. Inzwischen war unter dem Wüste seich¬ 
ten Geschwätzes doch noch ein Fond von idealer 
Gediegenheit erhalten worden, und dadurch entwi¬ 
ckelte sich der Reiz zum Forschen nach dem Rei¬ 
nen und Ursprünglichen im Menschen. Als Napo¬ 
leon jeden freyen Gedanken verpönte, gebar die 
nach innen wirkende höhere Verstandeskraft den 
Mysticismus unsers Zeitalters. Sobald aber nur 
Hoffnung leuchtete, der schimpflichen Knechtschaft 
Ketten zersprengen zu können , schlug jener My¬ 
sticismus in Begeisterungsflammen auf. Diese er¬ 
griffen auch das Volk, und der alt - religiöse Glaube, 
der in der Masse noch nicht untergegangen war, 
gab jener Begeisterung Nahrungsstoff, Kraft und 
Ausdauer. — Politik bat jene Nationalgefühle zwar 
geleitet, aber nicht hervorgebracht. In der Aus¬ 
führung dieser Ansichten kömmt manche , dem 
Verf. eigne, Idee vor, manche Behauptung, di© 
w'ohl nicht die Probe einer scharfem Prüfung aus¬ 
hält. So wie der Verf. manche fremde Ansichten 
und Aussprüche angreift, so werden auch die sei- 
nigen wohl dem Vorwurfe der Einseitigkeit nicht 
immer entgehen können. Wenn z. B. der Sinn 
des einen Volks nicht der eines andern ist und 
seyn kann, so darf mau deswegen nicht dem er¬ 
stem Gemeinsinn absprechen, wrie S. 43. gesche¬ 
hen ist. Uebrigens scheint der Räsonnirgeist, den 
der Vf. gleich anfangs anklagt, jetzt nicht weni¬ 
ger laut und gemein zu werden, als vor der fran¬ 
zösischen Revolution, wenn er gleich sich iu der 
Manier etwas verändert hat und plumper gewor¬ 
den ist. Die Absicht des Verfs. war aber über¬ 
haupt, den Stand - und Gesichtspunct anzugeben, 
von welchem aus der Gang der Ereignisse in einem 
ganz andern Lichte erscheint, als dasjenige ist, wel¬ 
ches diplomatische Verhandlungen und Berichte 
eines schreibenden Hauptquartiers anzünden. Diese 
Verhandlungen und Berichte sind natürlich vom 
Vf. benutzt, aber nur um dem Gemälde, das er 
nach seiner Hauptansicht gezeichnet hat, mehr Co- 
lorit zu geben. „Wir haben, sagt er, bereits meh¬ 
rere, zum Theil nicht schlecht gelungene, Darstel-. 
lungen des grossen Befreyuugskrieges vom J. i3i5. 
Doch haben wir bisher keine, welche sich zu der 
Idee eines historischen Epos erhöbe , welche die 

Geniüther so fasste, dass sie noch einmal in der 
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Rückerinnerung fühlten, was damals sie so allge¬ 
waltig bewegte, weiche jene schwänzelnde Krie- 
clierey, die das Grosse und Herrliche so gern in ih¬ 
ren erbärmlichen Kreis herabziehen möchte, mäch¬ 
tig überböte, und durch die Schreckbilder der gros¬ 
sen Thaten selbst in ihre finstern Höhlen zuruck- 
schenchte , welche endlich das Hochheilige, den 
Glauben , der jene hohen Thaten erzeugte, in sei¬ 
ner Glorie kräftig erhielte.ie Die folgenden Ab¬ 
schnitte sind: 2) Unmittelbare Folgen der Vernich¬ 
tung des französ. Heers vom Anfänge des J. 1815. 
bis zu Napoleons Rückkehr nach Deutschland, Ende 
Aprils. Der Verf. geht von Yorks Uebereinkunft 
mit dem russischen General Diebitsch aus, und be¬ 
hauptet, York habe „im Geiste des preuss. Volks, 
des preuss. Heeres und des edlen preuss. Monar¬ 
chen“ gehandelt, ohne für seine Handlungsweise 
einen schriftlichen Befehl vorzeigen zu können. 
W ir verlieren kein Wort darüber, was über Sach¬ 
sen und dessen Regierung S. 88 ff. geschwatzt wird. 
Wir sind es nun einmal gewohnt, keiue Gnade, 
nein! keine Gerechtigkeit, bey dem Vf. zu finden; 
es mangelt uns freylich die bey ihm so wirksam 
gewesene Begeisterung! Das Empfindlichste ist, dass 
er noch den Schein der Mässigung sich zu geben 
sucht, wenn er Handlungen vor den Richterstuhl 
seiner Geschichte zieht, oder Absichten andichtet, 
die nie vorhanden gewesen sind, wie S. 91. in Rück¬ 
sicht auf die Festung Torgau, oder in seiner Ent¬ 
fernung besser wissen will, was wir nach täglicher 
Ansicht wussten und urtheilten (S. 169.). Warum 
wird denn verschwiegen, was Ney in Leipzig am 
4. May sagte? 5) Die grossen Kriegsereignisse in 
Sachsen und die Schicksale Hamburgs vom Ende 
Aprils bis zum Abschluss des Waffenstillstandes 
im Junius. Ueber das Betragen Flamburgs und sei¬ 
nes Magistrats gibt der Verf. S. 209 f. auch sein 
Urtheil ab. Wie leicht iff es doch, nach dem Er¬ 
folg zu ur t hei len! 4) der Waffenstillstand zuPleisch- 
witz. Sarrazins Urtheil über Napoleons Missgriffe 
•wurde, so wie schon vorher seine Angabe der Feh¬ 
ler, welche die Heerführer des verbündeten Heers 
gemacht haben sollen in der Schlacht bey Grossger- 
schen, wird geprüft, der schändliche Ueberfall der 
Lützower Freyschaar bey Kitzen, die Vorberei¬ 
tung zum Fortgang des Kriegs, die Friedensunter¬ 
handlungen zu Prag und deren Resultate erzählt. 
5) Der Krieg im nördlichen Deutschland vom Ab¬ 
lauf des Waffenstillstandes bis zu den Vorspielen 
der Leipziger Schlacht , Milte Augusts bis Ende 
Septembers. Auch kleine Auftritte und Beweise 
von Heldenmuth, selbst Anekdoten sind nicht über¬ 
gangen. 6) Unmittelbare Vorbereitungen der Schlacht 
bey Leipzig, die Schlachten bey Leipzig und Ha¬ 
nau und ihre Resultate, nicht nur für Deutschland, 
sondern auch für andere, der französ. Herrschaft 
bisher unterworfen gewesene Länder, bis Ende De- 
eembers. Der lvuhgarten S. 470. muss in einen 
Kohlgarten verwandelt werden, was er auch unter 
der französ. Oberherrschaft und in den Schlacht¬ 

lagen nicht zu seyn aufhörte. Wenn den Verbün¬ 
deten wenigstens indirect der Vorwurf gemacht 
wird, dass Napoleon nicht kraftvoller und schnel¬ 
ler verfolgt wurde, so scheint vergessen worden 
zu seyn, dass sich nicht gut schnell marschiren lässt, 
wenn es an Lebensmitteln fehlt. Noch drey Tage 
nach der Schlacht fänden durchziehende Heeres¬ 
haufen in Leipzig nicht das erforderliche Brod. 
Das erste Kupfer zeigt Napoleon bey seiner An¬ 
kunft in Dresden. Zwey andere geben die Brust¬ 
bilder von zehn Oberfeldherrn der verbündeten 
Heere, die illuminirten aber stellen preussisches, 
schwedisches und kaiserl. französ. Militär auf; die 
Charte zeigt den ganzen Kriegsschauplatz zwischen 
der Weichsel und dem Rheine, aber freylich nicht 
deutlich genug. 

Kurze Anzeige« 

Jctcobi Arnersfoordt Oratio de Studio literarum Ara- 
bicarum, variis, post renatam in Europa doctri- 
nam, aetatibus identidem varinto. Publice ha- 
bita die KXV. Januarii A. MDCCCXVI., quumr 
literarum Orientalium Professionem ordinariam 
in Athenaeo Harderoviceno solenniter auspicare- 
tur. Harderovici, ap. T. Barends, MDCCCXVI. 
24 S. gr. 4. 

Hr, Arnersfoordt ist bereits durch eine Schrift: 
De variis lectionibus Holmesianis vortheilhaft be¬ 
kannt. In dieser Rede, deren Veranlassung der 
Titel besagt, macht er zuerst auf die Wichtigkeit 
und Nothwendigkeit des Studiums der alten Spra¬ 
chen und Literatur, und insbesondere auch der ara¬ 
bischen, als die Quellen gründlicher Gelehrsamkeit, 
aufmerksam, geht dann zu den Ursachen über, wel¬ 
che das Studium der arabischen Sprache in Europa 
zunächst veranlasst haben, und zeigt den verschie¬ 
denartigen Gang, den dasselbe genommen. „In- 
euntis ac medii Saeculi XVII. aetas, “ sagt der Vf. 
S. i4., „vere dici potest Grammatica;“ die Ver¬ 
dienste eines Erpenius und Golius werden geprie¬ 
sen, aber auch die eines Giggeji, Castellus, Me¬ 
ninski und fValton glaubt er nicht mit Stillschwei- 

> gen übergehen zu müssen. Hr. A. führt das Le¬ 
xikon von Golius vor dem des Giggeji auf, wo¬ 
durch ein Uneingeweihter auf die Meinung geführt 
werden könnte, als sey es wirklich früher erschie¬ 
nen. Das mit musterhafter Gründlichkeit und Ge¬ 
nauigkeit ausgearbeitete Wörterbuch des Ant. Gig¬ 
geji erschien aber i652., das des Golius i655„ und 
dennoch steht das letztere dem ersteren an Brauch¬ 
barkeit weit nach. Hierauf geht der Vf. die ein¬ 
zelnen Zweige der arab. Literatur durch, und weist 
auf die Verdienste hin, weiche sich verschiedene 
ausgezeichnete Gelehrte um dieselben erworben ha¬ 
ben. Die Kürze der Rede, oder vielmehr Erzäh¬ 
lung, erlaubte die nöthige Ausführlichkeit nicht: 
das Thema ist im Ganzen sehr gut ausgeführt. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 3. des Februar. 1813. 

Staats wissen sc haften. 

jSteuer Abriss der Staatswissenschaftslehre zum - 

Gebrauche für Vorlesungen , riebst einem Ver¬ 

suche des Grundrisses einer Constitution für Mo¬ 

narchien, von Dr. fVilhelm Joseph Behr, der 

Staatswissenschaf::, des Staats- und Lehnrechts öffentlichem 

ordentlichem Professor zu Würzburg. Bamberg Ulld 

"Würzburg in den Göbhardtischen Buchhandlun- 

gen 1816. XVI. uud 566 S. 8. 

Da? Bedürfnis^ eines eigentlichen Compendiums 
bey seinen Vorträgen der Staatsleine, und die aus 
Erfahrung geschöpfte Ueberzeugung, dass das vom 
Verfasser im Jahre 1810. in drey Bänden heraus¬ 
gegebene System der Staatslehre oder Staatskunst, 
mehr Handbuch und Commentar sey, als Leitfa¬ 
den zu jenen Vorträgen, haben den Verfasser zur 
Ausarbeitung des vor uns liegenden Abrisses ver¬ 
anlasst. Im Durchschnitte ist er, nach der eigenen 
Erklärung des Verfassers, ein Auszug aus jenem 
grossem, unsern Lesern bekannten Werke. Indess 
dabey sind doch mehrere Theile ganz neu bear¬ 
beitet, die Stellung und Anwendung der einzelnen 
Mat erien ist in vielen Punclen verbessert, mauches 
berichtiget und klarer dargestellt, und manche Lü¬ 
cken sind ausgefüllt. Und das, worin der Haupt¬ 
charakter und der Hauptvorzug dieses Abrisses be¬ 
stehen soll, ist das, dass der Verfasser vorzüglich 
darauf ausgegangen ist, praktisch instructive Prin- 
cipien aufzustellen, und seine Vorgänger an prag¬ 
matischem Gehalte und Allgemeinfasslichkeit zu 
übertrellen, — was ihm denn auch im Ganzen ge¬ 
nommen so ziemlich gelungen ist, wenn man auch 
hie und da wünschen möchte, er habe das Feld 
der Specuiation und eines blossen speculativen 
Dogmatisirens weniger betreten, als er es wirklich 
gethan hat. 

Aus den früheren Schriften des Verfassers ist 
es bekannt, dass er den Staat für weiter nichts an- 
sielit, als für eine Anstalt zur Herstellung und Er¬ 
haltung der friedlichen (Koexistenz der Menschen 
als gleich freyer Wesen, oder als einen freyen 
Verein von Menschen für vollständige und fort¬ 
dauernde Garantie des Gleichgewichts ihrer Frey- 

Jlrster Band, 

heit, oder die Anordnung rechtsgemässer Coexü- 
stenz der Menschen. Diese Ansicht vom Staate, 
über deren Zulänglichkeit oder Unzulänglichkeit 
wir’ dermalen mit dem Veif. nicht rechten wollen, 
liegt auch in dem vor uns liegenden Abrisse zum 
Grunde (S. i4, §. 16.). Doch hat der Verf. sich 
der erweiterten Ansicht vom Staate und seinem 
Wesen dadurch genähert, dass er es für eine, 
vom gänzlichen Mangel an Kenntniss vom wah¬ 
ren Wesen des Rechts und der umfassenden Be¬ 
dingungen seiner vollständigen und fortdauernden 
Garantie zeugende, Einseitigkeit ansieht, wenn man 
dem Staate, bey der Beschränkung seines Zwecks 
auf solche Garantie des Rechts, blos für diejenige 
Thätigkeit Raum gegeben glaubt, welche der 
Sprachgebrauch unter dem Ausdrucke das Justiz¬ 
wesen zu begreifen pflegt, oder, wenn man glaubt, 
jene Ansicht fasse den Staat in der Wirklichkeit 
bl os als stehend in einem Momente, und keines- 
weges im beweglichen Leben, die Regierung sey 
dann gar nicht zu Veränderungen berechtiget, viel¬ 
mehr die ganze auf das Schallen gehende Verwal¬ 
tung sey abgewiesen (S. ii.). 

Dieser Ansicht zufolge zerfallt denn die Staats¬ 
lehre, als die Darstellung der Grundsätze, nach 
welchen eitr Staat zum Behufe seines Zwecks ein¬ 
zurichten und zu regieren sey (S. i5, §. 17.), in 
zwey Haupttheile, 1) die Lehre von der Verfas¬ 
sung des Staats (Constitutionspolilik), und 2) die 
Lehre von der Regierung oder Verwaltung (Ad- 
ministrationspolitik). Die erste ist hier in drey 
Titeln (S. 2a — 7Ö.) behandelt; die zvveyte aber 
bildet den grossem Theil des Inhalts des Werks 
(’S. 76 — 018.), und zwar nach einer voraus ge¬ 
schickten ziemlich umständlichen Einleitung (S. 76 
— 125.) in sechs Abschnitten: a) von der PoJizey- 
gesetzgebung und Verwaltung (S. 124—177-) ^ b) 
von der Civil - oder Privatrechts - Gesetzgebung 
und Civilrechtspflege (S. 178 — 201.), c) von der 
Strafgesetzgebung und Strafjustiz (S. 202 — 245.), 
d) von der Gesetzgebung in Beziehung auf die 
auswärtigen Staatsangelegenheiten und deren Ver¬ 
waltung (S. 246 — 265.), e) von der Militärgesetz¬ 
gebung (S. 266 — 277.) und f) von der Finanzge- 
setzgebung und Verwaltung (S. 278 — 5i8.). Gegen 
diesen systematischen Gang wird sich unserer Ein¬ 
sicht nach nichts mit Grunde erinnern lassen. Uns 
wenigstens scheint er sich durch Natürlichkeit und 
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Zweckmässigkeit zu empfehlen. Zwar mochte es 
eine Rüge zu verdienen scheinen, dass die äussere 
Politik hierbey etwas zu sehr in die innere einge¬ 
schoben und verwebt zu seyn scheint, weil sie vor 
der Militär- u. Finanzgesetzgebung hier ihre Stelle 
erhalten hat. Indess, da bey der Militärgesetzge¬ 
bung es vorzüglich die Verhältnisse eines Staats 
gegen das Ausland sind, welche hier erfasst wer¬ 
den mögen, die Militärgesetzgebung also vom äus- 
sern Staatenvei hältnisse so sehr abhängig ist, 
dadurch geleitet wird und gleichsam bedingt ist; 
die Finanzgesetzgebung hingegen bey de, die Be¬ 
dürfnisse des Staats, wie sie aus seinen innern 
sowohl als seinen äussern Verhältnissen hervorge- 
heu, zu berücksichtigen hat; so ist der Fntwi- 
ckelungsgang, den der Verfasser liier genommen 
hat, gewiss der natüi liehste, der sich hier nehmen 
liysse, und die Erinnerungen, welche des falls dem 
"Verfasser gemacht werden möchten, werden sehr 
leicht zu beseitigen seyn. 

Aber mehrere und gegründetere Erinnerungen, 
als der Systemati.smus des Verfassers zulassen mag, 
möchten wohl mehrere Giundaätze zulassen, wel¬ 

che er bey der Bearbeitung dei einzelnen Zweige 
der Staatsg sefzgebung und Verwaltung hie und da 
aufgestellt hat, und zu rechtfertigen sucht. 

So legt der Verfasser in der Constitutionspo¬ 
litik offenbar einen zu hohen Werth aut Staats¬ 
verfassung, wenn er (S. 20, §. 52.) für jeden Staat 
eine bestimmte Staatsverfa.v>ung für nuthwendig 
achtet, damit weder die Dauer des ^bürgerlichen) 
Vereins, noch die Erreichung seines Zwecks, dem 
Zufalle überlassen sey. Versteht der Verf. unter 
dem Ausdrucke bestimmt eine Verfassung, die auf 
die ganze Dauer eines gegebenen Staats berechnet 
ist; so widerstrebt dieses der von ihm selbst für 
nolhwendig anerkannten Lebendigkeit des Staats. 
D ie Folge und das Wirken dieser Lebendigkeit 
kann nichts anders seyn , als ein sietes Schwanken 
des Verlassnngsvvesens, damit die Verfassung mit 
der wirklichen Gestaltung des gegebenen Staates 
stets und unter allen Verhältnissen im Einklänge 
sey, und seine Lebendigkeit und das aus dieser 
hervorgehende Fortschreiten vom Guten zum Bes¬ 
sern nicht zurückgellalten und gehindert werde, 
wenn vielleicht die wirklich vorhandene Verfas¬ 
sung den dermaligen Verhältnissen der Dinge 
nicht mehr ganz zusagt. Will aber der Verfasser 
mit der Erklärung, jeder Staat müsse eine be¬ 
stimmte Sta tsvei fassung haben, nichts weiter sa¬ 
gen, als jede Be ierung müsse durch bestimmte posi¬ 
tive Grundgesetze die Endpuncte ihrer bürgerlichen 
W irksarnkeit und die Form dieser Wirksamkeit 
vorgezeichnet erhalten, so lasst sich dagegen wohl 
das erinnern, dass das Glück der Völker und die 
Realisirung des Staatszwecks, aus der dieses Gluck 
lieryorgeht, an sich nicht sowohl durch die Normen 
bedingt ist, welche die Verfassung der Regierung 

für ihr öffentliches Handeln positiv vorgezeichnet 
hat, als vielmehr von der Art und Weise, wie 
die Regierung ihre Tnätigkeit für die Zwecke des 
bürgerlichen Wesens äussert, oder besser, von der 
Güte der Regierung seihst. Zwar meint der Ver¬ 
fasser (S. 20.), nicht diejenige Staatsform sey die 
beste, in welcher die höchste Gewalt am besten 
verwaltet wird, sondern diejenige sey die beste, 
wo die höchste Gewalt am besten verwaltet wer¬ 
den muss. Allein aualysirt man diese Etkläiung 
ganz genau, so wiid man wohl ohne Schwierigkeit 
mit uns die Ueberzeuguog theilen, dass damit we¬ 
nig oder nichts gegeben ist. Die Aufgabe der Po¬ 
litik mag es wohl seyn, eine Staatsverfassung aus- 
zumitteln, bey der die höchste Gewalt am besten 
verwaltet werden muss. Aber wenigstens bis jetzt 
hat die Politik dieser \ufgabe noch nirgends in der 
wirklichen Welt Genüge geleistet, und sehr zwei¬ 
felhaft ist es, ob es ihr je gelingen werde, dieser 
Aufgabe Genüge zu leisten. Uns sch int es, du* eh 
die Verfassung, die man den Staaten gegeben hat, 
und vorzüglich in unserrn Zeitalter f'n sie heischt, 
durch diese Verfassung solle weniger darauf ge¬ 
wirkt werden , dass die Regierungen der Staaten 
überall wirklich gut werden und bleiben mögen, 
als nur darauf, dass sie sich nicht verschlechtern, 
und die Staatsgewalt von den Machthabern nicht 
gemisbraucht weide. So weit die Geschichte reicht, 
ist es noch keinem Volke eingefallen, die Herstel¬ 
lung einer Verfassung fordern zu wollen, so lange 
die Regierung gut. und das Volk damit zufrieden 
war. Aber überall hat man durch, mitunter sehr 
heftiges. Heischen einer Verfassung dem Despotis¬ 
mus und dem Drucke der Regierung zu begegnen 
gesucht, wenn diese für das Volk lästig und fühl¬ 
bar wurden. Und wenn der Verf. (S. 29, §. 4i.) 
meint , die zum zweckmässigen Gebrauche der 
höchsten Gewalt absolut bestimmende, objective 
Nöthigung, welche die Verfassung geilen soll, wer¬ 
de zum Daseyn gebrächt durch Anwendung und 
Impulsirung einer, zur Wirkung der realisirten 
Staatsmacht verhällnissmässigen, reellen und leben¬ 
digen Gegenwirkung, wodurch jene Staatsmacht, 
ohne sie in ihrer zweckmässigen Wirksamkeit im 
mindesten zu fesseln, nur stets in ihrer unwandel¬ 
baren Richtung auf den Staalszw'eck erhalten, und 
zur Ausfüllung der ihr angewiesenen Sphäre be- 

- stimmt werden müsse; die also nur dann als Ge¬ 
genwirkung sich äussern solle, wenn die Staatsge¬ 
walt nicht zweckgenügend oder zweckwidrig ge¬ 
braucht werden wolle; — wenn, sagen wir, der 
Verfasser dieses meint, so sieht w7ohl jeder unbe¬ 
fangene Leser ohne unser Bemerken , da^s der 
Verfasser selbst von der Verfassung, die er den 
Völkern wünscht, nichts anders hoffe, als nur 
Verhütung des JVüssbrauchs der Staatsgewalt; — 
eine Gefahr, die indess die Völker bey einer guten 
Regierung ganz und gar nicht zu besorgen haben, 

j Doch selbst mit dieser reellen und lebendigen Ge¬ 
genwirkung ist und bleibt es immer eme äussers! 
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missliche Sache. Sie scheint zwar hie und da in 
den Grundgesetzen gegeben zu seyn; aber in der 
Wirklichkeit ist noch bey weitem nicht alles ge¬ 
geben , was die Gesetze geben. Nicht der todte 
Buchstabe der Staatsgrundgesetze und Verfassungs- 
Urkunde» führt die \ ölker ins Leben ein, sondern 
dieses vermag nur der Sinn und Geist, der in der 
Wechselwirkung zwischen Volk, und Regierung 
herrscht, beyde auf Einen Punct vereint, und im 
herzlichen Einklänge beyde für das Gemeinbeste 
gleich wirksam macht und erhält. Aber dieser 
Sinn und Geist kann sich erzeugen, nähren und 
ausbilden in jeder Staatsform , vorausgesetzt, dass 
die Regierung gut ist; dagegen kann und muss er 
selbst bey der am besten scheinenden Staatsform 
fehlen, wenn beyde, Regierung und Volk, sich 
mistrauisch oder gar feindselig gesinnt gegen ein- 
ander überstehen, — und dieses zu vermeiden, 
Statt dessen vielmehr jenes wohlwollende Zusam¬ 
menwirken zu erstreben, dieses ist die höchste 
Aufgabe dei p aktischen Staatskunst und des wirk¬ 
liche«. Staatsmannes. Allerdings müssen wir be¬ 
zweifeln, dass durch die Dyarchie — oder richti¬ 
ger Dy« kratie, — in der der Verfasser- (S. 4<> ff.) 
jene reelle und lebendige Gegenwirkung und das 
Palladium für die möglichste Förderung des Flors 
des Gemeinwesens sucht, diese Aufgabe wirklich 
gelöset werden möge. Das Wesen dieser Dyarchie 
soll in einer Tiennung der gesetzgebenden und 
vollziehenden Gewalt und deren LJebertragung an 
zwey verschiedene (physische oder juridische) Sub- 
jecte (Seile 55, Paragr. 5i.) befindlich seyn, und 
der Haupt punct, auf welchen diese Trennung be¬ 
rechnet wäre, soll der seyn, das eigentliche Prin- 
cip der Einheit — die Gesetzgebung — vom hete¬ 
rogenen Einflüsse rein und ungetrübt zu erhalten, 
und der Gelähr eines Abfalls von demselben, der 
Adoptirung eines heterogenen Princips vorzubeu¬ 
gen. Doch wer das Wesen und den Gang der 
Regierungen nur etwas mit Aufmerksamkeit be¬ 
achtet hat, wird wohl mit uns die Ueberzeugung 
theilen müssen, dass alle Getheiltheit und alle 
Zweyungeu im Regierungswesen nie das wahre 
Gluck der \ ölker, — auf welches doch zuletzt al¬ 
les einzig und allein ankommt, — gefördert haben, 
und der Verfasser gesteht (S. 42.) selbst zu, dass 
eine unmittelbare Ausführung seines ideals in der 
wirklichen V\ eit wedei gefordert noch erwartet 
Werde, und dass die Menschheit hierzu noch nicht 
einmal reif sey, sondern noch manche Zwischen- 
stule durchlaufen müsse, ehe sie sich jenem End¬ 
ziele antiähern könne. Wirklich wird auch 
wohl der V ei fasset selbst nicht glauben, dass der 
Gelheiiiheit und der Zweyung der Regierung, in 
sofern da ur i Nachtbeiie fnr das Gemeinwesen 
entstehen können, damit vorgebeugt sey, dass man 
sagt (S. 4-o, y. 6i.). durch diese Dyarchie würden 
keines weg es zwe Sta tsgew alten geschaffen, und 
einan er gegen ube gesteift : ,.derin gleichwie nicht i 
die Befugmss zur Gesetzgebung allein, und nicht * 

die Belugniss zur Vollziehung allein, sondern nui 
beyde Befugnisse in ihrer Vereinigung den voll¬ 
ständigen Begriff der Staatsgewalt bilden, eben so 
haftet auch nicht in dem gesetzgebenden Subjecte 
allein, und nicht in dem vollziehenden Subjecte 
allein, sondern nur in beyden zugleich die eine 
Staatsgewalt“ und i,jene beyden Subjecte sind die 
(analytisch zwar geschiedenen, aber durch die Ein¬ 
heit des Zwecks synthetisch gebundenen) Organe 
einer und derselben Gewalt, verpflichtet, zur Er¬ 
füllung desjenigen, was die Idee der Staatsgewalt 
zu realisiren gebietet, sich wechselseitig zu stützen, 
und indem keines in die Sphäre des andern ein¬ 
greift, jedes aber die seinige ausfüllt, die Vollstän¬ 
digkeit der Staatsgewalt zu bewirken.“ Mit sol¬ 
chen Spitzfindigkeiten ist iii der wirklichen Welt 
wenig Glück zu machen. Die Möglichkeit, die ein 
solches Raisonnement zur Noth nachweisen kann, 
gibt nicht die Wirklichkeit, und doch ist es in 
solchen Dingen nicht um das Dogma zu thun, das 
uns etwa an die Möglichkeit glauben lässt: son¬ 
dern darum, wie dieses Dogma sich im Leben of¬ 
fenbart. Was für das wirkliche Leben bestimmt 
ist, muss der Form und den natürlichen Geseizeu 
dieses Lebens huldigen. Hier aber ist die Einheit, 
die aus der Getheiltheit und Zweyung hervorgehen 
soll, wohl nirgends zu finden. Darum, glauben 
wir, wird denn auch eine Verfassung, wie sie der 
Verfasser (S. i4 folg.) im Geiste seiner Dyarchie 
vorschlägt, schwerlich irgend wo sonderlichen Bey- 
fall finden. Das gesetzgebende Collegium, dem — 
unter Aufsicht des gebilcfetereii(?) Theiles des Volks 
— die Ausübung des, dem Volke voi behalteir n, 
Rechts der Gesetzgebung übertragen werden soll, 
und der Regent, der die Function der Vollziehung 
der Gesetze, die oberste Leitung der Aufbringung 
u. Verwendung der bestimmten Mittel zum Staats¬ 
zwecke zu üben haben soll, — diese beyden We¬ 
sen werden schwerlich ohne bedeutende Collisio- 
nen neben einander bestehen können, um für das 
Wohl des Gemeinwesens ganz übereinstimmend 
wirken zu können; um so weniger, da der Ver¬ 
fasser (S. 4b, §. 72.) dem gesetzgebenden Collegium 
die Aufsicht und die allenfalls erforderliche recht¬ 
liche Untersuchung der Geschäftsführung des mit 
der Vollziehung beauftragten Individuums — des 
Regenten — zutheilt. und Letzteres den Ersten, 
als speeiell hierzu Bevollmächtigten des Rechts, 
für verantwortlich erklärt; so weit, dass das ge¬ 
setzgebende Collegium ermächtiget und verpflichtet 
seyn soll, im Falle vorgekommener Beschwerden, 
nach fruchtlosem Versuche ernstlicher Vorstellun¬ 
gen an den Inhaber der Executivgewalt. dessen 
Suspension mit Angabe der Gründe öffentlich aus- 
ziuprechen, gleichzeitig einen, aus seiner Mitte 
durch Stimmenmehrheit gewählten Interims Verwal¬ 
ter jener Gewalt /u proclamiren, und dessen Exe- 

■cutivbefehle als von der Stunde an allein verbind¬ 
lich zu erklären, auch nöthigenfalls sich der Per¬ 
son des Su.?pendfrten zu versichern; und nach vor- 
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gängiger Untersuchung, mit Vorbehalt der Beru- 
iung an das Volk, auf Entsetzung des Regenten 
zu erkennen, oder auch bey vorhandener Gefahr 
der Widersetzlichkeit auf kurzem oder langem 
Verlust der Frey heit. 

Wir müssen offenherzig bekennen, wir begrei¬ 
fen nicht, wie bey einer solchen Verfassung, — wo 
das Volk zuletzt selbst als aufsehende Behörde über 
das gesetzgebende Collegium noch dazu die .Haupt¬ 
rolle spielen soll (s. S. 5o — 54, §. 82 — 87) — 
die Ruhe der Völker wird bestehen können. Uns 
scheint es, dass, um dieser Ruhe Willen, der Re¬ 
gent als ein in jeder Beziehung geheiligtes Wesen 
dem Volke gegenüber stellen müsse, unerreichbar 
von jedem Vorwürfe der Widerrechtlichkeit, und 
unantastbar gegen jeden Angriff, den sich das Volk 
oder dessen Vertreter wegen dieser oder jener Be¬ 
schuldigung etwa gegen ihn erlauben mögen. Die 
"Verantwortlichkeit mag blos nur die Minister tref¬ 
fen, wie dieses die englische Constitution und auch 
selbst der Verfasser (S. 5o2, §. 64.) will, beyde, 
den König und das Volk, gleich schützend. Mag 
auch die Wirklichkeit in den Regenten überall 
vieles, mit unter sehr vieles, Menschliche zeigen, 
die Idee muss sie als über alle menschliche 
Schwachheiten erhabene Gottheiten darstellen, und 
ihnen diesen Charakter möglichst zu sichern, dies 
scheint uns ein Hauptpunct jeder Verfassung zu 
seyn. Mögen wir es uns dabey. auch, nicht ver¬ 
hehlen, dass das Glück des Menschengeschlechts, in 
sofern es auf die Güte der Regierung gebauet ist, 
immer vom Zufall abhängig sey, wenn der Regent 
in der angedeuleten Höhe über dem Volke stellt; 
auch bey der dem äussern Anschein nach besten 
Verfassung wird diesem Zufalle stets sein Antheil 
gebühren, wenn es dem Volke wohl geht. Dass 
es ihm aber wirklich wohl, und so wohl gehen 
werde, wie es der Menschenfreund wünscht, da¬ 
für kann keine Verfassung je Gewähr leisten, und 
am allerwenigsten eine solche, wie die des Verfas¬ 
sers; die — würde sie irgendwo realisirt — den 
Regenten der Eifersucht des Volks hingeben muss, 
und beyde, das Volk und den Regenten, einem 
Haufen herrschsüchtiger Aristokraten. 

Ovx dyadov noXvxoiQuv'h) fTg xo’iQUvog i<gcof 

ETg ßaatlev's, 

lässt schon Homer seinen Ulysses sagen, und diese 
alte Lehre mögen unsere Politiker nie vergessen; 
unsere Völker sind dazu, um sich selbst zu regie¬ 
ren, — wie der Verfasser (S. 67, §. 95.) selbst zu¬ 
gesteht — noch nicht reif, und werden es auch 
wohl nie werden, so lange Menschen Menschen 
bleiben. Mit der staatsrechtlichen Cultur der Völ¬ 
ker (S. 58, §. 96 folg.) wird es so schnell nicht 
gehen; und da der Mensch auch bey der höch¬ 
sten Cultur doch immer sinnliches "Wesen bleibt, 
so lässt es sich auf keinen Fall, selbst bey der 
besten theoretischen Bildung, mit einiger Wahr¬ 

scheinlichkeit darauf rechnen, dass das Volk sicli 
auch praktisch den organischen Constructionen des 
Staats vollständig entsprechend bewähren werde. 
— Und, alles dieses zusammengenommen, können 
wir dann über das Ideal des Verfassers und sein 
ganzes politisches Verfassungsgebäude nichts anders 
sagen, als, es macht zwar seinem menschenfreund¬ 
lichen Sinne Ehre, aber dass es mit diesem Ge¬ 
bäude je zur Ausführung kommen werde, dieses 
gehört ins Reicli der eiteln Hoffnungen eines Phi¬ 
lanthropen. 

So wenig wir nach den eben gelieferten Be¬ 
merkungen mit dem Ideal der Staatsverfassung, 
welches der Verfasser aufgestellt hat, und mit sei¬ 
nen Ansichten über Staatsverfassung überhaupt, 
einverstanden seyn können, so richtig und gut 
sind die allgemeinen Regierungsmaximen , die er 
in seiner Verwaltungspolitik (S. 78 folg.) aufge¬ 
stellt hat. Unverkennbar verdienen diese Maximen 
die Beachtung von Seiten jeder Regierung, der es 
um das Wohl ihres Volks wahrhaft zu thun ist. 
Auch sehr richtig bezeichnet ist (S. 92, §. 162.) 
der Unterschied zwischen Gesetzgebung (im eigent¬ 
lichen und eugern Sinne) und Verwaltung, deren 
nicht ganz richtige Charakterhestimmung so oft zu 
mancherley Discrepanzen und Confficten unter den 
Regierungsbehörden (im weitern Sinne) führt. Der 
Charakter der Gesetzgebung liegt allerdings nur in 
der ursprünglichen Bestimmung der praktischen 
Bedingungen und Mittel zum Zwecke des Staats; 
der Charakter der Verwaltung aber spricht sich 
aus in der Realisirung der bestimmten Bedingun¬ 
gen durch Aufbringung und Anwendung der ge¬ 
wählten Mittel. — Weniger gelungen ist dagegen 
die Classification der einzelnen Zweige der Regie¬ 
rungsgewalt, so wie sie der Verfasser (S. joo folg. 
§. 176 folg.) gibt. Er hat sich hier sowohl, als in 
der etwas spätem (S. 202 folg.) Untersuchung über 
das Verhältniss der Justiz zu Regierung und Poli- 
zey nach der gewöhnlichen Manier zu sehr an die 

; Zwecke gehalten, mit deren Realisirung sich die 
Regierung hier und dort zu beschäftigen hat, ohne 
zu bedenken, dass der Punct, worin sich die ver¬ 
schiedenen Zweige von einander unterscheiden, 
vorzüglich in der Art und Weise (in der Form) 
liegt, in der sich die Thätigkeit der Regierung für 
das Erstreben jener Zwecke offenbaren mag. Wenn 
insbesondere der Vf. meint, der Charakter der Po- 
lizey und der Differenzpunct zwischen ihr und der 
Civil- und Strafrechtspflege liege in der Beseitigung 
der Gefahr, in Rechtsstreitigkeiten verwickelt, oder 
an seinem Rechte verletzt, oder an Person u. Plabe 
beschädiget zu werden, oder, weder Collisionen, 
noch Läsionen des Rechts, noch Beschädigungen 
der Rechts-Sub-und Objecte zur wirklichen Existenz 
kommen zu lassen (S. 126, §. 228.), — so hat er 
zwar im Ganzen genommen nicht unrecht. Aber 
fehlerhaft ist es doch wohl, dass er auf den Zweck 
allein siebet. 

(Die Fortsetzung folgt.) 
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Auch im Wesen der Civil - und Strafrechts¬ 
pflege heisst es, dass solche Collisionen und Lä¬ 
sionen nicht zur Existenz kommen sollen^ und so¬ 
nach würde sie mit der Polizey ganz zusamraenfal- 
len. Aber ihr Diflerenzpunct wird erst dann klar, 
wenn man weiss, wie die Polizey, und wie die 
Civil- und Strafjustizpflege solche Collisionen und 
Läsionen zu verhüten sucht; und dieser Differenz- 
punct, den der Verfasser (S. 129, §. 254. und S. 
202, §. 554.) allerdings geahnet, aber nur nicht 
richtig erfasst hat, — dieser Diflerenzpunct liegt 
wohl in nichts anderm, als darin, dass sich die 
Polizey physisch, die Civil - und Strafrechtspflege 
aber psychisch wirkender Mittel bedient. Die Er¬ 
ste erfasst die That, die andere den Willen. Die 
Erster© sucht die That an sich zu verhindern; die 
Letztere aber bekämpft nur den widerrechtlichen 
Willen: und nur in sofern, als sie dieses thut, 
wirkt sie auf die That, und sucht auch diese un¬ 
möglich zu machen. Sieht man blos nur auf die 
Unmöglichmachung der That an sich, ohne den 
hier angedeuteten Diflerenzpunct zu berücksichti¬ 
gen, so wird eine feste Grenzlinie zwischen Poli¬ 
zey und Rechtspflege nie zu finden seyn, sondern, 
wie wir es auch tagtäglich sehen, jede wird fort¬ 
während in das Gebiet der Andern aus - und ab¬ 
schweifen. Zwar meint der Verfasser, die Civil- 
justizpflege habe wirklich erhabene Rechtsstreilig- 
keiten auszugleichen, und die Strafjustiz wirklich 
eingetretene Rechtsverletzungen zu bestrafen; und 
wir mögen ihn dieser Meinung halber keine Un¬ 
richtigkeit zur Last legen. Aber mit Recht dür¬ 
fen wir ihn wohl fragen, warum ist es denn die¬ 
ser Justizpflege am Ende zu tliun, wenn man ihr 
T eiben und ihre Erstrebungen auf deren End- 
punct zurückführt? Gilt es nur um diese Aus¬ 
gleichung und Bestrafung? oder gilt es um etwas 
Höheres und Tieferliegendes, wozu diese Ausglei¬ 
chung und Bestrafung nur das Mittel, und gleich¬ 
sam nur die Initiative ist? Und wenn es nun al¬ 
lerdings um etwas Höheres und Tieferes gilt, was 

Erster Band. 

ist dieses wohl anders, als: den verirrten oder 
wirklich widerrechtlich gewordenen Willen der 
streitenden Theile oder des zu bestrafenden Ver¬ 
brechers auf den Weg des Rechts zurückzuleiten, 
den er aus Irrthum verfehlt hat, oder aus Bosheit 
nicht einschlagen mag? Wirklich liegt, selbst nach 
den Andeutungen des Verfassers (S. 186, §. 55o f. 
und S. 196, §. 546 folg.), in der Civiljustiz nichts 
anders, als: durch den richterlichen Spruch den, 
über seine Rechtsverhältnisse nicht klar unterrich¬ 
teten , Menschen eine klare Ansicht vom Wesen 
und Umfang seines Rechtsbezirks zu geben, und 
ihn auf diese Weise zur Rechtlichkeit zu leiten; — 
denn die Vollziehung des richterlichen Erkenntnis¬ 
ses gehört nicht zur Sphäre der Justiz, sondern 
bildet eine ganz eigene Branche der Staatsgewalt, 
und ihre Verbindung mit der Justiz, so wie sie im 
gemeinen Leben vorkommt, kann nicht gebraucht 
werden, um unsere Ansicht vom Wesen der Justiz 
einer Unrichtigkeit zu zeihen; — die Strafjustiz 
hingegen, was verfolgte sie wohl bey ihren Straf¬ 
erkenntnissen und deren Vollziehung für einen an¬ 
dern Zweck als den, dem bestraften Verbrecher 
durch psychologischen Zwang künftig zur Recht¬ 
lichkeit zu leiten? 

Fasst man den oben von uns über den eigen- 
thümlichen Charakter der Polizey und der Rechts¬ 
pflege angedeuteten, und liier, so weil es der Um¬ 
fang dieser Blätter und der beschränkte Raum ei¬ 
ner Recension gestattet, entwickelten Gesichtspunct 
ins Auge, zuverlässig wird man bey weitem eher 
und leichter vermögend seyn, den oft sehr ärger¬ 
lichen Ressortdifierenzen zwischen Polizey und Ju¬ 
stiz zu begegnen, als durch die mancherley Regeln, 
welche der Verfasser desfalls (S. 255 f., §. 4og f.) 
aufgestellt hat. Die Wirksamkeit der Polizey tritt, 
selbst nach der Darstellung des Verfassers (S. 206, 
§. 560.), ein und dauert so lange, als durch phy¬ 
sisches Einwirken auf die That die Aufrechterhal¬ 
tung der öffentlichen Sicherheit erstrebt werden 
mag, oder kürzer: so lange die Widerrechllich- 
keit, welche verhütet werden soll, noch nicht zu 
Stande gekommen ist, und derjenige, der die Wi¬ 
derrechtlich keit zu begehen Anstalt gemacht haben 
mag, durch ein wirkliches Eingreifen in sein Trei- 

j ben von der That zurückgehalten werden kann, 
j Ist aber die That schon wirklich zu Stande ge¬ 

kommen, dann gehört die Sache und zwar ohne 
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Unterschied der Falle, für die Justiz; denn hier 
hat sich der verirrte oder böse Wille geoffenbart, 
und diesen kann nur die Justiz bekämpfen; die 
CiviJjustiz, indem sie dem Verirrten sagt, was 
Rechtens und gesetzmässig sey; die Strafjustiz 
aber, in sofern sie den Gesetzübertreter durch 
Verhängung der ihn treffenden Strafe für die Zu¬ 
kunft zur Achtung' des Gesetzes hinznleiten sucht, 
und also den Rechtszustand auf diese Weise zu si¬ 
chern strebt. Sind übrigens bey einer und dersel¬ 
ben Sache vielleicht physische und psychische 
Wirksamkeit für die Erhaltung des Reciitszuslan- 
des zugleich und neben einander möglich, so liegt 
es in der Natur der Sache, dass Polizey und Ju¬ 
stiz bey derselben Sache zugleich neben einander, 
jedoch jede nur in der ihr eigenen Form, wirksam 
seyu können. Die Polizey mag dem Verbrecher 
das tödtliche Geschoss, mit dem er Jemanden ver¬ 
wundet hat, und noch. mehrere verwunden will, 
zu derselben Zeit und in demselben Augenblicke 
wegnehmen , wo vielleicht die Justiz wegen jenes 
Verbrechens schon die Untersuchung gegen ihn 
eiugeleitet hat; und eben so mag die Polizey den 
Urheber eines Verbrechens, der sich dadurch als 
gefährlich gezeigt hat, eben so gut verhaften, wie 
die mit der Untersuchung gegen ihn beschäftigte 
Justiz; die erste um ihm physisch weitere Ver¬ 
brechen unmöglich zu machen, die andere um 
ihn zu bestrafen; — und sieht die Polizey ein 
Haus auf dem Einsturze stehen, das durch seine 
Ruinen vielleicht den Nachbar beschädigen kann, 
so kanu sie ohne W eiteres die Niederreissung oder 
ungefährliche Herstellung dieses Hauses anordnen, 
während der bedrohete, oder vielleicht schon wirk¬ 
lich beschädigte Nachbar Caulion de damno infeclo, 
oder wegen des schon wirklich erlittenen Schadens 
Entschädigung im Wege Rechtens bey der tref¬ 
fenden Civil justizstelle fordert. Wenn die Polizey 
bey ihrer Wirksamkeit einen ausgedehnten Spiel¬ 
raum hat, wenn sie nächstdem, dass sie die wi¬ 
derrechtliche That bekämpft, auch noch die Gefah¬ 
ren zu beseitigen suchen mag, welche Naturereig¬ 
nisse, Mangel des Volks.an Bildung, und andere 
vom menschlichen Willen zunächst unabhängige 
Ereignisse und Verhältnisse der Sicherheit des 
Menschen oder des menschlichen Eigenthums im 
Staate drohen mögen, so liegt der Grund hiervon 
in der Unabhängigkeit dieser Ereignisse und Ge¬ 
fahren vom menschlichen Willen, und in ihrer 
dadurch veranlassten Unerreichbarkeit durch die 
Hand der Rechtspflege; und in dieser Beziehung 
liegt diese Ausgedehntheit des Kreises der Polizey 
allerdings in ihrem Wesen. Wenn aber wieder 
unsere Theoretiker und Praktiker alles der Poli¬ 
zey zugetheilt wissen wollen; was im Staate nicht 
gerade zur Erhaltung der eigentlichen Rechtssicher¬ 
heit, sondern blos zur Erhaltung der guten Ord¬ 
nung und des möglichst ungestörten, ruhigen und 
angenehmen Zusammenlebens der Menschen anzu¬ 
ordnen nothwendig seyn mag, 50 hat man dadurch 

offenbar den Kreis der Polizey bey weitem über 
die Gebühr erweitert. — Und gerade in dieser Er¬ 
weiterung liegt noch ein zweyter Hauptgrund für 
jene oft sehr ärgerlichen Conflicte, von welchen 
wir oben sprachen. Die Sorge für die möglichste 
Geregeltheit und Ordnung im bürgerlichen Leben 
wurde der Polizey zugetheilt, vielleicht um des¬ 
willen, weil man sich in der Periode, wo man das 
Bedürfniss einer solchen Geregeltheit und Ord¬ 
nung zu fühlen begann, wohl überzeugen mochte, 
dass diese Sorge nicht zur Sphäre der Gerichtshöfe 
gehöre, welche man mit blos strengwiderrechtlichen 
Handlungen und ihrer Beseitigung und Ahndung 
beschäftiget sah, und nach der Stufe der bürgerli¬ 
chen Cullur, worauf mau zu jener Zeit stand, nur 
hiermit beschäftigen zn können meinte; dann aber 
wurden diese Dinge der Polizey wieder um des¬ 
willen zugetheilt, weil man den Wirkungskreis der 
Gerichtshöfe blos auf den Umfang dessen begrenzt 
und beschränkt hielt, was die Gesetzbücher, das 
i-ömische und canonische Recht und die wenigen 
weitern Gesetze der noch wenig ausgebildeten Staa¬ 
ten, als widerrechtlich oder rechtlich nicht zulässig 
darstellten. Aber es bedarf wohl keines Beweises, 
dass diese Zutheilung sich auf keinen Fall recht- 
fertigen lässt. Ob durch irgend eine Handlung die 
Sphäre des strengen und eigentlichen Rechtszu¬ 
standes im Staate gefährdet sey, oder nur die Re¬ 
geln der guten Ordnung, dies kann wohl darauf, 
ob die Beurtheilung einer Handlung für die Poli¬ 
zey gehöre, oder für das Ressort der bürgerlichen, 
oder der Strafrechtspflege, ganz und gar keinen 
Einfluss haben. Jede Gesetzübertretung gehört, in. 
sofern von deren Bestrafung die Rede ist, für die 
Strafjustiz, und jeder Fall, der einen Rechtsstreit 
über streitiges Privatrecht enthält, gehört zum Ge¬ 
schäftskreise der Civiljustiz; und der Unterschied, 
den man zwischen Polizeygesetzen und Rechtsge¬ 
setzen macht, den auch unser Verfasser (S. 100, §. 
177.) beybehalten zu müssen glaubt, — dieser Un¬ 
terschied hätte schon langst aus den Lehrbüchern 
der Staatswissenschaften und der Gesetzgebungs¬ 
theorie verbannt werden sollen. Das Schiefe, das 
dadurch in den Organismus und in den Gang der 
Verwaltung gekommen ist, ist auffallend zu nach¬ 
theilig wirkend, als dass es nicht jedem Sachkenner 
von selbst sich aufdringen sollte. Auf jeden Fall 
ist jener Unterschied ganz und gar nicht dazu ge¬ 
eignet, xnn nach ihm die Grenzlinie zwischen Po¬ 
lizey und Justiz zu ziehen. Es gibt nur Rechtsge¬ 
setze und Ordnungsgesetze; aber diese letztem 
Polizeygesetze zu neunen und der Polizey eine Ge¬ 
setzgebung eigner Art zuzusprechen , dies ist eine 
wahre staatswissenschaftliche Verwirrung, die um 
so auffallender wird, wenn man selbst den Begriff 
von Polizeygesetzgebung, nicht enge genug zieht, 
sondern eigentliche Ordnungsgesetze und Regle¬ 
ments für die Polizeyverwaltung, wie der Verfasser 
(S. 126, §. 2oo. und S. i5o, §. 256 folg.) unter ein¬ 
ander wirft. Auf jeden Fall ist diese Verwirrung 
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um so nachtheiliger, da sie die Polizey in eine Art 
von Abhän igkeil von der Justiz gebracht liat, in 
der sich geiade der grösste Nachtheil der Conflicte 
ausspricht, von denen wir oben sprachen. Da man 
den Polizeybehörden, denen man die sogenannte Po¬ 
lizey geselzgebung zu üben iiberliess, den Rang und 
die YV iirde eines wirklichen Gesetzgebungscolle¬ 
giums nirgends einräumte, auch wohl aus guten 
Gründen nicht einräumen konnte; da man hier¬ 
nächst — besonders in Deutschland — das ganze 
Staatsverwaltungswesen an bestimmte, in den 
Reichsgesetzen ausgesprochene, Regeln gebunden 
zu seyn glaubte; da man wieder die Aulsicht aul 
die Handhabung und Befolgung dieser Regeln den 
Reichsgerichten zugetheilt hatte, nach dem Um¬ 
fang des Geschäftskreises der Reichsgerichte aber 
überall auch den Umfang und den Geschäftskreis 
der Landesgerichte zu modeln sich verpflichtet 
hielt; da alles dieses nothwendig zur Idee hin* 
führte, die wirklich in Deutschland noch immer 
vorherrschend erscheint, die Justizhöfe seyen die 
Staatsverwaltungsbehörden, gleichsam par excel- 
leuce; — da, sagen wir, alles dieses zusammen¬ 
wirkte, so war es wohl nicht anders möglich, als 
der Justiz eine gewisse Suprematie über alle 
Zweige der Verwaltung und zunächst über die 
sogenannte Geselzgebungspolizey zuzutheilen so 
fremd auch eine solche Suprematie dem Wesen 
eines richtigen Staatsverwaltungsorganismus sey 
und so sehr man die Polizey und die Regierung 
überhaupt in der Folgezeit dagegen durch die San- 
ction der Reichsgesetze zu wahren suchte, dass in 
Polizeysachen keine Berufung an die Reichsgerichte 
Statt linden sollte; — eine Sanction, die offenbar 
so viel als nichts fruchten konnte, so lange man 
sicli über den Sinn des Ausdrucks: Polizeysachen, 
noch nicht verständiget hatte, sondern deren Deu- 
tung in den meisten Fällen den Gerichtshöfen 
überlies, die gerade durch jene Bestimmung be¬ 
schränkt werden sollten, also eigentlich hier die 
Gegenpartey bildeten, und von welchen also schon 
um deswillen keine unbefangene und unparteyische 
Deutung zu erwarten und zu hoffen war. Ist man 
über das Wesen der Polizey und ihr Verhältniss 
zur Justiz ausserhalb Deutschland mehr im Reinen, 
als in unserm Vaterlande, so liegt der Grund hier¬ 
von offenbar nur darin, dass dort der Verwaltungs¬ 
organismus sich freyer und selbständiger ausbildete, 
als bey uns, und dass man, den eigenthümlichen 
Charakter der Polizey deutlicher erkennend und 
bestimmter festhaltend, ihr Ressort genauer be¬ 
stimmte , und von ihr weder zu wenig forderte, 
noch zu viel. So viel auch das französische Recht 
z. B. von blossen Polizeyvergehen (contraventions 
de police) spricht, so fällt es doch den französi¬ 
schen Polizeybehörden nie ein, irgend eine der 
geringem Gesetzübetretungen, die' man freylich 
auch dort sehr unrichtig Polizeyiibertretungen 
nennt, bestrafen zu wollen; sondern diess ist mit 

Recht der Justiz, den Friedensgerichten, oder den 
Gerichten erster Instanz, als sogenannten Cor- 
rectionelltribunalen zugetheilt, und die Polizey be¬ 
schränkt sich blos nur darauf, den Gesetzübertre¬ 
tungen durch ihre Interposition in den Weg zu 
treten, sie durch ihre Wachsamkeit physisch un¬ 
möglich zu machen, und wenn ihr dieses nicht ge- 
lang, und trotz ihrer Wachsamkeit dennoch die 
Y\ iderrechtlichkeit zu Stande kam , dem Gesetz¬ 
übertreter nachzuspüren, und wenn sie ihn ausfin¬ 
dig macht, ihn aufzugreifen, und in die Hände der 
Gerichte zu liefern, damit er hier die Strafe erhal¬ 
te, die das Gesetz ihm androht. 

Diese Bemerkungen über den Grund der be¬ 
sonders in Deutschland so häufig vorkommenden 
Ressortdifferenzen zwischen den Justiz - und Poli- 
zeybehörden vorausgeschickt, hat der Verfasser al¬ 
lerdings wohl nicht ganz unrecht, wenn er es (S. 
258, §. 4ip.) als Grundregel aufstellt: „Wenn die 
Polizey sich mit einer ihr wirklich angehörigen 
Sache beschäftiget hat, und nun durch Verfügung 
in einer solchen wahren Polizeysache sicli Jemand 
beschwert glaubt, so kann die Cognition dieser Be¬ 
schwerde nimmermehr, selbst dann, wenn die 
durch jene Verfügung getroffene Partey sich in ei¬ 
nem aus der Civilgesetzgebung abgeleiteten Privat¬ 
rechte gekränkt glaubte, nicht für das Forum dei 
Civiljustiz gehören, sondern nur für diejenige hö¬ 
here Polizeybehörde, welcher die Aufsicht zusteht 
über die verfügende Unterpolizeystelle, und von 
welcher Aufsicht allein das Recht zu einer Cogni¬ 
tion jener Art ausgeht, während der Civiljustiz un¬ 
möglich eine Aufsicht über Administrativacle der 
Polizey zukommen kann , also auch kein Cogni¬ 
tionsrecht über durch letztere veranlasste Beschwer¬ 
den.^ Aber man sieht wohl ohne unser Erinnern, 
dass diese Regel bey weitem nicht für alle mögli¬ 
che Fälle ausreicht, und dass damit die Sache doch 
nicht ganz erschöpft ist; eben so wenig, als durch 
die in Bezug auf Regierungssachen weiter (S. 24o, 
§.422.) aufgestellte fernere Regel: „Jede Beschwer¬ 
de über den Vollziehungsakt der Unterbehörde ir¬ 
gend eines Verwaltungsdepartements kann nur zur 
Cognition für die nächste Oberbehörde, und von 
dieser nur zur Cognition der höchsten Behörde eben 
desselben Verwaltungsdepartements gebracht wer¬ 
den.“ Denken wir uns, es sey in einem Gesetze 
vorgeschrieben, wie die Polizey z. B. bey Verhaf¬ 
tungen verdächtiger Personen zu verfahren habe, 
so kann zwar allerdings, in sofern bey einer Be¬ 
schwerde über das in diesem oder jenem Falle der 
Art von der Polizey beobachtete Verfahren blos 
von der Ordnungsmässigkeit, oder von der mehre¬ 
ren oder mindern Zweckmässigkeit dieses Verfah¬ 
rens die Rede ist, und hieraus ein Tadel, oder eine 
Beschwerde gegen das Verfahren der Polizey ab¬ 
geleitet wird, dieser Tadel oder diese Beschwerde 
ganz natürlicher Weise bey keiner andern Behörde 
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angebracht werden, als bey der obein Polizeybe- i 
hörd'e. Gesetzt aber die Beschwerde sollte" das 
Verfahren nicht an sich treffen, sondern es sollte 
die Beschwerde, die Rechtlichkeit des Polizeyver- 
fahrens an sich zum Gegenstände haben, und etwa 
darüber geführt werden, dass die Polizey den zu 
Verhaltenden widerrechtlicher Weise verhaftet, 
oder bey der Verhaftung gemisshandelt habe, und 
darum entweder auf Bestrafung oder auf Genug¬ 
tuung geklagt werden, so gehört die Beschwerde 
offenbar zur Competenz der Justiz, der der Poli- 
zeybeamte, wenn er sich selbst Widerrechllichkei- 
ten zu Schulden kommen lässt, eben so gut unter¬ 
worfen ist, wie der Privatmann. Oder man nehme 
den Fall an , bey einem von der Polizey zur Si¬ 
cherung gegen Wassersgefahr unternommenen Was¬ 
serbaue treffe das Verfahren der Polizey um des¬ 
willen Tadel, weil mau den Bau vielleicht für ganz 
unnöthig, oder wenn auch für nöthig, doch nach 
dem Plane, welchen die Polizey hat, für nicht ganz 
zweckmässig angelegt hält. In diesem Falle kann 
allerdings die Beschwerde über die Polizeystelle, 
welche eiuen solchen Bau angeordnet hat, und un¬ 
ternehmen will, nirgends anders angebracht wer¬ 
den, als bey dem obern* Polizeydepartement. Aber 
zur Competenz der Civiljustiz wird nach den eige¬ 
nen Ideen des Verfassers CS. 555, §. 68.) offenbar 
die Beschwerde gehören, wenn vielleicht, wie z. B. 
in Frankreich, durch die Gesetzgebung der Satz 
ausgesprochen seyn sollte, niemand ist zum Besten 
des Gemeinwesens das Seinige herzngeben verbun¬ 
den , ehe und bevor man ihn desfalls ausreichend 
entschädiget hat, und die Polizey diese Entschädi¬ 
gung diesem oder jenem betheiligten Individuum 
entweder gar nicht oder nicht ausreichend leisten 
wollte. In sofern die Polizey sich Eingriffe in den 
Rechtsbezirk der Bürger erlaubt, oder dessen be¬ 
schuldiget wird, steht sie allerdings, wie jede öf¬ 
fentliche Behörde, und wie jeder Privatmann, un¬ 
ter dein Gesetze, und unter den zu deren Hand¬ 
habung aufgestellten Justizbehörden; und es würde 
für die Rechtssicherheit der Unlerthanen wohl we¬ 
nig gesorgt seyn, wenn auch in Fallen der Art, 
die solcher Widerrechtlichkeiten beschuldigte Be¬ 
hörde nur bey ihrer eigentlichen ihr zunächst Vor¬ 
gesetzten Behörde belangt werden dürfte, die viel¬ 
leicht gerade die Handlung angeordnet und befohlen 
haben mag, wegen deren die untere Polizeystelle 
in Anspruch genommen wird. Die Richtigkeit die¬ 
ser Bemerkung wird uns wohl der Verfasser selbst 
zugestehen, denn der Unterschied, welchen er in 
Ansehung der Unterordnung der administrativen 
Behörde unter die Justiz (S. 24i, §. 424 und 425.) 
zwischen solchen Fällen macht, wo jene Behörden 
in der Qualität von Privatrechtssubjecten, und in 
der Eigenschaft von Staatsverwaltungsbehörden er¬ 
scheinen , deutet darauf hin, dass sie ihm selbst 
vorgeschwebt haben mag. Nur scheint sie ihm 

nicht recht klar geworden zu seyn; denn in der 

Qualität als öffentlicher Beamter handelt der admi¬ 
nistrative Beamte, der mir mein Eigenthum für 
Zwecke des Gemeinwesens ohne Entschädigung 
Wegnimmt, oder auch bey der Vollziehung seiner 
Aufträge misshandelt, eben so gut, als wenn er 
innerhalb der Sphäre seiner Rechtszuständigkeit ge¬ 
blieben, und mich durch sein Betragen zu keiner 
Beschwerde veranlasst hätte; ohne seinen öffentli¬ 
chen Charakter und seine hierin liegende Berech¬ 
tigung zu Vorschritten gegen mich würde er mich 
ganz unangetastet haben lassen müssen. 

Selbst bey solchen Regierungsacten, welche 
Acte der eigentlichen Gesetzgebung sind, kann der 
Fall der Competenz der Justizstellen dann ein treten, 
wenn die Gesetzgebung vielleicht in das wohler¬ 
worbene Privateigenthum eingreift, und dadurch ein¬ 
zelnen Individuen Entschädigungsansprüche schafft. 
Allerdings liegen freylich die Normen für das bür¬ 
gerliche Leben und Treiben, welche die Gesetzge¬ 
bung aufstellen mag, an sich ausser der Sphäre der 
Justiz. Gegen Gesetze, welche dem Volke über¬ 
haupt oder dem Einzelnen im Volke drückend oder 
unzweckmässig zu seyn scheinen, kann keine Be¬ 
rufung an die Justiz und keine Beschwerdeführung 
bey dieser etwa über die Frage Statt finden, oh 
die Gesetzgebung ein solches Gesetz zu geben be¬ 
rechtiget gewesen sey, sondern hier tritt allerdings 
nur der vom Verfasser (S. 25g, §. 421.) angedeu- 
lete Weg der Vorstellung ein. Aber wenn die 
Gesetzgebung selbst vom Staate garantirte Rechte 
ohne Entschädigung vernichtet, dann mag sehr 
wohl bey der Justiz auf Entschädigung geklagt wer¬ 
den, und der Einlassung auf diese Klage wird sich 
die gesetzgebende Behörde und der Fiscus wohl 
nicht entziehen können, durch die Einrede, gegen 
eigentliche Gesetzgebungsacte könne keiner eigentli¬ 
chen Beschwerdefuhrung Statt gegeben werden, wo¬ 
mit man nach dem Verfasser den Betheiligten ab¬ 
weisen möchte. Auf die Aufiiebung des Gesetzes 
kann zwar der Betheiligte bey den Justizstellen 
nicht klagen, wohl aber auf Ersatz des Schadens, 
den ihm die Regierung durch das seine Berechti¬ 
gungen nicht achtende Gesetz zugefügt hat; vor¬ 
ausgesetzt, dass er einen solchen Schaden nächwei- 
sen kann , wie dieses wohl in dem Falle möglich 
ist, wo ihm der Staat seihst eine Berechtigung 
titulo oneroso verlieh, die das Gesetz nicht mehr 
dulden will, doch auch nur in diesem Falle. Denn 
für Vortheile, die jemand auf den Grund einer 
bisher bestandenen oder nicht bestandenen gesetz¬ 
lichen Sanction bezog und nunmehr um des Ge¬ 
setzes wüllen verliert, — für solche Vortheile kann 
er keine Entschädigung fordern, weil hier die Be¬ 
dingung der Ersatzpllicht, die vom Staate geleistete 
Garantie des besondern Rechts, fehlt, um dessen 
Verlustes wilien der Verlierende Entschädigung 

fordert. 
(Der Beschluss folgt.) 
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Beschluss 

der Ree. von \V. J. Behr’s neuem Abriss der 

Staatswissenschaitslehre etc. 

erden Monopolien aufgehoben, welche jemand 
titulo oneroso vom Staate erv/arb, so mag er wohl 
die dafür vom Staate erhobene Summe zurückfor- 
dern und die Regierung, die ihm diese Entschädi¬ 
gung verweigert, desfalls bey der Justiz in An¬ 
spruch nehmen. Aber keinesweges würde die Ent¬ 
schädigungsklage eines Handwerkers begründet seyn, 

der durch die Aufhebung der bisher geduldeten 
Innungen einen Verlust haben sollte, und desfalls 
Ersatz vom Staate forderte; oder die Entschädi¬ 
gungsklage eines Steuerbefreyten, den der Staat 
ohne besondere Garantie dieser Befreyung bisher 
frey liess, aber jetzo besteuert hat, weil er durch 
ein Gesetz alle solche Befreyungen nicht mehr dul¬ 
den zu wollen erklärt hat. Berechtigungen, die auf 
allgemeinen Gesetzen beruhen, können nur so lange 
bestehen, als das Gesetz besteht, dem sie ihr Da- 
seyn verdanken; und, da die Gesetzgebung darü¬ 
ber, ob und in wiefern sie ein gewisses bisher be¬ 
standenes Gesetz fort •- oder nicht fortbestehen las¬ 
sen will, nicht der Justiz zur Rede zu stehen hat, 
so liegt es wohl in der Natur der Sache, dass es 
eine sehr arge, dem Staatsverwaltungsorganismus 
durchaus widerstrebende, Anmassung der Justizbe¬ 
hörden seyn würde, wenn diese es sich herausneh¬ 
men wollten, über die Rechtsbestäudigkeit eines 
Acts der Gesetzgebung, und über die fernere Dul¬ 
dung der Berechtigungen abzusprechen, die auf den 
bisher bestandenen, jetzt aber abgeänderten Gese¬ 
tzen beruhen mögen. Möchte sich auch bey der 
frühem deutschen Reichs- und Territorial-Verfas¬ 
sung so etwas aus dem oben angedeuteten Grunde 
rechtfertigen lassen , der dermaligen Lage unseres 
deutschen Staaten Wesens sagt es gewiss nicht zu; 
und zusageu kann es der Lage keines Staats, des¬ 
sen innere Selbständigkeit festgestellt ist. 

Wenn übrigens der Verfasser (S. 245, §. 423.) 
glaubt, das für wesentliche Beruhigung Erwünschli- 
chere bestehe darin, dass der Organismus sämmtli- 
cher Administrativdepartements durch eben solche 

drey, stufen weis höhere, Articulationen vervoll- 
Erster Band. 

standiget werde, durch welche das Justizdeparte¬ 
ment bereits allenthalben vervollständiget ist; dass 
dann jeder Act unmittelbarer Vollziehung, z. B. 
der Polizey- und Finanzgesetze, nur von den Un¬ 
terbehörden ausgehe, und jedem, der sich durch 
einen solchen rechts - oder gesetzwidrig behandelt 
glaubte, eine, den Appellationen in Justizsachen 
ähnliche, obgleich nicht mit der Suspensivkraft ver¬ 
sehene, Berufung an die hohem Polizey- oder Fi¬ 
nanzverwaltungsbehörden gestatte, und den Be¬ 
schwerden über Vollziehungsacte jener Art dieser 
Weg ausdrücklich vorgezeichnet werde; — so 
scheint dieses beym ersten Anblicke allerdings sach¬ 
dienlich zu seyn. Allein bey näherer Prüfung der 
Sache möchte dadurch doch nicht sonderlich viel 
gewonnen werden. Eines Theils wird durch die 
Mittelbehörden, welche der Verf. überhaupt als 
allgemeine Aufsichtsbehörden in den ganzen Ver- 
waltungsorgauismus eingeschoben zu sehen wünscht 

(S. 117, §• 112.), der Geschäftsgang bedeutend lang¬ 
weiliger und umschweifender, auch für die öffentli¬ 
chen Cassen sowohl, als für den einzelnen Be¬ 
schwerdeführer kostbarer werden, als es das allge¬ 
meine Beste heischt, andern Theils aber werden 
diese Mittelbehörden immer zu wenig selbständig 
dastehen, und handeln können, um jedes Unrecht 
der obern oder untern Behörden gehörig ausgleichen 
zu können. Und zuletzt widerstrebt selbst bey der 
Justiz der gehäufte Instanzenzug dem Wesen der 
Dinge zu sehr, als dass er auch in andern Zwei¬ 
gen der öffentlichen Verwaltung Nachahmung sollte 
verdienen können. Im Wesen jedes Processes liegt 
während seiner Dauer eine dem Besten des Gemein¬ 
wesens ganz und gar nicht zusagende Rechtsunge¬ 
wissheit oder Unsicherheit, und diese Ungewissheit 
und Unsicherheit wächst an Dauer und Starke, je¬ 
mehr die Instanzen vermehrt sind , durch welche 
sich ein Process durchführen lässt. Die Vermeh¬ 
rung der Instanzen ist also unverkennbar ein Ge¬ 
brechen unsers Verwaltungsorganismus. Es ist gut 
und löblich, dass der Bürger nicht dem Eigenwillen 
des ihm zunächst stehenden Beamten hiugegeben 
werde, aber er mag sich beruhigen, wenn die Con- 
trole dieses Beamten nur auf Eine ihm übergeord¬ 
nete Behörde beschränkt ist. Glaubt man, der Bür¬ 
ger könne sich bey den gleichförmigen Erkennt¬ 
nissen von zwey Instanzen nicht beruhigen, und 
es sey um deswillen noch eine dritte Instanz nö- 
thig, so möchte sich ausser dieser dritten Instanz 
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auch wohl eben so gut das Bedürfhiss einer vier¬ 
ten und fünften deduciren lassen. Der einzige Fall, 
wo die dritte Instanz nöthig seyn dürfte, möchte 
unserer Ansicht nach nur der seyn, wo die Sprü¬ 
che der ersten und zweyten Instanz nicht überein- 
s tim men; nur hier erscheint der Spruch Einer In¬ 
stanz nicht zuverlässig genug, um solchen als wirk¬ 
liches liecht hinstellen zu können. Aber diese Zu¬ 
verlässigkeit ist offenbar gegeben, wenn die beyden 
Instanzen übereinstimmend gesprochen haben. Aus¬ 
serdem kann die Aufsicht, welche die administra¬ 
tive Mittelbehörde führen soll, eben so gut gleich 
von der obersten geführt werden, und dies um so 
leichter, da doch auch die Miltelbehörde wiederei¬ 
ner Aufsicht unterworfen seyn muss, und diese 
Aufsicht doch wohl auch von der obersten Behörde 
geführt werden muss. Bey einem Organismus, wie 
ihn der Verfasser vorschlägt, würde diese dähey 
auf zwey Behörden aufsehen müssen, Statt nach 
unsern Ideen nur auf Eine. Hat man in einzelnen 
Staaten, z, B. in Frankreich, dem Verwallungsorga- 
nismus mehrere Articulationen gegeben, den Maire, 
den Sousprefet, den Prefet und.den Minister; so 
liegt wohl der Grund in der Localität, in dem Um¬ 
fange des Königreichs und in der dadurch begrün¬ 
deten Schwierigkeit, das Ganze von oben her un¬ 
mittelbar überschauen und leiten zu können. Aber 
abgesehen von diesem localen Grunde spricht für 
einen solchen Organismus offenbar nichts. In klei¬ 
nern Staaten dieses Wesen nachahmen zu wollen, 
möchte sich wohl nicht rechtfertigen lassen. Was 
sich mit blossen Augen überschauen lässt , dazu 
braucht man keine Gläser, und wo Ein Glas aus¬ 
reichend ist, wozu bedürfte es eines mit mehreren 
Zügen versehenen Fernrohrs? 

Auch Versprechen wir uns nicht sehr viel von 
den (S. 122, §. 222.) vom Verfasser empfohlenen 
Geschäftsregistern, um daraus die Geschäftsconduite 
der wirklichen Verwaltungsbeamten kennen zu ler¬ 
nen. Die Führung dieser Register fordert für die 
Beamten, welche sie treu und richtig führen wol¬ 
len, zu viele Zeit, >— in Baiern z. B. soll mit den 
Geschäftsregistern der Landgerichte der damit be¬ 
auftragte Beamte bey vier Monate des Jahres zu 
thun haben; — und demjenigen, der darauf ausge¬ 
het, die aufsehende Oherbehörde zu hintergehen, 
wird es doch nicht an Gelegenheit fehlen, die Re¬ 
gister so zu führen, dass sich wenigstens daraus 
gegen seine Geschäftsführung nichts entnehmen 
lässt. Der sicherste und beste Prüfstein für das 
Betragen eines Beamten ist die Zufriedenheit der 
Unterthanen mit seiner Geschäftsführung, und wird 
dieser Probierstein gehörig benutzt, so bedarf es 
wirklich weder jener Geschäftsregister, noch sonst 
einer Anstalt, um die Cpnduite der Beamten ken- 
en zu lernen. Ohnediess"gibt ja die stete Beriih- 
rung, in der obere und untere Behörden stets unter 
sich stellen, den obern Behörden ununterbrochen 
Gelegenheit, den Geist und Tact. der Uuterbehör- 
den ausreichend kennen zu lernen, und man gebe 1 

den GeschaftsVegistern eine noch so zweckmässige 
Einrichtung, dennoch wird man daraus jenen Geist 
nie kennen lernen, weil derselbe, so wie die ei¬ 
gentliche Behandlung der Unterthanen durch die 
Beamten, sich in keinem Geschäftsregister je of¬ 
fenbart. 

Eben so können wir auch dem Verfasser nicht 
ganz be} pflichten, wenn er (S. 185, §. 527.) die 
Feststellung verbindlicher Rechtsnormen durch 
blosse Gewohnheiten oder Präjudizien für unzulässig 
erklärt, weil die gesetzgebende Gewalt den Forde¬ 
rungen ihrer Bestimmung durch ihre Selbstthätig- 
keit genügen müsse, und nichts dem Zufälle über¬ 
lassen dürfe. Der Verfasser wird wohl nicht be¬ 
haupten wollen , dass der bürgerliche Mensch für 
sein Bestes und die Bedingungen seines Zusammen¬ 
lebens ganz und gar nichts thun dürfe, denn er 
gesteht ihm (a. a. O.) ja selbst eine gewisse Auto¬ 
nomie zu. Aber mit diesem Rechte des bürgerli¬ 
chen Menschen ist die Unzuiässigkeitserklärung des 
Gewohnheitsrechts und der Präjudizien gewiss ganz 
unvereinbarlich. Auch wüssten wir ganz und gar 
nicht, warum dem bürgerlichen Menschen es ver¬ 
wehrt seyn sollte, sich über Dinge, worüber ihn 
die Gesetzgebung verlässt, durch Gewohnheitsrecht 
Normen zu schaffen, und auf diese Weise die Ge¬ 
setzgebung zu ergänzen und ihr nachzuhelfen. Der 
allgemeine Wille des Volks, der sich in den Ge¬ 
setzen aussprechen soll, spricht sich gewiss im Ge¬ 
wohnheitsrecht bey weitem reiner und deutlicher 
aus, als in den Sanclionen der Regierung; und 
halfen Gewohnheitsrechte und Präjudizien den Män¬ 
geln der Gesetzgebung nicht oft nach, wie viele 
Lücken würden nicht alle Gesetzgebungen haben? 
Dass das französische und östreichische Gesetzbuch 
dem Gewohnheitsrechte nicht hold sind, beweist 
nicht, dass es keine Gunst verdiene; und was der 
Verfasser vom Zufalle spricht, dessen Erzeugnisse 
diese Ausflüsse der Volksaulonomie seyn sollen, 
das verdient gar keine Rücksicht. Der Zufall kann 
bey weitem eher einem geschriebenen Rechte sein 
Daseyn geben, als irgend einem Gewohnheitsrechte. 
Auch beruht die Güte jeder Legislation bey wei¬ 
tem mehr auf ihrer Uebereinslimmung mit dem 
Volkscharakter und den Volksbedürfnissen, als auf 
dem Ausgehen der Gesetze von der Regierung; 
Und wo wäre wohl jene Uebereinstimmung am er¬ 
sten zu finden? bey dem Gewohnheitsrechte, oder 
in dem geschriebenen Gesetze? 

Bey der Darstellung der Grundzüge der Straf¬ 
gesetzgebung und Strafjustiz erklärt der Verfasser 
(S. 2n, §. 569.): weder das Prinzip der Prävention, 
noch jenes der Abschreckung an sich, sey als Maas¬ 
stab für die einzelnen Strafandrohungen tauglich, 
denn „beyde Prinzipe deuten nur den beabsichtig¬ 
ten Effect an, ohne die aus der gan'sen Classe zu 
Gebote stehender Mittel zu wählenden Arten im 
Geringsten näher zu bestimmen, und oKne weder 
den Anfang noch das Ende, noch die Ari des an¬ 
zudrohenden Uebels im geringsten zu bezeichnen.4 



253 iSiS- Februar. 254 

Ihm scheint nur das Prinzip der Wiedervergeltung 
zulässig zu seyn, jedoch nicht des Aeussei liehen, 
blos Körperlichen, sondern des Innern und We¬ 
sentlichen an einer verbrecherischen That, als ei¬ 
ner Rechtsverletzung; denn das verletzte Recht 
soll an dein Verletzenden in gleichem Maasse be¬ 
schränkt werden, wenn auch nicht in derselben 
körperlichen Art; und damit sey die Willkür des 
Gesetzgebers so wohl vollkommen determiniret, als 
die des Richters, sowohl in Ansehung der Qualität 
als der Quantität der jedem Verbrecher entgegen¬ 
zusetzenden Strafe. Ob das Princip der Wieder- 
vergeltung auf die angedeutete Wreise die Willkür 
des Gesetzgebers und des Richters zu beschrärken 
vermöge, darüber wollen wir hier mit dem Verf. 
nicht rechten. Die einzige Frage, welche uns der 
Verfasser erlauben mag, wird nur diese seyn, worin 
denn der Rechtsgrund zu der Wiedervergeltung 
liege, die sich in der Strafe aussprechen soll? Wir 
selbst waren über das Daseyn eines solchen Rechts¬ 
grundes — der übrigens nicht blos nur die Straf¬ 
zufügung, sondern auch die Strafdrohung rechtfer¬ 
tigen muss — immer sehr zweifelhaft; und aller- 
di ngs sind wir es noch. Könnte durch die Wie¬ 
dervergeltung das Unrecht, das der Verbrecher im 
Verbrechen verübt hat, ungeschehen gemacht, oder 
nur, gleichsam entschädigungsweise, ausgeglichen 
werden, so würde von der Rechtlichkeit der W4e- 
dervergeltung gar keine Frage seyn können; der 
Natur des Menschen als sinnliches Wesen sagt die 
AViederVergeltung als Strafprinzip allerdings mehr 
zu, als irgend ein anderes Strafprinzip; und als 
psychologisches Moment mag die Drohung der 
Wiedervergeltung allerdings von ausgezeichneter 
Wirkung seyn. Aber da jene Wiederherstellung 
des Unrechts, welches das Verbrechen schuf, ganz 
und gar unmöglich ist; da keine Strafe wieder 
gleich machen kann, was das Verbrechen ungleich 
gemacht hat; so fehlt offenbar der Rechtfertigungs¬ 
grund für die Rechtlichkeit der Strafe,'- Wenn siei 
auf Wiedervergeltung gebaut werden'soll. Recht-1! 
lieh lässt sich die Sache nur dann begründen, 
wenn man sie ans dem Praeventionsreeht ableitet, 
und bey der Bestimmung des Strafmaasses sowohl 
qualitativ als quantitativ den Punct erfasst, in wie 
weit mag die Strafe — sie sprechesleh aus durch Wie- 
dervergeltung oder ein anderes wirksames Hebel — 
gegen künftige ähnliche Verbrechen sichern? Nur 
um für die Zukunft sicher zu seyn, kann der MerJsch 
rechtlich strafen; das Ausgleichen des Unrechts 
durch Wiedervergeltung gehört für die Gottheit. 

Bey den letzten drey Abschnitten des vor uns 
liegenden Lehrbuchs finden Wir nichts'^u efin-ü'ei-n.; 
Auch wollen wir durch die bey den ersteh drey 

Abschnitten gemachten Bemerkungen dessen Werth* 
keinesweges herabselzen. Mögen diese; Bemerkun¬ 
gen nur dazu, dienen, den Verf. von der Aufmerk¬ 
samkeit zu überzeugen, die wir seinem Werke zu 
Widmen uns gedrimgen fühlten, nicht söwohl um 
einzelne Lückeffzu zeigen, als vielmehr um ihn auf 

die Puncte aufmerksam zu machen, die zur mög¬ 
lichsten Vollendung des Ganzen von ihm ins Auge 
zu fassen seyn mögen. Ist auch mitunter durch 
zu eifriges. Streben hach schulgerechter Deduction 
der eiuzeinen Lehrsätze, die Darstellung etwas zu 
weitschweifig und damit ermüdend geworden, im¬ 
mer gebührt der streng systematischen Entwicke¬ 
lung ein ausgezeichnetes Lob; und was vorzüglich 
Beachtung verdient, ist der ausgezeichnet rechtliche 
und liberale Sinn, der in dem ganzen Werke weht; 
schade nur, dass der Verf. diesem Sinne huldigend, 
wie wir bereits oben bemerkten, in seinen Vor¬ 
schlägen hie und da zu idealisch wird, und gerade 
dadurch ihrer Realisirung Eintrag thut, wie dieses 
jeder Sachkenner sehr lejclit bemerken wird, wenn 
er die Vorschläge des Vfs. über ein völlig gleich- 
mässiges Abgabensystem (S. 290, §. 507 f. besonders 
S. 292 und 290, §. 5n u. 5i2.), über die Bekannt¬ 

machung der Gesetze (S. 110 f., §. 197 —199*) unt^ 
den Staatenbund , den alle Staaten zur Erhaltung 
der Herrschaft des Rechts und des ewigen Friedens 
unter sich schliessen sollen (S. 256 f., §. 44g u. 45o.), 
lieset. Der grösste Feind des Guten ist das Stre¬ 
ben nach dem möglichst Besten, und ein Schrift¬ 
steller, der für das wirkliche Leben und für Ge¬ 
schäftsleute zunächst arbeitet, thut wirklich sehr 
unrecht und der guten Sache sehr Eintrag, wenn ei¬ 
serne Forderungen nach Vervollkommnung im bür¬ 
gerlichen W7esen zu hoch stellt. Während er nur 
das Beste fördern will, bleiben seine Ideen für das 
Gute leider meist unbeachtet; denn überall hängt 
der Geschäftsmann zu sehr an der wirklichen Welt, 

1 und nur durch möglichstes Anschmiegen an sie ist 
j bey dem dermaligen Stande der Menschheit das 
; Bessere, und endlich auch das Beste erreichbar. 

Zum Schlüsse noch ein paar Worte über den 
auf dem Titel angekündigten , diesem Abrisse (S. 
019 — .Wo.) angehängten, und auch besonders un¬ 
ter dem Titel: 

Versuch des Grundrisses einer Constitution für 
Monarchieen. Von Dr. Willi. Jos. Behr etc. 
Bamberg und Wiirzburg in den Göbhardtischen 
Buchhandlungen 1816. 46 S. 8. 

erschienenen allgemeinen Constitutionsentwurf. — 
Auch hier herrscht zu viel Metaphysik, zu viel 
Vorliebe für streng schulgerechtes Dogmatismen, 
und zu viel Idealisches, so dass wir um deswillen 
sehr an angemessener Beachtung der hier gezeich¬ 
neten Grundzüge einer guten Verfassung von Sei¬ 
len unserer Geschäftsleute zweifeln müssen, so schl¬ 
auch der Geist der Liberalität und des Rechts, den 
der ganze Entwurf offenbart, diese Beachtung ver¬ 
dienen möchte. Auf jeden Fall scheint uns der 
bey weitem grössere Theil der grundgesetzlichen 
Regulative und Schranken für die Ausübung der 
Staatsgewalt (S. 352 f., §. 20 f.) bey weitem, mehr 
in einem Lehrbuche der Staatslehre eine Stelle zu 
verdienen , als in einem Grundgesetze für irgend 

einen Staat. Das Dogmatisircu gehört in die Lehr- 
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biicher, aber keinesweges in die Gesetze selbst. 
Auch ist es nicht mit allgemeinen Regierungsmaxi¬ 
men abgemacht, sondern mit möglichst bestimmt aus¬ 

gesprochenen ^Verordnungen. Uebrigens abei mocxi— 
te sich gegen manchen Vorschlag des Verfs., z. ß. 
dagegen, dass jeder ohne Rücksicht auf Stand und 
Vermögen zum Volksrepräsentanten gewählt wer¬ 
den könne, der wirklicher Staatsbürger, über 5o 
Jahre alt und unbescholtenen Rufes ist (S. 557, §. 
78.)» ferner, dass auch die Staatsbeamten und der 
Militärstand ihre Repräsentanten bey der Volks¬ 
vertretung stellen sollen CS. 558, §. 8o.), desgleichen, 
dass jeder Staatsbürger das Recht haben soll, über 
au ihrem Ressort gehörige Gegenstände schriftliche 
oder mündliche Anträge zu stellen (S. 565, §.92.) 
_ noch mancherley erinnern lassen. So nothwen- 
di<r es ist, dass der Organismus des ständischen 
Wesens der Willkür und dem Eigenwillen der 
Regierungen Schranken setze, eben so nothwendig 
ist es gewiss, dass die Macht der Stände nicht zu 
sehr ausgedehnt werde, damit nicht der Geist der 
Monarchie ausarte in die schädlichste aller Regie¬ 
rungsformen , die Aristokratie. Aber ein solches 
Ausarten möchte leicht zu befürchten seyn, wenn 
die Stände sich auf alles einlassen dürfen, was von 
dieser oder jener Seite an sie gebracht werden mag. 
Annahme von Petitionen der Ünlerthanen oder ein¬ 
zelnen Individuen unter diesen hat man daher in 
verschiedenen Grundgesetzen für das ständische 

Wesen wohl den Ständen mit Recht verboten. 

Kurze Anzeige. T 
S 

Einige Ideen aus der wirklichen TV eit über Ver~ 
fassungswesen. Dem Geist der Zeit gewidmet. 
„Nimm hin das Büchlein und verschling’s.“ Er¬ 
ste Lieferung. Leipzig 1817. in der Dyk’schen 

Buchhandlung. 94 S. in 8. 

Zum Verschlingen ist das Büchlein nicht! e3 
möchte wohl Bauchgrimmen verursachen; aber zum 
Lesen, Beherzigen u. Prüfen. W ir geben nur die 
vorzüglichsten Ideen in den beyden Aufsätzen an, 
die vornemlich aul Erfahrung und Induction sich 
Gründen. 1. Um eine freye, dauernde Verfassung 
zu gründen, ist eine moralischgute Sinnesart nöthig, 
die nicht nur vorhanden seyn, sondern auch herr¬ 
schen muss, sonst entsteht Jacobinismus. Der Civi- 
lisation aber folgt Demoralisation auf dem Fusse 
nach, und bey de halten gleichen Schritt in der bür— 
gerl. Gesellschaft. Die europäische Volksaufklärung 
hat nach des Verfs. Ueberzeugung eine unheilbare 
Tendenz zum Jacobinismus. Man könne dieser Be¬ 
hauptung nicht den Gang der engl. Revolution im 
17. Jahrh. oder der nordamerikau. vor 4o Jahren 
entgegenstellen. Durch eine Wohlthat der Natur 
entwickelt sich mit der Civilisation zwischen ihr u. 
der Demoralisation die Herrschaft des Conventio¬ 

nellen, welches einigermaassen die Stelle des Mo¬ 

ralischen vertritt u. ersetzt. Ein Mittelzustand der 
CuLtur ist der Gründung freyer Verfassungen am 
zuträglichsten, vielleicht allein zuträglich ; man kann 
daher von Nationen, die aut einer bedeutenden Stufe 
der Aufklärung stehen, nicht sagen, sie wären noch 
nicht reif für eine freye Verfassung; sie sind viel¬ 
mehr überreif; um einem verdorbenen Geschleckte 
die relative Freyheitsfähigkeit wiederzugeben, müsste 
man es entegoisiren und remoralisiren; dazu war 
aber das Mittel noch nicht gefunden. (Auch nicht 
durch echte Religiosität? die aber nicht mitCeremo- 
niendienst, Kopfhängerey u. Scheinheiligkeit verwech¬ 
selt werden darf.) 2. Die Natur hat ihren bestimmten 
Einfluss auch auf die Staatsverfassungen; die Staa¬ 
ten waren vom Anbeginn Naturproducte; in demNa— 
lurprocess der Staaten-Einrichtung im Grossen spie¬ 

len menschl. Wille, Intelligenz und Kraft nur eine 
sehr untergeordnete Rolle; den westphäl. Frieden 
machten nicht die Unterhändler oder die Feldherren, 

sondern „das ganze Würfelspiel des Sojähr. Krieges.“ 
Durch Naturprocess bilden sich nicht nur die Staa¬ 
tensysteme, sondern auch die einzelnen Staaten und 
deren innere Verfassung; dem Menschen, wie den 
Thieren, ist ein Gesellschaftstrieb gegeben, u. Arten 
desselben sind der Familientrieb u. der Staatstrieb; 
wie der einzelne Mensch sein besonderes Naturell 
hat, so die ganzen Völker ihre Nationalität oder 
nationeile Individualität, die in dem Organischen ih¬ 
ren Grund hat; von den organischen, individuellen 
u. nationeilen "V erschiedenheiten hängen unter den 
Menschen gewissermaassen Justiz, Kunst, Religion 
ab; einen gleichartigen Antheil aber hat das organ. 
Princip überhaupt am Staat u. den Staatsverfassun- 
Gen: der Vf. nimmt daher eine organ. Prädestination 

an. Wie vermöge des menschl. Organismus nicht 
Eine Religion, Justiz, Kunst, sondern mehrere Re¬ 
ligionen u. Religionsverfassungeu gegeben sind, nach 

gleichem Princip, nur mit mehrerer Mannichfaltig- 
keit der Entyvickelung sind die Staatsverfassuugen in 
ihrem Geist, ihrer Gestaltung u. Ausübung verschie¬ 
den; der allgemeine Verfassungstypus differenzirtsich 
bis auf die kleinsten Völkerrassen herab nach allen Ab¬ 
stufungen ihres Naturells. Jedem Volke ist mit seiner 
Individualität der Stoff seiner Verfassung gegeben und 
dieser entwickelt sich nothwendig nach seinen organ. 
Gesetzen, so weit dieäussern Umstände es gestatten, die 
den Entwickeluug.sprocess fördern, hemmen, unter¬ 
drücken, das Gestaltungsgesetz aber nicht ändern kön¬ 
nen; diese äussern Umstände sind theils positive und 
bleibende, theils zufällige und wechselnde. Es fehlt den 
herrschenden Theorien unsrer Constitutionsmacheran 
einer reinen Ansicht des Menschen und der Natur; eine 

gründl. Verfassungslehre muss auf die polit. Naturge¬ 
schichte des Menschen und der V ölkergebauef werden; 
es gibt keine allgemeinen Staatsverfassungen, sondern 

dieguten Verfassungen sind specifisch. In wiefern diese 
Ideen neu sind oder mit längst bekannten Grundsätzen 
Übereinkommen, in wie weit mit ihnen dei Glaube an 
göttl, Weltregierung und menschl. breylieit bestehen 

kann, wird der kundige Leser leicht entscheiden. 
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Am 6. des Februar. 33- 

Rechts wisssenschaft. 

D. Friderici Cropp Commentatio de praeceptis 

iuris Romani circa puniendum conatum delin¬ 

quendi. Ileidelbergae in ofFic. Mohrii et Zim- 

meri r8i5. (Sectio Ima 112 S. Ilda i5i S. 1 Tlilr.) 

Es lässt sich schon in voraus erwarten, dass eine, 
wie auf dem Titelblatte mit bemerkt wird, von der 
Juristenfacultat zu Heidelberg gekrönte Preisschrift 
nicht gehaltlos seyn könne. Auch Recensent tritt 
in dieser zufällig verspäteten Anzeige mit voller 
Ueberzeugung der ermunternden und selbst lob¬ 
preisenden Stimme bey, welche bereits früher von 
verschiedenen Orten her über die Arbeit unsers 
Verfassers vernommen worden ist. Sie bezeuget 
unverkennbar den Scharfsinn, den mühsamen Fleiss 
und die vertrautere Bekanntschaft ihres Urhebers 
nicht nur mit den Römischen Gesetzen , sondern 
auch mit den Classikern. Es lassen sich also von 
des Verfassers fortgesetzten Studien künftig noch 
auserlesene Erzeugnisse seiner Talente mit Recht 
hoffen; um so mehr setzt Recensent hinzu: da 
Ilr. C. nirgends die Manier der Kraft-und Drang- 
Genies verräth, deren Funken wirklich oder ver¬ 
meint sprühen und schwärmen, ohne zu erhellen. 

Gegenwärtig haben wir die erste gelehrte Ar¬ 
beit des V erfassers vor uns. Auch dieses darf mail 
bey Anlegung des Maasstabes nicht ganz verges¬ 
sen; man wird vielmehr bey einer genauem Le¬ 
sung der Schrift nicht selten daran erinnert. In¬ 
dem der Verfasser alles, was sich nur irgend in 
seinen Gesichtskreis ziehen liess (ob es wohl nach 
dem eigentlichen Zwecke des zur Bearbeitung aus¬ 
ersehenen Gegenstandes genau genommen nicht im¬ 
mer dahin gehören dürfte), wo nicht erschöpfen, 
doch wenigstens berühren wollte, um zu zeigen, 
dass er es kenne und bedacht habe: ist allerdings 
hier und da die volle Klarheit und Präcision so¬ 
wohl der Sache selbst, als dem Ausdrucke nach ge¬ 
schwächt und vermindert worden. Schon der zur 

Verarbeitung der Materialien entworfene Plan lud 
gleichsam zu diesem Fehler ein. 

Lib. I. S. g — cg. behandelt: Generalia de 
Qonatu delinquendi; und zwar in 5 verschiedenen 

Erster Band. 

Titeln, wovon der erste wieder als Einleitung die 
Frage aufwirft: Quidnam Romani in Universum 
delictis puniendis spectauerint ? S. 9 — 54. Etwas 
neues oder besonders hervorstechendes hat Recen¬ 
sent hier nicht gefunden; aber überall das Streben 
nach Gründlichkeit. Als Probe der Darstellung 
und Sprache nur eine einzige Stelle, welche zu¬ 
gleich das ausgesprochene Urtheil des Recensenten 
bewähren mag. Der Verfasser commentirt über 
den Satz L. 7. §. 5. med. D. 48. 4. (es ist der Ti¬ 
tel: ad L. Juliam maiestatis) : dass wenn der Staats¬ 
bürger einer Uebelthat sich schuldig gemacht habe, 
nunmehr zu erforschen sey: an potuerit facere, 
et an eogitauerit et an sanae mentis fuerit; und 
fährt hierauf weiter so fort: Quare quum societas 
non nisi tum bene concordet, si quiuis sociorum 
semper eo aniino fuerit aliosque eo animo esse 
compererit, vt quae essent societatis leges constan- 
ter seruarent; quippe quum ea sola spe adducti 
soeietatem iuierimus, fore vt socii tum ea facullate 
tum ea voluntate essent vt praestarenf, quae ex le¬ 
gi bus societatis praestanda essent, eandemque spem 
uli in eo reposuerint, ita vt alterius induslria et 
religio alteri calcar subdant; qui tandem fieri pot- 
est, vt, si ea spe frustratuin se quis viderit, eadeni 
verecundia socios habest; quin potius remissius eos, 
quippe parum idoneos, colet; et quos malignos 
parurnue religiosos et attenlos cognouerit, eorum 
causa quin omnia faciat valde dubitabit; potius, 
iuribus Societatis aequaliter constitutis, eorum in- 
ertiae et suae assiduitati aliquid remissum esse ex- 
istimans. 

Tit. II. Notio conatus delinquendi. S. 55 — 
4?. Nach Herrn C.s Definition ist conatus: In- 
itium delicti facto conslaus; und derselbe unter¬ 
sucht hierbey zugleich die heyden Fragen, theils: 
Ob in denjenigen Fällen, wo bey Zuerkennung der 
Strafe schon die Vorbereitung zum Verbrechen dem 
vollzogenen. Verbrechen selbst gleich geachtet wer¬ 
den soll, juristisch von einem conatu delinquendi, 
oder vielmehr von einem delicto perfecto die Rede 
seyn müsse; theils: Ob in allen und jeden Fäl¬ 
len, wo der böse Wille sich bereits durch eine 
Thaihandlung ausgesprochen habe, eine Strafe zu 
verhängen sey? ob also z. B. Cajus, welcher mit 
der Sempronia den Beyschlaf ausüben wollte, al¬ 
lein aus Irrthum zu seiner eignen Frau kam, einer 
Strale ob conatum zu unterwerfen sey? 
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Tit. III. Quot sint gradus conatus constituen- 
di? S. 48 — 5i. Der Verfasser verwirft die Tri- 
chotomie, nach welcher man mit Rücksicht auf den 
i78sten Artikel der Peinl. Hals - Gerichts - Ordn. 
gewöhnlich l) delictum perfectum (noch zum Un¬ 
terschiede vom del. consummato quod et euentum 
habuil), oder von andern den conatum proximum 
genannt; 2) delictum inchoatum (oder von andern 
conatum proximum, und noch von andern propio- 
rem genannt); und endlich 3) delictum attenta- 
tum oder conatum remotum zu unterscheiden pfle¬ 
ge. Es finde sich im Röm. Rechte kein Grund zu 
dieser Eintheilung, Vielmehr komme Idos conatus 
pvoximus und remotus vor. Proximum vero dico, 
setzt der Vei’fasser S. 5o. hinzu, quum delinquens, 
quantum penes ipsum erat, rem perfecit; omne 
aliud rei perficiendae tentamen remoti conatus no¬ 
mine nuncupo. Den Beweis für diesen Satz, wel¬ 
cher übrigens Recensenten von keiner besondern 
Erheblichkeit zu seyn scheint, sucht der Verfasser 
theils vorläufig in diesem Titel, theils noch näher 
bey Erörterung der einzelnen Verbrechen zu be¬ 
gründen. 

Tit. IV. Quorumnam delictorum conatus pu- 
niatur, et quanarn poena? S. 51 — 76. Herr C. 
beschäftigt sich hier vorzüglich mit der Auslegung 
des bekannten schwierigen Gesetzes L. 16. §; 8. D. 
de poenis (XL VIII. 19.), welche lesenswerth ist. 
Der Hauptsatz, welchen der Verfasser insonderheit , 
auch mit Beziehung auf die Steile des Ulpian L. 5. 
§• vlt. D. de poenis zu begründen sucht und der 
schon als Ausspruch des allgemeinen Menschenver¬ 
standes angesehen weiden kann, ist: dass bey 
leichtern \ erbrechen der conatus keinesweges be¬ 
straft worden sey; sondern nur bey schwerem. 
Nach dem Röm. Rechte aber wären die delicta 
priuata zu den leichtern, hingegen die publica zu 
den schwerem zu zählen. 

Tit. V. Quando conatus delinquendi poena 
liberetur? siue de effectu poenitentiae. S. y5 — 79. 
Dieser Abschnitt hat Recensenten weniger Gnüge 
geleistet. Es ist hier so manches mit einander 
vermengt, was in dieser Vermischung und ohne 
Beyfügung allgemeiner ordnender Principien zu 
keinem recht fruchtbaren Resultate gedeihen konnte. 
Indessen mag dem Verf. einigermassen zur Ent¬ 
schuldigung gereichen, was er S. 76. bemerkt; dass 
es nämlich hierüber an allgemeinen, consequent 
durchgeführten Grundsätzen im Römischen Rechte 
gebreche. Und das ist allerdings wahr! Freylich 
kann man ja schon im Civilrechte für jede neuer- 
grillene Theorie eine oder die andere einzelne Stelle 
auifinden, welche, selbst ohne eigentliche Verkehrt¬ 
heit, als Beweisstelle für das neue System dienen 
kann; zumal wenn man die übrigen Texte, wel¬ 
che weniger zustimmen, bey Seite schiebt und nur 
immer kräf'ig auf die mit lebhafter Einbildungs¬ 
kraft aufgefasste und lieb gewordene Idee hinwei¬ 

set. Noch Weit mehr aber gilt das vorn Römischen 
Criminalrechte: in welchem man, tritt man ohne 
vorgefasste Meinung für die Unübertreflichkeit des 
Römischen Rechts hinzu, in vielen und wichtigen 
Puncten Festigkeit und Einklang der allgemeinen 
Principien vergebens sucht. Beyläufig gedenkt Re- 
censent, dass seit der Zeit, als der Verf. schrieb, 
die Lehre vom Versuche der Verbrechen in Mit- 
termaier zu Landshut einen neuen Bearbeiter ge¬ 
funden habe; dessen ausführliche, an scharfsinnigen, 
neuen und fruchtbaren Ideen reiche Abhandlung 
im neuen Archive des Criminalreehts in des ersten 
Bandes zweytem Stücke No. 6. abgedruckt sich fin¬ 
det und gewiss jeden denkenden Criminalisten er¬ 
freuen wird. 

Liber II. handelt: de poenis conatus delin¬ 
quendi in singulis delictis. S. 80— 112. und zwar 
1) in delictis circa sacra. Im ersten Titel schickt 
der Verfasser einleitungsweise einige Bemerkungen 
über die sacra peregrina der Römer voraus und 
gibt, indem er hauptsächlich Planhs Geschichte der 
kirchlichen christlichen Gesellschafts Verfassung folgt, 
einen kurzen Abriss der allmähligen Entwickelung 
des Christenthums in der Römischen Monarchie. 
(S. 80—86.) Sodann folgen Tit. 11 — VIII. die 
Lehren und Grundsätze, welche das Röm. Recht 
de haereticis; de apostatis; de paganis; de ae- 
dium sacrarum et sepulcrorum maiestate violata; 
de sanctis personis violandis; de iuribus ecclesiae 
laedendis, und endlich de sacrilegio proprie sic di- 
cto aufstellt. Was wir hier finden, ist eine sehr 
brauchbare Zusammenstellung dessen, was in den 
Texten des Römischen Rechts über diese Gegen¬ 
stände vorkommt. Eine andere schon oben be¬ 
rührte Frage möchte freylich die seyn: Ob dieses 
alles hierher gehöre; und ob überhaupt durch die¬ 
se und die dann wreiter im 5ten und 4fen Buche 
fortgesetzte vielfältige Zerstückelung die Darstel¬ 
lung der Sache und die Wissenschaft im höhern 
Sinne gewonnen habe? Recensent möchte das nicht 
so unbedingt behaupten; er meint: eine freylich 
mit manchen nicht zu verkennenden Schwierigkei¬ 
ten verbundene Zusammenstellung mehrerer Ver¬ 
brechen unter einen oder einige gemeinschaftliche 
Gesichts - und Beurtheilungs - Puncte würde noch 
wünschenswerther gewesen seyn. Zwar hat sich 
der Verfasser in jedem Titel seines eigentlichen 
Zwecks: de conalu delinquendi zu sprechen, wie¬ 
der erinnert. Aber nicht selten füllt das, was zur 
eigentlichen Erörterung dieser Lehre dient, nur den 
kleinsten Theil des Titels. 

Das Nämliche gilt vom dritten Buche, mit 
welchem der zweyte Theil oder Hauptabschnitt des 
Werks anhebt, vermittelst dessen sich der Verf. 
das Recht erwarb, akademische Vorlesungen in 
Heidelberg zu hallen. Ausführlich ist hier im er¬ 
sten Titel S. 5 — 37. die Lehre vom Verbrechen 
des Hochverraths und der beleidigten Majestät be- 
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handelt und manche schätzbare Bemerkungen sind 
darüber gemacht, welche dein neusten Bearbeiter 
dieses Verbrechens, Herrn D. Hellmuth Winter, 
zu empfehlen gewesen wären. Dann folgen kürzer 
Tit. 2 bis 7, S. 38 — 62. die Abschnitte: de ma- 
leficis et matheraaticis; de vi publica (et priuata); 
de ambitu; de repetundis; de annona; und end¬ 
lich de delictis contra bona reipublicae. 

Das vierte Buch endlich stellt in demselben 
Geisle die Verbrechen wider Privatpersonen in i4 
verschiedenen Titeln S. 65 — i5i. dar,* und zwar 
in der Ordnung: dass zuerst einzeln die Verbre¬ 
chen wider das Leben; dann die wider die Inte¬ 
grität; und hierauf die sogenannten fleischlichen 
Vergehen folgen; endlich die Verbrechen gegen 
das Vermögen den Schluss machen. Mit besonde¬ 
rer Ausführlichkeit sind die Lehren de sicariis et 
venefieis Tit. 1. und de parricidis Tit. 3. behandelt. 
Die im letzten Titel unternommene Revision der 
über die directarios gangbaren Grundsätze verdient 
alle Beachtung und zeuget noch zum Schlüsse recht 
kräftig von dem Scharfsinn des Verfs. Nachdem 
die früher vertheidigten Meinungen hierüber, ins¬ 
besondere die Feuerbac.hsche, in dessen Civilisti¬ 
schen Versuchen Th. 1. Nr. 5., die Grossische in 
einer eigenen Abhandlung: der Begriff des Dire- 
ctariats, Göttingen i3o4. und endlich die von Dci- 
below in seinem Werkchen: über den sogenann¬ 
ten Directariat der Römer, Halle i8c4. kürzlich 
geprüft worden, stellt der Verf. seine eigene An¬ 
sicht dar. Er bemüht sich, aus der Vergleichung 
mehrerer gesetzlichen Texte in Verbindung mit ei¬ 
ner Stelle des Plinius: histor. nat. XIX. 19. 5. 
darzuthun; dass unter den directariis diejenigen zu 
begreifen wären: qui per fenestras tegulasne in 
alienas scandunt aedes. — Der Raum dieser Blat¬ 
ter gestattet nicht, des Verfs. einzelne Darstellun¬ 
gen näher zu beleuchten. Rec. muss sich begnü¬ 
gen , den Inhalt und Geist dieses gehaltreichen 
Werks im Allgemeinen dargelegt und dadurch die¬ 
jenigen, welchen diese akademische Schrift unbe¬ 
kannt geblieben seyn könnte, auf selbige aufmerk¬ 
sam gemacht zu haben. 

Uebrigens kann Rec. der auch von Herrn C. 
angenommenen Weise, die gesetzlichen Stellen blos 
durch Angabe der Zahl des Buchs und des Titels, 
ohne Mitanführung der Rubrik zu allegiren, seinen 
Beyfall keinesweges schenken; sondern will bey 
dieser Gelegenheit sein antiqua probo aussprechen 
und zwar aus dem einfachen Grunde: weil man 
nicht selten schon aus dieser Rubrik wenigstens 
vorläufige Schlüsse für oder wider die eingreifende 
Kraft des angeführten Textes zu ziehen im Stande 
ist; was die blosse Angabe der Zahl nicht zulässt. 
— Druckfehler haben sich in nicht uribedeutender 
Menge eiugeschlichen , welche nicht sämmtlich auf 

der letzten Seite verbessert sind. Hierhin rechnen 

wir auch das zweyte „nisi“ auf der gten Zeile S. 
i5. Th. 1. Statt „s\‘l und das „eos auf der i5ten 
Zeile derselben Seite Statt „eas.u 

Staatswissenschaften. 

Ueber den deutschen Bund. Von Dr. Alex. Lips, 

der Philosophie ausserordentlichem Professor. Mit 2 il- 

luminirten Karten. Deutschland 1816. 126 Sei¬ 

ten 8. 1 Rthlr. 

Der Verf. ist unzufrieden mit der geographi¬ 
schen und staatsrechtlichen Form des deutschen 
Bundes, worin wir ihm gern beystimmen , und 
wofür es wohl überhaupt nur eine Stimme gibt. 
Er fühlt sich daher gedrungen, Vorschläge zu ei¬ 
ner bessern Einrichtung zu machen, ob er gleich 
wohl selbst nicht die Meinung hegt, dass dieselben 
irgendwo Eingang finden könnten. Dabey geht er 
aber blos von den geographischen Bedingungen ei¬ 
nes selbständigen Staates aus, für welche er ein 
Meer, einen grossen Fluss mit allen Nebenflüssen 
und zur Grenze den die Gewässer scheidenden 
Bergrücken fordert. Aus diesem Gesichtspuncte, 
welcher ihn auf die Spitze des Fichtelgebürge.s 
führt, wo die Gewässer nach allen Weltgegenden, 
zur Ostsee und zum schwarzen Meere, abfliessen, 
theilt er die deutschen Länder unter Oestreich, 
Preussen und den deutschen Bund , ein neues kai¬ 
serliches Wahlreich, aus, und erläutert dies durch 
die beyden Karten. Oestreich und Preussen sol¬ 
len nicht Mitglieder des deutschen Bundes bleiben, 
aber seine Verbündeten. Dass eine solche neue 
Ländervertheilung und Austauschung nicht vorge¬ 
nommen werden wird, wenn nicht, wofür uns der 
Himmel bewahre, ein neuer Krieg sie herbeyfiihrt, 
ist gewiss, und wohl eben so gewiss, dass man 
durch sie der grossen Aufgabe der Politik nicht, 
um ein Haarbreit näher rücken würde. Denn diese 
bestehet doch einzig und allein in der Aufstellung 
einer solchen Staats Verfassung, durch welche Ge¬ 
rechtigkeit und Frieden unter den Menschen gesi¬ 
chert werden und eine solche Staatsverfassung hängt, 
nur von der innern Gesetzgebung, nicht von den 
Grenzen eines Staates ab. Unter allen Formen ist 
zu diesem Ziele keine passender, als eine födera¬ 
tive, und wenn auch der Föderalismus des deut¬ 
schen Bundes noch etwas sehr unvollkommenes und 
unwirksames ist, so steht doch wenigstens diese 
Form bey uns da, und ein jeder thue nun an sei¬ 
nem Theile ehrlich dasjenige, es sey wenig oder 
viel , "Was ihm zu weiterer Entwickelung dieser 
Form zu wirken vergönnt ward. Denn alles poli¬ 

tische Streben und Wissen muss, wenn es nicht 
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revolutionär "oder feindselig gegen andere werden 
soll, immer nur darauf gerichtet seyn, zu benu¬ 
tzen, was man hat, nicht aber zu nehmen, was ein 
anderer besitzt, die Keime zum Bessern zu entwi¬ 
ckeln', welche in jeder Verfassung liegen, nicht 
aber ein erträumtes Heil in neuen Verfassungen 

zu versuchen. 

Deutschlands Forderungen an den deutschen Bund. 

Mainz, bey Kupferberg, 1816. i55 S. 12. 18 Gr. 

Der Verfasser gehört auch zu denen, welche 
Deutschlands Vergangenheit, Gegenwart und Zu¬ 
kunft mehr mit der Phantasie, als mit dem Ver¬ 
stände aufgefasst haben. Er hat vergessen, wieviel 
und welche sehr gegründete Klagen vor dem An¬ 
fänge der französischen Revolution bey uns ge¬ 
führt wurden, und meint, die Deutschen wären 
damals nicht allein ein sehr frommes und tugend¬ 
haftes, sondern auch ein sehr glückliches Volk ge¬ 
wesen, bis sie von den Franzosen verführt und in 
ein tiefes politisches und moralisches Verderben 
gestürzt worden wären. Nun aber werde der deut¬ 
sche Bund ein neues „goldenes Zeitalter“ (S. 24.) 
eröffnen, denn durch Stimmenmehrheit werde er 
die heilsamsten Beschlüsse fassen, welche, unbe¬ 
schadet der Landes-Hoheitsrechte der Einzelnen, 
durch ganz Deutschland Gültigkeit erhalten müss¬ 
ten. Dazu liefert er denn mehrere fromme Wün¬ 
sche: i. die Abschaffung der Lotterien, denn da¬ 
durch werde mancher zum Stehlen verleitet und 
durch ausländische Lotterien ginge viel Geld aus 
dem Lande. 2) die Ausrottung der Juden, ein 
Thema, dessen sich der Fanatismus so ganz be¬ 
mächtigt hat, dass man noch nicht absieht, wenn 
Gerechtigkeit und Menschlichkeit wieder ein Wort 
werden sagen dürfen. Die Beschwerden der Ju¬ 
den, dass sie von den meisten Erwerbszweigen aus¬ 
geschlossen sind, macht man und auch um er Ver¬ 
fasser zu Anklagen gegen sie! 5) Abstellung des 
Büehernachdrucks, und 4) der Betteley. V or dem 
Kriege, meint der Verfasser, sey in Deutschland 
nur wenig gebettelt worden. 5) Bessere Strassen, 
welche allerdings sehr zu wünschen, aber in Ge¬ 
genden, wo auf viele Meilen weit kein Bruch von 
harten Steinen zu finden ist, auch leichter ge¬ 
wünscht, als gebauet sind. 6) Sorge für die deut¬ 
sche Sprache durch eine am Sitze des Bundes¬ 
tags zu unterhaltende gelehrte Gesellschalt deut¬ 
scher Sprachbesserer und Sprachfeger. 7. Ein 
neues allgemeines Gesetzbuch, wogegen Recensent 
nichts einzuwenden hätte, nicht einmal die Ein¬ 
rede des unserm Zeitalter hiezu mangelnden Be¬ 
rufs. Wenn unsere einzelnen Staaten erst nur 
wissen werden, wie wenig Verschiedenheiten im 
Wesentlichen ihre einzelnen Gesetzgebungen dar¬ 
bieten , und wie nachteilig docli diese Verschie¬ 
denheiten sind, so wird es Zeit seyn, auch ein 

allgemeines Gesetzbuch für möglich zu halten. 
8) Eine Gesinde - Ordnung. Wenn man doch 
auch einmal eine Herrschaftsordnung vorschlüge; 
das beste Mittel, gutes Gesinde zu bekommen, sind 
gute, gerechte Herrschaften, welche hausveiterlich 

für die Ihrigen sorgen , und ihnen mit guten ßey- 
spielen Vorgehen, g) Einerley Maas und Gewicht, 
und 10) Einerley Münze durch ganz Deutschland. 
Das erste hält der Verfasser für eine sehr leicht 
einzuführende Sache, und es ist es auch, wenn 
man es nicht sehr genau mit der Gerechtigkeit 
nimmt. Wenn aber der V eit, einmal die man- 
nichfaltigen Prästationen in sehr verschiedenen 
Maasen und zum Theil sehr kleinen Quantitäten 
mit der Genauigkeit des strengen Rechts nur in 
einem kleinen Theile Deutschlands auf ein gleich¬ 
förmiges Maas zu reduciren hatte, so würde er 
wohl diese Gleichförmigkeit immer noch für etwas 
sehr nützliches und wünschenswertes, aber gewiss 
für nichts leichtes mehr halten. Was das Falsch¬ 
münzen betrifft, welches er (S. 117.) der englischen 
Regierung vorwirft, so würde er bey genauerer 
Erwägung der Sache wenigstens diesen Ausdruck 
nicht gewählt haben. 11) Verbannung der engli¬ 
schen Fcibricate durch hohe Zölle. Auch eine Sa¬ 
che, welche zwey, auch wohl noch mehr als zwey 
Seiten hat. 12) Deutsche Alterthiimer an Burgen, 
Kirchen, Grabmälern, Urkunden, Gemälden u. s. w. 
Hierüber wünscht der Verf. ein Inveutarium ange¬ 
fertigt, nach welchem jedem Fürsten das Seinige 
zugezählt würde, mit der Verwarnung, bey Strafe 
des Ersatzes, nichts abhanden kommen zu lassen. 
Dann meint er, müssten die Querköpfe doch das 
weitere Zertrümmern bleiben lassen (S. 12g.). Den 
Beschluss macht 10) der Wunsch eines Bundes- 
Pallasts aus den rotlien Steinen der Maingebirge, 
mit dorischen Säulen von deutschem Marmor. Al¬ 
lerdings sollte der Bund doch einen eignen Ort 
haben , wo er sein Haupt hinlege. Der Himmel 
gebe zu allem diesem das Gedeihen I 

Grundzüge zu einem Entwürfe der deutschen Reichs¬ 

verfassung. Nebst erläuternden Bemerkungen. Di- 

scite justitiam moniti. Germanien 1815. 46 S. 8. 

Ein Traum , wie in jenen Tagen von vielen 
geträumt worden sind, von einem Kaiser, Reichs- 
kreisen, von neuen Reichsstädten, Reichstagen, Erz- 
bearaten des deutschen Reiches, Kurfürsten, Reichs¬ 
gerichten, einer Reichsuniversilät, deren Professor 
der Geschichte zugleich Reichsgeschichtschreiber u. 
Reichszeitimgsschreiber soyn sollte, endlich auch 
einer Reichsakademie. Die wissenschaftlichen Ur- 
theile über diese Herrlichkeiten kommen zu spät, 
die That hat das Urtheil schon gefällt. Indessen 

I haben wir nicht aufgehört zu träumen, nur die 
I Namen der Dinge sind anders geworden. 



266 2o5 

Leipziger Literatur-Zeitung. 

Intelligenz - Blatt. 

Correspondenz - Nachrichten. 

Erfurt. 

Am i5. Novemb. ward als Diaconus an der Prediger - 

Kirche der zeitherige Pfarrer in Walschleben, Herr 

Berts , rühmlich bekannt durch eine Sammlung von 

Kirmsen- und Reformationspredigten, von der Gemeine 

einstimmig gewählt, nachdem der kurz zuvor dazu er¬ 

nannte Herr Diaconus Weingartner zum Pastor hey- 

eben dieser Gemeinde, an des verstorbenen Seniors und 

Pastors Engelhards Stelle war erwählt worden. 

Der Land - und Stadtgerichts-Assessor, Herr Carl 

Wilhelm Grosse zu Naumburg, ist von Sr. Majestät 

dem Könige von Preussen zum Justizrath ernannt und 

das desfallsige Patent allerhöchst eigenhändig ausgefer¬ 

tigt worden. 

St. Petersburg. 

Dass unser erhabener Kaiser seit der Mitte des 

Sommers dieses Jahres einen Theil seiner Europäischen 

Provinzen, besonders diejenigen, welche durch die Ue- 

berschwemmung der französischen Heere gelitten ha¬ 

ben, bereiset, habe ich Ihnen vor einiger Zeit gemel¬ 

det. Jetzt befindet er sich in Moskau. Er hat der 

dasigen sehr ausgebreiteten und zahlreichen Bibelgesell¬ 

schaft ein sehr ansehnliches Geschenk an Gelde ge¬ 

macht. Am 12. October, als dem Jahrestage der Be- 

freyung Moskaus von jenen ungebetenen Gasten, ward 

in dieser Stadt von Sr. Majestät selbst der Grundstein 

zu einer neuen Kirche, welche der Kaiser zum An¬ 

denken an jene ewig merkwürdige Erlösung, Christus 

dem Erlöser, schon früher zu erbauen beschlossen hatte, 

mit glänzenden Feycrlichkeiten, vor einer unzähligen 

Menge Volks aus allen Stauden, gelegt. — Die Feyer 

des driften Jubelfestes der evangelischen Kirche hat der 

Kaiser seinen Unterthanen des protestantisch - lutheri¬ 

schen Religionsbekenntnisses in einem besonders deshalb 

ansgegangenen Immomöi-Ukase (unmittelbar selbst aus¬ 

gefertigten und Unterzeichneten Manifeste) überall öf¬ 

fentlich und ungehindert zu halten verstattet. 

Beförderungen und Ehrenbezeigungen. 

Der durch mehrere interessante Aufsätze in den 

jlndreschen ökonomischen Neuigkeiten und dem Hes- 

perus vorteilhaft bekannte Freyherr Johann Apfalte- 

rer, Wirthschafts - Director der Gräfl. Lazanzkyschen 

Güter in Böhmen, wurde wegen seiner ausgezeichne¬ 

ten Kenntnisse in der Landwirtschaft von der k. k. 

Mährisch-Schlesischen Gesellschaft des Ackerbaues, der 

Natur- und Landeskunde, in der Sitzung atn 11. Jän¬ 

ner 1817. einstimmig zum correspoudirenden Mitglie- 

de ernannt, und demselben das Diplom darüber zuge¬ 

fertigt. 

Der Hr. Regierungsrat und Professor Dr. Wein¬ 

hold in Halle, ist von der naturforschenden Gesell¬ 

schaft daselbst zum Vortragenden Mitgliede aufgenom- 

meti. worden. 

Ankündigungen. 

In der Vorrede der im Jahre 1811. zu Mailand 

erschienenen Jntroduction a la geulogie p. Scipion 

Breislac, gedenkt der Verfasser vorläufig der Heraus¬ 

gabe eines ausführlicheren Werks, welches nun in w'e— 

nig Monaten unter dem Titel: 

Institutions geologiQues pur Scijjion Breislac, inspe- 

cteur des poudres et salpetres, membre de l’institut 

imperial et royal de Lombardie et de plusieurs aca- 

demies, traduites du manuscrit italien en francais p. 

P. J. L. Camprnas, 5 Vol. in 8vo avec un atlas de 

55 planches 

ebenfalls zu Mailand erscheinen wird. 
/ 

Dieses Werk ist die Frucht siebenjähriger For¬ 

schungen, und der Verf. hat weder Zeit noch Mühe 

gespart, die möglichste Sorglalt auf die Ausarbeitung 

desselben zu verwenden. Mit fast ängstlicher, dennoch 

aber unparteiischer Genauigkeit hat er alles erwogen, 

•was für und wider die aufgestellte Hypothese gesagt 

worden, und, seine Ansichten auf Natur und Erfah¬ 

rung begründend, ist er nur dann von der Meinung 

Erster Band. 
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anderer Geologen abgewichen, wenn innere Ueberzeu- 
pung ihn dazu bestimmte. Zugleich schien es dein Vf. 
noimvendig, seine früher ausgesprochenen Ideen aus¬ 
führlicher zu bearbeiten, und dabey die seit dem Jahre 
j8ii. von gelehrten Naturforschern gemachten Beob¬ 
achtungen zu benutzen, wie auch überhaupt dem Welke 
eine mehr systematische, deutlichere und dem Zwecke 
entsprechendere Einrichtung zu geben. — Ob ihm dies 
gelungen, möge der Leser entscheiden. 

D es Vfs. früheres Werk: Jntroduction d la geo- 

losrie war kaum in Italien erschienen , als inan in Frank- 
Ö . ' # 

reich schon eine Uebersetzung davon veranstaltete. Breis- 
lac’s Name war durch die Foyages physiques et litho- 

logiques clans la Campanie daselbst bekannt worden, 
welche der als Schriftsteller riihmlichst bekannte Ge¬ 
neral, Baron v. Pommereuil aus dem Italien, übersetzt, 
und dadurch seine , bey einem längeren Aufenthalte 
in Italien erlangten Sprachkenntnisse, beurkundet hatte. 
Unter minder günstigen Verhältnissen trat die Ueber¬ 
setzung der mehr erwähnten Introduction a la geolo- 

gie ans Licht. Der Uebersetzer derselben erfreute sich 
zwar des Rufes eines umsichtigen Naturforschers, allein 
es mangelte ihm die Kenntniss der italienischen Spra¬ 
che; er verstand den Vf. nicht, und zog diesen durch 
Missverständnis und daher entstehende Zweydeutigkei- 
ten nachllieilige ßeurtheilungen des Werkes zu. Um 
dergleichen bey der französ. Uebersetzung der lnstitu- 

tions geologiquen zu vermeiden, hat der Verf. dieselbe 
unter seinen Augen verfertigen lassen. 

Unter die interessantesten Aufgaben, welche das 
Studium der Geologie begleiten, gehört unstreitig die 
Entstehung des Basalts. Des Verfs. Meinung dai über 
ist aus früheren Schriften desselben bekannt, dennoch 
glaubt er, ohne den Ansichten Anderer vorgreifen zu 
wollen, den Freunden der Geologie einen angenehmen 
Dienst zu erweisen, wenn er seinem neuesten Werke 
eine Sammlung von Abbildungen jeuer wundervollen 
Basaltmassen beyfiigt, und dadurch vielleicht Gelegen¬ 
heit zu neuen Aufschlüssen gibt. Der Philosoph wird 
bey Vergleichung dieser Darstellungen nicht umhin kön¬ 
nen, die Kräfte der Natur zu bewundern, welche bey 
Wiederholung eines und desselben Gegenstandes in ganz 
entgegengesetzten Erdtheilen, dennoch so viel Verän¬ 
derung damit zu verbinden wrnsste, dass nicht zwey 
der vorhandenen Basaltsäulen einander vollkommen glei¬ 
chen. Ist auch die Masse immer dieselbe , so ist den¬ 
noch die Zusammenstellung und Verbindung dabey durch¬ 
aus so verschieden, dass schon aus dieser Verschieden¬ 
heit nicht unwichtige Resultate hervorgehen müssen. 

Einige der erwähnten Abbildungen sind aus älte¬ 
ren Werken entlehnt , mehrere hingegen erscheinen 
zum ersten Male. Sie sind durchgängig von einerley 
Grösse und von den berühmtesten Künstlern in Mai¬ 
land, den Herren DelVJlcqua und Riboldi, sauber in 
Kupfer gestochen, auch mit den erforderlichen Beschrei¬ 
bungen versehen, so, dass sie die Wünsche der Sach¬ 
verständigen in jeder Hinsicht befriedigen werden. 

Das ganze Werk wird ans drey Banden Text, je¬ 
der zu 4oo Seiten, und einem Atlas von 55 Kupfern 
bestehen, und bis Ende Juny i8i3. zu Mailand er¬ 
scheinen. 

Für die Subscribenten ist der Preis zu 4o ifalien. 
Livres,, für die späteren Käufer aber zu 5o ital. Livr. 
bestimmt. 

In Deutschland nimmt Hr. Cnobloch, Buchhändler 
in Leipzig, Bestellung darauf an. 

y 

Iin Verlage Joh. Fr. Ilartknochs in Leipzig sind itn 
Lauf des Jahres 1817. folgende Bücher erschienen 

und in allen Buchhandlungen zu haben: 

Callenius, Eichenblätter und Rosenknospen, gr. 8. 10 Gr. 

Fischer's, (Professor) Chr. August, Geschichte seiner 
Amtsführung und Entlassung.* Von ihm selbst ge¬ 
schrieben. 8. geh. 18 Gr. 

Girardet, Frdr., Predigten über das Gebet des Herrn 
und andere freye Texte, gr. 8. 1 Thlr. 8 Gr. 

Hacker, Dr. J. G. A., Formulare und Materialien zu 
kleinen Auitsreden an Personen aus den gebildeten 
Ständen, is ßdchen. Zweyte verbesserte und ver¬ 
mehrte Auflage. 8 16 Gr. 

Kind, Fr., Gedichte. 2te verbesserte und vollständige 
Auflage, is u. 2s Bdchen, mit Kupfern nach Gerb, 
v. Kügelgen und Retzsch von W. Böhm und Jury. 
Taschenformat. 3 Thlr., auf Velinp. 5Thlr. 8 Gr. 

Dessen Lindenblüten, is Bändchen. (Fortsetzung der 
Tulpen und der Roswitha.) mit 1 Kupf. nach Ram- 
berg von Jury. 8. i Thlr. 12 Gr., auf Velinpapier 
2 Thlr. 18 Gr. 

Körner, Theodor, poetischer Nachlass. 4te Auflage in 
2 Bänden, in Taschenformat. 2 Thlr. 

Laun, Frdr., Glitts gesellige Abende. Die ersten zwölf, 
in 2 Bänden. 8. 3 Thlr. 

Dessen Reise zur Hinrichtung u. s. w., oder: Kleinig¬ 
keiten, 3s Bdchen. 8. 1 Thlr. 8 Gr. 

Schütze, St., Versuch einer Theorie des Komischen. 
8. 1 Thlr. 

Seume's, J. G., Spaziergang nach Syrakus, lr und 2r 
Theil. 4te neu durchgesehene Ausgabe, mit Anmer¬ 
kungen u. s. w. von Clodius. gr. 8. mit 1 Kupfer 
nach Schnorr von W. Böhm. 2 Thlr. 8 Gr., ohne 
das Kupfer 2 Thlr. 

Sillig, J. Fr., Bericht über die Wunderarztin Joh. Dor. 
Hummitzscli in Schönborn. 8. 3 Gr. 

Trautschold, J. G., das Leben der Andacht in 100 
geistlichen Liedern. Für Freunde der häuslichen Er¬ 
bauung, auch als Anhang zu jedem Gesangbuch. 8. 
auf Schreibpap. 12 Gr., auf Druckpap. 8 Gr. 
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In fl er Buchhandlung von C. F. Arneiang in Berlin, 

Brüderstrasse Nr. n., ist erschienen und versandt: 

Allgemeine 

Toxicologie 

oder 

Gift kunde, 

worin die 

Gifte des Mineral-Pflanzen -und Thierreichs 

aus dem . - ; 

physiologischen, pathologisclien und medicinisch - ge¬ 

richtlichen Gesichtspuncte untersucht werden. 

Nach dem Französischen 

des j 

Herrn M. P. Orfila, 

Doctors der Arzneywissenschaft an der medicinischen Facul- 

tät zu Paris, Professors der Physik und Chemie, Königl. 

Span, pensionirten Naturforschers u. s. W. 

Mit . ■ ■ 

Zusätzen und Anmerkungen 

von 

Dr. Sigism. Fr i e dr. Her mb s t d dt. 

Erster Theil gr. 8. Mit einer Kupfertafel 2 Rthlr. 

Zweyter Theil gr. 8. l Rthlr. 16 Gr. 

Der berühmte Herr Uebersetzer sagt in der Vor¬ 

rede: Gegenwärtiges Werk wird seinem Verfasser, dem 

Herrn Orfila, mit Recht einen classischen Ruhm grün¬ 

den. Es existirt zur Zeit kein ähnliches Werk über 

den genannten Gegenstand, das die Wichtigkeit seines 

Inhalts aus einem gleichen vielseitigen Gesichtspunct 

verfolgt und erschöpft hat; daher das gegenwärtige nicht 

nur jedem Arzte, Physiker, Chemiker und denkenden 

Pharmaceuten, vor deren Forum die darin abgehan¬ 

delten Materien speciell gehören, sondern selbst den¬ 

jenigen Justizbehörden als ein allgemeines Handbuch 

mit Recht empfohlen zu werden verdient, welche bey 

den durch Vergiftungen veranlassten Criminaluntersu- 

ch ungen, ein richterliches Erkenntniss abzufassen be¬ 

auftragt sind. 

Bey der Verdeutschung ist mehr auf eine treue 

Uebersetzung des Sinnes, als auf Eleganz der Sprache 

Rücksicht genommen worden. Was der Verfasser nicht 

berührt hatte, oder was meine eigene Erfahrungen über 

die in Rede stehenden Gegenstände, mich gelehrt ha¬ 

ben , ist theils in Zusätzen , theils in Anmerkungen 

nachgetragen. 

Den Aerzten Deutschlands 

kann es nicht uninteressant seyn, zu erfahren, wie auch 

iu Holland der thierische Magnetismus immer mehr Auf¬ 

merksamkeit gewinnt. Bey der vielfachen Bearbeitung 

dieses Gegenstandes dürfte daher folgende, so eben bey 

uns erschienene, Schrift nicht zu übersehen seyn: 

,m . s ,•*-.« f /•*'>, '••• C. ' C> / f i fc . I ■ i , . • 

Beobachtungen über die Heilkräfte des thierischen 

Magnetismus, von G. Bakker, Prof, der Heilkunde, 

H. hVolthers, Dr. der Medicin , und P. Hendriksz, 

Wundarzt, zu Groningen. Aus d. Holland, übersetzt 

von Dr. Fr. Bird. gr. 8. Preis 12 Gr. 

Ferner ist zur Volksbelehrung über einen vielbe¬ 

sprochenen Gegenstand bey uns erschienen: 

An meine Mitbürger, über die Vereinigung der bey- 

den, bis jetzt getrennten, protestantischen Kirchen¬ 

parteyen , von Herrn Domprediger Blanc in Halle, 

gr. 8. Preis 2 Gr. 

Obige beyden Schriften sind durch alle gute Buch¬ 

handlungen zu erhalten. 

Rengersche Buchhandlung in Halle. 

Sammlung nützlicher Aufsätze und Nachrichten, 

die Baukunst betreffend. 

Für angehende Baumeister und Freunde der Architek¬ 

tur herausgegeben von mehreren Mitgliedern des 

kön. preuss. Ober -Bau - Departements. 

Erster Jahrgang. Zweyter Band. 

Zweyte Auflage. Mit Kupfern, 

gr. 4. Berlin, in der Maurerschen Buchhandlung. 

Preis 2 Thlr. 

Mit diesem zweyten Bande ist nunmehr das Werk 

wieder vollständig, in 12 Banden bestehend, zu haben. 

An selbiges schliesst sich das 

Archiv für die Baukunst und ihre Hiilfswissen- 

schaften, r. 

davon der erste Band erschienen ist, an, und den Her¬ 

ren Pränumeranten auf selbiges würden diese 12 Bde. 

noch auf Verlangen um den ehemaligen Pränurnerations- 

preis von 18 Thlr. geliefert, wenn man sich mit sei¬ 

nen Bestellungen unmittelbar wendet an die 

Maur er sehe Buchhandlung 

in Berlin, Poststrasse Nr. 29. 

In meinem Verlage wird im Laufe dies. J. eine 

neue Schulausgabe der Anabasis des Xenophon er¬ 

scheinen , veranstaltet durch einen vieljährigen prakti¬ 

schen Schulmann, welcher seit geraumer Zeit daran 

arbeitete, deu Herrn Professor Stöphasius, Rector am 
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Pädagogium zu L. Frauen hieselbst. Die Einrich¬ 
tung dieses Schulbuches wird im Ganzen die nämliche 
seyn, wie in den vom Herrn Verfasser vor etlichen 
Jahren in seinen frühem Verhältnissen besorgten Aus¬ 
gaben des Julius Cäsar und des Sallhstius. Dem Texte 
nämlich , der nach den bewährtesten critischen Editio¬ 
nen aufs Neue sorgfältig durchgesehen worden, sollen 
Anmerkungen, grösstentheils grammatische, historische 
und geographische, in lateinischer Sprache, desgleichen 
ein vollständiges Wörterbuch, nebst den erforderlichen 
ludices, beygefugt werden. Literarische Notizen über 
Xenophons Leben und Schriften werden dem Texte 
vorangehen. 

Magdeburg, im Februar 1818. 

TV. Heinriehshofen. 

Bey TV. Engelmann in Leipzig ist erschienen und in 
allen Buchhandlungen zu haben: 

Observationes nonnullae de testicnlorum ex abdomine 
in scrotum descensu et partium genitalium anomaliis 
auctore Dr. Seiler c. IV. tabulis aeri incis. 4inaj. 
Preis 1 Rtlilr. 8 gGr. 

D er Verf. bemüht sich, durch Abbildungen aus 
Menschen und Thieren die Beschaffenheit und Verän¬ 
derung der Theile, welche beym Herabsteigen des Ho¬ 
den im Embryo zu beachten sind, deutlicher darzustel¬ 
len , als es bisher geschehen ist. Er beschreibt die 
Lage des Bauchfelles, so wie die Bildung der Haute, 
welche den Hoden und den Saamenstrang einschliessen, 
genau, und gibt zugleich eine, für den Wundarzt in¬ 
teressante, leicht verständliche Uebersicht über die ver¬ 
schiedenen Arten der Brüche. Sollte sich eine hin¬ 
längliche Anzahl von Subscribenten finden , so wird 
diese Schrift auch in deutscher Sprache erscheinen. 

Botanikern und Gartenfreunden 

machen wir ergebenst bekannt , dass an den vierten 

Nachtrag zu Dietrichs vollständigem Lexikon der 

Gärtnerey und Botanik gedruckt, und derselbe in we¬ 
nigen Wochen zu haben seyn wird. Unterdessen neh¬ 

men wir noch 2 Rtlilr. 6 Gr. Pränumeration au, und 
für eben so viel erlassen wir auch noch jeden der er- 
steren Bande. Die Pränumeration für das ganze Werk, 
incl. des vierten Nachtrags, betragt 33 Rtlilr., und der 
künftige Preis 44 Rtlilr. Die mehresten auswärtigen 
Buchhandlungen besorgen ebenfalls vollständige Exem¬ 
plare oder einzelne Theile für den Pränumerations- 

preis. 

Buchhändler Gebr. Gädiche in Berlin. 

Bey uns ist erschienen und durch alle gute Buchhand¬ 
lungen zu erhalten: 

^Abraham Gottlob Werners letztes Mineral - System, 

aus dessen Nachlass auf Oberbergamtliche Verord¬ 
nung vom Bergrath Freieslebeti herausgegeben , und 
mit Erläuterungen des Edelstein - Inspectors Breit- 

haupt und Custos Köhlers versehen, gr. 8. broch. 
auf Druckpap. 9 Gr., Schreibp. 12 Gr. und Velinp. 
i5 Gr. 

Dem mineralogischen Publico geben wir hiermit die 
erfreuliche Nachricht von der Erscheinung dieses in¬ 
teressanten Nachlasses des unsterblichen Werners in 
der Hoffnung, dass dessen zahlreiche Verehrer und 
Freunde sich bald selbst mit dem Inhalte bekannt ma¬ 
chen werden. 

Freyberg, im December 1817. 

Craz und Gerlach. 

Anzeige. 

Noch nicht ganz vollendet im Original kündigt J. 
A. Kienreich in Grätz einen Nachdruck von: 

B. M. Schnappinger’s (G. B. geistl. Raths, Doctors u, 
Professors der Theol. an der Univ. Freyburg), heil. 
Schrift des neuen Bundes, mit vollständig erklären¬ 
den Anmerkungen. Dritte, von dem Autor abermals 
verbesserte Original - Auflage. 4 Bände gr. 8. 

an. Wenn je ein Nachdruck unerwartet, so ist’s die¬ 
ser, indem Unterzeichnete Verlagshandlung des Origi¬ 
nals zur Vermeidung desselben, den Preis für dieses 
classische, in 4 starken Bänden compress in gr. 8. ge¬ 
druckten, 170 Bogen enthaltenden, Werks auf nicht 
mehr als 8 Fl. oder 5 Thlr. 8 Gr. festgesetzt hat, ein 
Preis, bey welchem der Nachdruck sicher keine Vor¬ 
theile gewähren kann. — Indem ich dieses hier an- 
zeige, fordere ich zugleich alle Liebhaber und Beförderer 
dieses Werks zum Ankauf des Originals auf, welches 
jetzt gleich tfomplet um obigen geringen Preis durch 
alle gute Buchhandlungen Deutschlands und der k. k. 
Österreich. Staaten, namentlich in Brünn bey Gastl, 
Linz bey C. Hasslinger, Pesth bey Eggenberger und 
Hartleben, Prag bey Calve, Enders und Widtmann} 

Wien be)r Gerold, Ileubner und Volke, Kupffer und 
Wimmer und Schaumburg u. Comp, zu haben ist, und 
zweifle nicht, dass man gewiss lieber das sauber und 
mit vielem Fleiss correct gedruckte Original (worauf 
bey einem solchen W^erke viel ankommt), als einen 
erst zu erwartenden fehlerhaften oder vielleicht in Sto¬ 
ckung kommenden Nachdruck anschaffen wird. — Ue- 
berdies erbiete ich mich , allen Privatsammlern oder 
sonstigen Tbeilnehmern, welche den Betrag für 5 Expl. 
baar oder in guten Wechseln auf hier, Frankfurt, Leip¬ 
zig f Augsburg oder Nürnberg an mich einsenden, das 
6te gratis zu geben , und werde auch in entfernte 
Gegenden für billigen Transport sorgen. 

Tobias Löffler in Mannheim. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 9. des Februar. 1818. 

Botanik. 

Plantae rariores horti academici Monacensis descri- 
tae et observationibus illustratae a Francisco de 
aula de Schrank, horti directore, academiae re- 

giae scientiarum membro ordinario. Fase. I. II. 
Monaci 1817. Venditur in instituto lithographico 
scholae lestivalis. Jedes Heft mit 10 Kupfern in 

gr. Fol. (Jedes Heft Thlr.) 

Ein Prachtwerk nach Art des liortus Vindobo- 
nensis, mit schönen Kupfern, welche jedoch nur 
Theile der Pflanze, oft nur einen obern Ast, wie 
bey anchusa ochroleuca, Dalea Thouini, und gar 
keine Zergliederung der Blume und Frucht dar¬ 
stellen, was ein sehr wesentlicher Mangel ist. Der 
Text zu jeder Platte füllt ein ganzes Blatt, und ist 
lateinisch und deutsch in zwey Columnen. Die Ab¬ 
bildungen in punctirter Manier sind Steindruck, wo- 
bey die feinem Umrisse sich nicht so gut ausueh- 
men, als in Kupfer gestochen, und dennoch ist 
der Preis ziemlich hoch. Die Pflanzen, welche dar¬ 
gestellt werden , sind zum Theil schon längst in 
Gärten bekannt. Das erste Heft enthält: Cassia 
tumentosa , heliotropium grandiflorum, verschieden 
vom Peruviano durch grössere Blumen und Ge¬ 
ruch der Narcisse, nicht der Vanille, durch weni¬ 
ger behaarte, mehr eyrunde Blätter. Pelargonium 
gratuni W. En. In einer Anmerkung sagt der 
Vf., die pelargonia seyen für Decandristen anzu¬ 
sehen, und die Erodia mit den geraniis zu verbin¬ 
den, weil beyde Gattungen 10 Staubfäden hätten, 
nur uichl lauter beuteltragende, und weil auch die 
Zahl der Beutel nicht standhaft sey. Celsia vi- 
scosa Roth W. En. Salvia Barrelieri Tenore, la- 
bii inferioris corollini laciniis lateralibus falcatis, 
intermediis apice sacoatis. Der Hr. Vf. citirt nicht 
die ältern Synonyme, und dennoch scheint seine 
Pflanze von der durch Barrelier abgebildelen nur 
so verschieden , wie eine cultivirte Pflanze von einer 
wildwachsenden. Das Sackförmige der Unterlippe 
der Blumenkrone ist in Barrelier’s herrlicher Figur 
weit deutlicher als hier dargestellt. Anchusa ochro¬ 
leuca Biberst. Aquilegia bicolor Ebrh. Sie blüht 
früher und bleibt kleiner als die gemeine, und hat 
folia biternala, die gemeine triternata; die .Blumen 
werden, im Blumentöpfe erzogen, einfarbig blau. 
Eranthemum bicolor, foliis ovatis petiolatis subco- 
riaceis integerivimis, petiolis alatis, pedunculis axil- 

Erster Band. 

laribus solitariis petiolo longioribus subtrifloris. Eine 
schöne Pflanze mit weisser Blume, deren untere 
lacinia schwarzroth ist. Der Verf. unterscheidet 
Eranthemum corolla hypocrateriformi quinqueiida, 
anthera simplici; Justicia: corolla bilabiata, anthera 
simplici; Dianthera, oder nach seinem Vorschläge, 
Diptanthera: corolla bilabiata, antherae duae in 
quovis stamine, altera infra alteram. Dieser Cha¬ 
rakter ist schon von Cavanilles (wiewohl nicht gut) 
dargestellt, aber noch nicht benutzt worden, verdient 
es auch nicht, als Gattungskennzeichen aufgeführt 
zu werden. Dalea Thouini, decandra glabra, spi- 
cis terrainalibus pedunculatis ovatis subhirsutis, fo- 
liolis subquadrijugis obovatis emarginatis. Brassica 
sempervirens H. Paris. 

Im zweylen Hefte Cnicus car/inoides (Cirsium 
c. Fisch. Carliua Echinus Biberst.). Crotalaria ca- 
lyciria, foliis simplicibus lanceolatis: calyce bila- 
biato 5 partito corollam superante hirsuto, floribus 
sparsis extrafoliaceis solitariis declinatis; ist ähnlich, 
vielleicht nur Abänderung der anthylloides. Crotal. 
bialata, foliis simplicibus ovato-lanceolatis , caule 
ex stipulis decurrentibus subtrialato. Crotal. pu- 
bera Willd. Spec. pl. Clematis ccdycina. Pelargo¬ 
nium fraternum, umbellis subinultifloris, foliis tri- 
partitis: laciniis cuueatis dentatis; lateralibus bifi- 
dis, intermedia trifida, pelalis inlactis (ungefleckt, 
schneeweiss); scheint dem Verf. ein Blendling von 
p. tripartitum, auf welches der Blumenstaub von 
formosum gekommen ist. Potenlilla pedatci W. 
Enum. Solanum Fontanesianum, caule berbaceo 
hispidissimo, foliis bipinnatifidis subtomentosis sub- 
spinosis; lobis rofundatis, bacca calice spinoso hi- 
spido tecta eiusque laciniis inerraibus coronata. Diese 
Pflanze halten wir kaum verschieden von Solan. 
tectuni, mit dem sie der Vf. nicht verglichen zu 
haben scheint. Er sagt: singularis species bacca 
quasi clandestina, allein solcher Nachtschatten, bac¬ 
ca clandestina , kennen wir schon seit geraumer 
Zeit fünf Arten. Die Blume ist in der Abbildung 
ganz unkenntlich. Panicum plicatum, eine schon 
sehr gemeine Treibhauspflanze; dazu fehlt das Sy¬ 
nonym Willd. Enum. H. Berol. p. io33. Lopezia 
fruticosa H. Paris, ist miniata W. Euura. suppl. 

Monographia generis primularum. Scripsit Dr. L 
G. C. Lehmann, societatt. hist. nat. Berol. phy- 
tograph. Hei bipol., hist. nat. Halens, et aliar. soc. 
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litt, membro. Cum tabulis aeneis IX. Lipsiae, 
sumptibus Joa. Ambr. Barth, 18x7. 9 S. in 4. 

Der Verf., aus Copenhagen gebürtig, hat auf 
Reisen durch Deutschland, Frankreich, die Schweiz 
und Ober - Italien, Gelegenheit gehabt, die liebli¬ 
che Gattung der Primeln an ihren natürlichen Stand¬ 
örtern und in den Pflanzensammlungen der berühm¬ 
testen Botaniker zu beobachten, und liefert hier 
eine gute Beschreibung des ganzen genus, von dem 
er 44 Arten, also noch einmal soviel, als in der letz¬ 
ten Aufzählung der Pflanzenarten Persoon, auflührt. 
Die Abbildungen stellen 20 , grösstentheils neue, 
Species vor, und sind in einer eigenen, sehr wei¬ 
chen Manier, einige wie getuscht gezeichnet, von 
Hm. Midier in Leipzig gut gestochen und schwarz 
oder grau gedruckt. 

Der Plan des Buches ist dieser, dass zuerst 
einige allgemeine Bemerkungen beygebracht wer¬ 
den über die altern Namen und die Standörter, 
wobey der Vf. anführt, dass nur in Europa, dem 
nördlichen Asien und Amerika primulae, in Africa 
nur eine einzige, die gemeine, vorkomme; hier hät¬ 
ten wir jedoch über diejenigen Arten, die der Vf. 
selbst lebendig gefunden haben muss, etwas Aus¬ 
führlicheres und Bestimmteres in Beziehung auf 
Klima, Boden, Häufigkeit des Vorkommens zu le¬ 
sen gewünscht. 

In der Beschreibung des Habitus findet der Vf. 
das genus sehr natürlich und genau abgegränzt, was 
es aber nun wohl wenigstens hier nicht ist, wenn 
man an Aretia und Androsace erinnert wird. Für 
das künstliche System gibt der Vf. keinen andern 
bedeutenden Unterschied der Aretia und primula 
an, als dass jene eine capsula 5 valvis habe, pri¬ 
mula eine capsulam dentibus decem (kurz vorher 
steht sex ad decem, ein*Druckfehler, statt 5 - ad 
decem) dehiscentem, was zur Trennung gar nicht 
hinreicht; eben so wenig genügend ist die Defini¬ 
tion der Androsace, und bey Cortusa steht auch 
nichts weiter zur besondern Bezeichnung, als Lin¬ 
nens: corollae faux annulo elevato, welchen Cha¬ 
rakter ein Alpenbesteiger genauer untersucht haben 
könnte. In der ausführlichen Beschreibung der Be- 
fruchlungstheile der Gattung ist die SchVebersche 
Darstellung mit wenigen Einschiebseln wiedeidiolt. 
Sodann folgen Definitionen aller Gattungen in einer 
Uebersicht, wobey wir nur wünschten , dass sie 
mehr gegenseitige Beziehung auf einander hätten ; 
und hierauf ausführliche Charakteristik und Syno¬ 
nymie der einzelnen Arten. Die neuen Arten sind 
prim, suaveolens, Tab. I., von Berloloni in einer 
kurzen Notiz zuerst bekannt gemacht, die Hr. Leh¬ 
mann aus dem botan. Journale von Paris citirt; 
das Citat ist aber undeutlich angegeben, und sollte 
heissen Journal de bolanique, Paris 1810. T. II. p. 76. 
Pr. inflata * foliis obovatis obtusis obsolete dentato- 
crenatis hirsutis, calycibus ovatis inflatis, corollae 
limbo concavo, Tab. II. aus Ungarn. Rec. besitzt 

eine höchst ähnliche Pflanze, an der selbst der Rand 

der Blumeneinschnitte wie bey inflata gezälmelt 
ist, würde sie jedoch nicht für eine eigne Art an¬ 
sehn. P. Fluggeana, Tab. II., Perreinima Flügge 
Annal. mus. Par. 12. t. 07., ganz wie eine culti- 
virte pr. veris, mit rolher Blume, aber tief Öthei- 
ligem , fast öblättrigem Kelche, vom Vf. im wär- 
ineru Tyrol wild gelunden; demungeachtet kann 
auch eine so bedeutende Abweichung im Bau des 
Kelches allein nicht hinreichen, um diese Art von 
der so sehr abwechselnden prim, elatior zu tren- 

[ neu. P. Pallasii fol. obovato-oblongis eroso-den- 
tatis glabris subundulatis, umbella pubescente, ca¬ 
lycibus ovatis hiantibus, corollae limbo plano, T. III. 
V om Altai. Primula amoeria Biberst., wird zuerst 
hier Tab. III. abgebildet. Nach einer handschrift¬ 
lichen Notiz, die Recens. vorfand, sammelte Pallas 
diese Pflanze auf dem Berge Paeschaur und Raflaix. 
Pr. Balbisii, foliis obovatis obtusis pubescentibus 
grosse serralis margine ciliatis , umbella multiflora 
erecta , laciniis calycinis ovatis margine ciliatis. 
In Ober-Italien. Pr. microcdyx, foliis obovalo- 
cuneitormibus prolunde dentalis glabris, involucri 
foliolis rotundato-ovalis miuimis, calycibus bre- 
vissimis hiantibus, Tab. IV.; auf den Alpen von 
Nizza. Diese Art hat etwas Aehnliches mit der 
ciliata, allein die Blätter sind ganz unbehaart. Pr. 
lorigifo/ia. Das Citat von Ventenat hört. Cels. muss 
heissen tab. 4 2 nicht 4o. Der gute Charakter, auf 
den schon Ventenat hindeutet: pedicellis involucro 
brevioribus hätte eine Erwähnung verdient. Hor- 
nemanniana Tab. IV. Die stricta Horn, oder Jari- 
nosa ß, stricta YVahlenberg; fl. Dan. t. i385. Sie 
unterscheidet sich nur durch mehrere Zartheit und 
Verlängerung der Blumenkrone von der farinosa, 
und scheint eine blosse Abänderung derselben. Auf 
die Zahl der Blumen kömmt gar nichts an, denn 
es gibt Exemplare der gedrungensten farinosa, die 
auch nur drey Blumen tragen. Pr. exaltata, foliis 
obovato-oblongis integerrimis glabris, umbella mul¬ 
tiflora, limbi laciniis bifidis, lobis ovatis acutis ; aus 
Sibirien jenseits des Baikal’s, ohne Abbildung. Pr. 
Altaica, foliis oblongo-lanceolatis subintegris pe- 
tiolatis , umbella multiflora , floribus exterioribus 
nutanlibus, invoiuci'i foliolis linearibus acutis, ca- 
lycis tubo subaequante, Tab. V. Hat auch den 
Habitus einer verlängerten und unbestimmten fa¬ 
rinosa, jedoch scheinen die Blattadern viel stär¬ 
ker. Primula Sibirica , Tab. V. Unsere Exem¬ 
plare stimmen nicht ganz mit des Verls. Beschrei¬ 
bung und Abbildung; die Blätter sind nicht obo- 
vato-subrotunda , sondern ovalia, die calyces nicht 
laciniis obtusis, sondern acutiusculis, jedoch dass 
es dieselbe Art sey, lehrt der deutliche Miltelnerve 
und der Fundort. Pr. gigaritea, Tab. VI. Bey 
der Definition dieser Pflanze würde Recens. darauf, 
dass die Blätter aus der Mitte bis zur Basis ganz- 
randig sind, hingedeutet haben, was besonders bey 
den kleinern Exemplaren dieser Art, die ganz rhotn- 
boidalisclie Blätter und grosse Zähne haben, sehr 
bezeichnend ist. Das Scapo altissimo Wüldenow’s 
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kann Rec. so wenig als der Verf. billigen, sowohl 
weil es unbestimmt ausgedrückt ist, als auch weil 
diese scapi bisweilen nur 4 Zoll lang sind. Prim. 
Magellamca foliis rhombeo - ovalis acutis cienato- 
dentalis, umbella multiflora pulverulenta, involucri 
foliolis lanceolatis aculis t. VI. Der vorigen sehr 
ähnlich, und nur durch das involucrum verschie¬ 
den. Jedoch möchte hier Rec. nicht entscheiden, 
da er die Pflanze nicht in Natur gesehen hat. Pr. 
Mistästnnica Miehaux. t. VII. Pr. Egallicensis, 
foliis integerrimis petiolatis glabris margiue parum 
revolutis, calycibus subtus globosis dehinc penta- 
gonis, corolla semisupera, limbi laciniis obconicis 
semibifidis. Tab. VH. Aus Grönland. Den Zweifel, 
ob diese Pflanze wegen der corolla semisupera nicht 
vielleicht generisch verschieden sey, kann inan nach 
den hier gegebenen Notizen nicht lösen. Pr. a/gida 
foliis ovatis subhastatisque argute serratis glabris, 
umbella 5 — 4flora calycibus profunde quinquefidis 
tubo (tubum) subaequantibus, limbi laciniis obcorda- 
tis profunde bifidis. Tab. VII. Am Kaukasus. Der 
Ausdruck folia subhastata bezieht sich wahrschein¬ 
lich darauf, dass bey manchen Blättern die unter¬ 
sten Zähne etw as zurückgebogen sind , das findet 
man aber auch an einigen andern Arten bisw'eilen, 
und das Wort subhastata kann dies nicht anzei- 
gen. Prim, pubescens, villosa Jacq. Mise. Davon 
trennt der Vf. villosa Pers. (viscosa Lam. hirsuta 

Allion.), allein die Gründe dieser Trennung sind 
nicht gehörig entwickelt, was um so mehr nöthig 
war, da der Verf. die Jacquinschen Abbildungen 
beyde als unpassend bezeichnet, jedoch nicht ge¬ 
nau anzeigt, in welchen Stücken bey jeder ge¬ 
fehlt ist. Aus den Definitionen und Beschreibun¬ 
gen lasst sich blos Folgendes als bezeichnend aus¬ 
heben : pubescens hat folia oblonga crenata subhir- 
suta viscosa (in der Beschreibung subviscosa) mar- 
gine ciliata , umbellam multifloram erectam, sca- 
pum und calyces campaniformes pubescenti- vis- 
cosos (longitudine limbi [?] corollae): corollam ru- 
bro-badiam ad faucem annulo flavescente; limbi 
lacinias obeordatas emarginatas; villosa, folia ob- 
longo - ovalia serrulata (in der Beschreibung un- 
dique villosa), pallide viridia, scapum 2 — äflorum 
erectuin teretem (villosum subglutinosum , foliis 
breviorem), calyces globosos tubo triplo breviores, 
corollae (coeruleae s. violaceae) tubum villosulum, 
limbi lacinias obconicas emarginatas. Angeführt 
wird noch, dass in der Cultur der scapus der vil¬ 
losa spannenlang, und die Blatter doppelt so gross 
als bey der wilden Pflanze werden , und dass die 
Blütenfarbe und Behaarung der Blätter bey villosa 
abändert. Rec. besitzt Exemplare aus Krain und 
Südfrankreich, die, nach den zuverlässigem Cha¬ 
rakteren, zur villosa gehören, aber scapum foliis 
longiorem multiflorum und calyces corollae tubo 
duplo bieviores, übrigens blaue Blumen haben, die 
sich also nach des Verfs. Bezeichnung nicht gewiss 
bestimmen lassen. Schleichers villosa zieht der Vf. 
mit ciliata Schrank, in eine Art zusammen.— Pr. 
Flörheana Schrad. Tab. VIII., der ciliata ähnlich, 

hat aber folia glabra subviscosa und llores (in sca- 
po) subsessiles. Allionii, Journ. botan. 2. p. 2Ü2. 
Wenn hier das oben erwähnte Journal gemeint ist, 
so ist das Ci lat unrichtig, denn diese primula steht 
gar nicht in dem Journal. Es ist: glutinosa Allio¬ 
nii, Pr. truncata, Tab. VIII., ist unterschieden von 
minima durch folia subpubescentia apice 5-(nicht 
multi-) dentata, scapus foliis brevior, corollae fauce 
nuda, nicht villosa, limbi laclnulis linearibus; scheint 
uns aber nicht eigne Art , denn die Gestalt der 
Blume wechselt, und die Länge des scapus gibt bey 
dieser Art keinen Charakter. Pr. saxifragifolia, 
foliis obovato - cuneatis petiolatis serrato - lobatis, 
umbella 2 —3 flora, calycibus profunde 5 partitis 
tubo triplo brevioribus, limbi laciniis semibiüdis. 
Tab. IX.; aus Unalaschka. Eine sehr artige Pflanze, 

die wir, ohne ihren Geburtsortzu wissen, besassen, 
und in der sehr guten Abbildung leicht erkannten. 
Die Blätter haben nicht immer so tief getrennte 
und spitzige Zähne wie hier, sind aber denen der 
saxifraga um so ähnlicher. Pr. aretioides, T. IX.; 
ans Persien, ganz nach dem Modell der f^italiana, 
die der Vf. nicht zur primula zählt, nur mit lang¬ 
behaarten Blättern und sehr langem tubus der Blu¬ 
me. Pr. crassif'olia, foliis obovatis glabris crenato- 
serratis in petiolum decurrentibus, umbella multi¬ 
flora, floribus nutantibus, limbo plano, laciniis ova- 
libus integerrimis (inlegris) T. IX..; aus dem Orient. 
Der Bau der Blumenblätter ist wie an verticillata, 
die den Beschluss macht. Das Aeussere des Buchs 
macht der Verlagshandlung Ehre. Durch ein von 
ihr nicht verschuldetes Versehen ist das Papier zum 
Texte kleiner als das zu den Kupfern. 

Medicin. Heilquellen. 

Salzbrunn, oder das Schlesische Selterwasser. Von 
Doct. August Zemplin , Reichsgräflich von Hoch- 

bergischer (in) Brunnen - Arzt zu Salzbrunn, ausübender 

Arzt- zu Waldenburg. Schweidnitz, gedr, bey Carl 

Friedrich Stuckart. 1817. (X. u. 188 S. 8.) 

Der Salzbrunnen ist schon längst bekannt ge¬ 
wesen, schon Schwenkfeld im Calalogus stirpium 
et fossilium Silesiae 1601. erwähnt desselben, und 
in Hulelands Beschreibung der Heilquellen ist eine 
Analyse des Wassers gegeben; eine zweyte nach 
Hrn. Dr. Fischers Angabe zeigt im Oberbrunnen 
Natrum 8 Gran, Glaubersalz 5, 2, Kochsalz 1,012, 
kohlensauren Kalk 2,02, kohlensauren Talk 1, I, 
Kieselerde 0,24, Eisen 0,018, Rückstand 16; Koh¬ 
lensäure frey und halbverbunden in 100 Zoll, 98 
C. Zoll. Erst seit 1812. ward der Ort besucht und 
dessen Wasser versendet; 1816. waren schon 80,000 
Flaschen verschickt, und im Sommer desselben 
Jahres besuchten 90 Personen den Brunnen. Ei¬ 
nige andere Quellen in derselben enthalten mehr 
oder weniger Eisen, und so können auch sie bey 
besondern Compücatiönen gebraucht werden. Nach 
den Beobachtungen des Verfs. bekam das W asser 
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besonders Brustkranken, deren Krankheit mehr 
chronisch als acut gewesen war, und Leberkran¬ 
ken. Im Ganzen glaubt Herr Dr. Z. berechtigt zu 
se^n, das Wasser da zu empfehlen, wo das von 
Selters Dienste leistet. Das Aeussere des Buches 
ist gut; nur haben sich einige Druckfehler einge¬ 
schlichen , z. B. mehrere Male hyosoyamus und 
phtysis. 

Dramatische Literatur^ 

Almanach dramatischer Spiele u. s. w., von A. v. 
Kotzehue. Sechszehnter Jahrgang. Leipzig, bey 
Kummer. 1818. 288 S. kl. 8. (1 Thlr. r6 Gr.) 

Wenn die Grösse des Mitleids im Zuschauer 
lediglich von der Grösse des Leidens auf der Büh¬ 
ne abhinge, so müsste das erste Stück, die PVü- 
ste, von der gewaltigsten Wirkung seyn. Ein Va¬ 
ter und seine Tochter befinden sich bis gegen das 
Ende in dem Zustande des eigentlichen Verschmach- 
tens vor Durst, ohne jedoch dadurch am. Reden 
und Beten verhindert zu werden. Ein junger Ara¬ 
ber giesst endlich an des Mägdleins erlöschenden 
Lebensdocht ein wenig Wein, den unter diesen 
Umständen der Prophet erlaubt, und nachdem er 
es dem verfolgenden Sclavenhändler theuer abge¬ 
kauft hat, verlobt er sich mit der frohen Braut — 
alles in Einem Act, was auch die Pathologen ge¬ 
gen diese schnelle Cur einer schon so weit vorge¬ 
rückten Verdurstung einwenden mögen. Der Frey- 
viaurer ist ein artiges Lustspiel , welches die Neu¬ 
gierde einer jungen Frau und eines geckenhaften 
Grafen, in die Geheimnisse der Maurerey einzu¬ 
dringen, angenehm bewegt. 17. A. w. g., oder die 
Einladungskarte, ist ein Theaterschwank, zu dessen 
Ausführung der Umstand mitwirken muss, dass die 
vier Buchstaben, welche heissen sollen: „um Ant¬ 
wort wird gebeten,“ auch heissen können: ,,und 
Abends wird getanzt.“ Hätte der Verf. die ver¬ 
schiedenen möglichen Auslegungen derselben, die 
er am Schlüsse aufzählt, selbstparodirend noch um 
die eine vermehrt: „und Alles wie gewöhnlich,“ 
so hätte er der Kritik eine unangenehme Mühe 
abgenommen. Marie, eine dramatische Idylle, ist 
in der Manier der Rosen geschrieben; doch ist das 
Verhältnis weniger zart, und den Begriff der Idylle 
hebt gewissermaassen die theaterhafte Verwickelung 
der Vorgeschichte und die Rettung des Kindes aus 
dem Wasser auf. Der Sohn eines bemittelten 
Landmannes liebt eine Fremde, die als Magd im 
Hause lebt, und die Heerde weidet. Sie rettet des 
Allen Enkelin, die in’s Wasser fällt, und da sich 
findet, dass ihr Vater ihm einst in der Schlacht 
das Leben gerettet hat, so gibt er sie dem Sohne 
zum W eibe. Wenn er das auch ohne dieses Ret- 
tungswesen thäte, so würde er dem Rec. besser 
gefallen. Der Inhalt des Spiegels ist beschämte Ei- 
l'ersiichteley. Die Verse sind Alexandriner, und 
die Reime regelmässig croisirt , also1 doch etwas 
Neues. Die sechste Sceue, wo der Mann hinter 

280 

dem Spiegel uen Monolog seiner Frau commentirt, 
hat viel von der ähnlichen in den Mitschuldigen 
au sich gebiacht; nur die Hauptsache fehlt, das 
IiiLeiesse. denn man weiss genau vorher wae alles 
ablaufen muss. Verführt wird die Frau nicht aus¬ 
ser durch den Reim auf „haben“ zu dem garsti¬ 
gen Verse: 6 

Spitzbuben, wartet nur! man wird euch Rübchen schalen'. 
Da sie die Drohung nicht buchstäblich erfüllt, so 
ist das, im feinem Lustspiele, verzeihlich. Erin¬ 
nert sich doch Rec. vor einiger Zeit sogar in einer 
Iragödie ein Aetsch! Aetsch! gelesen zu haben. 
Auch compensirt sich diese Abweichung in’s Ge¬ 
meine anderwärts: denn im Freymaurer weicht der 
Bediente, Hans, aufwärts in’s Pretiöse aus, und 
sagt statt des Sprichworts: ich weiss, wo Barthel 
Most holt, viel vornehmer: ich weiss, woher der 
Bartjiel Most verschreibt, wenn schon Most nicht 
eben sonderlich versendbar ist. 

Das letzte Stück ist eine Umarbeitung des vor mehr als 

zwanzig Jahren erschienenen Schauspiels, Lei Peyrouse. Der 

Seefahrer lebt seit Jahren auf einem Eiland als Gatte einer 

jungen Wilden, von der er einen Sohn hat. Hier sucht- und 

findet ihn seine frühere Gattin mit seinem älteren Sohne, 

und die Wilde, die Unauflöslichkeit des Missgeschicks be¬ 

greifend, macht Platz durch freywilligen Tod. Der Dichter 

sagt in einem kurzen Vorwort, das Stück habe früher wenig 

Glück gemacht, der Ausgang habe nicht befriediget, auch sey 

inancner andere Auswuchs wegzuschneiden gewesen, und daher 

diese Umgestaltung. „Ich hoffe,“ setzt er hinzu, „dem Publi¬ 

cum noch öfter zu beweisen, dass ich mir selbst eiu strenger 

Richter bin , und dass, wenn das Alter auf einer Seite an Ein¬ 

bildungskraft verliert, es auf der andern an Geschmack gowinnt.“ 

Was den Ausgang betrifft, der befriediget auch jetzt nicht auf 

die Art, welche man vom nicht tragischen Ernstspiele (Schau- 

spielej verlangt. La Peyrouse verliert die liebenswürdige Mal— 

wine; Adelaide erhält einen Gatten mit einem ehebrecherischen 

Rinde, und, da Malwinens dod seine Liebe zu ihr nicht auf- 

lieben kann, sondern nur verstärken muss, mit halbem HerzeH 

wieder. Wie verzeihlich auch La Peyrouse’s Concubinat mit 

der Wilden, er hat immer wissentlich eine Untreue begangen, 

und würde, als der einzige Schuldhafte, nur dann zum Helden 

des Stücks taugen, wenn er fiele. Malwinens Selbstopferung 

stempelt den StofF zu rein tragischem Gebrauch. Hr. v. K. hat, 

des gereifteren Geschmackes ungeachtet, noch nicht gefühlt, dass 

zu diesem Behuf Malwina zur Hauptperson des Stückes gemacht, 

poetisch zum tragischen Opfer geschmückt, und auf ihr Schicksal 

der Antheii des Zuschauers vorzugsweise gerichtet werden musste. 

Möge der Dichter, dem die Bühne so manches Würdige und Ge¬ 

lungene verdankt, noch 2 o Jahre leben, und dann diesen Stoff, den 

er mit Recht für sehr interessant hält, zum dritten Male umarbei¬ 

ten. Er hat jetzt aus zweyActen Einen gemacht; mache er dann 

ausdemEinen wieder drey, damit er Raum gewinnt, den Charakter 

der Unglücklichen gehörig zu etabliren, und uns mit ihrem Glück, 

vor dem Eintritt des Unglücks, bekannt zu machen. ErstZustand, 

dann Peripetie, dann Katastrophe; so ist für dergleichen Fälle die 

alte, aristotel, Ordnung, die nicht leicht einer ungestraft Übertritt. 

Die Bilder sind diesmal wahre Fratzen, zumal die Frau vor 
,t 

dem Spiegel, Auf einen Almanach, der so gut abgeht, sollte die 

Verlagshandlung mehr für eine geschmackvolle Ausstattung wen¬ 

den; sie ist es sich, dem Autor uud dem Publicum schuldig. 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 10. des Februar. 36- 1818. 

Bibelgesellschaften. 

The ihirteenth report of the british and foreign 

Bible Society MDCCCXPII', with an appendix, 

containing extrcicts of correspondence (dreyzehn- 

ter Bericht der Bibelgesellschaft für Britannien 

und das Ausland 1817; mit einem Anhang, ent¬ 

haltend Auszüge von Briefen etc.). London 1817 i 

46o S. 1 

Die immer steigende Seitenzahl der jährlichen in¬ 
teressanten Berichte der brittischen Bibelgesellschaf¬ 
ten zeigt das Wachsthum des grossen welthistori¬ 
schen Wirkens für die Bibelsache in unsrer Zeit 
von Jahr zu Jahr. Wir wollen aus vorliegendem 
uns so eben zu Händen gekommenen Bericht ei¬ 
nige der wichtigsten Thatsachen des verflossenen 
Jahres ausheben. — Die Niederländische Bibelge¬ 
sellschaft hat im Juny 1816 eine Generalversamm¬ 
lung aller Hiilfsgesellschaften in den Niederlanden, 
deren Zahl auf 60 gestiegen ist, gehalten, und sich! 
vollständiger organisirt; sie ist mit dem Druck ei-i 
uer neuen Stereotypausgabe der Bibel in holländi¬ 
scher Sprache beschäftigt; und die Uebersetzuüg 
des 11. und 12. Berichts der brittischen Jßibelge- 
sellschaft ins Holländische hat viel zur Verbrei¬ 
tung eines allgemeinen günstigen Sinnes für die Bi¬ 
belsache beygetragen. — Die Bibelgesellschaft des 
Königreichs Hannooer hat den Druck einer Bibel¬ 
ausgabe von 10,000 Exemplaren vollendet; eine 
Hülfsgesellschalt inOstlriesland errichtet: und durch 
ihre Osnabrücksclie Hiilfsgesellschaft auch unter' 
den Katholicken viel gewirkt. — Die preussische 
Bibelgesellschaft fährt fort, sich weiter zu ver¬ 
breiten; zu ihren 8 bisherigen Hiilfsgesellschaften 
sind 12 hinzugekommen; sie ist beschäftigt 3 grosse 
Auflagen der deutschen Bibel, und eine wendische' 
Bibel für die Wenden in der Niederlausitz zu 
drucken; am 2. Aug. 1816 war ihre zweyte feyer- 
liche Jahresversammlung, und der dabey gedruckte 
Bericht ist höchst interessant; sie ist auls neue mit 
5oo Pfd. von der brilt. Bibelgesellschaft unterstützt 
worden; die vom Herrn v. Dielz zu Berlin besorg¬ 
te Herausgabe der Bibel in türkischer Sprache ist 
durch seinen am 8. April 18,17 erfolgten Tod un¬ 
terbrochen. Prof. Vater zu Königsberg hat 5o Ab- 

Lrsier Band. 

drücke des Briefs an die Römer und des an die 
Hebräer in arabischer Sprache an die Committee 
der brittischen Bibelgesellschaft gesandt. Ein sehr 
freundlicher Brief des Königs von Preussen an die 
preuss. Bibelgesellschaft auf ihren ihm übersandten 
Bericht findet sich gleichfalls hier. — Die k. Sächsi¬ 
sche Bibelgesellschaft, welche vom Könige von 
Sachsen Postfreyheit erhalten hat, ist beschäftigt 
10,000 deutsche Bibeln, in Richters Uebersetzung 
der Bibel für die Wenden in der Oberlausitz zu 
drucken, wozu sie 4oo Pfd. von der brittischen 
Bibelgesellschaft zur Hülfe erhalten; jeder, der con- 

firfnirt wird, wird hinfüro in Sachsen mit einer 
Bibel durch die geistlichen Behörden thunlichst ver¬ 
sehen werden. — Die Frankfurter Bibelgesellschaft 
theilte Bibeln hauptsächlich an Arme und Gefan¬ 
gene in der Stadt, und an viele aus den benach¬ 
barten Gegenden, wo keine Bibelgesellschaften sind, 

aus, zu welchem letztem Behuf sie von der brit¬ 
tischen Gesellschaft mit 5oo Pfd. unterstützt wurde, 
so wie mit noch 100 Pfd. um dem armen District 
im Ödeuwähle mit Bibeln beyzustehen, und eine 
Bibelgesellschaft in Worms zu fördern. Die letz¬ 
ten beyden BibelverbindungeU werden sich indess 
hinfüro der für das Grossherzogthum Hessen zu¬ 
sammengetretenen Bibelgesellschaft anschliessen. — 
Zu’ Marburg hatte Leander van Ess bis zum 
Juny 181Ö von seinem neuen Testament 5i,i46 
Exemplare, von der lutherischen Bibel i5oo Exem¬ 
plare und von dem lutherischen neuen Testament 
aSoo Exemplare vertheilt; er ward von neuem mit 
5oo Pfd. unterstützt. Auch Gassner in München 
hat nahe an 20,000 von seinem n. T. abgesetzh und 
einen treflichen Brief über dieselben vom Kron¬ 
prinzen von Baiern erhalten. Ueberhaupt scheint 
sich nach mehrern Briefen ein Streben nach der 
Bibel unter den deutschen Katholiken zu äussern, 
das keine päpstliche Bulle mehr unterdrücken kann, 

und das sich an einem gewissen Orte dein Gene¬ 
räl vicar, der das verbreitete n. 'Test, wieder zu¬ 
rückgenommen haben wollte, so ernstlich wider- 
selzte, dass er von seinem Vorhaben abstehen 
musste. — Die Wiirtembergsefie Bibelgesellschaft 
bereitet, nachdem sie an 10,000 Bibeln und 2000 
Testamente verbreitet hat, eine zweyte Bibelaus¬ 
gabe mit stehenden Lettern vor, und hat dazu 200 
Pich Unterstützung erhalten. — Die Strasburger 
Bibelgesellschaft druckt an einer deutschen Bibel¬ 
ausgabe von 20,000 Exemplaren für die protestan- 

m 
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tischen Gemeinen im Eisass. — Unter den Schwei¬ 
zerischen Bibelgesellschaften ist die zu Basel, die 

schon über i 6,öoo Bibeln und 12,000 n. Test, ver¬ 

breitet hat, aufs neue mit dem Druck mehrerer 

deutschen und französischen Bibelausgaben beschäf¬ 

tigt, wozu sie von der brittischen Gesellschaft mit 

öoo Pfd. unterstützt ist; und die zu Zürch hat eine 

deutsche Bibelausgabe in Folio und Octav been¬ 

digt. — Im Norden von Deutschland druckt die 

Hamburg er Bibelgesellschaft an einer Bibelausgabe 

von 10,000 Exemplaren; die Bibelgesellschaften zu 

'Bremen und Lübeck fahren in ihrer Bibel verthei- 

lang, fort: die Bibelgesellschaft zu Braimschweig 
hat eine Aufforderung an das Publikum zur Un¬ 

terstützung der Bibelsache erlassen $ für Meklen- 
burg z,u Schwerin, für Lauenburg zu.Ratzeburg 
und für das I ürslenthum Lübeck zu Latin sind 

durcjh den Schollischen Prediger und Abgeordneten 

der brittischen Bibelgesellschaft flenderson beson¬ 

dere Bibelgesellschaften eingeleitet, die schon alle 

die Bestätigungen ihrer verschiedenen Landesherren 

erhalten haben. — Die Schiess wig - Llolsteinsche 
Bibelgesellschaft hat an So Hulfsgeselischaften in 

Bibelvereinen gestiftet, ein Bibelmagazin, woraus 

jeder ohne Unterschied Bibeln aller Art zu einem 

sehr massigen Preis kaufen kann, zur Steuerung 

des Wuchers mit Bibeln angelegt, und überhaupt 

durch mancherfey nachahmungswerthe Einrichtun¬ 

gen für die Bibelverbreitung gesorgt. — Die däni¬ 
sche Bibelgesellschaft hat die Revision einer neuen 

verbesserten Ausgabe des neuen Test, beynahe voll¬ 

endet, und zu einem neuen dänischen Bibeldruck 

von 10.000 Exemplaren 5oo Pfd. Unterstützung er¬ 

halten; zu Odensee hat sie eine blühende Hülfs- 

gesellschaft; auf den Ferröschen Inseln, in deren 

besonderen Sprache zum erstenmal jetzt der Ma¬ 

th äus gedruckt wird, fand sie verhältnissmässig 

sehr viele Beförderer; in Issland und Westindiern 

hat sie Zweiggesellschaften bekommen; mit dem 

Druck des Creolischen neuen Test, für die christ¬ 

lichen Neger in Westindien ist sie beschäftigt. — 

Die Schwedische Bibelgesellschaft hat sehr er¬ 

wünschten Fortgang; ausser der gewöhnlichen schwe- 

dischen Bibel, wozu sie die Typen von der evan¬ 

gelischen Gesellschaft, (die hinfüro nicht mehr 

Bibelgesellschaft sondern nur eine christliche Tra- 

ctatgesellschaft seyn wrill) erhielt, hat sie in Leip¬ 

zig ein Taschen - neu - 'Testament drucken lassen; 

unter den neuern sich bildenden Hiilfsgesellschaf- 

ten ist die zu Upsala, so wie die schon früher zu 

Lund entstandene, wegen der grossen Wirksam¬ 

keit auf die Studirenden aus ganz Schweden, wich¬ 

tig ; in Gothenburg ist eine Bibelgesellschaft unter 

den Kindern entstanden, wovon liier ganz interes¬ 

sante Nachrichten mitgetheilt werden. — In Nor¬ 
wegen ist zu Christiania eine Committee zu einer 

Bibelgesellschaft zusammengetreten, der die brilti— 

sehe Bibelgesellschaft 5oo Pfd. zur Unterstützung 

des von ihr beabsichtigten Bibeldrucks angeboten 

hat. — Unter allen Ländern ausser England ge¬ 

schieht aber am meisten für die Bibelgesellschaft in 

Russland. Der Kaiser selbst ist ihr an die Spitze 

getreten, und thut alles mögliche für sie. Noch 

neulich hat er ihr ein schönes Haus zu Petersburg 

geschenkt, wo alle ihre Druckereyen, Bibelnieder¬ 

lagen u. s. vv. vereinigt sind. Im Jahr iöiß sind 

87,100 Abdrücke der Bibel in verschiedenen Spra¬ 

chen von ihr gemacht; zum Jahr 1817 sind 69,000 

und zum Jahr 1818 gar 106,000 Abdrucke zu ma¬ 

chen im Anschlag. Die kalmückischen Evangelien 

so wie die persischen neuen Test, werden auch 

von den nicht christlichen Stämmen im Süden des 

Ungeheuern Russischen Reichs sehr gesucht. In 

Finnland wird mit Unterstützung des Kaisers an 

einer finnischen Quart - Bibel gedruckt. Von den 

deutschen, slavonischen, esthnischen, lettischen, 

finnländischen, alt - und neugriechischen, georgi¬ 

schen Uebersetzungen werden fortwährend Abdrü¬ 

cke gemacht. An einer türkischen Ausgabe des n. 

Test, mit armenischen Buchstaben für die Arme¬ 

nier, die nur türkisch verstehen und armenische 

Lettern gebrauchen (so wie an einer ähnlichen 

türkischen Ausgabe mit griech. Buchstaben für die 

Griechen in Kleinasien u. s. w.) und an einer Bi¬ 

bel in der Wallachischen , so wie an einem neuen 

Test, in der bulgarischen Sprache, eben so wie 

an der Ueberlragung der Bibel aus der Slavoni¬ 

schen (der alten kirchlichen) Sprache in die Neu¬ 

russische wird fortwährend gearbeitet. Sehr denkt 

man auch an eine Uebersetzung des neuen Test, 

in die Sprache der Burjaten, da die mongolischen 

Stämme um den Baikalsee, obgleich sie sich zur 

lamaischen Religion bekennen, grosse Summen an 

die Bibelgesellschaft zu diesem Behuf eingesandt 

haben. Von Odessa aus öffnet sich dje Aussicht 

immer mehr die heynahe verwilderten Christen an 

den. Ufern des schwärzen Meers, so wrie die in 

Kleinasien, den Inseln des Archipelagus und der 

Levante mit ihnen angemessenen Bibeln und neuen 

Testamenten zu versehen, ln immer mehrern Gou¬ 

vernements-Städten entstehen Hülfsgeseflschaften, 

worunter sich eine zu Cronstadt, deren Mitglieder 

fast alle Seeoffiziere der dort stationierten Flotte, 

und zu Mohilow, zu där eine grosse Menge der 

Landarmee des Fürsten Barclay de Tolly und er 

selbst gehören, auszeichnen. Die brittische Bibel¬ 

gesellschaft hat die Russische mit ihren Uülfsge- 

sellschaften zu verschiedenen Zwecken in allen mit 

3SiS Pfd. (etwa 20,000 Rubel) im verflossenen Jahre 

unterstützt; und drey ihrer Agenten, die Herren 

Prediger Pinkerton, Patterson und Henderson ha¬ 

ben ausserdem der Russischen Bibelgesellschaft treu¬ 

lich beygestanden. Von den Reisen aller drey zur 

Förderung der Zw'ecke der Bibelgesellschaft findet 

man hier ungemein interessante Briefauszüge gesam¬ 

melt. Hr. Pinkerton machte eine Reise durch Russ¬ 

land bis zur Krimm, W'o er unter andern unter 

den donischen Cosaken eiue Bibelgesellschaft ver- 

anlasste, mehrere Tartarische Stämme und moha- 

medaiiische Geistliche für die Bibel gewann, und 
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für die zahlreichen Juden, bey denen er eine tar- 

tarische Uebersetzung des allen Testaments mit he¬ 

bräischen Leitern fand, und unter denen er Sinn 

fürs Christenthum mannigfaltig bemerkte, (welches 

auch den Kaiser zu dem bekannten neuen Ükas für 

die hebräischen Christen veranlasst haben soll), 

viele Exemplare der in London jetzt herauskom¬ 

menden hebräischen Uebersetzung der Evangelisten 

vertheille. Durch die Moldau und YVallachey und 

durch Gallizien ging er nach Wien, wo durch 

Fürst Metternich grosse Hoffnungen zu einer Bibelge¬ 

sellschaft für die österreichschen Länder gegeben 

wurden, die aber späterhin bekanntlich vereitelt 

sind. Von da ging er durch Schlesien, Sachsen, 

und über Berlin nach Warschau, wo er ungeach¬ 

tet der durch den Erzbischof von Gnesen veran- 

lassten bekannten päpstlichen Bulle, dennoch, da 

der Kaiser Alexander als Protector an die Spitze 

trat, am 21. Oct. 1816 eine Bibelgesellschaft für 
das Königreich Polen wirklich zu Stande brachte, 

welche nun von der brittischen Bibelgesellschaft 

aufs eifrigste in dem Druck polnischer Bibeln und 

Testamente für Protestanten und Katholiken unter¬ 

stützt wird. Von da ging er durch Litthauen nach 

Petersburg zurück. Herr Patterson machte mit dem 

Staalsrath Popoff, dem Secrelär der Russischen Bi¬ 

belgesellschaft, eine interessante Reise durch die 

russischen Ostseeprovinzen, allenthalben wirkend 

lür die Bibel ache; und nachher für sich allein 

durch Finnland über Tornea in Lappland durch 

Schweden nach England. Während seiner Abwe¬ 

senheit wollte Hr. Henderson, der hier Briefe von 

einer gleichfalls sehr interessanten Reise für die 

Bibelsache durch Dänemark, Schleswig und Hol¬ 

stein, Hamburg, Eutin, Lübeck, Ratzeburg, Mek- 

lenburg, Pommern u. s. w. gibt, nach Peters¬ 

burg kommen, und dort in den Bibelangeiegenhei- 

ten °ßeystand leisten. — Von Malta aus wurden 

viele griechische Testamente hauptsächlich durch 

den Bischoff von Jauina, so wie auf Candia, Cy- 

pern und Rhodus in Circulation gesetzt; der Ad¬ 

miral Penrose verbreitete als Commandeur der engl. 

Flotte im mittelländischen Meer allenthalben au 

dessen Küsten, besonders auf den Jonischen Inseln 

Bibeln; Spanische und Italienische neue Testa¬ 
mente wurden in grossen Quantitäten zur Verthei- 

lung nach Gibraltar geschickt?“auf Madeira wur¬ 

den viele portugiesische Testamente vertheilt, und 

von den röm. katholischen Geistlichen mit Ver¬ 

gnügen aufgenommen. — In Nordaniericß haben 

sich sämmtliche Bibelgesellschaften im May 1816 

auf einem Convent zu New - York zu Einer gros¬ 
sen americanischen Bibergesellschaft vereint, de¬ 

ren Hülfsgesellschaflen in 8 Monaten auf 70 her¬ 

angewachsen, woruuter die zu Neuorleans fort¬ 

fährt, vornemlich auch spanische Testamente in alle 

Spanischen Besitzungen Americas zu verbreiten, 

und die von Columbia zu Washington vornemlich 

auch die wilden nordamericanischen Wöfker ins 

Auge fasst. Die briltisehe Bibelgesellschaft hat dfe- 

} ser Schwestergesellschaft boo Pfd. als Achtungsbe¬ 

weis gesandt, und einen Abguss der &ereotyp- 

platten der französischen Bibel auf halbe Kosten 

für sie veranlasst. Der Präsident dieser neuen Lan¬ 

desgesellschaft Elias Bciediner zu Neuyork hat der¬ 

selben 10,000 Dollars geschenkt, damit von deren 

Zinsen jährlich 1000 Bibeln unentgeldlich vertheilt 

werden mögen. — In den englischen Kolonien in 

Nordamerica und Westindien sind mehrere neue 

Hiilfsgesellschaften entstanden, und die altern ha¬ 

ben reichliche Beyträge eingesandt. Die Missio¬ 

nare unter den Escjuimaux in Labrador haben nun 

auch in dieser Sprache die Apostelgeschichte abge¬ 

druckt. Von Hayti findet sich hier gleichfalls ein 

sehr freundliches, Sehnsucht nach Bibeln ausdrü¬ 

ckendes Schreiben des Grafen von Limonade im 

Aufträge des Königs von Hayti. — In Af 'ica ist 

eine neue Bibelgesellschaft zu Sierra Leona ent¬ 

standen, die bereits 211 Pfd. Bey trag geleistet hat. 

Von da aus ist auch der Pastor Bickerstedt be¬ 

schäftigt, arabische Bibeln unter die Suseos, Man- 

dingos und Bullans zu verbreiten, die gern an¬ 

genommen werden. Nach dem Cap sind bedeuten¬ 

de Bibelsendungen abgegangen, und durch die Mis- 

sionaire, namentlich durch Read zu Bethelsdorf 

vertheilt. Die Hottentotten lesen mit grosser I reu- 

de die Bibel, und auch an die Namaquas sind ei¬ 

nige gegangen. Eine besondere kleine Hülfsgesell- 

sebaft hat sich zu Caledon im Innern des Landes 

gebildet,, die im vorigen Jahr 198 Rp. eingeschickt 

hat. — In Ostindien hat die Hülfsgesellschaft zu 

Calcutta gedruckt und bekannt gemacht, die Ue¬ 

bersetzung des n. Test, in die Tamulsche und Cin- 

galesische Sprache, so wie das malayisohe Test, mit 

lateinischen Buchstaben für die Amboinesen; jetzt 

ist sie beschäftigt die Bibel in Malayischer, Ar¬ 

menischer und Tamulscher Sprache drucken zu 

lassen, so wie die Malayische Uebersetzung mit 

arabischen Buchstaben und ein neu Test, in der 

Malabarischen Malajalim- Sprache, und das Hindo- 

stanische Testament beide mit ihren eigen thümli- 

chen Charakteren. Des verstorbenen Hrn. Martyn 

pei'sische Uebersetzung kommt in Umlauf. Zu Se- 
rampoor haben die ßaptistennüssionarien die ganze 

Bibel in der Bengalischen und Orissa-Sprache, die 

historischen Bücher des alten und neuen Test, in 

der SanscriUsprache, die historischen Bücher de« 

alten Test, in der Maharattensprache, das n. Festr. 

in der Sprache der Seiks und den Pentateich im 

Chinesischen abgedruckt; die Evangelien waren in 

17 Sprachen übersetzt, und immer mehrere davon 

wurden gedruckt. Auf Ceylon war der Druck der 

Uebersetzung des Hrn. Tollfrey vom neuen Pest, 

ins Cingalesische bis zum Johannes abgedruckt. 

Durch die Bibelgesellschaft zu Bombay sind viele 

portugiesische Testamente an der ganzen Westsei¬ 

te selbst nach Goa hin verbreitet; auch sieht sich 

dieselbe als Versorgerin des ganzen Küsfendistnets 

bis nach Mozambique hin mit Bibeln aller Art an 

Morison hat seine chinesische Uebersetzung bey 
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den Psalmen abbrechen müssen, um mit dem Ge¬ 

sandten Lord Amberst nach Peking zu gehn. 

Sapper fährt auf Java und Milne zu Malacca fort, 

chinesische neue Test, zu verbreiten. Eine neue 

Hülfsbibelgesellschaft auf Aniboina wird sich haupt¬ 

sächlich der Moluckischen Inseln annehmen. — 

Das 09. Regiment auf Java hat 77 Pfd. für eine 

Bibelgesellschaft zusämmengebracht. Ein Schiff mit 

45 Verbrechern hat auf der Reise Bibeln und neue 

Test, erhalten, und rührend ist das Schreiben der¬ 

selben an die Direction der Bibelgesellschaft, wor¬ 

in sie für diese Gabe danken! — In den britti- 

schen Ländern in Europa steigt die Zahl der Hülfs- 

gesellschaften immer mehr. — Im Jahr 1816 sind 

in allem 92,209 Bibeln und 100,782 Testamente von 

der brittischen Bibelgesellschaft verbreitet (mit den 

vorigen Jahren zusammen in allem beynahe 2 Mil¬ 

lionen). Die Einnahme dieses Jahres war 84,t4o 

Pfd., die Ausgabe aber 85,726 Pfd., wo denn die 

grössere Ausgabe aus dem Cassebehalt des vorigen 

Jahres mit bestritten ward. — Höchst interessant 

ist die Lectüre des ganzen Berichts für jeden Bi¬ 

belfreund; und dazu, wie zur Beschallung eines 

zweckmässsigen Auszugs daraus in deutscher Spra¬ 

che fordert Ree. schliesslich auf. — 

Kirchen wesen; 

Ecclesiae christianäe Tempia, Festci, Artium in 
Templis et Festis Usus. Discrimen, puo omriis 
Dei in christiaria ecclesia cultus ab eo distin- 
giiitur, qui apud Israelitas obtinuit. Ecclesiae 
christianae Sacerdctium. Delineavit Franciscus 
Oberthür. Solisbaci, Sumptibus ac Typis Sei- 

delianis. MDCCCVVI1. VI. 256 S. 8. Auch un¬ 

ter dem Titel: 

Idea biblica Ecclesiae Dei. Delineavit Franciscus 
Oberthür. Volumen IV. Solisbaci, Sumptibus 

ac Typis Seidelianis. MDCCCXV1I. (1 Rthlr.) 

Vorliegendes Werk, über dessen breiten Titel 

Rec. mit dem rühmlich bekannten Verf. nicht rech¬ 

ten will, stellt in der ersten Abtheilung die Grund¬ 

sätze auf, welche die Anordnung christlicher Feste 

bestimmen müssen und verbreitet sich dann über 

die Zahl, Benennung Und Feier dieser Feste. Wie 

wenig Hr. O. den häufigen Festtagen das Wort 

redet, möge dem Leser folgende Aeusserung des 

Vfs. sagen: Proxime, erklärt er sich S. 26. cum 
Festo Filii Dei iriter homines adparilionis hoc ex- 
celso fine fetetae memoria, duo alia cohaerent 
festa, quorum unum mortalium sanctissimae et bea- 
tissimae virgini Mariae in matrem filii Dei in 
cärne nascituri electae, festum Anriuntiationis di¬ 
ctum , alterurn Üivo Joanni Baptistae, sive tna- 

ximo Prophetarum in hominum salvatoris praecur- 
sorem destinato, dedicatum est. Hoc uno subli- 

mi titulo omne comprehenditur et uno hoc ihtüitu 
melius cogitabit populus, quidquid adhuc in utri- 
usqüe memoriam j'esta soleninitate celebrare con- 
suevit ecclesia; unde non est, cur totideln festis 
diebus B. U. Mariae conceptiö, nativitas, assum- 
lio, Joannis vero praecursoris utrumque vitae ex- 
tremum, nativitas et fnartyrium, utpote nonnisi 
prioris totidem subalierni tituli recolantur. Dieser 

Abtheilung, deren Inhalt durchaus Beyfall verdient, 

folgt die zweyte Abtheilung, de Christianorum in 

unum commune templüm ad eadem simul sacra 

celebranda itione, religiouis docendae, nutriendae 

et promovendae medio. Hierauf handelt der Verf. 

de Artium liberalium, Musices, Architectonices, 

sculpturae, , jpietüraeque maxime in augendo tum 

publicorum in uno communi templo sacrorum, tum 

solemnium festorum ad religionem docendam, nu- 

triendam et promovendam eflicacia et vi. Ob nun 

schon die Behandlung dieses Gegenstandes treffli¬ 

che Bemerkungen und Vorschläge enthält, so kann 

doch das Gemälde, das Hr. O. aufstellt, nicht als 

eigentliche Idea biblica gelten. Mit Wehmuth 

dachte Rec. bey Lesung dieses Capitels an den auf¬ 

fallenden Coutrast, in welchem man die äussere 

und innere Gestalt der heiligen Gebäude in klei¬ 

nen Städten und Dörfern, mit den Ideen des Vfs. 

erblickt. Aber so viel sich auch in dieser Hinsicht 

verbessern Hesse, so kann doch das Bild, welches 

Herrn Oberthür vorschwebt, in allen seinen Zügen 

nur in grossen Städten in der Wirklichkeit darge¬ 

stellt werden. Ueber das Sacerdotium ecclesiae 

christianae erklärt sich der Verf. mit grosser Aus¬ 

führlichkeit und Vollständigkeit. Was er hierüber 

sagt und mit biblischen Stellen belegt, spricht zwar 

den Geist seiner Kirche, aber auch zugleich den 

Geist eines denkenden, freymüthigen Mannes aus. 

Die mühsame Vergleichung der alt - und neutes- 

tamenllichen Verfassung, mit welcher jeder Ab¬ 

schnitt dieses Werkes beginnt, ist hier und da zu 

weit getrieben und der Herr Verf. hat zuweilen 

vergessen, dass das Alte vergehen, und alles neu 
werden sollte. Möchte es ihm gefallen, bey einer 

zweyten Auflage die Anordnung des Ganzen deut¬ 

licher hervortreten zu lassen und durch Paragra¬ 

phen oder auf eine audere Weise zu bezeichnen 1 

Kurze Anzeige. 

Briefe für Kinder. Nebst einigen Anreden bey öf¬ 

fentlichen Schulprüfnngen, von Wolfgang Maue- 
rer, kön. Lehrer in Passau. Zweyte Auflage. Lands— 

hut. Kull'sche Buchh. 90 S. in 12. 

Die Sammlung enthält Briefe aus dem Kinderle¬ 

ben , bey verschiedenen Gelegenheiten, Neujahrs¬ 

wünsche, Glückwünsche bey Geburts- und Namens¬ 

tagen, Kmdergeschichten. Denksp üche, Anreden, 

Prologe um! Epiloge mit einer vorangeschickten An¬ 

leitung zum Briefschreiben. Die versificirten StücKe 

sind sehr mittelmässig, die prosaischen Aufsätze besser. 
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Leipziger Literatur Zeitun 

Am 11. des Februar. 1818. 

Technische Chemie. 

Grundriss der technischen Chemie, zum Gebrauch 

bey Vorlesungen und zum Selbstunterricht. Von 

TV. Lampadius. Freyberg, bey Craz und 

Gerlach, 18i5. 465 S. 8. (i Thlr. 12 Gr.) 

.Oieses Werkchen ist die angenehme Frucht einer 
unangenehmen Zeit. Es entstand im Sommer i8i5, 
als der würdige Verfasser oft durch Kanonendon¬ 
ner, Einquartierung und Unruhe von mancherley 
Art gestört wurde. Die unfreywilligen Unterbre¬ 
chungen seiner Vorlesungen benutzte er zur schrift¬ 

lichen Belehrung. Wir freuen uns über diesen 
Beweis uachahmungswerther Berufstreue. Wer 
wollte da mit ihm über einige Feilstriche rechten, 
welche unterlassen zu haben er sich selbst in der 
Vorrede bezüchtiget. Der Name des Verfs. bürgt 
dennoch für die Brauchbarkeit der Arbeit, insbe¬ 
sondere als Leitfaden zu akademischen Vorlesun¬ 
gen. Auch kann dieser Grundriss allerdings denen 
zum Selbstunterricht empfohlen werden, welche 
nur das Nothwendigere dicht zuaammengedrängt zu 
haben wünschen und Gelegenheit haben , die aus¬ 
führlichem Abhandlungen des Verfs. als Commen- 
tar zu benutzen. Was und wie viel man darin zu 
suchen habe, wird folgende Uebersicht des Inhaltes 
andeuten, wenn man die Seitenzahl mit dem Reich¬ 
thum der Gegenstände vergleicht. 

Erster Theil. Technische Mineralchemie, S. 
1 — 24i. I. llalurgie, S. 2 — 70. Gewinnungs¬ 
arten der Schwefelsäure, der Salpetersäure, der 
Salzsäure, der oxygenirten Salzsäure, der Phos¬ 
phorsäure, Flussäure, Boraxsäure und Bernstein¬ 
säure. Gebrauch der Mineralsäuren überhaupt. 
Gewinnungsarten des Natrons. Gewinnung der 
Mittelsalze, als: des Stein-, Meer- und Soolen- 
salzes, des Salpeters, Glaubersalzes, Bittersalzes, 
Salmiaks(?), salzsauren Barytes, Düngesalzes und 
Alauns. II. Lithurgie, S. 71 — 110. Kalkbren- 
nerey und Gypsbrennerey. Benutzung der Thon¬ 
arten zu Ziegeln, Töpfergeschirr, Steingut, Schmelz¬ 
tiegeln, Tabakspfeifen, Fayance und Porcellan. 

Nachahmung des Gestellsteins, Sandsteins und Mar¬ 
mors. Bereitung der Steinüberzüge auf Holz. 
Nachahmung der Edelsteine. 111. Plilogurgie, S. 

irrster Band. 

110 — i55. Benutzung und Bearbeitung der Stein¬ 
kohlen und des Torfs, des Bergöls, ßergtheers, 
Bergpechs, Asphalts. Ausbringen und Anwendung 
des Schwefels. Gewinnung des Phosphors (?). IV. 
Hyalurgie, S. i35 — iöo. Bereitung des Flaschen¬ 
glases, des Weissglases, des Glases von Scherborn, 
des böhmischen Spiegelglases, des englischen Kron- 
und Flintglases und des Natronglases. Hierher ge¬ 
hörten wohl eigentlich die Amausen, nicht unter II. 
V. Metallurgie, S. i5o — 200. Metallfarben, als: 
Goldpurpur, Silbergelb, Grünspan, Braunschweiger 
Grün, Zwickauer Grün, Berggrün, Bremer Grün, 
Kupferbraun, ßleyweiss, Massikot, Mennig, Pariser 
Roth, Cassler Gelb, Englisch Roth, Eisengelb, 
Ocker, Berliner Blau, Zinnweiss, Musivgold, Mu¬ 
sivsilber, Zinkweiss, Neapel Gelb, Orangefarbe, 
Wissmuthweiss, Orangegelb, Zinnober, Turpith, 
gelber, rother und weisser Arsenik, Violblau und 
Schwarz vom Braunstein, Smalte und Kaiserblau, 
Nickelgrün, Uranfarben, Menakanfarben, Molyb¬ 
dänfarben und Chromfarben. — Metallsalze: Gold¬ 
aullösung. Höllenstein und Hornsilber. Sublimat, 
versüsster Sublimat und Quickwasser. Kupfersalze 
mit Schwefelsäure, Essigsäure, Salpetersäure, Salz¬ 
säure und Ammoniak. Bleysalze mit Essigsäure u. 
Holzsäure. Zinnsalze. Eisensalze mit Schwefel¬ 
säure, Essigsäure, Salpetersäure, Salzsäure und 
Holzsäure. Zinkvitriol. Spiessglasbutter. — Me- 
talllegirungen (Gerätschaften, Methoden u. Hand- 
griile dazu): Glockenmetall, Kanonenmetall, Mes¬ 
sing, Prinzmetall, Pinchbeck, Tombak, Semilor, 
Mannheimer Gold, Rosens Metallgemisch, Schnell- 
loth. Legirung des Platins, Goldes, Silbers, Ku¬ 
pfers, Quecksilbers, Zinnes und ßleyes. — Metall¬ 
scheidungen : Scheidungen des Goldes vom Silber, 
des Kupfers vom Silber. Zerlegung des Glocken¬ 
metalls und Kanonenmetalls, der Amalgame und 
des Bleyzinties. — Metallbedeckungen: Vergol¬ 
dungsarien, Versilberung, Verkupferung, Verzin¬ 
nung, Verbleyung, Verzinkung. — Metalllackirung 
(hier?): Goldlack, Eisenlackirung und gewöhnliche 
Metalllackirung. Bronciren. Emailliren der Metalle. 
Radiren der Metalle. — Raflinirung des Goldes, 
Silbers, Kupfers, Quecksilbers, Bleyes, Roheisens, 
Zinnes, Zinks, Wismuths und Spiessglanzes. — 
Schwefelmetalle, gephosphortes Platin und Eiseu- 
metall, Cementstahl, Gusstahl. VI. Hydrotechnik, 
S. 23o — 24o. Verschiedene Beschaffenheiten des 
Wassers. Bereitung der Mineralwasser. Eisberei- 



ti8i8« Februar, 292 291 

tung. Benutzung der Wasserdämpfe. — Zweyter 
Theil. Technische Pflanzenchemie. S. 24i — 554. 
I. Gewinnung und Benutzung der Pflanzenedukte, 
S. 242 — 5i5. Zucker aus Zuckerrohr, Runkel¬ 
rüben, Ahornsaft, Traubensaft, Mais, Pflaumen. 
Syrup aus MaJz, Obst, Möhren und Honig. Syrup 
lind Zucker aus Kartoffelstärke. Stärkenmehl aus 
Waizen, Kartoffeln und Rosskastanien. Sago. 
Flachs und Baumwolle. Fette Pflanzenöle. Aethe- 
rische Pflanzenöle, als: Nelkenöl, Lavendelöl, 
Terpentinöl, Kampferöl und Rosenöl. Schellack 
und Federharz. Pflanzenschleim und Gummen. 
Pflanzeusalze: Weinstein, Sauerkleesalz, Salpeter, 
Kochsalz, schwefelsaures Kall, schwefelsaure und 
phosphorsaure Kalkerde, Potasche und Soda. Pflan¬ 
zenfarben (mehrere d-er folgenden würde Recens. 
nicht zu den Edukten zählen): Getrocknete Färbe¬ 
pflanzen, Indigo, Saftgrün, chinesischer und deut¬ 
scher Karmin. Schwarze, blaue, grüne, rothe und 
sympathetische Tinten. Pflanzenextracte: Gerber- 
extract, Kleeextract, pharmaceutische Extracte, 
Obstmuse. II. Gewinnung und Benutzung der 
Pflanzenprodukte, S. 5i5 — 354. Produkte der 
Verkohlungsprocesse: Holzkohle, Holzsäure, Theer 
und Pech, Birkenöl, Kienrus, chinesische Tusche, 
gebrannter Kaffee und Kaffeesurrogate. Produkte 
der Gährungsprocesse: Wein, Bier, Brand wein, 
Essig, Produkte der Fäulniss. (Die Kürze in die¬ 
sem Theile ist nicht eben gedrängt, sondern viel¬ 
mehr eilig zu nennen.) Verbrennungspiocesse. 
Feuerungsapparate, als: Heerde, Oefen, Kamine, 
Heitzung durch Wasser dämpfe. Reverberiröfen, 
Thermolampen, Feuerlöschung und Abhaltung des 
Feuers. Dritter Theil. Technische Thier chemie, 
S. 554 — 583. Gewinnung und Benutzung der 
Thieredukte, S. 554 — 574. Thierfette, Eyweiss, 
Thierfasern, Milch, Butter, Käse(?), Milchztrcker, 
Kumiss, Ariki, Arsa, Chorsa, Milchessig(?). Gal¬ 
lerte, Taschensuppe und Leim, Mundleim und 
Hansenblase. Harn. Gewinnung und Benutzung 
der Thierprodukte, S. 57t — 585. Produkte der 
Verkohlungsprocesse: Beinschwarz, Ammonium, 
brandiges Oel, Blausäure. Produkte der Verbren- 
nungsprocesse: Beinasche, thierischer Rus, Sal¬ 
miak. Produkte der Gähruugsprocesse. (Mittel zur 
Abhaltung der Fäulniss.) liierter Theil. Techni¬ 
sche Atmosphärilchemie, S. 383 —4i5. Wirkung 
und Benutzung der unwägbaren Atmosphärilien, S. 
584 — 586. Licht, Feuer und Elektricität. Wäg¬ 
bare Atmosphärilien, S. 586 — 5go. Sauerstoffgas, 
kohlensaures Gas, Wasser u. Wasserdampf. Luft¬ 
reinigung. Vegetalionslehre, S. 5go — 4i2. Damm¬ 
erde, Sandboden, Thonboden, Kalkboden, talkiger 
Boden und gemischte Dammerde. Als Vegetations¬ 
mittel: Wasser, kohlensaures Gas, Sauerstoffgas, 
W asserstoffgas. Stickgas, Licht, W/ärme und Elek- 
iricilät. Als Düngmittel: Mist, Kalk, grüner 
Dünger, Kali, Gyps, Glaubersalz, Kochsalz, Salpe¬ 
ter, Com'post und andere. Etwas vom Fruchtwech¬ 
sel. Fünfter Theil. Technisch - chemische Bear¬ 

beitung mehrerer Naturkörper (ans mehrern Rei¬ 
chen nämlich) in Verbindung, S. 4i5 — 465. 
Schiesspulverfabrikation und Feuerwerkerkunst, S. 
4i5 — 420. Rüchsenpulver, Pulver nach Chaptal, 
Berliner Kanonenpulver, Bergsprengpulver, Chine¬ 
sisches Pulver. Weisses, blaues, grünes, kannin- 
rothes, purpurrothes und Briilantfeuer. Schwär¬ 
mer, Raketen, Schmelzzeug, Brandrohren1, B and- 
kugeln, Feuerkugeln. Selbstzünder, Leuchtkugeln 
und Leuchtsignale. — Bleicherey, S. 420 — 425. 
Bleichung der Pflanzenkörper, der Thierfasern und 
des Wachses. Fleckausmachen, S. 426— 428. Fär- 
berey, S. 428 — 409. Gerberey, 8. 44o — 45o. 
Seifensiederey, S. 45i — 455. Papierfabrikation, 
S. 455 — 458. Kitt- und Klebwerke, S. 459 — 
465. Wenn nicht gerade der wesentlichste Nutzen 
der systematischen Anordnung so heterogener Ge¬ 
genstände in Erleichterung des akademischen Un¬ 
terrichtes bestünde, so würde dem Rec. freylich 
jede willkürliche Anordnung recht seyn, in jener 
Beziehung erscheint aber ein gewaltsames System 
eher als erschwerend. In Hinsicht auf das Ver- 
hältniss in der Ausiuhrung der Theile wird die 
gegebne Uebersicht zeigen, dass dieser Grundriss 
für Bergakademien und Militärscliulen vorzugs¬ 
weise passend sey. 

Experimente über die technische Chemie, zum Be¬ 
huf technisch - chemischer Vorlesungen , so wie 
zum Selbstarbeiten, von IV. A. Lcimpadius. Göt¬ 
tingen, b. H. Dietrich, i8i5. 258 S. 8. (iThlr.) 

Dieses Werkchen macht eigentlich mit dem 
Grundrisse der technischen Chemie, welchen der 
Verfasser bey Gerlach in Freyberg herausgab, ein 
Ganzes aus. Es sollte der Vorrede zufolge sowohl 
dem, der sich selbst aus dem Grundrisse zu be¬ 
lehren sucht, als auch Docenten, die den Grundriss 
als Leitfaden bey ihren Vorlesungen zum Grunde 
legen, zur nähern Erläuterung über die Versuche 
dienen. Die Folge der Experimente richtet sicli 
darum nach dem System des Grundrisses. Es ist 
gar nicht immer der Fall, dass Ebenderselbe, der 
glücklich experimeutirt, seine Versuche auch gut 
zu beschreiben versteht, mögen es chemische, the¬ 
rapeutische, taktische oder andere Versuche seyn: 
denn der lebhaftere Kopf kommt im Beschreiben, 
das ihn nicht genug beschäftiget, leicht aus dem 
Schritt ins Laufen. Von dem Verfasser haben wir 
manche Musterarbeiten in dieser Art und Recens. 
nahm daher diese Schrift mit grossen und gerech¬ 
ten Erwartungen in die Hand. Aufrichtig muss er 
nach Pflicht bekennen, dass er im Ganzen nicht 
befriediget wurde. Allerdings sind manche Ab¬ 
schnitte, bey deren Bearbeitung vielleicht dem Ver¬ 
fasser mehr äussere Ruhe zu Theil wurde, seiner 
Feder würdig gerathen; bey vielen Versuchen 
vermisst man aber in der That diejenige Genauig- 
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keit, welche bey einem Hülfsbuche dieser Art un¬ 
erlässlich ist. Der Kenner wird das ohne weitere 
Belege gegründet finden, wenn man ihm sagt, dass 
hier auf 258 Oclavseiten nicht weniger als 545 Ver¬ 
suche beschrieben sind, mithin auf jeden noch nicht 
eine halbe Octavseite kommt. Wenn der Verfasser 
bevorwortet, dass er geglaubt habe, die Kenntniss 
der allgemeinen Chemie voraussetzen zu können, 
so ist das ein Irrthum im Kreise; denn wer des 
Weges kundig ist, bedarf keines Wegweisers. So 
hebt z. B. der Verfasser mit Beschreibung der De¬ 
stillationsversuche an, ohne von den erforderlichen 
Lulirungen das Nöthige vorauszuschicken. Wer 
aber mit diesen bekannt ist, bedarf jener Anwei¬ 
sungen wahrlich nicht. Die Absonderung des Eis¬ 
öles von der Schwefelsäure, an welcher auch wohl 
geübtere Arbeiter scheitern, ist S. 2. in einigen 
Zeilen abgethan. Man fragt dann billig: cui bono? 
Die Ausarbeitung des Arsenikplatins wird S. 109. 
in 12 Zeilen abgefertiget. Das ist für den theore¬ 
tischen Vortrag genug; dem Praktiker kann es 
wenigstens nicht nützen, wohl aber ungeübte und 
unvorsichtige Arbeiter um Gesundheit und Leben 
bringen, wenn das sichernde Verfahren nicht aus¬ 
führlich angegeben wird. Sehr schätzenswerth ist 
die Versicherung, dass alle diese Versuche von dem 
Verfasser wiederholt, so wie er sie beschreibt, in 
seinen Vorlesungen angestellt worden sind. Indes¬ 
sen fand Recensent gegen das Ende hin bey meh- 
rern, dass der Verfasser sich auf die Erfahrungen 
Andrer berief. Dieses hatte nun wenigstens mit 
bestimmter Hinweisung auf diejenigen Abhandlun¬ 
gen geschehen können, wo ausführliche Beschrei¬ 
bungen zu finden sind. 

Die Kunst aus Bronce colossale Statuen zu gies¬ 
sen, vom HR. fVuttig. Nebst einem Anhänge 
über einige andere Compositionen zu Bronce und 
Kanonenmetall, vom GR. Hermbstcidt. Mit 2 
Kupfertafeln. Berlin, bey C. F. Amelang, r8i4. 
70 S. 8. (12 Gr.) 

Da die Kunst, grosse Güsse aus dem Ganzen 
zu bereiten, die der neuern Zeit angehört, ihrer 
Natur nach nur selten ausgeübt wird, wenn der 
Staat Aufopferungen macht, um das Andenken er¬ 
habener Personen zu verewigen, so sind eben dar¬ 
um erfahrene Künstler in diesem Fache selten und 
es fehlte bisher noch an praktischen Anweisungen. 
Es ist daher ein sehr dankenswerthes Verdienst des 
Verfassers, der in Kasan Gelegenheiten fand, diese 
Kunst zu studiren und selbst durch eigne Erfin¬ 
dungen zu vervollkommnen, dass er seine Erfah¬ 
rungen darüber bekannt machte. Die eiste von 
den drey Abtheilungen, in welche seine Abhand¬ 
lung zerfällt, handelt von den Materialien. Eine 
Zusammensetzung von 8 Theilen Kupfer mit 1 
Tlieil Zinn, 2 Theile Zink und £ Messing hält der 

Verfasser für das tauglichste Material zurBildgies- 
serey im Grossen. Ausser der Bronce handelt die 
erste Abtheilung noch vom Bildgiesserwachs, der 
Formschlichte, der Kernschlichte, dem tauglichen 
Gyps und Thon. In der zweyten Abtheilung wer¬ 
den die zur colossalen Giesserey dienenden Vor¬ 
richtungen beschrieben. Hier handelt der Verfasser 
von dem Schmelzofen, von dem Grundmodell, von 
der Form und ihren Theilen, als: der Armatur, 
der Gypsform , dem Kernkörper, dem Wachsmo¬ 
dell, den Leitungsröhren, der Kittform und dem 
Mantel. Die dritte Abtheilung beschreibt die ei¬ 
gentlichen Arbeiten, als: die Vorbereitung der 
Form und des Ofens zur Giessarbeit, das Schmel¬ 
zen, Abstechen und Giessen, das Ausnehmen der 
Statue aus der Form, ihre äussere und innere Ab¬ 
räumung und das Bronciren. Unter letzterem Aus¬ 
druck wird hier diejenige Arbeit verstanden, durch 
welche man neuen Güssen den ungleichen Metall¬ 
glanz benimmt und ihnen einen Ueberzug gibt, der 
dem edlen Rost der Numen ähnlich ist. Am glück¬ 
lichsten wurde derselbe nachgeahmt, wenn man 1 
Tlieil Salmiak mit 5 Theilen krystallisirten Wein¬ 
steins und 5 Theilen Kochsalz in 12 Theilen heis¬ 
sen Wassers auflöste und diese Auflösung mit 
acht Theilen salpetersaurer Kupferaullösung ver¬ 
mischte. Diese Beize wurde mit einem Pinsel 
mehrmals nach einander aufgetragen und bewirkte 
in kurzer Zeit einen dauerhaften grünen Erzbe¬ 
schlag , der zwar anfänglich etwas rauh ausfiel, 
nach und nach aber ebner und zarter wurde. Eine 
Vermehrung des Kochsalzes bewirkt, dass der Erz¬ 
beschlag heller ausfällt und sich ins Gelbliche zieht. 
Wenn das Kochsalz vermindert oder ganz wegge¬ 
lassen wird, so spielt der Beschlag ins Blaue. Durch 
Vermehrung des Salmiaks kann man die Einwir¬ 
kung der Beize beschleunigen. Einen vorzüglich 
schönen braunen Erzbeschlag erhielt der Verfasser 
durch Schwefelkali. Ein Theil desselben wurde in 
5o Pheilen Wasser aufgelöst und die Auflösung in 
flachen Schalen in den Zimmern ausgestellt, wo 
das Kunstwerk aufgestellt war. Das von den Nä¬ 
pfen aufsteigende SchwefelwasserstofTgas benimmt 
der Metallfläche ihren Glanz und überzieht sie mit 
einem sammetartigen braunen Beschläge. Die ganze 
Abhandlung entspricht ihrer Bestimmung vollkom¬ 
men durch Gründlichkeit u. Deutlichkeit des Vor¬ 
trages, den die wohlgerathenen Kupfertafeln ver¬ 
sinnlichen. Die Zusätze vom Geh. R. Hermbstädt 
enthalten erstlich 29 Metallmischungen nach F. C. 
Müllers Vei'süchen mit Bronce oder gelben Metall 
(Copenhagen 1,802. 8.), und ferner kurze Notizen 
von den Eigenschaften und der Bereitung des Tom¬ 
bak, Pinchbeck und Semilor, des Prinzmetalls, des 
chinesischen Packfongmetalls, des Argent hachee, 
einer platinähnlichen Composition, des Schriftgies- 
sermetalls und der Massen zu Metallspiegeln. 
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Kriegskuns 1. 

1. Ueber die Anordnung und das Verhalten der 
Vorposten zunächst in Beziehung auf Feldstel¬ 
lungen, von dem K. Baier. Obersten Freyherrn 
Reichlin von Meldegg, Ritter der Kön. Franz. Eh¬ 

renlegion. München b. Hübschmann 1817. 269 S. 8. 

2. Miiitärschule oder katechetischer Unterricht in 
dem Felddienst für Landwehr - und Landsturm- 
niänner. Herausgegeben von J. C. Gottt. Weise, 
Grossherzogl. Sachsen - Weiinarischen Ingenieur-Geograph, 

Erfurt b. Hennings i8i5. 218 S. 8. 

3. Die Kriegsdienst - Ordnung der geschlossenen 
Haufen und der Besatzungen im Frieden. Ein 
Handbuch in drey Abtheilungen für den deut¬ 
schen Wehrmann überhaupt, zunächst jedoch für 
die Grossherzogl. Hessische Wehr- u. Land wehr¬ 
mann schaft, Von Franz Röder, Grossherzogl. Hessi¬ 

schen Ilauptmann und Ritter erster Classe des Verdienst¬ 

ordens. Darmstadt b. Heyer u. Leske 1816. Erste 
Abtb. 260 S. u. 6 Tab. 5 2te Abth. 584 S. u. 2 T. 8. 

4. Entwurf einer Kriegsordnung für das Königreich 
Würtcmberg. Stuttgart 1). Steinkopf 1817. 62 S. 8. 

6. Gedanken über eine zweckmässige Mifitärverfas- 
sung, vorzüglich in Beziehung auf die sächsischen 
Staaten. Geschrieben im Frühjahr i8i4. Dres¬ 
den b. Arnold. 72 S. 8. 

No. 1. Der Vorpostendienst gehört zu dem so¬ 
genannten kleinen Kriege, und ist in den vielen vor¬ 
handenen Lehrbüchern über diesen Theil der Kriegs¬ 
kunst weitläuftig und erschöpfend abgehandelt. Et¬ 
was Neues darüber zu sagen, ist kaum möglich; das 
Vorhandene in eine systematische Ordnung zu brin¬ 
gen , kann nur einen geringen Vortheil gewähren, 
ln den neuern Feldzügen, wo alles zu einer ent¬ 
scheidenden Hauptschlacht eilt, hat der kleine Krieg 
die Wichtigkeit verloren, die er ehedem hatte. In¬ 
dessen bleibt es doch verdienstvoll, zu einer Zeit, 
wo alles über die ersten Pflichten und Obliegen¬ 
heiten des Soldaten Unterricht verlange, die Mittel 
zu dieser Belehrung möglichst zu vervielfältigen. 
Die Vorposten sind die Augen und Ohren einer 
Armee; ihre Anordnung muss daher so. seyn, dass 
sie diese Organe ungestört u. frey gebrauchen kön¬ 
nen. Ihre Pflicht ist Wachsamkeit, Gefecht Neben¬ 
sache. Der Vf. hat diesem gerade ein sehr weit- 
läuftiges Capitel gewidmet, worin es oft sogar das 
Anselm hat, als ob die Vorposten die ganze feind¬ 
liche Armee aufhalten sollten, wie z. B. bey Ue- 
bergangen über einen Fluss. Hier ist offenbar eine 
Verwechselüng zwischen Vorposten u. Vortruppen. 
Welche Gestalt die Vorpostenkette haben soll, lässt 
sich wohl schwerlich im Allgemeinen bestimmen, 
ob es gleich der Vf. versucht hat. Diess hängt vor¬ 
züglich von dem Terrain ab, und dann von der 
Nähe oder Entfernung des Feindes. Es kommt dar¬ 
auf an, ob derselbe viel leichte Truppen hat, wie 
die Türken, wo die Wachsamkeit verdoppelt wer¬ 
den muss, und wo ganz andere Regeln gelten, wel¬ 
che hier ganz ausser Acht gelassen sind. Eben so 

Wb 

ist das Verhalten der äussersten Posten bey Beren- 
nungen u. Belagerungen von Festungen ganz unbe¬ 
rührt geblieben. Das Examiniren der Fremden, die 
von Feindes Seite herkommen, der Deserteurs und 
aller verdächtiger Personen hätte auch in einem 
Buche über den Vorpostendienst erwähnt werden 
sollen. Uebrigens ist wohl nicht zu läugnen, dass 
der Vf. sein Fach versteht, und dass das, was er 
gerade vorträgt, gut und brauchbar ist; doeh hätte 
wohl hie und da etwas mehr Kürze und Bestimmt¬ 
heit angewendet werden können. Auch im Style 
sind Provinzialismen, die man gern wegwünscht, 
wie: enthaltet, die Trupp, inner, selbe, Überhaupts, 
eine Schanz, verparikatirt, anderst u. s. w. 

Der Vf. von No. 2. handelt ebenfalls von dem 
leichten Dienst in 10 Abschnitten, und hat wohl 
hie und da eher etwas zu viel als zu wenig gesagt, 
ln dem Abschnitt von den Patrollen, welcher übei> 
haupt mangelhaft ist, theilt der Vf. ^S. 54f.) die Pa¬ 
trollen in Angriffs- u. Vertlieidigungspatrolleu, und 
will, dass die erstem 10 —- i5 Mann stark seyn 
sollen. Man kann kaum begreifen, was er sich bey 
dieser Eintheilung gedacht hat. Eine Palrolle wird 
abgesendet, theils um die Gemeinschaft unter den 
Aussenposten zu erhalten, theils um das vor ihnen 
liegende Terrain abzureiten, theils um Nachrichten 
vom Feinde einzuziehn. Dass manchmal die bey- 
derseitigen Patrollen einander begegnen, und dass 
die stärkere die schwächere angreift, ist zufällig. 
Will man den Feind angreifen oder Gefangene ha¬ 
ben, so muss man schon eine stärkere Abtheilung 
senden, als welche gewöhnlich zum Patrolliren ver¬ 
wendet werden. Ein andermal will derVerf., dass 
ein Officier, der auf seinem Posten vergessen ist, 
nach dem Hauptquartier schicken, u. Verhaltungs¬ 
befehle abwarten soll. Diess ist eine unpraktische 
Maxime; ein Officier, dem diess wiederfährt, thut 
am besteh, sich so schnell, als er kann, aus dein Staube zu ma¬ 
chen, wenn er nicht unterdess abgeschnitten und gefangen wer¬ 
den will. Die gewählte katechet. Form scheint für ein Lehrbuch 
über den kleinen Krieg den Vortrag weiter nicht zu verdeutlichen. 

No. 3. ist ein föi'mliches Dienstreglcment für alle WafFeu, 
worin die Pflichten und Obliegenheiten des Soldaten von jedem 
Range umständlich enthalten sind. Der Verf, hat mit mühsamen 
u. lobenswerthem Floisse alles zusammengetrngen, was aufseinen 
Gegenstand Bezug hat, wodurch seine Arbeit nicht nur für di® 
Landwehr, welcher sie besonders bestimmt ist, belehrend wird, 
sondern auch selbst dem erfahrnen und gedienten Soldaten als 
ein Hülfsbuch dienen kann. 

No. 4 und 5. sind kleine Gelegenheitsschriften, gutgemeinte 
Vorschläge wohlgesinnter Vaterlandsfreunde, die aber in sich 
selbst zu sehr auf einseitigen Voraussetzungen beruhen. No. 4. 
geht von dem oft ausgesprochenen Grundsätze aus, dass im Staate 
alles lebendig seyn, und der Krieg schon im Frieden vorbereitet 
werden müsse, und No. 5. beschäftigt sich hauptsächlich damit, 
dass der Wehrstand auch im Frieden zu niitzl. Arbeiten verwendet 
Werden soll, wozu für Sachsen mehrere in Vorschlag gebracht 
werden. Beyde gründen sich auf die allgemeine Volksbewaffnung 
oder die Landwehr, und suchen mit mehr oder weniger Um¬ 
ständlichkeit und Scharfsinn, das Verhältnis* derselben für Wür- 
temberg und Sachsen auszumitteln und zu begründen. Allein alle 
diese partiellen Anstrengungen sind ohne Halt.; sie liegen in einem 

Zirkel, aus dem nur ein Ausgang ist. Denn wie kann eine Land¬ 
wehr ohne Vaterlandsliebe bestehn , und was ist Vaterlandsliebe 
ohne Selbständigkeit? und eine Selbständigkeit, die am Ende ihre 
Stütze in einem Armeecorps von höchstens 20 — 3o,uoo Mann 
findet, steht heut zu Tage auf schwachen Füssen. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 12. des Februar. 38- 1818. 

Symbolische Schriften. 

Libri symbolici ecclesiae Evangelicae. Ad fidem 

optimorum exemplorum recensuit J. Henr. Aug. 

Tittmann, Prof. Lips. Itnpensis F. W. Goedschii, 

Bibliop. Mi*enensis. MDCCC.XV II. XII. ^20 S. in 

8. 2 Thlr. 18 Gr. 

Da seit längerer Zeit kein Abdruck dieser sym¬ 
bolischen Bücher unsrer Kirche erschienen und die 
gewöhnlichen Ausgaben, die man braucht, nicht 
genau genug und nach den ei'sten und echten Edi¬ 
tionen besorgt waren , so war eine neue Ausgabe 
gewiss zu wünschen und das Reformations - Jubel¬ 
fest gab dazu die beste Veranlassung. Die ge¬ 
genwärtige Ausgabe, an deren Rande die Seiten¬ 
zahlen der Rechenberg’schen Ausgabe, welche bis¬ 
her am häufigsten gebraucht worden, bemerkt sind, 
ist, wie schon der Titel zu erkennen gibt, nach den 
besten Exemplaren, d. i. denen, welche von den 
Verfassei n dieser Schriften selbst besorgt worden, 
abgedruckt, da nicht nur in den spätem Ausgaben 
der einzelnen Bücher, sondern auch in den soge¬ 
nannten Corporibus theils Druckfehler theils Ver¬ 
änderungen einzelner Worte häufig Vorkommen. 
Es ist daher die Augsburger Confession und deren 
Apologie nach Melanchthon’s eigner Ausgabe von 
i5ai , die beyden Katechismen Luthers mit den 
Ausgaben der Ueberselzer, die Concordien-Formel 

mit Selneckers Ausgabe i58r. verglichen und nach 
derselben auch die Smalkaldischen Artikel abge¬ 
druckt, da die frühere, fehlerhafte Uebersetzung 
von Generanus nicht in das lateinische Concordien- 
werk aufgenommen worden ist. Unter dem Texte 
sind nur die wichtigsten Varianten, welche die 
Worte oder Gedanken betreffen, und die Verschie¬ 
denheiten des deutschen Textes vom lateinischen 
angegeben. Die Abweichungen aber der sogenann¬ 
ten variata Confessio sind nicht bemerkt. Da der 
Herr Herausgeber in seiner Theologia symbolica 
bereits das Erforderliche über Geschichte und Li¬ 
teratur dieser Schriften mitgetheilt hat, so waren 
Einleitungen zu den einzelnen Büchern nicht nö- 
thig; wohl aber ist ein nützliches Sachregister bey- 
gefugt. In der Vorrede wird noch der, olt ver¬ 
kannte, Werth dieser symbolischen Buchet' her- 

hrstcr Band, 

vorgehoben und zwey Ursachen angegeben, warum 
zu wünschen ist, dass diese Bücher fleissiger ge¬ 
braucht werden. Der erste ist aus ihrer Beschaf¬ 
fenheit hergenommen. Es sind vornemlich zwey 
Eigenschaften, wegen deren sie empfohlen werden, 
I. dass sie alles auf Chiistuin und den Glaubet» an 
ihn beziehen, 2. dass dabey nichts vom Mysticis- 
mus angetroffen wird. „Constat autem his duobus 
veluti morbis laborare hoc saeculum, quod aut a 
Christo alieniores sunt, qui indignum rationis maie- 
state esse putant, quod huraana sorle aliquis putetur 
fuisse excelsior, aut mysticis somniis indulgent ii, 
quibus vel ieiuna illorum ratio displicet, vel nostri 
saeculi perversitas. Sed in libris symbolicis nostrae 
ecclesiae quemadmodum omuis religio ad niqiv re- 
fertur, studiiquc humani fous et causa in gratia dei 
quaeritur, ita etiam exciuditur vanitas illa animi, 
qui dum suis sensibus delectatur, propius ad deum 
accessisse sibi videtur.“ Ein zweyter Grund ihrer 
Empfehlung ist in den Absichten der Gegner und 
den Gefahren unsrer Kirche gefunden worden, und 
auch darüber theilen wir einige Worte der Vor¬ 
rede mit: „Quodsi qui putant, liaec ipsa pericula 
ecclesiis, quarum defectionem ab illa matre invida 
nunquam ignoscent nobis, qui regnmn spirituale 
cum terreno imperio affectant, concordiam suadere, 
sed libros nostros symbolicos plurimum obesse huic 
concordiae, hos rogamus, ut perpendant, veram 
concordiam non formulis humanis, sed divino amo- 
ris spiritu constare, hunc vero spiritum verbi di- 
vini assiduo pioque usu, non autem simulato ob- 
sequio lentaque aequitate conservari ideoque melius 
esse cavere sibi, ne quid veritatis dispendio fiat te- 
mere, quam väno imprudentique studio uovas ira- 
rum et periculorum causas praebere.“ 

Precis historique sur la presentation de la Confes¬ 

sion d’Augsbourg ä l’Empereur Charles Quint 

par plusieurs princes, etats et villes d’Allemagne. 

Ouvrage posthume de Mr. Charles de Trillersi 

Chevalier de l’E'toile polaire , Professeur a l’Uuiversite de 

Goeltingue , Correspondant de l’Institut de France etc. 

Suivi du Texte de la Confession d’Augsbourg, 

nouvelle tiaduction frangaise, accompaguee de 
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notes. Strassbarg (Paris u.London), bey Treuttel 

und Würz, 1817. *54 S. gr. 12. 

Die gute Aufnahme der bekannten u. allgemein 
geschätzten Preisscbrift des verstorbenen Vis. iiber 
den Geist und die Folgen der Reformation schien 
ihm die Pflicht auizulegen , jene Schrift durch ge¬ 
naue und unparteyische Darstellung der Ursachen, 
welche die Abfassung der ersten Bekenntnisschrift 
der Protestanten veranfassten und der Umstände, 
die ihre Uebe> reichung begleiteten, zu vervollstän¬ 
digen und darauf ein nach denselben Grundsätzen 
historischer Unparleylichkeit abgefasstes Leben Lu¬ 
thers folgen zu lassen. Diese Arbeiten aber unter¬ 
brach sein zu früher Tod. Der gegenwärtige Ab¬ 
riss der Geschichte der Uebergabe der Augsburger 
Confessiön ist die letzte Frucht seiner gelehrten 
Muse, das Manuscript davon wurde seinem gelehr¬ 
ten Freunde, dem Professor D. ßlessig, übergeben, 
der es noch mehr vervollkommnet haben würde, 
wenn nicht auch ihn der Tod übereilt hätte. Ge¬ 
wiss aber wild dieser Abriss, der aus den besten 
Quellen gezogen ist, manchem Ausländer vorzüg¬ 
lich , d er mit der Geschichte jenes Bekenntnisses 
nicht bekannt ist, hinreichende und nützliche Be¬ 
lehrung darüber geben, aber auch deutschen Pro¬ 
testanten, schon durch die Art des Vortrags, er¬ 
freulich seyn. 

In dem Eingänge wird sehr richtig bemerkt 
(was jetzt wohl in Erinnerung gebracht wei den muss), 
dass die Reformation nicht das Werk des Augen¬ 
blicks, oder des Zufalls, oder eines einzigen Men¬ 
schen gewesen, sondern seit mehrern Jahrhunderten 
vorbereitet und nothweudig gemacht worden sey. 
Die noch in neuern Zeiten von berühmten Schrift¬ 
stellern und selbst von dem gepriesenen Lacretelle 
in seiner Geschichte der Religionskriege, als histo¬ 
risches Factum und als Ursache oder doch Veran¬ 
lassung der Reformation angegebene Eifersucht zwi¬ 
schen dem Augustiner - und Dominicaner - Orden 
wird eine Fabel genannt und in den Anmerkungen , 
S. i52 ff. widerlegt, und dagegen sind eben da¬ 
selbst S. i38 ff. die allgemeinen Ursachen der Re¬ 
formation angegeben und mit Guicciardini’s Zeug- 
niss belegt. Die Reformation schien anfangs nur 
Deutschland allein anzugehören und kam daher 
auch auf den deutschen Reichstag. Rom schien 
sich anfangs wenig darum zu bekümmern, entwe¬ 
der aus Unkunde oder aus Stolz oder um der Sa¬ 
che nicht eine zu grosse Wichtigkeit zu geben. Nach 
verschiedenen Zwischenauftritten gab der Friede zu 
Cambray 1529. dem Kaiser Muse, um sich nach 
Deutschland zu begehen und dort die Religionsan¬ 
gelegenheiten zum Ende zu bringen. (Gegen den 
auch hier Carln zugeschriebenen Plan, das kaiser¬ 
liche Ansehen auf Kosten der Katholiken und Pro¬ 
testanten zugleich zu vergrössern, sind doch von 
einsichtsvollen Historikern Einwendungen, die ge¬ 
gründet scheinen, gemacht worden.) " Woher es 

kam, dass Karl auf dem Reichstage zu xAngsburg 
auf einmal so viele Mässigung zeigte, das hätte 
noch angegeben werden können. Vor diesem Reichs¬ 
tage sah man bald, dass es nöthig sey, die Lehre 
der neuen Kirche und ihre Verschiedenheit von 
der alten genau darzustellen, und dass dazu die 
Torgauer Artikel nicht ausreichten. iVlelanchihon 
erhielt daher den Auftrag zur Ausarbeitung des 
Bekenntnisses, wovon die Schwabacher oder Tor¬ 
gauer Artikel die Grundlage ausmachten. „L’habile 
Melanchthon se servit presque partout avec dex- 
terite des expressions memes et des passages de 
l’ecriture sur lesquelles se fondait la doctrine con- 
testee; il satisfait ä tout, entrahm tous les suf- 
frages et fit de la nouvelle confession un chef cfOeu¬ 
vre de clarle, de concision, d’elegance et de me- 
sure.“ Es wird sodann die Geschichte der Vorle¬ 
sung des Bekenntnisses erzählt. Nach einigen Nach¬ 
richten von der Confutation der Ausgb. Confession 
und ihrer xApologie, so wie von den Schriften, 
welche in dem Concordienbuehe sich befinden, wird 
noch sowohl der erste Grundsatz des Protestantis- 
mus, • nur der heiligen Schrift zu glauben und kei¬ 
ner menschlichen Autorität, als der Werth, welchen 
die Augsburger Confession als symbolische Schrift 
hat, dargestellt. S. 55 ff. sind einige Nachrichten 
von den ersten xAusgaben der Augsb. Confession 
und den Veränderungen gegeben, die Melanchthon 
in der .Folge gemacht hat. Man hat von der x4ugs- 
burger Confession schon frühere französische LJe- 
bersefzungen, unter welchen die mehrmals gedruckte 
von Joh. ßaltb. Ritter, der erst schwedischer Ge¬ 
sandtschaftsprediger zu Paris, dann Prediger der 
protestantisch - französischen Gemeine zu Frankfurt 
war, bisher die lesbarste war. Die gegenwärtige 
ist es allerdings vorzüglicher. Von ihren Verfas¬ 
sern wird nur folgendes in der Vorrede gesagt: 
,,Les auteurs de la nouvelle traductiori de la Con¬ 
fession d’Augsbourg et des Notes qui l’accompa- 
gnent, n’ont fait leurs travaux que pour remplir 
une derniere volonte de Villers qui les cherissait/* 
Die Noten sind vornemlich für Leser, welche mit 
der Kirchengeschichte wenig bekannt sind, bestimmt. 
Eine der ausführlichsten und gelehrtesten (ausser 
der schon erwähnten ersten) betrift den erst seit 
Gregors VII. Zeiten durchgesetzten Cöiibat der 
Geistlichkeit. Obgleich diese Schrift erst bey Ge¬ 
legenheit des Jubiläums erschienen ist, so war sie 
doch seit mehrern Jahren schon beschlossen, und 
der selige Villers, der den Protestantismus selbst 
genauer hatte kennen gelernt, wollte dadurch auch 
seine Landsleute zu einer richtigem Kenntniss und 
billigem Beurtheilung der Protestanten führen. Wir 
können uns nicht enthalten, noch eine schöne Stelle, 
die gewiss ganz im Geiste Villers geschrieben ist, 
mitzutheilen: „Le protestantisme n'est point po« 
lemique de sa nature: convaincu que toutes les 
parties de l’eglise chretienne offrent ä i’homme des 
moyens de salut, pöurquoi le Protestant cherche- 
rail-il ä inquieter ses Ir eres sur leur croyance, ou 
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ä les attirer dans le sein de son eglise? II esl si 
£loigne de la sollicitude de faire des pr'oselytes, 
qu’il voit sans jalousie sortir de sa comrnunaute 
ceux, qui se croieht appeles aiüeurs, et y enti er, 
sans celebrer de tijiomphe, ceux qne leurs convi- 
ctions peuvent aftiener a sa croyanee. Dans les 
pays, oii les Protestans form ent la majorit'e de la 
populatiön, i 1 serait inutile de tenter des conquetes; 
daus les autresy il serait iinprudent de le vouloir; 
dans tous la cons'cienoe de ne cherir que la verite, 
leur inspiVe beaucoup plus de confiance que ne le 
ferait un pouvoir politique quelconque.“ 

drticuli qui dieüntur Shialccildici, e Palatino cod. 
ms. accurate"edidj't et aiinötationibus criticis illu- 
Sti avit Philippus Marheinele, Theologüsßerölinensis. 

ßerolini MDCCCXVrf. ap. Nauck. 86 S. 4. (i6Gr.) 

Es ist diess eine wahrhaft kritische Ausgabe der 
Smaikald. Artikel, man mag nun auf den hier abge¬ 
druckten Text und dessen Quelle oder aui die über 
die verschiedenen Ausgaben angestellten krit. Unter¬ 
suchungen oder auf die unter dem Texte bemerkten 
und beurtheilten Varianten selien. Die Heidelberger 
auf starkem Papier in o. geschriebene Handschrift, 
22 Blätter, rührt von L’s eigner Hand her und ist 
das erste Exemplar unter allen vorhandenen. Sie 
war mit den übrigen Heidelb. Handschriften nach 
Rom gekommen u. ist von da mit andern deutschen 
Mspten neuerlich zurückgegeben worden u. Hr. D. 
M. erhielt sie von da zum Abdruck mitgelheilt. Auf 
dem Titel hat Luther auch noch Einiges, aber sehr 
fluchtig hinzugeschrieben, das daher sehr unleserlich 
geworden ist, so dass es (S. 56.) nur muthmasslich 
beygefugt werden konnte. Aus der Handschr. selbst 
erhellt, dass bald einzelne, bald mehrere Worte von 
Luthers eigner Hand zwischen den Zeilen und am 
Rande sind verbessert u. hinzugesetzt worden. Diese 
Veränderungen sind theils gleich anfangs Während | 
des Schreibens von L. gemacht worden (u. diese sind 
in RiederersAbschrift und SpalatinsExemplar überge¬ 
gangen), theils sind sie gemacht, ehe die Handschr. 
zum Druck übergeben Wurde (denn die erste Ausgabe 

V>58. ist, wie Hr. Marli, sich überzeugt hat, nach dieser 
Handschr. gemacht), und diese Veränderungen findet ' 
man in Luthers Ausg. der Smalk. Art., sie sind aber 
von den Weimar. Herausgebern vernachlässigt wor¬ 
den. Ausserdem hat L. die vorher nachlässiger ge¬ 
schriebenen Buchstaben, vorneml. Anfangsbuchsta¬ 
ben, verbessert und genauer ausgedruckt, auch die 
grossem Interpunclionszeichen beygefügV, damit 
beym Abdruck kein Fehler vergehen"könne, ßey 
dem jetzigen Abdrucke ist auch'angedeutet, was in 
der Handschrift ausgestrichen u. am Rande beyge- 
schrieben oder in den Text ausgenommen worden 
ist. Ursprünglich fehlten in der Handschr. die ganze 
Vorrede und 5 grössere Zusätze; letztere sind aber 
hinzugesetzt worden, als die Schrift gedruckt wer¬ 
den sollte, da in der Handschrift Zeichen stehen, 

wo sie eingeschaltet werden sollen. Der zweyte, von 
den Weimarschen Edd.' bemerkte, Zusatz, der nur 
aus drey Worten besteht, ist von L. ausdrücklich 
hinzugeschrieben. Die übrigen hatte L. auf einzel¬ 
nen Blättern, die nachher aus der Heidelb. Hand¬ 
schrift ausgefalleu sind, hinzugesetzt mit der Vor¬ 
rede und dein Titel, den die Ausgabe von 1538. hat. 
Ein sechster Zusatz ist auf einem noch vorhande¬ 
nen einzelnen Blatte geschrieben und mit einem 
Zeichen versehen, um anzugeben, wo er soll ein¬ 
geschaltetwerden. Dass er aller gleich anfangs vor¬ 
handen gewesen und in Spalatins Exemplar aufge¬ 
nommen worden ist, erhellet daraus, dass die Wei- 
>marischen Herausgeber ihn flicht mit einem Stern¬ 
chen bezeichnet haben. 

Hr. D. M. hat eine vollständige Geschichte der 
Smaikald. Artikel und ihrer Ausgaben vorausge¬ 
schickt und darin manche andere Angaben u. Fehler 
berichtigt. Es ist bekannt, dass diese Artikel von 
der Stadt, wo sie 1557» unterschrieben wurden (denn 
zu Wittenberg hätteL. sie i556.aufgesetzt), den Na¬ 
men erhalten und die päpstl. u. ‘kaiserl. Aufforde¬ 
rung an die Protestanten zu dem damals angekün¬ 
digten Cöncilmm die Veranlassung dazu gegeben hat. 

ln dem Ausschreiben derselben war deutlich genug 
angegeben, dass der Zweck sey, die evang. Wahr¬ 
heit zu unterdrücken. Man beschloss daher, die 
Ursachen der Ablehnung dieses Conbilii zugleich 
mit der Lehre, von der man sich nicht entfernen 
könne, schriftlich darzulegen. Es war schon i556. 
die Frage aufgeworfen worden: ob man auf der 
Versammlung erscheinen oder sie abweisen solle l 
und Mehrere, unter denen auch L. selbst sich be¬ 
fand, riethen zum Erstem, damit die Gegner nicht, 
sagen könnten, die Protestanten hätten das’Conci- 
liurn gehindert. L. insbesondere sah vorher, es 
werde „ein lausigt, verachtet, Concilium“ weiden, 
und Meianchthon meinte, der Papst habe doch das 
Recht, eine Synode zu berufen. Der Churfürst von 
Sachsen wurde von seinem anfänglichen Entschluss, 
das Concilium geradezu zu verwerfen, doch durch 
die übereinstimmende Meinung seiner Theologen 
und Rechlsgelehrten im Jul. i556‘. abzugehen be¬ 
wogen und trug den Theologen auf, noch einmal 
die Lehren zu erwägen und schriftlich aufzusetzen. 
D iese Schrift sollte sowohl den etwa auf das Con- 
ciliüm zu schickenden Theologen als Norm dienen, 
als, wenn das Concilium verworfen wurde, den 
Protestanten als Band des Glaubens, der Standhaf¬ 
tigkeit und Liebe dienen. Zugleich konnten auch 
lüanche Artikel (wie der von der Gewalt des Pap¬ 
stes) genauer entwickelt und manche neuere Ver- 
laumdungen der Gegner abgewiesen werden. Die 
anfängliche Autorität dieser Artikel haben nach 
Herrn M’s Bemerkung Einige zu niedrig. Andere 
zu hoch angeschlagen. Denn dass sie in spätem 
Zeiten symbolisches Ansehen gehabt habe» . daran 
ist kein Zweifel. Luther unternahm die Arbeit 
dieser Revision der Lehre seiner Kirche nicht al¬ 

lein, sondern nahm Amsdorfe»T Agricola’n u. Spa- 
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latin zu Gehiilfen und übersandte die Schrift am 
5. Jan. 16^7. mit einem Schreiben an den Kurfür¬ 
sten, worauf er von diesem eine eigenhändige Ant¬ 
wort erhielt, aus welcher sich der hohe Werth er¬ 
gibt, welchen der Churfürst auf diese Artikel legte, 
wenn sie auch nicht dem Concilium übergeben 
würden. Spalatin schrieb die Artikel Luthers ab, 
und sie wurden von 35 Theologen und Predigern 
unterschrieben. Dass der vierte Artikel des 2ten 
Theils dieser Bekenntnissschrift von der Gewalt 
des Papstes sorgfältiger, als in der Augsb. Confess. 
abgefasst wurde, rührte von dem verstärkten Hass 
gegen den röm. Bischof her, den L. nicht einmal 
länger als Haupt der Kirche nach menschlichem 
Rechte anerkennen wollte. Melanchthon, der in 
diesem Puncte etwas milder und nachgebender war, 
wurde einer Unterredung wegen mit nach Schmal¬ 
kalden genommen, aber diese konnte nicht Statt 
finden, da Luther krank wurde und bald abreiste, 
und man überdiess fürchtete, es könnte jetzt Un¬ 
einigkeit entstehen, so ungegründet auch diese 
Furcht war. Dem Melanchthon wurde auch ver¬ 
stauet, einen besondern Aufsatz über die Gewalt 
des Papstes und der Bischöfe zu schreiben, den 
nachher die evangelischen Fürsten ebenfalls unter¬ 
schrieben. Der Vorwurf der Unbeständigkeit und 
Zweydeutigkeit, den man dem Melanchthon des¬ 
wegen gemacht hat, wird Von Hrn. M. abgewiesen, 
auch über die Einschränkung, mit welcher er die 
Artikel unterschrieb, Licht gegeben, und Secken- 
doi’fs Behauptung, er würde sie nicht bevgefügt 
haben, wenn Luther noch da gewesen wäre, aus 
der wahrscheinlichen Zeit der Unterschreibung wi¬ 
derlegt, und gezeigt, dass sie Luthern muss be¬ 
kannt geworden seyn, ehe die Artikel an die Für¬ 
sten geschickt werden mussten. Schon Süss (Inder 
Probe einer genauer unters. Histox*. der Smalkald. 
Art.) hatte eine dreyfache Zeit der Unterschrift 
unterschieden. Auch sind zvvey Ursachen angege¬ 
ben, warum L. bey der ersten Ausgabe der Arti¬ 
kel Melanchthons Unterschrift wegliess. Die Un¬ 
terschriften der Theologen waren übrigens nicht 
blindlings, sondern nach Beratschlagungen und mit 
Widerspruch einiger erfolgt. Dass der Anhang 
(Mel anchthons) gleich anfangs vorzügliches Ansehen 
gehabt hat und von einigen Theologen besonders 
unterschrieben wurde, wird dargethan. Noch ehe 
die Ailikel in das Concordienbuch mit dem An¬ 
hänge aufgenommen wurden, waren sie schon in 
mehrere Corpora doctrinae gekommen, ob sie gleich 
in andern fehlten. Die äussere Form der Artikel, 
die aus den allmählig beygefiigten Unterschriften 
entstand, und die innere des Textes ist der Zeit¬ 
ordnung nacli doppelt: a. die von Luther selbst 
herrührende, deutsche, ohne alle Unterschriften; 
diese gibt die Heidelbei'ger Handschrift; b. die der 
von Spalatin gemachten Absclnift, mit den Unter¬ 
schriften ; dahin gehört das im Weimarschen Ar¬ 
chive befindliche Exemplar. Man könnte noch eine 

dritte Classe machen der in mehr als 6o Stellen von 

Spalatins Abschrift abweichenden Exemplare. Aber 
Hr. M. erinnert, das diese Classe eine und dieselbe 
mit der ersten sey. Denn Luther änderte auch 
nach Spalatins Abschifft noch manches in seinem 
Exemplar, und darnach besorgte er die erste Aus¬ 
gabe i558. (es sind 1558. drey Ausg. erschienen.) 
Die Abweichungen des Texts der ersten Ausgabe 
und der Spalatiti’schen Abschrift betreffen nur ein¬ 
zelne Worte, nicht den Inhalt der Lehrsätze, und 
zu solchen Aenderungen hatte L. mehr Recht, als 
Melanchthon zu Aenderungen in der Augsb. Conf., 
da er sie nicht als öffentliche Bekenntsclnift, son¬ 
dern als seine Privatschrift bekannt machte; auch 
war diese Ausgabe die erste, nicht eine neue. i545. 
(u. i545.) wurden die Schmalk. Artikel wieder ge¬ 
druckt, mit verändertem Titel und mit ßeyfügung 
einiger andern Stücke. W^enn Seckendorf sagt, 
diese Ausgabe sey auf Befehl des Churfürsten ge¬ 
macht worden, so scheint er die Ausgaben i545 u. 
i555. verwechselt zu haben. Luther hat die Aus¬ 
gabe i545. selbst, als Ausgabe seiner Arbeit, be¬ 
sorgt u. in der Vorrede einige Worte weggelassen. 
In die Classe der Ausgaben, welche den Text der 
ersten Ausgabe haben, gehört auch die erste latein. 
Uebers. von Generanus (i54i.). Semler’s zu hartes 
Uriheil über diese Ueb. wird gemissbilligt. Diese 
Uebersetzung, die auch in das latein. Corpus do¬ 
ctrinae Thuring. 1571. aufgenommen worden ist, 
hat, was auch Riederer bemerkt hat, Luthers Text 
öfters genauer ausgedrückt, als es in der wortrei¬ 
chem Ueb. im Concordienbuche geschehen ist, die 
von Seinecker herrührt. Melanchthons Aufsatz wrar 
anfangs nicht den Artikeln beygeftigt, soudern ein¬ 
zeln gedruckt worden, und genoss nicht minderes 
äusseres Ansehen als die Artikel. Dass er aber 
nachher in den Ausgaben als Anhang beygefügt 
wurde, leitet Hi\ M. von einer feindseligen Absicht 
gegen Melanchthon her und sucht diess aus den 
Weim. Ausg. der Art. von i553. (eine seltne Ausg., 
die M. von Gotha erhielt) und i555. zu erweisen. Um 
den Vorwurf abzulehnen, als verachteten sie die 
Luther. Schifften, gaben auch die Wittenb. Theo¬ 
logen die Schm. Artikel i5y5 u. i5y6. heraus, was 
Hr. M. noch anführt, der sich übrigens noch über 
die Verschiedenheiten der beyden Familien des Tex¬ 
tes, über den Text des Melanchthon. Aufsatzes und 
über andere Gegenstände, welche die Einrichtung 
der verschiedenen Ausg. angehen, so wie über die 
Riederer. Abschrift verbreitet. Die Varianten aber 
sind nicht nur unter dem Texte der Heidelb. Hand¬ 
schrift angegeben, sondern auch beurtheilt, wobey 
theils die Weim. Ausgaben, theils die neue latein. 
Ueb. ira Concordienbuche öftexs getadelt werden. 
Die Aufschrift der Artikel in dem Heidelb. Mspt. 
ist sehr einfach und es ergibt sich, dass L. seiner 
Schrift in verschiedenen Zeiten drey Titel gegeben 
hat. Die Vorrede, die in der Handschr. fehlt, ist 
aus der ersten Ausgabe abgedruckt. Dem Herausg. 
ist man für diese mühsame Arbeit, die manches in 
der Reformationsgesch. aufklärt, Dank schuldig. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 13. des Februar. 39- 

v 

Geographie und Statistik. 

Handbuch der Geographie und Statistik nach den 

neuesten Ansichten, für die gebildeten Stande, 

Gymnasien und Schulen, von D. Christian Gott¬ 

fried Daniel Stein, Professor am Berlinisch - Kölni¬ 

schen Gymnasium etc. Dritte umgearbeitete Auflage. 

Erster Theil. Leipzig, 1817. bey J. C. Hinrichs. 

581 S. gr. 8. Zweyter Theil, 094 u. XL Seiten. 

Dritter Theil, 651 S. (4 Thlr. 8 Gr.) 
■ .?' • • j * t » •' * 

D er Verfasser hatte bereits durch die beyden er¬ 
sten Bearbeitungen dieses Handbuchs einen ehren¬ 
vollen Platz in der Reihe der Geographen Deutsch¬ 
lands eingenommen j denn, wenn sein Werk gleich 
an Ausführlichkeit nicht mit Büsching, Normaun 
u. A. verglichen werden kann; so behauptete es 
doch durch zweckmässige Auswahl des Wichtigsten, 
durch gleichmässige Behandlung der einzelnen Staa¬ 
ten und Reiche, durch das sorgfältigste Nachtragen 
aller neu eingetretenen Veränderungen, durch eine 
ansgewählte, beynahe vollständige Literatur, durch 
einen engen Druck und durch die möglichste Wohl¬ 

feilheit des Preises, eine der ei sten Stellen unter 
allen geographischen Hand- und Lehrbüchern unse¬ 
res Volkes, und Vorzüge selbst vor den beliebten 
Schriften von Fabri und Gaspari. Recensent, der 
das Mühselige in den beständigen Umarbeitungen 

im geographisch - statistischen Fache kennt, das 
durch die seit 120 Jahren eingetretenen mehrmaligen 
Umbildungen der gesammten europäischen Staaten- 
verhaltnisse zu einem nothwendigen , aber höchst 
undankbaren Geschälte geworden ist, wovon man 
bis zum Jahre l'-Bg. noch keine Ahnung hatte, darf 
nicht nur versichern, dass jene Eigenschaften, wel¬ 
che bereits die frühem Ausgaben dieses schätzbaren 
Handbuches rühmliehst auszeichneten, sich hier 
wieder finden; er kann auch bezeugen, dass der 
Verfasser in seinen Studien mit seiner Zeit fort¬ 
geschritten ist, und dass diese dritte Auflage in der 
That alle billige und gerechte WüYische des Pu- 
bficums an ein Werk dieser Art völlig befriedigt. 
Zwar ist, nach der Ansicht des Recens,,' es an sich 
nicht zweckmässig, Geographie und Statistik zu ver¬ 
binden; deshalb stimmt er in Hinsicht des wissen- 

Erster Band. 

schaftlichen Anbaues beyder Disciplinen mehr dafür, 
dass man die Geographie dem Gymnasialunterrichte 
überlasse, und die Statistik dem Vortrage auf Uni¬ 
versitäten Vorbehalte; allein weil der Verfasser bey 
seiner Schrift nicht blos die höhern Schulen, son¬ 
dern die gebildeten Stände überhaupt im Blicke 
behielt, so lässt sich auch gegen die von ihm ge¬ 
wählte Verbindung beyder Wissenschaften weniger 
erinnern, sobald man einmal von seinem Gesichts- 
puncte dabey ausgeht. Besonders hebt es Recens. 
als ein Verdienst dieses Werkes hervor, dass der 
Verf. durchgehends bey denjenigen europäischen 
Staaten, welche neue Constitutionen erhalten haben, 
dieselben in kurzen Umrissen charakterisirt und 
ihre Grundzüge entwickelt; ja Recensent würde 
wünschen , dass eben dieser, für unser Zeitalter 
höchst wichtige, Gegenstand bey einer neuen Auf¬ 
lage noch etwas ausführlicher behandelt würde, da 
wir nun in einem besondern Werke die meisten 
neueuropäischen Constitutionen bereits in extenso 
vor uns liegen habep, aus welchem der Verf. die¬ 
sen Abschnitt berichtigen, erweitern und vermeh¬ 
ren kann. 

Das Werk des Verfassers erschien bekanntlich 
in den beyden ersten Auflagen in zwey Theilen; 
in dieser neuen Bearbeitung ist es bis auf drey 
Theile erweitert worden. Bey dieser Zahl wird es 
nun wohl auch in den künftigen Auflagen, welche 
einem Werke dieser Al t nicht fehlen können, ver¬ 
bleiben müssen, wenn nicht der Begriff eines 
Handbuchs verloren gehen soll, wodurch es zwi¬ 
schen die grossem Systeme und zwischen die blos¬ 
sen Abrisse der Erdbeschreibung zweckmässig in 
die Mitte trat. 

Nach dieser neuen äussern Einrichtung enthält 
der erste Band, ausser einer in gedrängter Kürze 
gehaltenen mathematischen und physischen Geo¬ 
graphie, und einer Uebersicht über die politische 
Eintheilung Europens, die Königreiche Portugal, 
Spanieu, Frankreich, in Italien die Staaten des 
Königs, von Sardinien, die Länder der Herzogin 
von Parma, die Staaten (? wohl auch nur Länder) 
des Herzogs von Modena, das Herzogthum Lucca, 
das Grossherzogthum Toscana, den Kirchenstaat, 
die Republik S. Marino, das Königreich beyder 
Sizilien, Mafia, den vereinigten Staat der jonischen 
Inseln, Helvetien, das Königreich der Niederlande, 
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das brit(t)ische Reich, den dänischen Staat (warum 
nicht die Staaten des Königs von Dänemark?), die 
Königreiche Schweden und Norwegen. 

Für die Zukunft wünscht Recensent, bey der 
Eintheilung der europäischen Reiche und Staaten 

(S. 5i.)i nach ihrer Regierungs Verfassung, zugleich 
die Angabe, ob sie constitutioneil, oder autokra- 
tisch, oder despotisch regiert werden. Bey diesem 
Unterschiede würde dann in der Reihe der König¬ 
reiche das, nach einer besondern Constitution re¬ 
gierte, Polen nicht fehlen, weil es, bey dieser Ei- 
genthiimiichkeit, nicht blos unter den Provinzen 
des russischen Reichs seine Stelle finden darf. — 
Warum der Verfasser Wür//einberg schreibt, weiss 
Recensent nicht; auch sieht er nicht ein, warum 
das erst 1776. zum Herzogthume .erhobene’," nun¬ 
mehrige Grossherzogthum, Oldenburg den politi¬ 
schen Rang vor Meklenburg uud Weimar von dem 
Verfasser erhält, so wie unter den Herzogthümern 
Nassau vor Braunschweig? u. s. w. Es gibt bey 
dem jetzigen Slandpuncte der Dinge, in Hinsicht 
der deutschen und italienischen Staaten, entweder 
in der Folge der Königreiche, Grossherzogthümer, 
Herzog- und Fürstenthümer nur eine alphabetische 
Ordnung, oder besser die geographisch-locale Auf¬ 
einanderfolge, oder vielleicht am sichersten die hi¬ 
storische Basis, wie nach und nach von den ein¬ 
zelnen deutschen Staaten die hohem politischen 
Würden gewonnen worden sind. Sonst sieht man 
nicht ein, warum unter den| deutschen Fürstenhäu¬ 
sern gerade beym Verfasser Hohenzollern den An¬ 
fang macht. Lichtenstein vor Schwarzburg steht etc. 
— und warum fehlen die jonischen Inseln unter 
den, an sich wenigen, europäischen Republiken. 

Bey Spanien (S. 52.) würde es nicht überflüs¬ 
sig gewesen seyn, wenn wenigstens mit einigen 
Zeilen die neue, von den Cortes decretirte, und 
vertragsmässig von einigen europäischen Mächten 
damals garantirte, Constitution nach ihren allge¬ 
meinsten Umrissen verzeichnet worden wäre. — 
Beym Kirchenstaate, obgleich dessen neueste Ver¬ 
änderungen grösstentheils richtig Th. 3, S. 542 ff. 
nachgetragen worden sind, ist dem Verfasser doch 
ein Hauptwerk entgangen, das in Zukunft in der 
statistischen Literatur dieses Staates nicht fehlen 
darf: Constitution donnee, de la propre volonte, Jiar S. S. le Pape Pie VII, aux etats romains le 6 
uillet 1816. Paris, chez Delaunay, 1816. 24o S. 

gr. 8. Es ist um so wichtiger, weil selbst der 
Papst kein Bedenken getragen hat, seine Herrscher¬ 
gewalt constitutionell zu beschränken, und einer 
grossen Anzahl europäischer Fürsten mit dem Bey- 
spiele einer zweckmässigen und die Zeitverhältnisse 
berücksichtigenden Constitution voran zu gehen! — 
Bey der Republik S. Marino werden für den fleis- 
sigen Verfasser die Notizen nicht verloren gegangen 
seyn, die sich in Beylage i35. der Allg. Zeit. 1817. 
über diesen Freystaat finden, dessen Bevölkerung I 

nur zwischen o —■» 6000 Einwohner beträgt, und 

wo,25 ac^jÜche Familien die Regierung mit dem 
Volke theilen. — Bey den jonischen Inseln fehlt 
die wichtige Bemerkung, dass der General Maitland 
am 2p. Mai 1816, mit Vollmacht des brittischen 
Kabinets, den Senat zu Korfu auflösete, welcher 
sich, in Angemessenheit zu der Constitution vom 
Jahre i8o5, als die repräsentative Behörde aller 
jonischen Inseln betrachtete; auch dass, bey der 
Abstimmung über die neue Constitution, der gröss¬ 
te riieil der Einwohner für Einführung der ame¬ 
rikanischen Verfassung sich erklärte (Beyl. No. 8- 
zur Allg. Zeit. 1816.). — Bey der Schweiz ist in 
den Nachträgen Th. 5, S. ^48, der zweyte Theil 
des treflichen Usterischen Handbuchs des schwei¬ 
zerischen Staatsrechts nachzuholen vergessen wor-» 
den. — Zu den Nachlässigkeiten im Style, welche 
der Verlasser bey einer neuen Bearbeitung leicht 
berichtigen kann, gehört z. B. S. 176.: die helve¬ 
tischen Cantone, „die sich in folgender Ordnung 
folgen“ und S. 202, so wie an andern Orten, z. B. 
S. 3i5, dass Handlung statt Handel gesetzt wird. 
Zwischen beyden Begriffen , welche unsere ältern 
Historiker freylich stets verwechselten, ist doch 
ein mächtiger Unterschied. 

Der zweyte Band umschliesst das östreichische 
Kaiserthum, den Freystaat Krakau, den preussi- 
seben Staat (richtiger: die Staaten der preussischen 
Monarchie), Deutschland , und zwar in folgender 
Ordnung: die dem Kaiser von Oestreich und dem 
Könige von Preussen gehörenden Länder Deutsch¬ 
lands, dann Bayern, Sachsen, Hannover, Würtem- 
berg, Baden, Churfürstenthum Hessen, Grossher¬ 
zogthum Hessen, Landgrafschaft Hessen-Homburg, 
Holstein mit Lauenburg, Luxemburg, Sachsen- 
Weimar, Gotha, Meiningen, Hildburghausen, Ko- 
burg-Saalfeld (warum gebraucht von den Ländern 
dieser vier letzten Fürsten der Verfasser den unge¬ 
wöhnlichen Ausdruck: die Herzogi. Sachsen-Hiid- 
burghausischen Staaten u. s. w.?), Herzogth. Braun¬ 
schweig, Nassau, Mecklenburg- Schwerin und Stre- 
litz, Oldenburg, Gesammthaus Anhalt, Schwarzburg, 
Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Lippe, Wal¬ 
deck , die vier freyen Städte. Dann beschliessen 
reichhaltige und fleissig gesammelte Berichtigungen 
und Zusätze von S. 552. an diesen Band (welcher 
später als der dritte im Publicum erschien , damit, 
so viel als möglich, die neuesten Veränderungen 
sogleich in den Text aufgenommen werden konnten). 

Unverkennbar ist dieser Band mit der grössten 
Sorgfalt bearbeitet, was auch für den Schul - uud 
Privatgebrauch wesentlich nothwendig, und bey der 
Zerreissung ganzer Länder, bey dem häufigen Tau¬ 
sche einzelner Besitzungen und den noch häufigem 
neuen Organisationen im Innern der deutschen 
Staaten mit den grössten Schwierigkeiten verbunden 
war. Demungeachtet wird eben dieser Band bald 
wieder neuer Nachträge bedürfen,* denn kaum icf 

v/ * 
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derselbe ausgegeben, so ist bereits das Königreich 
Wörternberg neuerlich in 4 Kreise neu eingelheilt, 
und vieles in dessen Verwaltung ganz umgestaltet 
worden, mehrerer anderer Staaten nicht zu gedenken. 

Rec. stimmt darin ganz mit dem Verf. überein, 

flass derselbe die deutschen Länder der östreichi- 
schen und preussischen Monarchie sogleich in Ver¬ 
bindung mit der Gesammtheit der Besitzungen die¬ 
ser Reiche behandelt und dargestellt hat, und dass 
er S. 248. nur kurz angibt, welche einzelne Pro¬ 
vinzen beyder Monarchieen zu dem deutschen 

Staatenbunde gehören, weil selbst dies, bis die ofli- 
ciellen Erklärungen beyder Höfe darüber zu Frank¬ 
furt geschehen, nur auf dem vormaligen Bestände 
des deutschen Reiches beruht, und bekanntlich we¬ 
gen des neugebildeten Königreiches Illyrien und 
wegen Schlesiens selbst noch mancher historischer 
Zweifel Statt findet. Der spätere Abdruck dieses 
Th eiles hat den Vortheil gehabt, dass namentlich 
bey Preussen die meisten neuen Einrichtungen 
(selbst die Kreissynoden und Provinzialsynoden der 
Geistlichkeit, S. i55.) aufgenommen werden konn¬ 
ten; nur fehlen freylich die allerneuesten Verän¬ 
derungen in den Ministerien, welche durch die kö¬ 
niglichen Befehle vom 5ten November v. J. ber- 
beygeführt worden sind, durch welche namentlich 
ein besonderes, vom Ministerium des Innern ge¬ 
trenntes, Ministerium der geistlichen Sachen und des 
öffentlichen Unterrichts unter dem Freyherrn von 
Altenstein , und eine Generalcontrolle für das ge- 
sammte Cassen - Etats - und Rechnungswesen er¬ 
richtet , so wie die Hauptbank zu einer von der 
Finanzadminislration unabhängigen Stellung gelangt 
ist. Dagegen sind die Functionen des, seit dem 
5o. März 1817. eröffueten, Staatsrathes (S. j 53 ff.) 
bestimmt angegeben. Ueberhaupt ist unverkennbar, 

dass, so gross auch die Verdienste sind, w'elche 
sich der ehrwürdige Veteran Meusel durch die 
vierte Auflage seiner Statistik erworben hat, dieser 
zw'eyte Theil von Stein allen Besitzern der Meu- 
selschen Statistik unentbehrlich seyn dürfte; theils 
weil Meusel den preussischen Staat bey weitem 
nicht so richtig und vollständig dargestellt hat, wie 
Stein; theils wreil bey Meusel die einzelnen (selbst 
die wichtigsten) Staaten des deutschen Staatenbun¬ 
des ganz fehlen, welches in der That eine bedeu¬ 
tende Lücke ist, die schon Milbiller in seiner im 
Jahre 1811. erschienenen (nun freylich zum Theile 
veralteten) Statistik, durch besondere Aufnahme 
der einzelnen Staaten des damaligen Rheinbundes, 
ausfüllte, und die in dem fleissigen Demian und 
in den von Schorch und Hassel besorgten Weima- 
rischen Adressbüchern gleichfalls eine besondere 
Behandlung erhielten. Möchte doch Demian seine 
Statistik der nunmehrigen deutschen Bundesstaaten 
bald in einer neuen Auflage erscheinen lassen! — 
Gewundert hat sich Rec., _ dass der genaue Verf., 
der bey Wittenberg das erst mit dem Reforma¬ 
tionsjubiläum eröffnete Predigerseminarium bereits 

aufführt, bey Halle (S.2i3.) der, durch königliches 
Decret vom 12. Apr. 1817. geschehenen Vereini¬ 
gung der Universitäten Halle-Wittenberg nicht ge¬ 
denkt, welche nicht nur durch die Erhaltung des 
W ittenberger Namens, sondern auch durch die Ue- 
bertragung des grössten Theiles der reichen Wit¬ 
tenberger Fonds und des wichtigsten Theiles der 
Wittenberger Universitätsbibliothek (namentlich der 
vollständigen Ponikauischen Bibliothek für die säch¬ 
sische Geschichte) für die deutsche und preussische 
Culturgeschichte] von hohem Interesse ist; auch 
hätte wohl das, unter Niemeyer's treflicher Leitung 
bestehende und von dem philologischen Seminarium 
verschiedene, pädagogische Seminarium, neben den 
übrigen aufgeführten Instituten in Halle, einer be- 
sondern Erwähnung verdient, je wichtiger der 
Zweck desselben ist. —■ Eben so hätten (S. 24o.) 
wohl säinmtliche, in Deutschland noch bestehende, 
Universitäten (von welchen zehn wirklich genannt 
sind) aufgeführt werden sollen, weil die Schicksale 
der Zeit eben diese Bildungsanstalten sehr wesent¬ 
lich getrofleu, und die Auflösung und Verlegung 

einiger herbeygefiihrt haben. 

Bey der Darstellung des Königreiches Sachsen 

ist (S. 3o8.) die Bevölkerungszahl mit 1,202,644 Ein¬ 
wohner — fast um 100,000 — zu hoch angegeben, 
wie aus den letzten olllciell bekannt gewoidenen 
Uebersichten erhellt, welche das GouVernements- 
blatt vom Jahre i8i4. enthielt. Neben der ange¬ 
führten Gleichstellung der Reformirten mit den 
Lutheranern und Katholiken in Sachsen fehlt (S. 
5og.) die Gleichstellung des griechischen Cultus 
vom Jahre i8i4, und, neben den in Dresden und 
Tharandt neugestifteten Akademieen, die 1816. neu- 
organisirte (von dem vereinigten Kadetten - u. Pa¬ 
genhause verschiedene) Militärakademie mit 44 Zög¬ 
lingen zu Dresden, und das Schullehrerseminar zn 
Plauen. Viele in Zahlen detaillirte Angaben in 
Hinsicht der sächsischen Manufacturen, Fabriken 
und des sächsischen Handels werden wohl später¬ 
hin , wenn eine vollständige Uebersicht über die 
Folgen der Theilung Sachsens möglich ist, ihre 
Berichtigung erhalten. In sehr vielen dieser An¬ 
gaben sind noch die Zahlen aus der Zeit vor der 
Theilung , welche für die gegenwärtige Lage und 
Verhältnisse Sachsens ein unrichtiges Bild vermit¬ 
teln. Was die Verhältnisse der Schönburgischen 
Standesherrschaften zu dem sächsischen Staatskör¬ 

per betrifft, so ist (S. 5i5.) das darüber angeführte 
Wiener Congressinstrument vom 18. Mai ioiö. 
seinem Inhalte nach, nicht eine Bewilligung neuer 
Vorrechte (wie es beym Vf. scheint) für jene Stan¬ 
desherren, sondern nur eine Bestätigung der schon 
im Vertrage vom 5. Mai 174o. zwischen dem säch¬ 
sischen Kurhause und den fünf sogenannten Schön¬ 
burgischen Recessherrschaften abgeschlossenen Be¬ 

dingungen, durch deren Beibehaltung allerdings 
diese Herrschaften im Besitze von Vorrechten sind, 

wie sie, seit Aufhebung des deutschen Reiches 
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selbst keinem mediatisirten Reicbsslande gegenwär¬ 
tig noch zukommen dürften. Uebrigens konnte die 
Errichtung eines Staatsrathes zu Dresden, und die 
Veränderung in dem Oberamte zu Bauzen bey dem 
Abdrucke dieses Theiles noch nicht berücksichtiget 
werden j allein dem sorgsamen Vf. ist es doch ent¬ 
gangen, dass durch das Generale vom 22.Jun. 1816. 
bereits die Aemter Nossen und Grüllenburg vom 
erzgebirgischen Kreise getrennt und dem Meissner 
zugetheilt worden sind, so wie durch dasselbe Ge¬ 
nerale die neue Eintheilung der Kreise in mehrere 
amtshauptmännliche Bezirke näher bestimmt ward. 

Wenn S. 028. nun bey Hannover die gut be¬ 
arbeitete Erdbeschreibung dieses Königreiches von 
Sonne nachgetragen werden muss , so würde über¬ 
haupt der Vf., wenn er bereits dieses Werk hätte 
benutzen können, manche seiner Angaben darnach 
berichtiget haben. Bey Baden fehlt von Kolbs tref- 
lichem Lexikon der bereits 1816. erschienene dritte 
und letzte Theil. 

Doch wiederholt Rec., der das Mühselige des 
statistischen Sammelns und Nachtragens aus viel- 
jähriger Erfahrung kennt, mit Vergnügen und Ue- 
berzeugung sein Urtheil, dass der Verf. mit selte¬ 
nem Eleisse gearbeitet habe, und dass die wenigen 
Nachträge, welche der Rec. sich erlaubte, nur zei¬ 
gen sollen, dass selbst der gewissenhafteste Statisti¬ 
ker und Geograph in unsern Zeiten nicht alles se¬ 
hen und vergleichen kann. 

Der dritte Theil endlich, der einige Monate , 
vor dem zweyten erschien, enthält die Darstellung 
des russischen Reiches, des Königreiches Polen, des 
türkischen Reiches, und der aussereuropäischen 
Erdtheile und Länder. Durchgehends sind, bey 
den letztem, die neuesten Entdeckungen und Rei¬ 
sebeschreibungen benutzt: doch ist es (S.411.) dem 
Verf. entgangen, dass auch die Gebiete Mississippi 
und Illinois bereits ira Jahre 1816. in die Reihe der 
selbständigen nordamerikanischen Staaten aufge¬ 
nommen worden sind. (Vergl. Miscellen der aus¬ 
länd. Literatur 1817, Heft 5, wro auch die bey ge¬ 
brachten Skizzen der Verfassung dieser Staaten von 

dem Vf. in Zukunft werden benutzt werden können, 
so wie die in der Nemesis abgedruckten Constitu¬ 
tionen einzelner dieser Staaten.) 

Zuletzt verdient es bemerkt zu werden, dass 
dieses Werk auf sehr gutem weissen Papiere, mit 
sehr engem, doch leserlichen, Drucke und zu ei¬ 
nem recht billigen Preise erschienen ist, was der 
Verlagshandlung zur Ehre gereicht. 

Encylclopadie, oder zusammenhängender Vortrag 

der gemeinnützigsten, insbesondere aus der Be¬ 

trachtung der Natur und des Menschen gesam¬ 

melten Kenntnisse. Siebenter Theil. Die europäi¬ 

sche Geographie. Von Georg Simon Klugel etc. • 

Auch mit dem besondern Titel: 

Europäische Geographie, verfassetvon D. Chr. 

Gottfried Daniel Stein, Professur etc. Berlin und 

Stettin, bey Nicolai, 1817. 887 S. gr. 8. (2 Thln 

8 Gr.), und noch mit einem dritten Titel: 

Allgemeine Erdbeschreibung. Zweyter Theil. Eu¬ 

ropäische Geographie, verfasset von — Stein etc. 

Es hatte nämlich für die, im deutschen Pu¬ 
blicum allgemein bekannte und mit vielem Beyfall 
aufgenommene, Encyklopadie, welche der ver¬ 
ewigte Klügel herausgab, der im Jahre i8i4. ver¬ 
storbene Professor Bruns die allgemeine Erdbe¬ 
schreibung übernommen, und im Jahre i8o5. den 
ersten Theil derselben, oder die aussereuropäische 
Geographie erscheinen lassen. Die politischen Ver¬ 
hältnisse und Bruns Tod verhinderten die Heraus¬ 
gabe des zweyten Theiles der europäischen Geo¬ 
graphie, bis in das gegenwärtige Jahr, in welchem 
Herr Professor Stein diesen letzten Theil des Klü- 
gelschen Werkes lieferte. Dieser neue Bearbeiter 
befolgte, aus Achtung gegen den verewigten Bruns 
und um in beyde Theile, wrelche die Geographie 
umschliessen, Ebenmaas zu bringen, den von Bruns 
festgehaltenen Plan, nur mit dem Unterschiede, 
dass er in diesem zweyten Bande, wre]cher die 
Darstellung des gebildetsten Erdtheils enthält, mehr 
VFohnörter anführte, als dies bey den anderen 
Erdtheilen nöthig war. Bey der Auswahl dersel¬ 
ben berücksichtigte der Verfasser zunächst den 
Zweck der Encyklopadie, so dass er besonders 
diejenigen aufnahm, wrelche durch Handel und Fa¬ 
briken ausgezeichnet sind, und bey welchen das 
historische Interesse eine besondere Beachtung ver¬ 
langte. In Hinsicht der Ordnung und Stellung der 
Länder und Orte folgte der Verfasser den Gebir¬ 
gen und Flüssen, und stieg daher von den erha¬ 
bensten Gegenden nach dem Laufe der Flüsse 
hinab, oder von dem Meere bis zu den Gebirgen 
und Höllen hinauf. So reihte sich ein Flussgebiet 
in den grossem Staaten an das andere, und er¬ 
leichterte die /Uebersieht der natürlichen Verbin¬ 
dung der einzelnen Länder. Nach Bruns Vorgänge 
werden die benutzten Quellen nur hin und wieder 
angeführt, wobey der Verfasser, in Hinsicht der 
Vollständigkeit dieser Notizen, selbst auf sein 
„Handbuch“ verweiset. Die in den letzten zehn 
Jahren eingetretenen Veränderungen in den ausser¬ 
europäischen Erdtheilen hat der Verf. grösstentheils 
in den Nachträgen dargestellt, und ein vollständiges 
Register erleichtert hier, so wie bev dem Handbu¬ 
che, den Gebrauch des verdienstlichen Werkes. 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 14. des Februar. 40 1818. 

Intelligenz - Blatt. 

Correspondenz - Nachrichten. 

Erfurt. 

An die Stelle des jüngsthin verstorbenen Seniors En¬ 
gelhard, ist der Herr General-Superintendent, Regie¬ 
rungs - und Cor.sistorialrath Herrmann von dem hiesi¬ 
gen wohllöbl. Stadtrathe evangelischen Theils, zum Se¬ 
nior des evangelischen Ministeriums ernannt, und ihm 
auch bereits das Decret darüber ausgefertiget worden. 

Bey dem hiesigen Marienstifte ward an die Stelle 
des ebenfalls unlängst verstorbenen Domdech. Meinong 
von dem hochwürdigen Kapitel der zeitherige geistliche 
Rath und Canonicus Schmelzer zum Domdechant er¬ 
wählt. 

TV e i m a r. 

Die Feyer des dritten Jubelfestes der evang. Kir¬ 
che bey dem hiesigen Gymnasium, kündigte der Di- 
rector desselben, Hr. M. Chr. Edw. Lenz, durch folgen¬ 
des, bey Ilojfmann erschienenes, Programm an: Actus 
scholasticus memoriae reformationis sacer indicitur. Ac- 
cedunt chronicon biennale Gymnasii Guilielmo - Erne- 
stini, et Christiani Ludovici Lenz, Directoris, oratio 
habita in ejusdem Vimariensis Gymnasii secularibus sa- 
cris die XXX. Octobris MDCCCXVI. Vimariae, apud 
Hofmannos , bibliopolas aulicos, 1817. Die letztere 
Rede ist auch besonders zu haben unter dem Titel: 
Oratio in Vimariensis Gymnasii Guilielmo - Ernestini 
secularibus sacris die XXX. Octobris MDCCCXVI. ha¬ 
bita a Christiano Ludovico Lenz, Gymnasii Directore. 

Aus Russland. 

Auch in Nowgorod ist seit der Mitte des vergan¬ 
genen Sommers eine Bibelgesellschaft errichtet worden, 
die eine Tochter der St. Petersburger Hauptgesellschaft 
ist, und schon über 3oo Mitglieder zählt. 

Rinteln. 

Den 5l. Dec. feyerte das hiesige Gymnasium den 
Schluss des Reformations - Jubeljahrs, in welchem es 
seine Entstehung erhalten. Der Director desselben, Pro¬ 
fessor Dr. fViss, hatte dazu mit einem Gedicht: „in 
anni vicissitudinem“ eingeladen. (Rintelii, apud C. A. 
Steuberum.) Ein Schüler hielt eine Rede „de credita 
ab hominibus aurea aetate,“ ein anderer handelte „das 
Lob der Hoffnung“ ab; ein dritter declamirte das latei¬ 
nische Gedicht, ein vierter eine Ode „Hoffnung“ von 
Arnoldine Wolf, geb. Weissei, ein fünfter Schillers 
„Hoffnung/* Vorher und nachher wurden die Verse 
eines, vom Dr. TFiss zu der Feyer gedichteten, Liedes 
gesungen. 

Preisaufgaben 

Die Berliner Gesellschaft für deutsche Sprache setzt 
hiermit einen Preis von 200 Thlr. Gold auf die beste 
zeitgemasse Umarbeitung von 

J. G. Schotters ausführlicher Arbeit von der deutschen 
Hauptsprache. (Braunschweig, i663. 4. i466 S.) 

Der Wunsch der Gesellschaft ist, das genannte Werk 
in seiner eigenthümlichen Gediegenheit fortgeführt zu 
sehen bis auf unsre Zeiten. 

Ihrer Meinung nach soll der alte Plan im Ganzen 
beybehalten werden, jedoch mit Einschaltung und Um¬ 
gestaltung dessen, was an ganzen Lehren erst die neuere 
Zeit gebracht, oder völlig umgeschaffen hat, z. B. Sinn¬ 
verwandtschaft, Tonmessung. In der Ausführung, glaubt 
sie, wird Veraltetes zu erneuern, Irriges zu berichti¬ 
gen, Fehlendes nachzutragen, Hauptsache seyn. Weit¬ 
schweifigkeiten, z. B. in den zehn Lobreden, in der 
Beyspielsammlung von Zusammensetzungen , in dem 
Schriftsteller - Verzeichnisse , mögen gekürzt werden. 
Alle fremdsprachige Stellen sind zu streichen, und, wo 
nur immer möglich, durch passende Beyspiele aus alter 
und neuer deutscher Zeit zu ersetzen. Auch die Kunst¬ 
ausdrücke werden deutsch erwartet, allenfalls mit Bey- 
klammerung der Fremdwörter. 

Erster Band. 
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Gehn auf diese Weise, in fasslicher Sprache, rei¬ 

nem Deutsch und wissenschaftlicher Anordnung , die 

Eigentümlichkeiten des alten Werkes in ihrer ganzen 

Kraft und Trefflichkeit auf das Neue über, so ist einem 

Bedürfnisse unsrer Zeit abgeholfen, und aus dem alten 

Scbottelschen Ehrenwerke ein wahrhaft sprachliches 

Volksbuch geworden, zu Lehr und Kunde, zu Nutz 

und Frommen für Jedermann. 

Die Preiswerber haben ihre Arbeit (Namen und 

Sinnspruch, wie gewöhnlich, beygeschlossen) vor dem 

l. Jänner 1820. postfrey einzusenden „an die Gesell¬ 

schaft für deutsche Sprache in Berlin.u Dem Preis- 

erringer bleibt das Eigenthum seines Werkes zu belie¬ 

biger Herausgabe ; die Arbeiten der übrigen werden, 

den Weisungen der Einsender gemäss, mit uuentsie- 

gelter Marke znrückgegeben. 

Berlin, den i3ten Wintermonats 1817. 

Am 6. Nov. vor. Jahr -wurde das im Jahr 1811. 

aufgelöste Gymnasium in Hof von neuem begründet 

und feyerlich eingeweiht. Zum Professor der Ober- 

classe und Rector der ganzen Anstalt wurde der ehe¬ 

malige akademische Docent und bisherige Progymna- 

siailehrer in Regensburg, Dr. Andreas Neubig, er¬ 

nannt. 

Nekrolog. 1817- 

Den 26. Octob. verschied in Wien Nicol. Joseph 

Edler v. Jacquin, geb. in Leyden am 16. Febr. 1727., 

Dr. der A. G., k. k. Münz - und Bergrath, Prof, der 

Chemie und Botanik auf der Wiener Universität, und 

Ritter des k. k. St. Stephans - Orden. G. T. III. X. u. 

XIV. Band. 

Den 3. Nov. in Hamburg Jleinr. Georg Joachim 

Dumas, 5j. Jahr alt, französ. Prediger der dortigen 

reform. Gemeinde. Er war der jüngste Sohn des in 

Leipzig am 4. April 1799. in dem nämlichen Amt ge¬ 

standenen französ. Predigers, Johann Dumas. Vei’gl. 

Ecks geh Tageb. 1799. S. 59 f. 

Den 8. Nov. Joh. Andr. de Luc, geb. zu Genf 

1727., Mitglied des Raths der Zweyhunderte daselbst, 

nachher Vorleser der Königin von Grossbritannien, und 

seit 1798. Philos. und Geob'giae P. P. O. in Göttin¬ 

gen. Er starb zu Windsor in England, wo er sich zu¬ 

letzt ansässig gemacht hatte. G. T. X. Bd. 

Den 18. Nov. Adolph Dieterich TVeber, I. V. D. 

in Rostock, geb. daselbst am 17. Juny 1753., anfänglich 

Procurator u. Advocat bey der Herzog!. Meckl. Justiz- 

kanzley zu Schwerin, seit 1776. I. V. D., seit 1784. Jur. 

P. P. E. und Syndicus der Universität Kiel, so wie 

seit 1786. P. P. Ord. und Beysitzer d er Jur. Fac. da¬ 

selbst, auch seit 1791. P. P. Ord., Beysitzer der Jur. 

Jac. und Consistoxial • Vice - Director der Universität I 

Rostock. Vgl. G. T. VIII. X. XVI., und ausführlicher 

in J. C. Koppe jetzt leb. gel. Mecklenburg, is Stück 

S. 182 u. f. 

Den 27. Nov. Joh. Friedr. Albrecht Constantia 

von Neurath zu Stuttgart, geb. zu Alfeld in Hessen 

am 17. May 1739., anfänglich Rath in Gräfl. Isenbur- 

gischen Diensten, seit 1776- Oberappellation rath in 

Darmstadt, seit 1780. I. V. D. zu Erlangen und 1784. 

Kaiserl. Reichskammerger. Assessor zu Wetzlar , seit 

1791. in den Reichs - Adelstand erhoben, endlich Geh. 

II. u. Justizminister in Stuttgart. Ausführliche Biogra¬ 

phie von ihm in Strieder’s Hess, geh Gesch., X. Band 

S. 65 u. f. Meusel’s G. T. V. u. XIV. Bd. 

Nachtrag 

zu Moritz August v. Thümmel Sterbe-Anzeige in dem 

Intell. Blatt der Lpz. Lit. Zeit. Nr. 3o4. vor. J. 

S. 2427. 

v. Thümmel ist geboren am 27sten May (1738.), 

dessen Geburtstag in dem G. T. VIII. Bd. fehlt. Eine 

fast vollständige Biographie von ihm findet sich in der 

Beyiage zur allg. Zeitung 1817. Nr. i5ai. u. Nr. i524. 

Ankündigungen. 

Nachstehende Werke sind bey Breitkopf und Härtel 

in Leipzig durch alle- Buchhandlungen zu haben : 

Biel, J. C., novus Thesaurus philologicus. 3 Tom. 1779* 

gr. 8. llagae. 9 Rthlr. 16 Gr. 

Catullus, Tibullus et Propertius. 12. Roterodami i8o5. 

16 Gr. 

Ciceronis opera philosophica. (Academ. Quaest.; de fini- 

bus; Tusculanar. quaest.; de legibus; de natura deo- 

rum; de divinatione.) T. III. 12. Ibid. i8o4. 2 Rthlr. 

— — de oratore libri III.; ex recens. Ernestii. 12. 

Ibid. i8o4. 12 Gr. 

*De nummo Ciceronis a Magnetibus Lydiae cum ejusd. 

imagine signato. gr. 4. Roinae i8o5. 3Rthlr. 12 Gr. 

*Gessneri, J. Math., novus thesaurus linguae latinac. 

IV. Tom. gr. fol. Lipsiae 1747. 48. (2 Bde. ganz in 

Leder — schönes Exemplar.) 24 Rthlr. 

Terentii Comoediae VI. 12. Roterod. i8o5. 16 Gr. 

Vellejus Paterculus, ex rec. Ruhnkenii. 12. Ibid. i8o4. 

6 Gr. 

Virgilii, P. M., Bucolica, Georgica et Aeneis. (Pracht¬ 

ausgabe, höchst correct, auf geglättetem grossen Im¬ 

perial-Velin, mit Kupfern von Bartolozzi und an¬ 

dern engl. Künstlern). London, kl. Fol. 20 Rthlr. 

•— — mit denselben Kupfern, auf gross med. Veh 

gr. 8. i3IUiilr, 8 Gr. 

*Pallas, P. S., Bemerkungen auf einer Reise in die 

südlichen Statthalterschaften des russ. Reichs in den 

J. 1792 — 94. 2 Bände in 4. Velin. Leipzig 1799- 

(Ladenpreis 59 Rthlr.) 4o Rthlr. 



317 1818. Februar. 31b 

^Cowper’s Poems. 2 Vols. gr. 8. Lond. 7 Rthlr. 

The Life of Milton by W. Hailey. gr. 8. Basil. 1808. 

1 Rthlr. 3 Gr. 
»The History of England by D. Hume and Smollet. 

. New Edit. 13 Vol.; with the author’s last corrections 

and improvements. gr. 8. Lond. 1812. 37 Rthlr. 

The Koran, or Life etc. of Tria juncta in uno. 2 Vol. 

Vienna. 20 Gr. 
Lauderdale, Depreciation of Currency. 2 Tom. gr. 8. 

1812 ct 1810. 2 Rthlr. i6Gr. 

Leonora, a Ballad by Burgher. Vienna. 3 Gr. 

The Life of Edward Earl of Clarendon, written by 

himself. 5 Vol. 1768. Basil. 3 Rthlr. i5Gr. 

Histor. Account of the Euglish Stage by E. Malone. 

Basil. 1800. l Rthlr. 3 Gr. 

The Origin of the Distinction of Ranks by J. Miliar. 

Basil. 1793. 1 Rthlr. 4 Gr. 
The Poems of Ossian etc. containing the poetical Works 

of James Macpherson in Prose and Rhyme. With 

notes and illustrations by Malcolm Laing. 2 Vol. 

Edinburgh, gr. 8. 10 Rthlr. 

*Perry, W., the royal Standard English Dictionary. 

10. Edit. Edinburgh. 1 Rthlr. 12 Gr. 

Pope Essay on Man. Engl. u. deutsch. Wien. 10 Gr. 

Robertson, W., the hist. q£ Scotland. 5 Vols. Basil. 

6 Rthlr. 18 Gr. 

— — dasselbe Werk. 2 Vols. Vienna. 3 Rthlr. 

The Life of Lorenzo de Medici by W. Roscoe. 2 Vol. 

Basil. 1799* 4 Rthlr. 12 Gr. 

Smith, A., Inquiry into the Nature of the Wealth 

of Nations. 4 Vol, 1801. Basil. 4Rthlr. 12 Gr. 

d'Azara Essais sur les Quadrupedes de Paraguay. 2 T. 

ä Paris 1801. 3 Rthlr. 

*Bibliotheque portative des ecrivains frangois cn Prose 

et en Vers. 2. Edition. 6 Tomes. k Londres i8o3. 

(geb.) 18 Rthlr. 

— — la meine en Abrege, ä Londres i8o3. 1 Rthlr. 

16 Gr. 

Choix d’Amusements physiques et mathematiques. 2 Vol. j 

a Londres 1799. 2 Rtlilr. 4 Gr. 

Theorie du Style par Condillac. i8o4. 8. Lpz. 12 Gr. 

Eckhel, Choix de Pierres gravees du Cabinet imperial 

a Vienne. 1761. av. 5o pl. 10 Rthlr. 

Essai sur les Causes de la Perfection de la sculpture 

antique. k Londres 1798. (par Gillier.) 18 Gr. 

Josse, Grammaire espagnole. ä Londres i8o3. 2 Rthlr. 

12 Gr. 

— Themes espagnoles et frangaises. a Londres. 1 Rthlr. 

6 Gr. 

Plans de Jardins dans le gout anglais par J. L. Manso. 

gr. fol. 1798. ä Copenhagu-e. 8 Rtlilr. 

Le Museum de Florence ou Collect, de Pierres gra¬ 

vees, Statnes et Medailles du Cabinet du Grand-Duc 

de Toscane, dessine et grave p. David. 5 Ts. 1787. 

Memoire abrege et Rccueil de quelques Antiquites de 

la Suisse par Ritter, in 4. av. pl. 1788. k Berne. 

2 Rthlr. ‘ 

Lettres d’Heloise et d’Abeillard. T. 1.2. J797. Vienje. 
l Rthlr. 

Representation des Cigales p. C, Stall, frang. ct holl, 

gr. 4. av. pl. a Amsterdam 1788. 4 Rthlr. 

— — des Punaises par le meme. fr. et holl. gr. 4. 

av. pl. ä la meme adresse. 1788. 6 Rthlr. 

Theatre de Savoie et de Piemont. 2 Ts. k la Haye. 

(rel. en veau.) 3o Rthlr. 

La Pucelle par Voltaire. 2 Ts. 1798. Geneve. Pap., 

Vel. 3 Rthlr. 

jDeutliche und vollständige Anweisung 

ohne 

IVinlcehness - Instrumente 

nicht nur Aecker, Gärten, Wiesen, Waldungen, Flüsse 

u. s. w. , sondern auch ganze Feldmarken zu messen 

und zu berechnen ; desgleichen Grundstücke zu theilen, 

Höhen auszumessen, und überhaupt alles, was zur ge¬ 

wöhnlichen praktischen Feld-Messkunst gehört, zu 

verrichten. 

Zum Gebrauch 

für Oekonomen, Forstbediente, Gärtner und alle die¬ 

jenigen , die keine geometrische Kenntnisse besi¬ 

tzen , entworfen 

von 

S. A. Hege über g. 

Mit 9 Kupfertafeln (8 in querfol. 1 in 4.) 

gr. 8. Berlin, in der Maurerschen Buchhandlung. 

Preis 1 Thlr. 8 Gr. 

Da der ausführliche Titel bestimmt und deutlich 

ausspricht, für wen dieses Buch geschrieben ist, und 

der Beyfall, mit welchem es aufgenommen wird, ent¬ 

schieden ist, enthalt man sich aller weitern Anpreisungen. 

In allen Buchhandlungen ist zu haben: 

Girardets , Predigers der reform. Gemeinde zu Dres¬ 

den, Predigten über das Gebet des Herrn und an¬ 

dere freye Texte, gr. 8. Leipzigs bey Hartknoch. 

1817. 1 Thlr. 8 Gr. 

Der Verf. bestimmt den Gesichtspunct, aus dem 

er wünscht , dass diese Sammlung beurtheilt werden 

möchte, in der bescheidenen Vorrede folgendermaassen 

Sie soll ,, ein Erbauungsbuch für diejenigen seyn, die 

den hohen VVerth des Christenthnms erkennen, oder 

auch nur mehr oder minder dunkel liihlen. Es sind 

— christliche Predigten , die als Ergiessungen eines 

vollen, redlichen Herzens zu betrachten sind, und bey 

denen mein ganzes Bemühen gewesen ist, meine Liehe 

für Gott, für das Christenthum und alles Gute und 

Grosse auch in die Gemüther meiner Hörer und Leser 

überzutragen/* — 
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Bey demselben Verleger ist so eben erschienen: 

Harriotfs (John) Reiseabenteuer in vier Welttheilen. 
Herausgegeben von Chr. August Fischer, 8. 1818. 

i Thlr. 12 Gr. 

Dieses Werk ist die eigentümliche Bearbeitung 
einer englischen Urschrilt in 3 Bänden, die in kaum 
2 Jahren nicht weniger als vier Auflagen erlebt hat. — 
Sie enthält sehr viel Neues, Belehrendes und Ange¬ 
nehmes, obgleich auch manches Fremdartige eingemischt 
ist, daher die Zusammenschmelzung in einen Band, 
aber voll Frischheit, Leben und Mannichfaltigkeit. Der 
Herausgeber, der mit Liebe gearbeitet hat, hofft, dass 
sich das Ganze durch sich selbst empfehlen wird. 

Bey C. F. Amelang in Berlin, Brüderstrasse Nr. 11., 
ist erschienen und an alle solide Buchhandlungen 

versandt: 

Der Gartenfreund 

oder 

vollständiger, auf Theorie und Erfahrung gegründeter 
Unterricht über die Behandlung des Bodens und 

Erziehung der Gewächse im 

KuchenObst- und Blumengarten, 

in Verbindung 

mit dem Zimmer- und Fenstergarten. 

Nebst einem Anhänge 

über 

den Ho pfenbau* 

Von 

J. C. L. IVredow, 

Prediger in Parum bey Wittenburg in Meckl. Schwerin. 

gr. 8. Mit einem allegor. Titelkupfer und Vignette. 
Sauber geh. 2 Thlr. 

Wir haben seit einiger Zeit eine sehr grosse Men¬ 
ge von Schriften über den Gartenbau überhaupt und 
über die Cultur der einzelnen Theile desselben insbe¬ 
sondere erhalten, so dass es beym ersten Anblick schei¬ 
nen könnte, als ob eine neue Anweisung dazu ganz 
überflüssig sey. Allein jene Schriften sind theils zu 
weitläuftig und kostspielig, theils wieder zu kurz und 
unvollständig, theils auch nur ans andern Werken ohne 
gehörige Umsicht zusammengeschrieben. Eine ganz an¬ 
dere Bewandniss hat es mit dem oben angezeigten Bu¬ 
che. Der Verfasser, der schon durch seine „ Oekono- 
misch - technische Flora Mecklenburgs u rühmlichst be¬ 
kannt ist, hat die Klippen, an welche seine Vorgänger 
stiessen, glücklich zu vermeiden gewusst, indem er die 
rechte Mittelstrasse zwischen dem zu Viel und zu We¬ 
nig getroffen, und keine andere Anweisung gegeben hat, 
als die durchaus auf richtige Theorie gegründet, und 

von ihm durch eigene Erfahrung bestätigt gefunden sind. 
Die Grundsätze in Ansehung der Behandlung des Bo¬ 
dens, der Zubereitung der verschiedenen Erdarten und 
der Erziehung der Gewächse in den drey Hauptzwei¬ 
gen des Gartenbaues sind so bestimmt und allgemein 
verständlich vorgetragen , dass ein Jeder, auch der nicht 
wissenschaftlich gebildete Gärtner, sie leicht einsehen 
und seine Kenntnisse in der Gärtnerey vielfältig dar¬ 
aus vermehren kann. In jeder Hauptabtheilung, wel¬ 
cher eine zweckmässige Einleitung voran steht, sind in 
alphabetischer Ordnung die Gattungen und Arten der 
dahin gehörigen Gewächse nach ihrem Trivial - und 
botanischen Namen aufgeführt, eine genaue Beschrei¬ 
bung hinzugefügt, die verschiedene Benutzung angege¬ 
ben und die Behandlung bemerkt, die eine jede Pflanze 
verlangt. Rec., der von Jugend auf ein Gartenfreund 
war, und nun schon seit ab Jahren sich ununterbro¬ 
chen con amore mit dem Gartenbau beschäftigt, auch 
so ziemlich alle Gartenschriften gelesen hat , gesteht 
frey, dass er das angezeigte Buch für das brauchbarste 
in dieser Art hält, und empfiehlt daher einem jeden 
Liebhaber der Gärtnerey diesen wahren Gartenfreund, 
mit der Versicherung, dass er in allen Fällen einen 
erfahrnen und treuen Rathgeber an ihm finden wird. 

B—n. 

Freymaurer - Lexikon 

nach vieljährigen Erfahrungen und nach den besten 
Hülfsmitteln ausgearbeitet, erscheint bey uns in weni¬ 
gen Monaten, und wird alle denen, welche dieser Or¬ 
den interessirt, überaus nützlich seyn. Mehreren ist 
dies Werk bereits durch eine besondere ausführliche 
Anzeige bekannt. Wir nehmen 2 Thlr. 6 Gr. Pränu¬ 
meration darauf an, und Sammlern liefern wir das rote 
Exemplar frey. 

Buchhändler Gehr. Gädicke in Berlin. 

In der Joh. Benj. G. Fleischerschen Buchhandlung in 

Leipzig unter der grossen Feuerkugel ist erschienen: 

Das neue Papstthum oder über den Zweck, die Mög¬ 
lichkeit und die Folgen der projectirten Vereinigung 
beyder protestantischen Kirchenparteyen. Dargestellt 
von Irenäus dem Zweyten. Preis io Gr. 

Boston, bey Peter Schmidt. 1818. 

Bücher - Audion in Leipzig. 

Das Verzeichniss einer Sammlung von Büchern 
aus allen Wissenschaften, Musikalien u. s, w., w elche 
de:n 9. März u. folg. T. versteigert werden sollen, ist 

dujrch alle Buchhandlungen zu erhalten. 
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Leipziger Litera cur- Zeitung. 

Februar. 41*. ISIS. 

Intelligenz - Blatt. 
Correspondenz - Nachrichten. 

Aus Frankfurt am Main. 

Die Sanskritsprache erhält nun auch unter uns immer 
mehrere Bearbeiter. In Kurzem wird eine Chrestoma- 
thia Sanscrita erscheinen, von welher wir folgenden 

Conspectus mitth'eilen. 
Munificentia Regis nostri, literarum omnium ar- 

tiumque fautoris magnanimi, concessum nobis fuit, ut 
triennium sumtibus regiis Londini et Parisiis commo- 
rantes, Academiae, quae Monachii floret, Scientiarum 
regiae auctoritate atque consilio plura possemus com- 
prehendere, varia colligere et diversa parare, quae ad 
Studium Orientis, literaturae in primis ac linguae Hin- 
dorum sanscritae pertinent. Eum quippe ad finem po- 
tissimum bibliothecis, benevolentia et amicitia virorum 
in Anglia usi sumus, eximia linguae hujus peritia in- 
structorum et pluribus eruditionibus abundantiurn, qui 
quum antea ipsi multos annos in India orientali degen- 
tes, huic literarum geueri Pänditis et omnibus, quae 
regio illa offert, subsidiis adjuti operam dedissent, ex- 
ceilentissimorum librorum editione optiine meriti sunt, 
atque etiam in concinenli dudum celebrantur. Nunc 
autem nobis in patriam reversis, tum niaximi ac mul- 
tiplicis, quod in hac cognitione est, momenti causa, 
tum propter raritatem atque defectum mediorum, qui- 
bus gentis nostrae philologi indigent, ut linguam hanc 
facilius intelligere possint, tum ex desiderio amicorum, 
scientiä illustrium, quibus Studium et observantiam te- 
stari volumus, id praesertim agendum est, ut iis, qui 
illain colunt, ea occupantur, ejusve perspectae utilita- 
tem praevident, metliodo, qua üeri potest, brevissima, 
dilucidisque tum scriptis tum expositionibus coram fa- 
ctis, pro virili duces sirnus et adjutores. Quamobrem 
ante omnia Cbrestomathiain sanscritam publico primi 
exponere, atque, ubi typographia sanscrita deficit, li- 
tliogvapbiae auxilio istud efficere constituimus, quippe 
qui literas daevanägaricas ipsi in lapide sciibamus. llli 
vero Conspectum praemittendum, atque huic prima illius 
folia pro speci aine subjungenda existiinavimus, ut, quum 
excmpl’arium ejusdem iiumero, qui alioquin conficien- 
dus est liaud ita maguus, augendo adhuc pares simus, 
i. e. «nie Calendas Map a. 1818. qui instituto favent, 
ea de re mandata nobis dare velint. 

Erster Land. 

Chrestomathia autem sanscrita sequentibüs absol- 
vitur capitibus, quae sunt: 

I. Praefatio, de praecipuis linguae ac literaturae Hip- 
dorum momentis. 

II. Rudimenta lectionis literarum, quae daevanäga- 
ricaa dicuntur. 

III. Tabulae quaedam ad ortkographiam et grammati- 
cam linguae sanscritae spectantes. 

IV. Dkritarasktrae sermo qui, e primo Mabäbliaratae 
libro excerptus, totius operis hujus epitomen exhi- 
bet. Recensitum a nobis ad fidem trium apographo- 
rum, quae Londini adservantur, optimorum, nunc 
primo edimus, subjectis scholiis Nilakanthae, ana- 
lysi perpetua et annotationibus nostris. 

V. Pars Vrihad - äranjakae, quae ex Jadschur - vaeda 
desumta est, cum prooemio et scholiis Sri Sankarae 
Ätsharjae atque metaphrasibus variorum, quae om¬ 
nia , collatione codicum meliorum a nobis emendata, 
nunc primum in lucem prodeunt, subjuncta inter- 
pretatione nostra atque analysi continua. 

VI. Caput primum et pars capitis duodecimi, selecta e 
codice legum , quae Manu adscribuntur, cum com- 
mentario Kullukabhattae ac utriusque analysi. 

VII. Fragmenta Bhagavat-gitae, Gitagovindae aliorum- 
que operum cum analysi eorundenj. Scrib. Monachii 
pridie Idus Aug. a. c. MDCCCXVTII. 

Othm. Frank, Professor. 

Die drey ersten Bogen des hier a»gekündigten Werks 
sind einigen Gelehrten als Probe mitgetlieilt worden, 
und, nach ihnen zu urlheilen, wird dem innern Werth 
das Aeussere vollkommen entsprechen. Druck und Pa¬ 
pier sind sauber, und die Sanskrit-Schrift, im Deya- 
nägari-Charakter, ist in allem Betracht vorzüglich. 

Aus dem Oesterreichischen. 

In den sammtlichen Landen der österreichischen 
Monarchie ist das dritte Sacularfest der Reformation 

I auf eine würdevolle .Weise gefeyert worden. In den 
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deutschen Erblanden fand diese Feyer zum erstenmale 

statt, und es ist nur Eine Stimme, dass sie fast über¬ 

all sehr solenn und rührend war. Der Kaiser, der den 

tolerirten Protestanten der deutschen Provinzen die 

Feyer des Festes mit. der diesem trefflichen Monarchen 

eigenen Liberalität und Güte bewilligte, hat hierdurch 

bey Millionen seiner treuesten und gebildetsten Unter- 

thaneu einen grossen Zuwachs an Ruhm, Liebe und 

Dank erhalten , und sein Name wurde an dem hohen 

Feste überall auf eine rührende Weise genannt und 

gefeyert. -Seitdem ist das protestantische Volk für ihn 

noch mehr begeistert, und hängt mit verdoppelter Liebe 

an ihm. Das sind die Früchte liberaler Grundsätze 

und Gesinnungen; das Gegentheil brächte ein obscurer 

Bigottismus hervor. Der k. k. Cons. Rath Glatz in 

Wien arbeitet nun an einer Denkschrift auf das Jubi¬ 

läum, welche zur Ostermesse unter dem Titel erschei¬ 

nen soll: „Nachrichten über die Feyer des dritten Ju¬ 

belfestes der Reformation in den sämmtlichsn kais. kön. 

Oes tcrr eich ischen Staaten im Jahre 1817. Nebst eini¬ 

gen allgemeinen Bemerkungen über den gegenwärtigen 

kirchlichen Zustand der Protestanten in gedachten Staa¬ 

ten.“ Man verspricht sich von dieser Denkschrift viel, 

und sie wird, schon der mancherley kirchenhistorischen 

Thatsachen wegen , die sie enthalten dürfte, auch fiir das 

Ausland von grossem Interesse seyn. 

Aus Danzig. 

Wozu schon längst die Wünsche aller Einsichts¬ 

vollen mächtig hindrängten , ist geschehen. Unser Athe¬ 

näum, welches bisher unter dem Namen eines akade¬ 

mischen Gymnasiums aus zwey Classen bestand, hat 

durch die Vereinigung mit einer andern Anstalt einen 

weitern Umfang, und mit diesem eine Gestalt gewon¬ 

nen, wie sie den Bedürfnissen der Zeit angemessen ist. 

Schon im Herbst 1816. war von dem R. R. Jachniann 

der Plan zu einer wesentlichen Veränderung der Dinge 

entworfen worden, nach welchem die beyden Classen 

des Gymnasiums um eben so viele vermehrt und zu 

den vier vorhandenen Professuren vier neue Lehrstel¬ 

len errichtet werden sollten. Da aber der Ausführung 

dieses Plans bedeutende Schwierigkeiten, deren Besei¬ 

tigung vor der Hand nicht möglich war, entgegentra- 

ten, auf der andern Seite aber das Bedürfniss einer 

Erweiterung der bisherigen Grenzen des Gymnasiums 

immer lebhafter gefühlt wurde, so blieb nichts übrig, 

als eine von den drey höheren Bürgerschulen unsrer 

Stadt, die aus vier Classen bestehende St. Mariensclnile 

mit den beyden Gymnasiums - Classen zu vereinigen. 

So bilden nun diese beyden bisher von einander un¬ 

abhängigen Anstalten Ein organisch zusammenhängen¬ 

des Ganze, welches aus sechs Classen besteht, an die 

sich als die siebente eine höhere Elementarschule an- 

schliesst. Die feyerliche Einweihung dieser neuen An- 

talt, wozu vorhin durch ein Programm des Professor 

Blech eingeladen worden war, wurde bey Gelegenheit 

der Gymnasialfeyer des Reformationsfestes am 10. Nov. 

vor. Jahrs vor einer zahlreichen und glanzenden Ver¬ 

sammlung vollzogen. Eingeleitet wurde die Feyerlich- 

keit durch eine von dem Professor Kniewel veri'eitigte 

Musik, die von einem aus mehr als 60 Musikern und 

Sängern bestehenden Orchester unter der Direction ih¬ 

res Verfassers aufgeführt wurde. Hierauf hielt der Stadt¬ 

rath Trendelenburg, dem das Geschäft der Einweihung 

vom Magistrate aufgetragen worden War, eine lateini¬ 

sche Rede, in welcher er die Geschichte des Gymna¬ 

siums erzählte, und die Motive der Vereinigung bey- 

der Anstalten auseinandersetzte. Nach Beendigung der¬ 

selben betrat der Director Meinehe gleichfalls mit einer 

lateinischen Rede das Katheder, deren Hauptinhalt in 

einer Würdigung der Verdienste Melanchthons um die 

altclassische Literatur bestand. Den Beschluss mach¬ 

ten mehrere, theils in deutscher, theiliT in lateinischer 

Sprache abgefasste Reden und Gedichte einiger unsrer 

Gymnasiasten. Nach jeder einzelnen Rede wurden Chöre 

aus Hendels Messias aufgeführt. 

Der Unterricht in den sechs Gymnasimnsclassen 

wird von Ostern an, wo alle Vacanzen besetzt seyn 

werden, mit Einschluss des Direktors von neun ordent¬ 

lichen und fünf Hülf.slehrern , ertbeilf. Erstere sind 

1) der Professor A. Meineke, welchem, nachdem der 

bisherige Director des Gymnasiums, der Prof. Ewer¬ 

beck, um seine Entlassung angehalten hatte, das Di- 

rectorat der neuen A stalt übertragen wurde. 2) A. 

F. Blech, Professor, Cons. Rath u. Diaconus an der 

Oberpfarrkircbe. 3) Dr. Th. Fr. Kniewel, Professor, 

bisher Rector der St. Marienschule. 4) G. Schüler, 

Professor, bis jetzt noch Lehrer am Gymnasium zu 

Gotha , wird zu Ostern erwartet. Seine Stelle war 

früher dem Professor Spoh/i in Leipzig, und darauf 

dem Inspector Rust zu Gotha angetragen, von beyden 

aber abgelehnt worden. 5) Dr. IV. A. Föratemann, 

Professor. 6) E. Blochmann,, Oberlehrer. 7) J. TV. 

L. Baerreysen, Oberlehrer und Lector der hebräischen 

Sprache. 8) Dr. IV. A. fVestphal, Oberlehrer, bis¬ 

her Lehrer der Mathematik am Hundeikerschen Insti¬ 

tute zu Vechelde, wird zu Ostern erwartet. 9) J. B. 

Blech, Unterlehrer. Als Hülfslehrer sind beschäftiget 

1) Chr. Coelest. Mrongrovius, Lector der polnischen 

Sprache und Prediger an St. Annen. 2) Der Candidat 

A. IV. Skusa ertheilt den natiu historischen Unterricht. 

3) J. B. Breysig, Zeichnenlehrer. 4) J. T. F. M^aage, 

Lehrer der Elementarclasse, ertheilt den Unterricht in 

der Kalligraphie. Die Stelle des Religionslehrers hat 

bis jet,zt noch nicht besetzt werden können, daher der 

Religionsunterricht interimistisch, theils von dem Con- 

sistorialrath Gernhard} theils von dem Oberlehrer Baer¬ 

reysen ertheilt wird. 

Ankündigungen. 

Nachstehende italienische Werke sind bey Breitkopf 

und Härtel in Leipzig und durch alle Buchhandl. 

zu haben: 

Ariosto, Lodovico, POrlando furioso; con note. Vol. 
1 — 4. 8. Londra. (Vienna.) 9 Rthlr. 
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Beccaria, dei delicti e delle peile. 8. Vienna. 12 Gr. 

Bonarelli, G., la Filii di Sciro, favola pastoraie. 2 

Tomi. gr. 8. Londra. Velinp. 4Rthlr. 20 Gr. 

*Collezione di Poeti classici italiani. T. I IX. 12. 

Milan 1812. (T. 1. 2. Tasso, Gerusalemme. T. 3—6. 

Fortiguerra il Ricciardetto. T. 7• lassoni, la Sec- 

chia °rapida. T. 8. et 9. Ariosto, l’Orlando furioso.) 

6 Rthlr. 

Davila^ Storia delle Guerre civili di Francia. Vol. 1—6. 

Londra. 1801. 16 Rthlr. 

*Edizione di Classici italiani. a5o Tomi. Milano. i8o4 
— i8i4. (in gr. 8vo.) 3oo Rthlr. 

Vol. 1—3. Dante Alighieri, La Commedia divina ; illustr. 

di Note da Portirelli. 3 Ti. 

— 4—5. Petrarca, Rime; con note di Soave. 2 Ti. SGiov. ßocaccio,. il Decamerone; con note 

da Ferrario. 4 Ti. 

— — — Vita di Dante Alighieri. 

_ 10—17. Giov. Villani, Istorie fiorentine all’ anno 

1348. 8 Ti. 

— 18. 19. Passavanti, lo Specchio della vera Peni- 

tcnza. 2 Ti. 

— 20. Agnolo Pandollini — Trattato del Governo 

della sua famiglia; colla vita del autore scritta da 

Bisticci. 

— 21. Bartol. di S. Concordio — Ammaestramenti 

degli Antichi. 

— 22—24. Piero Crescenzi — Trattato della Agri- 

coltura. 3 Ti. 

— 25. 26. Giov. Fiorentino — il Pecorone. 2 Ti. 

— 27—29. Franco Sacchetti — Novelle. 3 Ti. 

.— 3o—32. Luigi Pulci — Morgante niaggiore. 3 Ti. 

.—- 33- Lion, da Vinci — Trattato della pittura; con 

la memorie storiche del Autore — con 57 Tav. 

— 34. Leonbatista Alberti — della Pittura e della 

Statua. Con Tav. 

—> 35. Angelo Poliziano — Stanze. 

36. 37. Torquato Tasso — la Gerusalemme libe- 

rata; con annotazioni. 

2 Ti. 

— 38. — — — Discorsi e Lettere. 

— 39. — — — l’Aminta — l'Amore 

fuggitivo — Canzoni amorose. 

— 4o—44. Lud. Ariosto — l’Orlando furioso; con 

la vita dell’ autore. 5 Ti. 

— 45—48. Matt. M. Bojardo— l’Orlando inamorato; 

rifatto da Franc. Berni. 4 Ti. 

— 4g. Fr. Berni — Opere burlesche. 

— 5o—52. Le Metamorfosi d’Ovidio ridotte da Giov. 

Andr. dell’ Anguillara in ottava rima. 5 Ti. 1 Luigi Alamanni — la Coltivazione. 

Giov. Rucellai — le Api. Con annot. di Prato 

e di Titi. 

— 54. Erasmo di Valvasone — la Caccia. Poema. 

— 55—66. Pietro Bembo — gli Asolani. Rime. 

Istoria Viniziana. 2 Ti. — Lettere. 5 Ti. 

Della Volgar Lingua. 5 Ti. 

— 67—68. Castigüone — il libro del Cortegiano; 
2 Ti. 

Vol. 69. Molza —- Poesie; colla vita dell’ autore da 

Pierantonio Serassi. 
— 70—73. Giov. della Casa — Opere. 4 Ti. 
— 74—81. Annibal Caro — Lettere. 3 Ti. 

— — Lettere al nome del Car- 
dinale Alessandro Farne¬ 
se. 3 Ti. 

—- —- gli Amori pastorali di 
Dafni e Cloe di Longo 
Sofista — trad. in Ital. 

—* — l’Eneide di Virgilio — 
trad. in Ital. 

— 82—86. Agnolo Firenzuola — Opere. 5 Ti. 
— 87. Jacopo Sannazario — l’Arcadia. 
■— 88. Guarini — il Pastor fido. 
—• 89—g5. Bened. Varclii — la Storia fiorentina. 5 Ti. 

— — l’Ercolano; dialogo della 
Lingua toscana e della 
fiorentina. 2 Ti. 

— 96—98. Bernardo Segni — Storie fiorentine; colla 
vita di Niccolo Cnppani. 3 Ti. 

— 9g—108. Franc. Guicciardini — Istoria d’Italia. 
10 Ti. 

— 109—118. Niccolo Machiavelli — Opere. 10 Ti. 
-119—121. A. di Costanzi — Istoria del reguo di 

Napoli. 3 Ti. 
— 122—124. G. Pietr. Maffei — le Istorio dell’ In- 

die orientali; trad. di Lat. in Lingua toscana da 
Fr. Serdonati. 3 Ti. 

— 125. Bern. Davanzati Bostichi — Scisma d’Inghil- 
terra con altre Operette. 

— 126—i4i. Giorgio Vasari — Vite di piu eccel- 
lenti Pittori, Scultori ed Architetti. 16 Ti. 

— i42 —144. Benvenuto Cellini — la Vita da lui me- 
desimo scritta. 2 Ti. 

— due Trattati dell’ Ofliceria e 
della Scultura. 

— l45—147. Raffaello Borghini — il Riposo. 3 Ti. 
— i48—i5l. Vincenzo Borghini — Discorsi; con le 

annotazioni di Dom. Mar. Manni. 4 Tom. 
Pietro Vettori — Trattato delle Lodi e della 

Coltivazione degli Ulivi. 
Giovanvettorio Soderini — Tratt. della Col- 

tivaz. delle Viti. 
— i53—155. Giov. ßatt. Gelli — La Circe. Capricci 

del Bottajo. La Sporta, Commedia. 
— i56—160. Lionardo Salviati — Opere divers. — 

Degli Avvertimenti della Lingua sopra ’lDecame- 
rone 3 Ti. — Orazioni. 

— 161. Bartol. Cavalcanti — Trattato sopra gli otti- 
mi reggimenti delle Republiche anticlie e moderne. 

— 162. Seb. Erizzo — le sei Giornate. 
— i63. Mess. Tassoni — la Secchia rapida; poema 

eroicornico. 
— i64. Franc. Bracciolini — lo Scherno degli Dei; 

poema piacevole. 
— i65. Lorenzo Lippi — il Malmantile racquistato 

(di Perlino Zipoli.) 
— 166—168, Gab. Chiabrera — Rime. 3 Ti, 

— 169—17^ Franc. Redi — Opere. 9 Ti. 
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Vol. 178—183. Arrigo Caterino Davila — dell’ Istoria 
delle gueri'e civili di Francia. 6 Ti. 

— i84.—188. Bentivoglio— Relazioni storiche. Deila 
guerra di Flandria. 3 Ti. Memorie. 

— 189—202. Filippo Baldinucci — Cominciamento e 
Progresso dell’ arte dell’ intagliare in rame, colle 
vite di molti de’ piu eccell. Maestri della stessa 
Professione. — Vocabulario Toseano dell’ arte del 
disegno. 2 Ti. — Notize di Professori del dise- 
gno da Cimabue in qua opera. 11 Ti. 

— 2o3. Carlo Dati — Vite do’ Pittori antichi. 
—- 2o4—216. Galileo Galilei — Opere. i3 Ti. 
— 217. 218. Lorenzo Magalotti — Lettere scientifi- 

che ed erudite. — Saggi di naturali Esperienze. 
— 219. 220. Bened.Buominatteo — della Lingua Tos¬ 

cana. 2 Ti. 
— 221 — 224. Cinonio — Osservazioni della Lingua 

Italiana; illustr. dal Caval. Lamberti, 4 Ti. 
— 2 2 5. Bened. Menzini — Poetica e Satire. 
— 226. Aless. Marclietti — Tito Lucrezio Caro della 

natura delle cose; trad. in ital. 
—■ 227—229. Nicolo Fortiguerra — il Ricciardetto. 

5 Ti. 
— 23o. Raccolta di Lirici ital. compil. da Gironi. 
— 23i. .— di Poesie satiriche. 
- 232— •234.— di Prose italiane. 3 Ti. 
— 235. —. di Poesie pastorale e rusticale. 
— 236— -238.— di Novelle, dall’ Origine della lin- 

— 23g. _ di 
gua ital. fino al 1700. 3 Ti. 
Poemi didascalici. 

— 24o—24p. Teatro italiano antico. 10 Ti. 
— 25o. Bibliografia ed Elenco l’agionato delle opere 

nella Collezione de’ Classici italiani. 
*Opere di Pieti*o Metastasio. 4. (Velp.) 17 Ti. Padua. 

1810. 37 Rtblr. 
Novelle di Ascanio de’ Mori da Ceno. S. Londra g4. 

1 Rthlr. 6 Gr. 
Nardini, L., Scelta di Lettere familiari. Ed. 2da. 8. 

Londra. i8o4. 1 Rthlr. G Gr. 
Orli, G., Itinerario scientifico di varie parti d’Europa. 

Ed. 2da. 2 Ti. 8. Pietroburgo 1807. 1 Rthlr. 8 Gr. 
— — Poesie. 12. Parma, Bodoni. i8o4. 12 Gr. 

Parini, il Matino, Meriggio, Vespre e Notte. 8. Lon¬ 
dra. i8o4. Velinp. 3 Rthlr. 

*Raccolta di Prose italiane. 3 Ti. gr. 8. Milan. 1808. 6 Rthlr. 
— — di Statue antiche esistenti nei musei, palazzi, 

e ville di Roma, con una indicazione antiquaria tanto 
di esse Statue quanto drgli altri Monumenti, che s’in- 
contrano negli stessi luoghi di quelle. 2 Vol. gr. 8. 
(mit i34 Kupf.) Roma i8o4. 7 Rthlr. 

Sanvitale, L., Saggio di Novelle. 8. Milano 1813. 8 Gr. 
Scarpa, Sag. di Malattie degli Occhi. 4. Pavia. 1801. 

3 Rthlr. 12 Gr. 
Soave, Novelle morali. 8. Milan. i8l3. x8 Gr. 
Steel Holstein, l’Alemagna. 3Ti. 8. Milan. i8i4. 3Rthlr. 
Tasso, T., l’Amiiita. 8. Londra 1800. Velinp. 2 Rthlr. 

12 Gr. 

— il Rinaldo. 8. Londra 1801. Velinp. 2 Rthlr. 
12 Gr. 

— Ie Veglie. 12. Milan. 18 »o. 10 Gr. 
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Trattato della Pittura di Lionardo da Vinci. 178G. fol. 
Bologna, (con Tay.) 6 Rthlr. 

Bey TV. Engelmann in Leipzig ist erschienen : 

Mittheilungen aus dem russischen Feldzuge 1812. an 
einen Officier des Generalstabes , von Röder v. Horns¬ 
dorf , königl. preuss. Major und Brigade-Adjutant. 
2 Theile. Mit 3 Sclilachtplanen. gr. 8. geh. 3 Thlr. 
4 Gr. 

Der Hr. Verfasser, damals in königl. sachs. Dien¬ 
sten, war grosstentheils Augenzeuge jener grossen Be¬ 
gebenheiten durch seine verschiedenen Anstellungen in 
der Suite und im Generalstabe des Marschalls Davoust, 
und der Generale Chastel, Girard, Gauthain, und wo 
er es nicht seyn konnte, wurden ihm mündliche und 
schriitliche Mittheilungen eines der edelsten Feldherren 
unsrer Zeit und mehrerer anderer hohen kriegskundi¬ 
gen Officiere zu Theil. Es ist bis jetzt das erste Werk, 
welches wir von einem deutschen Officier über diesen 
Feldzug besitzen, und zeichnet sich vor allem, was Aus¬ 
länder darüber lieferten, in jeder Hinsicht sehr vor- 
theilbaft aus. Die drey Schlachtpläne wurden auf den 
Feldern von Mohilew, Smolensk und an der Moskwa 
selbst gezeichnet, und sind eben so schön gearbeitet 
als instructiv. 

Der Wintergärtner, 4te Auflage. 1818. 

oder Anweisung , die beliebtesten Modeblumen und 
Zierpflanzen ohne Treibhäuser und Mistbeete, in Zim¬ 
mern, Kellern und andern Behältern zu überwintern, 
oder für die offenen Gärten vorzubereiten. Nach 
eigenen Erfahrungen bearbeitet von Dr. F. G. Diet¬ 
rich. — 

Der Hr. Verfasser sagt über diese neue Auflage 
folgendes: „Das Nützliche mit dem Angenehmen auf 
mancherley Art zu verbinden, war auch bey dieser 
vierten Auflage mein Hauptzweck. Einige der minder 
wichtigen Zierpflanzen, welche die frühem Auflagen 
enthalten, habe ich hier weggelassen , dagegen im Nach¬ 
trage mehrere Gewächse, die gerechte Ansprüche auf 
Schönheit haben, aufgeführt, und auf diese Weise den 
Werth des Ganzen zu steigern gesucht. Eine Abhand¬ 
lung über die Immei*schönen oder Immortellen - Ge¬ 
wächse wird hoffentlich die Blumenliebhaber erfreuen 
und belehren.1“ — Der Preis ist bey uns und in allen 
Buchhandlungen 1 Thlr. 

Buchhändler Gehr. Gädicke in Berlin. 

Neu erschienenes Werk, und bey mir zu haben 

Collezione dell’ Opere del Cav. Conte Aless. Volta. 

5 Tomi. Firenze. 8maj, 11 Rthlr. 

Leipzig. J. A. G. Weigel. 

1818. Februar. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 16- des Februar. 42. 

Arzney mittellehre. 

System der Arzney mit teilehre, von Dr. Carl Friedr. 
Burdach, tön. preusg. Hof - und Medicinalrathe, oid. 

Professor der Anatomie zu Königsberg. Zweyte um- 
gearbeitete Ausgabe. Erster Band. Leipzig, in 
der Dyk’schen Buchhandl. 1817. 278 mit XVI 
Vorrede und Inhalt, gr. 8. 1 Thlr. 12 Gr. 

D er Hr. Vf. hat bereits bey der ersten Ausgabe 
zur Sprache gebracht, wie sehr in der Heilmittel¬ 
lehre noch eine systematische Einheit, eine Ver¬ 
bindung des durch Speculation erreichten obern 
Princips mit der Empirie fehle, die doch mehr 
oder minder glücklich in den übrigen Zweigen der 
Arzneykunde eingeführt worden, und indem er 
sich vorsetzte, eine solche zu versuchen, gibt er 
hier, was er seitdem weiter an Ideen zur Vervoll¬ 
kommnung dieser systematischen Verschmelzung 
gewonnen hat. Die Forderung, welche eine solche 
Arbeit mit sich bringt, geht aus der „Aufgabe“ 
hervor, womit das Werk folgendermaassen anhebt: 
„Der erste Zweck muss seyn, den Begriff der Arz- 
neymiltellehre zu fassen, und zu erkennen, was 
dieselbe ihrem Wesen nach seyn und leisten soll. 
Da das Arzneymittel eine Art von Heilmittel, das 
Heilmittel aber eine Einwirkung auf das Lebendige 
ist, so müssen wir von der Betrachtung der Ein¬ 
wirkungen überhaupt ausgehen, und diese aus einer 
obersten Ansicht der Dinge überhaupt ableiten. Wir 
untersuchen hierauf die Zustande des Lebens, wel¬ 
che d urch die Einwirkungen veranlasst werden kön¬ 
nen , und gewinnen so den Begriff eines Heilmit¬ 
tels und def Heilmittellehre. Endlich verfolgeu wir, 
die Heilmittellehre in ihre verschiedenen Verzwei¬ 
gungen und gelangen so zum Begriffe der Arzney- 
miltellehre, zur Erkenntniss ihrer Aufgabe und 
ihres Verhältnisses zu den sie begründenden, so 
wie den ihr beygeordneten und untergeordneten 
Lehren. Ist die Aufgabe der Arzueymittellehre 
gefasst, so wird zu bestimmen seyn, auf welchem 
Wege diese Aufgabe gelöset werden kann? Wir 
betrachten demnach diese Lehre zuerst in ihrem 
Entstehen und wie sie allmälig- sich bildet: wir 
sehen, wie der rohe Stoff der Beobachtung zur Er¬ 
fahrung veredelt, und so eine Arzneymittelkunde 
gewonnen wird; wie dann aber die Gründe des¬ 
sen, was durch die Erfahrung gegeben ist, erforscht 
werden, und man die Kenutnias der Heilwirkungen 

Erster Band. 

[unter höhere Ansichten stellt, um so zur Arzney- 
wissenschaft zu gelangen. Die so vor unsern Au¬ 
gen entstandene Lehre betrachten wir nun in ihrem 
Vortrage; wir erkennen, wie die allgemeine Arz- 
neymittellehre sich darstellen muss, und wie die 
besondere, deren Umfang, Ordnung und Inhalt 
wir zu bestimmen haben. Ist auf solche W^eise 
dargethan, wie die Aufgabe gelöset werden muss, 
so ist nun zu berichten, wie sie gelöset worden 
ist. War dort die Arzneymitteliehre idealisch dar¬ 
gestellt, so ist hier geschichtlich zu erörtern, wie 
sie allmälig sich gebildet hat, „durch die eigen- 
tliiimliche Richtung jedes Zeitalters, durch das all¬ 
gemeine Bestreben jedes Schriftstellers bis zum ge¬ 
genwärtigen Zustande der Arzneymitteliehre.“ Die¬ 
sem gemäss hat das Werk folgende Abtheilungen: 
1. Theil. Begriff der Arzneymitteliehre. 1. Haupt- 
stüch. — Einwirkungen. Die höchste Idee tritt in der 
organisch zusammenhängenden Erscheinungsw'elt als 
Mannigfaltiges und als gleichzeitige und auf einan¬ 
derfolgende Einzelnheit hervor, deren jede sich 
durch eigenthümliche Richtung (Lebensprinzip, We¬ 
senheit), gegen die der andern (wreiche dadurch zu 
äussern Einwirkungen, Potenzen, Einflüssen wer¬ 
den) behauptet, aber durch das Entgegentreten letz¬ 
terer zur bestimmten Entfaltung, (besser: zum 
Verbleiben in bestimmter Grenze) die das Leben 
cliarakterisij t, aufgefordert werden. 2. Hauptst., 
Heilmittel. Der Verf. findet das Lebensprinzip 
von den Potenzen uneiTeichbar; diese treffen nur 
das Geschöpf, als den Träger desselben. Seine 
Rückwirkung auf das Prinzip bestimmt dieses erst 
zu Aeusserungen und in ihm bleibt dadurch für 
die Folge ein bestimmter Zustand zurück; woraus 
ohne weiters hervorgeht, da.ss die Potenzen der 
äussere Grund der Gesundheit, Krankheit und Ge- 

t nesung selbst sind. Gesundheit ist Einigkeit des 
Organismus mit sich selbst (sind aber jene Poten¬ 
zen als nothwendig dabey erkannt, so ist diese 
Erklärung als eine bloss subjective zu eng), oder, 
da das Allgemeine das Urbild des Besondern. ist, 
so ist Gesundheit vollkommene Uebereinstimmung 
des Einzelnen mit dem Begriff der Gattung. Diess 
Gesetz Iimitirt der Verf. sogleich durch das Wie¬ 
sen des Einzelnen, welches als Theil der Gattung, 
ihr auch nur theilweise ähnlich seyn kann. (Ein 
Gesetz, was nur als Ausnahme da steht, dünkt 
uns so gut, W'ie keins.) Endlich ist die bessere An¬ 
sicht der Gesundheit, als Product harmonischer 
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Zusammenwirkung des Innern und Aeussern, be¬ 
rührt. Obgleich diese nur als Beyspiel angegeben 
ist, so benutzt sie der Verf. doch bey der weitern 
Erklärung der Krankheit und Genesung als Haupt¬ 
sache. Denn Krankheit ist ihm Ableitung (Verir¬ 
rung) der Wirksamkeit des Lebensprincips von der 
ursprünglichen Richtung durch widerstreitende Ein¬ 
wirkungen; Genesung: die Wiedergelangung dazu; 
sie bleibt nur möglich, so lange ein Streben nach 
ihr noch als innere Kraft im Organismus rege ist, 
diese Kraft gibt bald Selbstheilung, bald bedarf sie 
äusserer Potenzen zur Unterstützung. Diese sind 
Heilmittel, sobald sie mit Absicht angewendet wer¬ 
den. ln so fern passt jedes Heilmittel nur für den 
bestimmten Zustand und die Unmöglichkeit der 
Universal-mittel ist folgerecht dargethan; doch in¬ 
dem der \ elf. diese Eigentümlichkeit hier und 
weiter unten aus einander setzt, läugnet er die spe¬ 
zifische YY irkung, deren Begriff er sehr ausdehnt. 
Die Heilmittellehre selbst wird so aufgestellt .• i. als 
Erfassung der Dinge nach ihrer Beziehung zum 
Organismus und Aufstellung allgemeiner Begriffe 
über ihr Verhältuiss zum Leben. 2. Als Ablei¬ 
tung besonderer Beziehung der Dinge zu gewissen 
allgemeinem Krankheitszuständen, in denen sie 
Heilmittel seyn können. 5. Als Nachweisung des 
einzelnen Krankheitszustandes, dem sie entspre¬ 
chen. 4. Als Umfassung aller Einwirkungen. 5. 
Als Bestimmung der Gründe zur Beurlheilung ih¬ 
rer Einzelnheit. Von ihr geht der Verl, zur Arz- 
neymitthllehrc, indem er die Heilmittel in diäte¬ 
tische und adiätetische sondert, jene als förderlich 
für den Gesunden, diese für den Kranken; ferner 
in innere und äussere. Jene sind nicht solche, die 
durch den Mund in den Körper gelangen , sondern 
eigne Thaligkeilen des Organismus, welche als 
Heilmittel zu wirken im Stande sind. Alle übri¬ 
gen sind äussere, die mechanisch, chemisch und 
dynamisch seyn können. Lebens - und Arzney¬ 
mittel gehören der chemischen Seite an, jene als 
diätetische, diese als adiätetische. Sie zeigen ihre 
verschiedene Wirksamkeit Gradweise, und im Gift 
am stärksten entwickelt. Da aber dieses dennoch 
Arzney bleibt, so muss der Name Gift ganz aus 
der Arzneymittellehre wegfallen. Das Cäpitel 
schliesst mit Erörterung des Verhältnisses der Arz¬ 
neymittellehre zu den übrigen Zweigen der Heil¬ 
kunde. 2ter Theil. Methodik der Arzneymittellehre. 
3. Hauptstück. Bildungsweise der Arzneymittel¬ 
lehre. Sie ist empirisch und, bildet sich durch Beob¬ 
achtung, Zufall, Versuch, geregelt durch Kennt- 
niss des Krankheitszustandes, der Arzneymittel und 
der Wirkung. Aus solchem empirischen Materia¬ 
le geht die Arzneymittelwissenschaft hervor, da¬ 
durch, dass die Heilkräfte eines und aller Mittel 
unter allgemeine Gesichtspunkte gebracht, dass dem 
Arzneymittel sein Ort unter den Heilmitteln an¬ 
gewiesen, dass die Heilenden und schädlichen Be¬ 
ziehungen aufgestellt, die Einwirkungen auf Ge¬ 
sunde, auf Menschen und Thiere, auf todte Ma¬ 
terie geprüft werden , und aus allem das Verhält¬ 

nis« zum Leben überhaupt abstrahirt wird. 2. Haupt¬ 
stück. Vortrag in Inhalt und Umfang. Dieser muss 
sich auf alle Einwirkungen erstrecken, aus ihnen 
ist aber, unsrer mangelhaften Kenntuiss wegen, 
vor der Hand eine Auswahl zu treffen und die ge¬ 
nau - bekannten sind in Gattung und Art aufzu¬ 
führen, damit durch.solche Beschränkung die Lehre 
an Bestimmtheit durch systematische Form gewinne. 
Der Inhalt besteht in der physiographischen, che¬ 
mischen, pharmaceutischen, pathogenetischen , the¬ 
rapeutischen und historischen Kenntniss der Arz- 
neykörper. 5. Theil. Geschichte der Arzneimit¬ 
tellehre. Hier gibt der Verf. eine getreue ~ Dar¬ 
stellung alles dessen, wTas darin vom ersten denk¬ 
baren Ursprünge der Medicin an bis auf jetzige 
Zeit durch den Einfluss der verschiedenen Schulen 
geleistet wurde. Die allgemeine Arzneymittellehre 
hat sonach zur Aufgabe: ,,zur Begründung der be- 
sondern Arzneymittellehre ein oberstes Prinzip auf¬ 
zustellen, aus welchem die besondern Heilkräfte 
der einzelnen Abtheilungen der Arzneystofle abzu¬ 
leiten sind. Diess setzt voraus, dass wir die Arz- 
neywirkungen im Allgemeinen aufgefasst haben. 
Wir müssen nemlich erkannt haben, w'ie über¬ 
haupt ein Arzneystoff Heilung zu bewirken ver¬ 
mag. Bevor wir aber diess können, müssen wir 
untersucht haben, welcberley Veränderungen die 
Arzneymittel im Organismus überhaupt hervor¬ 
bringen, dazu aber wird erfordert die Kenntniss 
der Art und Weise, wie sie denselben berühren.<e 
i. Theil. i. Hauptstück. Berührungsweise. Der Or¬ 
ganismus ist derjenige Gegenstand unsres Forschens, 
den wir allein umfassend zu erkennen im Stande 
sind, und seine Erkenntniss gibt demnach einzig 
Aufschluss über die ganze Natur, indem die Theile 
derselben, als Theile eines aus derselben Idee her¬ 
vorgegangenen Ganzen, alle demselben Gesetz uri- 
terthan seyn müssen. Das Wesentliche unsres Ichs 
ist, dass es sich selbst denkt, dass sein innres gei¬ 
stiges Daseyn sein eigentliches Wesen ausmacht, 
und so ist das Ideelle der wahre Grund alles Da- 
seyns, aus ihm geht alle Körperlichkeit hervor. (/) 
Die Abstammung aus einer gemeinschaftlichen Ur¬ 
sache ist der Grund des Ineinandergreifens zwe}'cr 
Dinge, wie denn diess die Möglichkeit des Ein¬ 
wirkens äusserer Dinge auf den Organismus gibt. 
Die Vielseitigkeit des letztem macht mehrere Be¬ 
rührungspunkte möglich, deren vorherrschende 
Resultate sich als Empfindung, Bildung und Be¬ 
wegung , oder Wie oben erwähnt: dynamisch, ciie- 
misch, mechanisch darstellen. (Das Dynamische 
gilt dem Verf. als alleiniger Punkt aller und jeder 
Veränderung, „die Kräfte erscheinen zwar nirgends 

für sich, sondern immer nur an und durch ein 
Aeusseres, wt-il sie ein solches überall geben, doch 
bezieht sich alle unsere Kenntniss von Dingen zu¬ 
letzt auf ihr Dynamisches, auf die Veränderung, 
welche sie in unsern Empfindungen geben.‘‘ Der 
Consequenz-, wegen durfte das nicht anders seyn, 
aber es fragt siefh, stimmt das mit der Natur voll¬ 
kommen überein? Die Antwort ist verneinend 
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denn jede Veränderung sowohl an uns als den 
aussern Körpern ist material, denn sie geschieht 
ira Materiale: ob wir sie sinnlich wahrnehmen, 
oder nicht, das kann keinen Unterschied geben! 
Ueberhaupt versteckt sich hinter die Dynamik un¬ 
sre Unwissenheit. Die Kraft erkennen wir nicht, 
und die Annahme einer Kraft erklärt absolut gar 
nichts, nur die Erscheinung und die dabey vorher 
und nachher geschehenen Veränderungen können und 
dürfen uns leiten. Indem* der Verf. diess nicht be¬ 
rücksichtigt, füllt er die Betrachtung der dynami¬ 
schen Berührung, die entweder wegfallen oder sehr 
eingeschränkt sevn sollte, mit unpassenden Bey- 
spielen und sophistischen Behauptungen, während 
die Darstellung der mechanischen und chemischen 
Einwirkung sehr gut gelungen ist. Von jenen Bey- 
spielen erwähnen wir als unstatthaft das von der 
galvanischen Säule genommene, deren sogenannte 
Kraftäusserung er als früher und als Ursach der 
chemischen Folge, da beydes doch eins ist, an- 
siehtj dass er Licht, Elektricität, Wärme ledig¬ 
lich in die Reihe der Kräfte verweiset u. s. w.) 
Eine Kritik der Art und Weise, die Arzneyen 
nach ihren Merkmalen zu beurtbeilen, und eine 
Sammlung von Beweisen, das Eindringen der Mit¬ 
tel in den Köi'per betreffend, schliesst das Haupt¬ 
stück. Die hiebey zuletzt angezogeuen Beyspiele 
des Eindringens, die von der Eigenschaft des Uri- 
nes entlehnt sind, nach welcher diese Excretion 

gewisse genossene Dinge unverändert auswirft, möch¬ 
ten wir lieber nicht hier lesen, da sie eher gegen 
das zu Beweisende sprechen. 2. Hauptstück. Wir¬ 
kungsweise. 1. Abschnitt, Allgemeine Art der 
Wirksamkeit. Hieher die Wechselwirkung, ihre 
Bedingung, die Bestimmung der Einwirkung und 
ihre dynamischen, chemisch - dynamischen und che¬ 
mischen Erfolge, ihre Stärke, ihr Umfang, Nach¬ 
wirkung und die Bedingungen, welche zur Verän¬ 
derung des quantitativen Zustandes (Erregung), er¬ 
forderlich sind. 2. Abschnitt. Besondere Beziehung 
der Wirksamkeit. Der Grund der Wirksamkeit 
ist Verwandtschaft, diese liegt in der polarischen 
Entgegensetzung. Die Mannigfaltigkeit in der Form 
des Organismus verbindet mit sich eine mannigfaltige 
Entgegensetzung, worin die spezifische iReizbarkeit 
(Polarität) durch besondere Mittel begründet ist. 
Diese Verwandtschaft des Mittels zum Organ ist 
allein aus chemisch - dynamischen Ansichten zu be- 
urtheilen, woraus sich denn eine wirkliche Berüh¬ 
rung oder eine Wirkung in der Ferne (dynamische 
Berührung !) ergibt. 5. Abschnitt. Bestimmung der 
Wirksamkeit. Die Verschiedenheit im Erfolge hängt 
ab von der Gabe, Concentration, Dauer der An¬ 
wendung, Wiederholung, Stelle, Zeit, Individua¬ 
lität, Verbindung, Gestalt des Mittels, von dem 
Zustande des Organismus, nämlich dem Alter, Ge¬ 

schlecht, Temperament u. s. w. Ein Capitel, durch 
dessen Bearbeitung der Verf. vielen Nutzen stiften 
wird. 3. Hauptstück. Heilungsweise. Die Hei¬ 
lung wird abgeleitet aus dem Wesen der Krank- 1’ 
heit und dem des Mittels, das einer hcsondern Seite j 

i des Organismus entgegenstrebt, weshalb die Heil¬ 
kraft nicht aus seinen einzelnen sinnlichen Verände¬ 
rungen, die es gibt, noch aus seiner allgemeinen 
Wirkung, gegen eine Krankheitsform beurtheilt 
werden kann. Dennoch kann die Heilung auf ver¬ 
schiedenen Wegen bezweckt werden: durch Besei¬ 
tigung einer Schädlichkeit, bevor selbige die Krank¬ 
heit producirt, durch ihre Neutralisirung oder Weg~ 
Schaffung ; ferner durch Aufhebung der bereits aus¬ 
gebildeten Krankheit, mittels eines, dem Leiden 
des erkrankten Theiles entgegengesetzten Mittels, 
oder wenn es mit der im bestimm Len Falle gewirkten 

i Schädlichkeit gleich aber quantitativ geringer wir¬ 
kend ist, und diese überreizt (gelähmt) hat, nur be¬ 
ziehungsweise entgegengesetzt; oder endlich durch 
Angriff aul ein anderes Organ, was zu dem leiden¬ 
den einen polaren Gegensatz bildet. 2. Theii. All¬ 
gemeine Grundlegung der besondern Arzneimittel¬ 
lehre. Auf die voi ausgegangene Betrachtung gestützt, 
wird die Wirksamkeit des Arzneymittels lediglich 
aus der Mischung, als Prinzip, beurtheilt. Dieser 
Theii ist eine reiche Idee, die zwar vor der Hand 
noch mehr überredet, als überzeugt, die aber jedem, 
der mit dem Verf. dahin strebt, eine oberste Idee 
zu erfassen, um die Mannigfaltigkeit der Natur zu 
erkennen, willkommen seyu muss. Sie ist kürzlich 
folgende: Im Arzneystofte, als Körper, wird die 
Richtung der Wirksamkeit bestimmt durch das Ver¬ 
hältnis der Grundstoffe, im Organismus durch das 
der Grundkräfte; beyde stehen im Einklänge als dem 
Ganzen der Natur angehörend. So wie der Veil, 
die Grundstoffe dualistisch sondert in Sauerstoff und 
Brennstoff’, so findet er die Grundkräfte, als die 
allgemeinsten aufgefassten Richtungen der Natur- 
thätigkeit ebenfalls dualistisch, durch das Hervor¬ 
gehen des Mannigfaltigen aus dem absoluten Seyn; 
als Entfaltung des Allgemeinen zum Besondern, und 
als Rückkehr des Besondern zum Allgemeinen. Sie 
geben sich in so vielen untergeordneten Gegensätzen, 
als der Organism Seiten hat, zu erkennen. Die be- 
sondernde äussert sich als Ausdehnung, Abstossung, 
Theilbarkeit, Flüssigkeit, Flüchtigkeit, Elastizität; 
die verallgemeinernde als Zusammenziehung, An¬ 
ziehung, Vereinigung, Festigkeit, Feuerbeständig¬ 
keit, Dichtigkeit u. s. w. (Rücksichtlich der che¬ 
mischen Ansicht hätte der Verf. eine grössere Deut¬ 
lichkeiterhalten, wenn er die elektrochemische Lehre 

vollkommen angenommen und den obersten Gegen¬ 
satz nicht im Sauerstoffe und Brennstoffe, sondern 
im elektrischen plus und minus Verhältnisse aufge¬ 
stellt hätte. Sauerstoffund Brennstoff können keine 
Classen geben, sie sind Einzelnheiten beyder, und 
dass der Sauerstoff' seinen minus Character stetig 
heybehält, darf hiebey keinesweges irre führen, ihn 
einer Menge Brennstoffe einzig gegenüber zu stellen. 
Die elektrischen Verhältnisse wechseln, wenn an¬ 
dere Körper sich gegenüber stellen, denn die sauere 
und basische Natur der Grundstoffe, und auch eini¬ 
ger gemischten Körper, ist keine bleibende, noch 
vorräthige, sie entsteht erst im Conflict und ändert 

sich mit ihm. Uebersicht man diess, so wird der 
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allgemeinen Ansicht, die erreicht werden soll, ge¬ 
schadet.) Wie im Allgemeinen überhaupt, so stellt 
sich diese Polarität in jedem Einzelnen besonders dar, 
denn jeder /Stoff dei’selbeu Classe ist dem andern 
nicht gleich, kann sich ihm sogar entgegensetzen u. 
s. f. Die dadurch begründete Mannigfaltigkeit offen¬ 
bart ihr Wesen aber stets durch den vorwaltenden 
Charakter der Hauptclasse. Der Sauerstoff entspricht 

der Einheit , der Brennstoff der Mannigfaltigkeit, da 
jener sich beständig gleich und einzeln (wie irrig!) 
den mannigfaltigen Brennstoffen gegenüber steht. 
Der Sauerstoff’prägt ferner den Körpern Schwere und 
dichtere Form ein; (ist nur theilweis wahr, indem 
er oft das spez. Gewicht vermindert), ersetzt Streug- 
fhissigkeit und Feuerbeständigkeit,; er macht durch 
seine'Menge die Farben des Products heller (abgese¬ 
hen dass Farben ein rein physiologischer Gegenstand 
bleiben sollten, so halten Farbenveränderungen nie 
mit der regelmässigen Misch ungsänderung gleichen 
Schritt, daher passt das angezogene Gesetz aucli nicht 
auf den Braunstein , nicht auf das Bley, denn roth 
und braun ist dunkler als gelb, nicht auf das Kalium 
und Sodium u. s. w.) Nerve und Muskel stellten 
sich dem Verf. als Ausdrücke der Grundkräfte im 
Thierleibe dar, an jenem ist der Einheitspol, am 
Muskel der andere. Deshalb , da entgegengesetztes 
sich anzieht, so wird der Nerve den Brennstoff, der 
Muskel den Sauerstoff anziehen, und jedem Organ 
ist die eiue oder die andere Verwandtschaft einge¬ 
prägt nach Maasgabe seines vorwaltenden Theiles. 
Solchergestalt wird das Brennstoff-Mittel (besser das 
basische) ein spezifisches für den Nerven, das saure 
spezifisch für den Muskel, was der Verf. mit vielem 
Aufwand an Kenntniss zu erweisen bemüht gewesen 
ist, und mit Glück seiner Ansicht einen hohen Grad 
von Wahrscheinlichkeit gegeben hat. 

Kurze Anzeige. 
Nouveau Dictionnaire de poche Allemand-Francais 

et Frangais Allemand etc. par l’A. Mozin. Partie 
allemande. Neues deutsch-französisches und fran¬ 
zösisch-deutsches Taschen-Wörterbuch, welches 
die in den neuern Wörterbüchern über Sprachen 
und Wissenschaften aufgenommenen Wörter, die 
Aussprache der schwierigem, viele die verschie¬ 
denen Bedeutungen derselben anzeigende und der 
Verwechslung vorbeugende Redensarten und Er¬ 
klärungen, wie auch diejenigen Eigennamen der 
Personen, Läuder, Städte, Flüsse, die in beydeu 
Sprachen nicht gleich lauten, enthalt. Von Abbe 
Mozin. Deutscher Theil. Stuttgart und Tübin¬ 
gen. In der I, G. Cotta’schen Buchh. 1817. VIII. 
926 S. Taschen!. (Preis beyderTheile 5Thlr. 4gr.) 

Unter den. vorhandenen Wörterbüchern dieses 
Formats und Titels, deren wir mehrere für die franz. 
Sprache erhalten haben, ist unstreitig das gegenwär¬ 
tige das reichhaltigste. Es war aber auch die Absicht 
des Herausgebers „nicht nur ein Taschenwörterbuch 
für diejenigen, welche sich mit beyden Sprachen be¬ 
schäftigen (insbesondere für Anfänger) zu liefern, son¬ 
dern zugleich den jungen Leuten beyder Nationen mit 

dem einen oder dem andern Tlieile das umfassendste 
und vollständigste Wörterbuch in die Hände zu ge¬ 
ben, so dass nicht nur keine Wörter fehlen , son¬ 
dern auch die Auswahl des richtigen Ausdrucks für 
jeden überzutragenden Gegenstand erleichtert wer¬ 
de. „ Der zum Grunde gelegte Plan ist, nach der Ver¬ 
sicherung des Verf., wirklich so umfassend, dass mau 
in den grössten deutschen oder franz. Wörterbüchern 
nicht wohl so viele Gegenstände finden wird und es 
hat sogar Vorzüge vor unserra grossen Wörterbuche 
in 4. In diesem kleinen Wörterbuche ist manches ge¬ 
nauer bestimmt und besser geordnet, zumaL je wei¬ 
ter man mit der Arbeit vorrückte.“ Es ist zwar nicht 
nur der beym grössern Wörterbuche befolgte Plan 
beybehalten, sondern auch die grössere Ausgabe zum 
Grunde gelegt, aber es sind beträchtliche Zusätze und 
zahlreiche Verbesserungen gemacht, sehr viele Wör¬ 
ter, die man aus dem grössern Wörterbuche weglas¬ 
sen zu können glaubte, sind in das kleinere aufgenom- 
men worden, mehrere in dem grössern fehlenden Aus¬ 
drücke stehen in dem kleinern und hauptsächlich Re¬ 
densarten sind angeführt. In dem gegenwärtigen deut- 
schenTheile kommen Wörter vor, Kuust- u. Hands¬ 
werkausdrücke, den verschiedenen Wissenschaften 
eigenthümliche Wörter und Redensarten (wiewohl 
von dieser Artnoch manche fehlen), zum Theil pro¬ 
vinzielle Wörter, die vielleicht mehrern Deutschen gar 
nicht oder wenig bekanntsind, z. B. Abaasen, Abäsen, 
Abbarken, Abbam.sen, Abkröschen, Abwinnen,Liesch, 
Liese, Lieslein, Peserich, Schwapp, Schwappei-Ba¬ 
cke, Gokelgut u. s. f. Solche Wörter (denen nur bis¬ 
weilen deutsche oder französ. Erklärungen beygefügt 
sind) würden nun in ein Taschenwörterbuch, nach 
dem gewöhnlichen Begriffe desselben, nicht gehören, 
allein das gegenwärtige führt diesen Namen auch nur 
des Formats wegen, denn für die itzt gewöhnlichen 
Taschen möchte es auch zu dick seyn. Um aber so 
viele Wörter und Redensarten in zwey Bände zusam¬ 
mendrängen zu können, sind ausser andern Mitteln 
zur Sparung des Raums erstlich viele Abkürzungen 
gebraucht worden, über welche tlieils die Vorrede, 
theils die Vorgesetzte Erklärung der grammatischen 
Abkürzungen die nöthige Auskunft geben, ferner zwar 
nicht auf dem ersten Bogen, wo die einzelnen Wör¬ 
ter abgesetzt sind, aber in den folgenden, sehr viele 
Wörter, die aus denselben Anfangsworten oder Par¬ 
tikeln zusammengesetzt sind, unter einer Rubrik ohne 
Absatz zusammengestellt, (m. s. z. B. Heim, Vertra¬ 
gen u. s. f.), was dann, wenn eine grosse Menge sol¬ 
cher Wörter, mit Wüglassungder ersten Syiben, zu¬ 
sammengestellt sind, freylich viel Ra um erspart, aber 
auch das Aufsuclien erscliwert(m. s. Z. B. Hin, Hoch), 
doch kommen diesem die über jeder von den dvey 
Columnen, die jede Seite enthält, stehenden ganzen 
Wörter zuStatten, indem man dadurch leichter über¬ 
sieht wasauf jeder Columne zu suchen ist. Am Schlüs¬ 
se ist noch eine, für Ausländer vorzüglich wichtige, 
Tafel der unregelmässigen einfachen oder Stammzeit¬ 
wörter der deutschen Spi’ache angehängt. Dankbar 
muss man den mühsamen durch Kenntnisse txnter- 
stiitzten Fleiss des Verfassers, anerkennen. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 17. des Februar. 43- 

Botanik. 

Nova genera et species plantarum, qnas in pere- 

grinatione orbis novi collegerunt, descripserunt, 

partim adumbraverunt Amat. Bonpland et Alex, 

de Humboldt. Ex schedis autographis Amati 

Bonplandi in ordinem digessit Car. Sig. Kunth. 

Accedunt tabulae aeri incisae et Alex, de Hum¬ 

boldt notationes ad geographiam plantarum spe- 

ctantes. Tomus I. Lutet. Paris, sumtibus libra- 

riae latino - graeco-germanicae. i8i5. XLVI und 

5o2 S. in Imperial-Folio, mit 96 köstlich ausge¬ 

malten Kupfern. Tom. II. 1817. 80 Seilen und 

Taf. 97 — 120. 

So weit liegt das Prachtwerk vor uns, welches der 
Wissenschaft nicht weniger Gewinn bringen wird, 
als es der französischen Kunst zur Ehre gereicht. 
Wir wollen, da wir den ersten Band seit einem 
Jahre studirt haben, zuerst Rechenschaft von den 
treflichen Bemerkungen des Hrn. v. H. über die 
Geographie der Pflanzen geben, und dann die Gat¬ 
tungen durchgehn, die hier zuerst bekannt gemacht 
werden. Hr. v. H. erzählt, dass er das tropische 
Amerika vom 12® S. B. bis zum 23° N. B. durch¬ 
forscht, und fast drey tausend neue Arten phane- 
rogamische Pflanzen gefunden. Dagegen war die 
Ausbeute fiir die Kryptogamisten so geringe, dass 
nur 280 Arten zurück gebracht wurden. Dazu 
sind auf keinen Fall die Farrenkräuter gerechnet, 
deren Zahl allein weit grösser seyn muss. In Neu- 
Holiand machen die Kryptogamisten den fünften 
Theil, in Deutschland die Hallte der Phaneroga- 
misten aus, und in Schottland und Norwegen ist 
die Zahl beyder grossen Gewächs - Classen fast 
gleich. Dann berechnet er die Ausbreitung der 

Pflanzen-Familien. Im tropischen Amerika wach¬ 
sen Dolden - und Kreuzblumen - Pflanzen nur in 
solchen Höhen, wo die mittlere Temperatur — 600 j 
Fahr. ist. Das Verhältnis der Gattungen nimmt 
gegen die Pole zu, die Zahl der Alten gegen den j 
Aequator, so, dass hier zehn Al ten im Durch¬ 
schnitt auf eine Gattung kommen, dort fünf. In 

lirster Band. 

Amerika gehen die tropischen Gestalten, die hohen 
Prachtbäume in hohe Breiten hinauf, während da¬ 
von sich in Europa kaum auf den griechischen In¬ 
seln einige Spuren finden. Man könnte sagen, das 
mittelländische Meer und die grossen Alpenketten 
schneiden die tropische Flor ab. In Asien gellt 
die Acacia Stephaniana W. bis zum Kur (45° N. ß.) 
hinauf, und auf den östlichen Inseln kommen die 
schönsten tropischen Formen noch in Japan vor. 
Dann wird das Vorkommen der Pflanzen in Ge¬ 
sellschaft, oder einzeln betrachtet: wir wunderten 
uns, unter den letztem Colchicum autumnale zu 
finden, welches doch in zahlreicher Gesellschaft 
unsere Wiesen bevölkert. Hierauf wird die wich¬ 
tige Frage untersucht, welche Pflanzen allen Zonen 
gemein seyen. Im tropischen Amerika kommen viele 
Kryptogamisten der allen Welt vor: aber Hr. v. 
H. fand keine vollkommnere Pflanze dieser Art, 
die nicht durch die Europäer eingeführt worden 
wäre. Dies ist um so mehr zu verwundern , da 
nach R. Brown Neu-Holland eine Menge solcher 
Pflanzen auft'ührt, welche wirklich ursprünglich in 
jenen Ländern sind. Wenn die neue Welt eine 
so grosse Menge eigenthiimlicher Gewächse besitzt, 
so ist es interessant zu untersuchen, nach welchen 
klimatischen Gesetzen sie vertheilt sind, und wo 
ihnen durch die Kälte Grenzen gesetzt worden. Der 
Verfasser bringt folgenden Unterschied der Tempe¬ 
ratur unter denselben Parallelen in der alten und 
neuen Welt heraus. Wenn in Europa unter 4o 0 
N. B. die mittlere Temperatur = 70 0 Fahr, ist, 
so ist sie in Nordamerika unter gleicher Breite = 
69°. Wenn sie unter 5o 0 N. B. =1 5b 0 ist, so 
ist sie in Nordamerika = 38 °, und unter 60 0 ist 
sie in Europa = 4o °, in Nordamerika = 24 0 
Fahr. Dieser Unterschied ist um so merkwürdi¬ 
ger, da in niederu Breiten und zwischen den Wen¬ 
dekreisen fast kein Unterschied der Temperaturen 
in beyden Welttheilen ist, und da in dieser Rück¬ 
sicht selbst Grönland noch zu der alten Welt ge¬ 
rechnet werden muss. Auch beschränken sich jene 
Unterschiede blos auf den östl. Theil von Nord¬ 
amerika, denn der westliche Theil ist bekanntlich 
viel wärmer. Der bekannte und durchaus nicht 
erklärte Unterschied der Temperatur in dem west¬ 
lichen und östl. Theil der alten Welt wird hier 
genauer angegeben. Neapel und Peking, die fast 
unter derselben Parallele 4o 0 N. B. liegen, haben 



339 1818» Februar. 340 

einen Unterschied der mittlern Temperatur von io° 
.Fahr. Schon in Wien beträgt die mittlere Tem¬ 
peratur nur 55 0 Fahr., wenn sie in S. Malo, wel¬ 
ches unter gleicher Breite liegt, 6o ° Fahr. ist. In 
Kopenhagen ist sie 48 °, während sie in Moscau 
nur 4i ° ist. Aber auch in England ist es be¬ 
kanntlich wärmer als im nördlichen Frankreich, in 
Norwegen als in Schonen, und auf den Färöer 
als in Jütland. Die mittlere Temperatur unter 
dem Aequator in beyden Welten soll etwa 90 bis 

0 Fahr. seyn. Wir glauben, dass dies selbst 
für ebene Flächen etwas zu hoch angesetzt ist. In¬ 
dessen ist die Sommerhitze in dem tropischen Asien 
und Afrika grösser als in Amerika , und auf der 
östlichen Küste des letztem, in Brasilien, grösser 
als auf der westlichen, in Lima, wo die Nebel, die 
die Sonne verdunkeln und die beständige Strömung 
des Meers vom Cap Horn nach dem Aequator die 
Luft sehr abkühlt. Dann wird die Temperatur der 
südlichen Halbkugel mit der nördlichen verglichen. 
Der 54ste Gr. der Breite bringe in beyden Hemi¬ 
sphären ungefähr die gleiche Temperatur (?5 0 F.) 
hervor. Für Port - Jackson, Buenos Ayres und für 
das Cap trift dies zu: aber für Charlestown nicht, 
wo die mittlere Temperatur, nach Chalmers, 80 0 
ist. Wie es sich in Japan, Nankin, Ispaban, Da- 
mascus, Tripolis und Fez verhält, wissen wir nicht 
genau; aber wir zweifeln, dass die Temperatur 
sich dort auf y5 0 beschränkt, und schlagen sie 
ebenfalls, wenigstens für Afrika, auf 80 0 an. Der 
^ erfasser gibt zu , dass die südliche Hemisphäre 
kälter ist, als die nördliche; aber nicht wegen 
grösserer Strenge der Winter, sondern wegen Kälte 
der Sommer. Es ist wahr, die tropischen Formen 
steigen sehr weit in die höhern südlichen Breiten, 
und auf den Falklands Inseln ist der Winter nicht 
so strenge als in Iiondon (020 Breite). Aber gera¬ 
de die Kälte der Sommer ist doch, wie wir wissen, 
auf dem Feuerlande weit grösser, als dass sie durch 
Gelindigkeit der Winter (Niemand ist im Winter 
dortgewesen) aufgewogen würde. Die Ixien, Gla- 
dioii und Galaxien, welche sich in jene hohe Brei¬ 
ten verirrt haben, sind akkiimatisirt: sie stehen 
neben den Berberitzen, Arbutus-Arten und Andro- 
meden, neben den Bolan-Arten, den Sisymbrien, 
D raben und Cramben höherer Breiten. Dann be¬ 
trachtet er die Klimate , mit Beziehung auf die 
Höhen über der Meerea-Fläche. Wenn bey 46 0 
N. B. 6000 Schuh Höhe schon ein lappländisches 
Klima hervorbringen, so entsteht unter dem Aequa¬ 
tor erst bey gleicher Höhe ein calabrisches. Herr¬ 
lich wii’d nun die Vegetation in den verschiedenen 
Höhen, sowohl unter dem Aequator, als auch in 
der gemässigten und kalten Zone, angegeben. Wir 
zeichnen unter der erstaunlichen Menge merkwür¬ 
diger 'Ihatsachen nur folgende aus. Unter der 
Schnee-Region der Aequatorial-Gebirge, also von 
12000 bis i5ooo Schuh • Höhe, wächst nur eine 
Malvacee, Sida pichinchensis, keine Labiate, Rubia- | 

cee, Cucurbitacee, Apocynen und Orchiden. Desto 
mehr Gräser, Compositae, Caiyophylleen, Kreuz¬ 
blumen , Dolden und Personalen. Tiefer herab 
stehen Ericeen, Ranunculeen, Saxifrageen u. Gen- 
tianeen. Die letzten holzartigen Pflanzen sind Vac- 
einia, Gualtherien, Escallonien, Aralien und Alsto- 
nien; da in höhern Breiten die Zapfenbäume und 
Amentaceen bis an die Schnee-Region steigen. End¬ 
lich von dem Grade der Wärme, den die gebaue- 
ten Pflanzen bedürfen. So weit diese trefliche Ein¬ 
leitung. 

D as Werk selbst handelt die neuentdecklen 
Pflanzen nach natürlicher Ordnung ab. Die Far- 
renkräuter machen den Anfang. Schon Willdenow 
hatte die meisten derselben bekannt gemacht. Zwey 
neue Gattungen Polybotrya und Pleopellis kommen 
hier vor. Bey jener zieht sich der dreyfacli gefie¬ 
derte Wedel um die Kapseln zusammen und trägt 
sie in scheinbarer Rispe. Diese hat zerstreute runde 
Saamenhäufchen, in jedem mehrere runde schild¬ 
förmige Schleyerchen. Auch einige neue Arten 
kommen vor, die Willdenow nicht hat: Polypo¬ 
dium molle, Asplenium foeniculaceum, Lomaria an- 
gustifolia, loxensis, Cheilanthes angustifolia, pube- 
scens, marginata, elegans, Davallia thecifera, Tri- 
cbomanes diaphanum, Hymenophyllum spinulo- 
sum, floribundum, trichophyllum, Gleichenia revo- 
luta, Lygodium cubense, Anemia ferruginea. Hr. 
v. H. hängt lehrreiche Bemerkungen über das geo¬ 
graphische Vorkommen der Farrenkräuter an. Dann 
folgen Lycopodeen, Equiseta und Rhizospennen: 
eine einzige Chara (Ch. compressa). Die Najaden 
hätten nun folgen müssen, w'ozu Marathrum Humb. 
Von den Aroideen werden die Pfeffer-Pflanzen als 
eigene Familie aufgestellt, Peperomia R. et P. rich¬ 
tig von Piper unterschieden und 88 Arten dieser 
beyden Gattungen aulgezählt. Unter den übrigen 
Aroideen steht noch Carludovica R. et P., obgleich 
sie Willdenow viel schicklicher schon Salmia im 
Berl. Mag. 5, S. 4oo. benannt hatte. Dann folgen 
die Gräser, die von Hrn. Kunth mit besonderra 
Fleiss bearbeitet sind. In den Memoire du musee 
vol. I. hat er schon eine Uebersicht der Gras-Fa¬ 
milie gegeben, die sehr viel Kenutniss verräth. Er 
iheilt nämlich die Gräser in mehrere natürliche 
Gruppen , die er hier mit den Paniceen eröffnet. 
Dazu gehören Reimaria acuta Flügge, Microdeloa 
R. Br., die wir, wegen ihrer Verwandschaft mit 
Rottbölla, lieber zu den Hordeaceen gerechnet ha¬ 
ben würden, 26 Paspala, Eriochloa, eine neue Gat¬ 
tung, deren Bliilhen in einseitigen ährenförmigen 
Trauben stehn. An der Basis jedes Blütluhens ist 
ein Büschel Borsten. Zwey zugespitzte Balgspelzen 
enthalten zwey innere abgestutzte Spelzen. Pani- 
cum, 25 Arien. Oplismenus Palis. — Beauv. und 
Setaria Pal. Beauv. werden unterschieden; zu jenem 
wird Echiuodeloa P. B. und Orthopogon R. Br. ge¬ 
zogen: zur Setaria aber Pennisetum R. ß. Dage- 
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gen ist Pennisetum P. E. durch doppelte borstige 
Hullen, deren innere gefiedert sind, unterschieden. 
Anthephora Schreb. wird zwar angenommen, aber 
gefragt, ob sie nicht zum Cenchrus zu zählen sey. 
Aber dieser Vereinigung widerspricht der beyder- 
seitige Charakter vollkommen. Jiilaria, die neue 
Gattung, deren Bliithchen an einer Aehre in sechs- 
theiligen knorpligen Hüllen. Von drey Aehrchen. 
die zusarnmensitzen , enthalten die seitlichen meh¬ 
rere männliche, die mildere eine weibliche Blüthe, 
welche letztere 2 Borsten zur Seite hat. Echi- 
nolaeca Desvaux. wird angenommen. Lappago 
racemosa steht auf hohen Bergflächen in Mexico. 
Thrasya> eine neue Gattung, nach dem alten Rhi- 
zotomen, Tlirasyas von Mantinea genannt. Die 
Elfitheben sitzen in Aehren an einer Seite eines 
blattartigen Stengels. Die Bälge haben eine tief 
eingeschnittene, gegrannte und eine ungegrannte 
Spelze. Von den Bliithchen hat das männliche nur 
eine, das hermaphi oditische aber zwey Spelzen. 
Dann folgen die Stipaceen, worunter Streptachne 
R. Br. doch von Stipa wenig oder gar nicht unter¬ 
schieden ist. Die Unterschiede aber, welche Pali- 
sot-Beauvais hey Aristida gemacht, werden, wie 
billig, ignorirt. Zu den Agrostideen werden ge¬ 
rechnet: Podosacnum Desv. (Trichochioa P. B.) mit 
i4 Arten, Aegopogon, welches Willdenow schon 
tufgenommen; Calamagrostis Adans. , Polypogon 
Desfont., Agrostis, Vilfe Adans. (Sporobolus R. 
Br.). Ly cur us, eine neue Gattung, dem Aegopo¬ 
gon verwandt. Die Rispen in Scheinähren ge¬ 
drängt. Die Geschlechter getrennt. Die Zwitter- 
bliilhe gestielt, neben ihr die ungestielte, übrigens 
ganz gleiche männliche Blüthe. Zwey Balgspelzen, 
von denen die untere mit zwey bis drey, die obere 
mit einer Granne versehen ist. Zwey innere Spel¬ 
zen , von denen die untere gegrannet ist. Zu den 
Avenaceen: Deyeuxia P. B. mit n Arten, Avena, 
Arundo, Gynesiitm Humb., von Arundo durch 
Trennung der Geschlechter verschieden, in den 
Plantes equin. 2. t. n5. abgebildet. Trisetum Pers. 
wird mit Avena zusammen gezogen: doch ist bey 
dem erstem die Riickengranne nicht gedreht und 
die innere haarige Corolie fehlt, ßioraus, Festuca 
(auch F. Myurus in Guito), Triodia R. Br., Poa, 
mit Euagrostis und Megastachya P. B. verbunden, 
mit i3 Arten, Melica. Dann folgen Chlorideen, 
unter denen sehr schöne neue Formen sind. Eleu- 
sine. Chloris (mit Rabdochloa, Leptochloa P.jB. u. 
Eustachys Desv. verbunden, weiches Recens. nicht 
billigt). Dactyloctenium Willd. Cynodon Rieh, 
(hätte besser seine Stelle unter den Paniceen gefun¬ 
den, und fällt am Ende mit Paspalum zusammen.) 
Diuebra Jacqu. wird hier mit Atheropogon Miih- 
lenh. und Bouteiona Uageses verbunden: doch sind 
die Charaktere wohl zu unterscheiden. Heterostcga 
(AristidaamericanaSw.), Die einseitigen Aehrchen 
enthalten drey Bliithchen. Die Zwitterblüthe ist 

ungestielt, die männliche gestielt: bey de haben an 

der Spitze der untern Spelze fünf Zahne, von de¬ 
nen der mittlere und die beyden äussersten gegran¬ 
net sind. Ausserdem ist noch eine dritte fehlge¬ 
schlagene Blüthe mit dreytheiliger Granne da. Po- 
lyodon; hier fehlt die dritte Blüthe, die untere 
Spelze der männlichen hat sieben abwechselnd ge- 
grannte Zahne. Chondrosum Desvaux. Pentar- 
rhaphis. Dreybliithige Aehrchen stehn entfernt in 
Trauben: das männliche Blüthchen ist gestielt, das 
hermaphroditische ungestielt, noch ein driltcs fehl¬ 
geschlagenes erscheint, nach P-iJisot-ßeauvais Idee, 
als Granne. Von den Balgspeizen hat die untere 
fünf Grannen, die an der Basis verwachsen sind: 
die obere zwey gegrannte Zahne. Von den innern 
Spelzen hat die untere der männlichen Blüthe sie¬ 
ben, die der Zwitterblüthe fünf Zähne: die äus¬ 
sersten und der mittlere sind gegrannt. Triäna. 
Die zweybliithigen Aehrchen stehn in einer Traube. 
Das eine Bliithchen ist hermaphroditisch, an der un¬ 
tern Spelze mit einer Granne versehn; ausserdem 
ist noch eine dreygabelige Aehre als neutrale Blü¬ 
the da. Zu den llordeaceen: Triticura, Hordeum 
und Pariana Aubl. Gern hätten wir eine genauere 
Untersuchung dieses Grases gesehn. Zu den Sac- 
charinen: Saccharum, F.riochrysis P. B., Andropo- 
gon, mit Sorghum Pers., Erianthus Mich, und He- 
teropogon P. ß. verbunden. Aber Elionurus wird 
davon getx’ennt, doch hatten wir schon diese Gat¬ 
tung unter dem Namen Anatherum P. B. Andro-r 
pogon fasligiatum Sw. kommt als neue Gattung 
Diectomis vor, obgleich der Charakter von Andro- 
pogon nicht wesentlich verschieden ist. Andropo- 
gon hispidus Willd. wfird zum Jschaemutn gezo¬ 
gen. Zu den Oryzeen: Leersia und Oryza. Die 
Olyreen, wozu Pharus, Olyra und Luziola Juss., 
w7elche w'olil einen andern Namen verdient hätte. 
Endlich Bambusa und Nastus Juss. Hierauf fol¬ 
gen die Cyperaceen, welche, wegen einfachem Baues, 
vielmehr den Gräsern voran gehen mussten. Cy- 
perus mit 21 Arten, Kyllinga, Mariscus Vahl., mit 
12 Arten, Papyrus wird von Aubert du Petit-Thou- 
ars als eigene Gattung aufgestelit. Hypoelytrum. 
Rieh. (Hypaelyptum Vahl.), Fuireue Rottb., Iso- 
lepis R. JBr. (Fimbristylis Vahl.), Scirpus, Schoenus, 
Chaetospora R. Br. (Rynchospora Valil.) Scleria 
und ein einziger Carex, der in der Sclmeelinie 
12600 Schuh hoch wächst. Die Junceen enthalten 
blos die beyden Gattungen Juijcus und Luzula De- 
caud. Triglochin aber und die wunderbare Lilaea 
(plant. equin. t 63.), mit doppelten Früchten wer¬ 
den zu den Juncaginen Richards gezogen. Auch 
Podostemon Mich, und Marathrum Humb. (plant, 
equin, t. 11.) machen eine eigene Familie, die Po- 
dostemoneen, aus. Zu den Butonieen: Limnocharis 
(Humb. pl. equin. t. 54.), obgleich liier der Embryo 
dieselbe Eage hat, wie bey Alisma, und gänzlich 
von der Form des Embryo des Bntomus verschie¬ 
den ist. Zu den Alismeen eine Sagiltaria. Zu den 

Restieen Eriocauloa mit acht Arten 7 Xyris und 
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Abolbode Hamb. pl. equin. t. n4., welche sich blos 
durch Mangel der unfruchtbaren Staubfaden, die 
bey Xvris Vorkommen, unterscheidet. Dann die 
Commelineen: Commelina, Callesia, TYadescantia 
u. Campelia Rieh. (Tradescaniia ZanoniaSw. Willd.) 
Pontedera und Leptanthus Mich. (Heteranthera P. 
B.) macheu eine eigene Gruppe, die Pontedereen, 
aus, deren Embryo unentwickelt, gradlinig in der 
Axe des Eyweisskörpers steht. Tofieldia und He- 
lonias bilden die Gruppe der Colchiceen Decand. 
Zu den Asparageei* werden Cordyline Coramers., 
Dianelia Lara, und Smilax gezählt. Warum nicht 
auch Aechmea, Plerreria, Luzuriaga R. et P. und 
Littaea Brignol.? Dioscorea bildet eine eigene Grup¬ 
pe. Zu den Asphodeleen werden Phalangium und 
Schoeuoprasum (Allium filamentis tricuspidatis) ge¬ 
zogen. Allium ist doch weit näher mit Ornitho- 
galum, Sowerbaea Smith, und andern Coronarien 
verwandt. Zu den Amaryllideen R. Brown, gehö¬ 
ren hier Amaryllis, Crinuin, Pancratium, Alströ- 
meria mit io Arten. Hypoxis macht eine eigene 
Gruppe. Fritillaria und Yucca werden zu den 
Tulipeen R. Br. gezogen. Zu den Bromelieen: Til- 
landsia (Bonapartea R. et P. finden wir nicht) Pit- 
carnia, Pourretia R. et P. Bromelia und Agave. 
Die Palmen werden eingetheilt nachdem drey Ey- 
erstöcke da sind, von denen zwey gewöhnlich fehl¬ 
schlagen, oder ein drey fächeriger Eyerstock, wo 
zwey Fächer fehlschlagen. Wir fürchten, dass 
dieser Unterschied sich nicht halten möchte. We¬ 
nigstens ist bey völliger Reife der Frucht es schwer, 
zu sagen, zu welcher Gruppe die Pflanze gehört. 
Viel leichter bestimmt man den Unterschied nach 
den fächerförmigen oder gefiederten Wedeln (Co- 
rvpheeil und Phöniceen). Unter den neuen Gat¬ 
tungen und Arten, die hier Vorkommen, sind man¬ 
che0 noch einer genauem Prüfung sehr bedürftig. 
Kunthia (pl. equin. 2. t. 122.) hat weibliche und 
Zwitlerblüthen auf derselben Pflanze getrennt, ei¬ 
nen doppelten dreytheiligen Kelch, der äussere 
kleiner. Sechsfache Staubfäden. Einsaamige Beere 
der Embryo in der Basis des Eyweisskörpers. Ge¬ 
fiedertes Laub, Aeiphanes Willd. Zwitterblüthen. 
Doppelter dreytheiliger Kelch. Sechs freye Staub¬ 
fäden. Dreytheiliges Pistill. Einsaamige Steinfrucht. 
Diese Gattung, wie Oreodoxa Willd., welche die 
höchsten Palmen in der einen Art, Sancoua, liefert, 
gehört wahrscheinlich zu Martinezia R. et P. von 
der letztem kommt hier eine neue Art, M. caryo- 
tafolia vor. Alfonsia (nach Alfons von Este, dem 
Gönner Ariosts u. Tasso’s, dem grossen Beförderer 
der Botanik im sechszehnten Jahrhundert zu Ehren 
genannt) ist monöcisch, mit doppeltem dreytheili- 
gen Kelch, sechs an der Basis verwachsenen Staub¬ 
fäden, drey Pistillen und einer einsaamigen Stein¬ 
frucht. Ceroxylon Hum!), (pl. equin. t. 1. 2.) mit 
Iriastea R. et P. eins. Jubcita (nach Juba, dem 
Numidier, genannt) ist hermaphroditisch, mit dop¬ 
peltem dreytheiligen Kelch, zahlreichen an der 

Basis freyen Staubfäden, drey Pistillen und einsaa- 
miger Steinfrucht, deren Nuss oben drey Löcher 
hat. Mit Ceroxylon nahe verwandt. Attalea (nach 
Attalns Philometor, dem König von Pergamus, dem 
Gönner Nikanders von Kolophon, genannt) ist an- 
drogynisch, mit doppeltem dreytheiligen Kelch, 
zahlreichen an der Basis freyen Staubfäden, drey- 
theiligem Pistill, drey fächeriger Steinfrucht, deren 
Nuss unten drey Löcher hat. Morenia R. et P. 
wird nicht aufgeklärt. Endlich Mauritia L. H. 
Kunth bittet um Entschuldigung, dass die Palmen 
nicht befriedigend abgehandelt seyen, weil die An¬ 
gaben in den Papieren Humboldt’s und Bonpland’s 
mangelhaft gewesen. Er zählt alsdann alle be¬ 
kannte und beschriebene Palmen-Arten auf. In 
Amerika sind bis jetzt 87 Arten (doch nicht alle 
hinlänglich bestimmt) gefunden, in der alten Welt 
nur 5o. Hr. v. H. fügt noch allgemeine Betrach¬ 
tungen über die herrlichen Palmen der neuen Welt 
hinzu. Wachendorfia wird hier unter den Härao- 
doreen R. Brown?s aufgezählt. Uns scheint sie 
eher zu den Irideen zu gehören. Marica Schreb. 
steht hier unter dem Aublets’schen Namen Lixura. 
Dann die Scitamineen (Amomeae hier) Maranta 
lutea ist den Reisenden auf den Andes sehr nütz¬ 
lich: die Blätter dienen zu Dächern, wenn man 
schnell Hütten bauen will; Aus der untern Blatt¬ 
fläche schwitzt eine kreideartige Substanz aus, die 
dem Regen fast zehn Stunden lang widersteht. 

Die Orchideen der neuen Welt machen eine 
besondere Zierde dieses Werkes aus; auch sind 
sie mit vorzüglicher Sorgfalt, nach R. Brown’s 
Grundsätzen, bearbeitet. Doch zweifeln wir, dass 
die Habenarien, die hier aufgeführt werden, von 
Willdenow für diese Gattung anerkannt worden 
wären. Habenaria Willd. nämlich hat seitliche 
Fortsätze am Befruchtungssäulchen; bey Habena¬ 
ria R. Br. aber, einer wahren Orchis, sind die 
Antherenfächer abgesondert, und hängen an nicht 
vereinigten Di üschen. Zu dieser gehören die Hum- 
boldt’schen Arten, aber auch O. bifolia, nigra, vi¬ 
ridis und albida. Altensteinia, eine neue Gattu 
grenzt an Ophrys, von der sie durch ein unge- 
theiltes, aufrechtes Lippchen unterschieden ist. Bey 
der einen Art: Alt. pilifera, ist das Befruchtungs¬ 
säulchen an der Spitze behaart, bey der andern, 
Alt. fimbriata, gezähnt. Von diesen werden die 
Orchideen mit wachsartigen Pollen - Massen unter¬ 
schieden; allein bey der Gattung Orchis und Ha¬ 
benaria sind es auch feste, nicht leicht auflösliche, 
bimförmige Körperchen (Schkuhrs Handb. T. 271*)* 
Ganz anders und staubartig ist der Pollen bey 
Neoltia, Limodorum und unzähligen andern. Diese 
hätten im Allgemeinen von jenen unterschieden 

werden müssen. 

(Der Beschluss folgt. ) 
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Medicinische Topographie. 

1. Versuch eines Leitfadens zur Abfassung zweck¬ 
mässiger medicinischer Topographien von Franz 
X. Mezler, der Heilkunde' Dr., Hoheiizoll. Slgmaring. 

geh. Rath u. s. w., mit 5 Kupfertafeln. Freyburg 
und Constauz in der Herderschen Buchhandlung. 

1814. 8. XX. und 109 S. 1 Rthlr. 

Gar manchem könnte es auffallend erscheinen, wie 
wir jetzt noch eines Leitfadens bedürfen sollten, 
nachdem einem jedem die zahlreichen Beyspiele 
von zum Theil vortrefflich abgefassten medicin. 
Topographien zum besten Muster dienen können, 
nach welchem er seine Ortsbeschreibung abfassen 
wird. Gleichwohl wird sich ein jeder nach Durch¬ 
lesung dieser Schrift mit dem Rec. überzeugen, 
dass der Verf. derselben keine unnütze Arbeit un¬ 
ternommen hat, in wie fern er durch sie auf ge¬ 
wisse Punkte verweisen wollte, deren nothwendige 
Berücksichtigung bey der Abfassung medicin. To- 
pographieen nicht triftig genug eingesehen, und de¬ 
ren Ausmittelung nur oberflächlich betrieben wird. 
Welches aber die Punkte Seyen, auf die der Verf. 
einen vorzüglichen Werth legt, diess wird aus fol¬ 
gender ganz kurzen Angabe des Inhalts am gnü- 

gendsten erhellen: 
Nachdem in der Vorrede auf die Aufgabe für 

die medicin. Topographie hingewiesen ist; wird im 
1. Cap. von den äussern Einflüssen gesprochen, 
unter denen das Leben des Menschen stellt, sie 
lassen sich in 3 Classen theilen, deren erste die 
localen Einflüsse sind, ganz kurz wird auf diejeni¬ 
gen hingewiesen, die der Topograph ins Auge fas¬ 
sen muss; von der zweyten Classe, den klimati- 
'scheu Einflüssen, wird sehr einleuchtend bewie¬ 
sen, wie dieselben eine bedeutende Wirkung auf 
die Krankheiten der Menschen haben müssen, der 
Druck der Atmosphäre und der Wärmegrad sind 

hier vorzüglich zu berücksichtigen, und es dringt 
der Verf. auf eine genaue Beobachtung derselben. 

Bey der dritten Classe der atmosphärischen Ein¬ 
flüsse wird gezeigt, wie dieselben zur Bildung der 
intercurrenten Krankheits - Epidemien dienen. I111 
2. Cap. wird das Verhältnis der äussern Einwir¬ 
kungen auf die Gesundheit betrachtet. Der Topo¬ 
graph solL die Folgen dieser Einflüsse aufs Phy¬ 
sische und Moralische des Menschen bestimmen; 
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untersuchen, welche Einflüsse zur Beschränkung 
des Lebens beytragen; bestimmen, welches die mitt¬ 
lere Sterblichkeit an einem Ortesey; angeben, wie 
Sitten, Erziehung, Geistesbildung durch diese Ein¬ 
flüsse modificirt werden. Das 3. Cap. zeigt die 
Macht dieser Einflüsse auf die Krankheiten der 
Menschen. Um zu einer richtigen Uebersicht der 
aus den klimatischen und atmosphärischen Einflüs¬ 
sen resultirenden Krankheiten zu gelangen, ver¬ 
langt der Verf., dass alle Aerzte gleichförmige Ta¬ 
bellen führen sollen, die eine Vereinigung der 
Witterungsbeobachlungen mit dem Krankenjour- 
nal darstelien, hieraus würden sich am leichtesten 
die mit einer jeden Witterungsveränderung gleich¬ 
zeitig erscheinenden Krankheitsformen bestimmen 
lassen. Im 4. Cap. über das Verhältnis der äus¬ 
sern Einflüsse auf die Sterblichkeit räth der Veit., 
dass der Topograph die Sterbelisten mehrerer Orte 
mit einander vergleiche, dass er auszumitteln su¬ 
che, wie sich die Sterblichkeit nach den verschie¬ 
denen Altern, Geschlechtern, Jahren, Monaten, 
Tagesstunden, Krankheiten, W ilterungsbeschaffen- 
heiten, Ständen verhalte. Auf eben diese Art soll 
auch nach dem 5. Cap. das Verhältnis der Ge¬ 
burten ausgemiltelt weiden. In den beyden letz¬ 
ten Capitelu werden einige Winke gegeben, wie es 
in Rücksicht der Beschreibung der Gesundheitsäm¬ 

ter und der Geschichte der Epidemien des Orts 
zu halten sey. 

2. Topographie physique et medicale de la ville 
de Strasbourg. Avec des tableaux Statistiques, 
une vue et le plan de la ville. Par J. P.GraJ- 
fenauer, Doct. en medic., membre de plusienrs societes 

savantes. Strasbourg, de l’imprimerie de F. G. 

Levrault. 1816. 8. VIII und 5n Seiten. 

Obgleich Strasburg schon seit längerer Zeit un- 
3erm Vaterlande nicht mehr angehört, und obgleich 
ss mehr und mehr sich den Gewohnheiten und der 
Sprache seiner jetzigen Gewalthaber willig an¬ 
schmiegt; so hat diese Stadt demohngeachtet nie 
der Zuneigung des Deutschen ganz entfremdet wer¬ 
den können. .Der Glanz, den sie früher als freye 
deutsche Reichsstadt in unserer Geschichte behaup¬ 
tet. hat, die vielseitige Entwickelung, die in ihren 
Mauern Kunst und Gewerbe gewannen, das un¬ 
verdiente Schicksal, das ihr durch die plötzliche 
Eosreissung von ihren bisherigen politischen \er- 
hällnissen wiederfuhr, die glückliche Lage, die sie 
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zur Vermittlerin zweyer mächtigen Reiche macht, 
diess und manches andere ist gar wohl im Stande, 
jene Zuneigung hinreichend zu erklären. Ein ähnli¬ 
ches Interesse hegt auch der deutsche Arzt für die¬ 
se ausländische Stadl, die von jeher durch ihre nicht 
unbedeutenden ärztlichen Bildungsanstalten manchen 
deutschen Jüngling an sich zog, und ihm zur wei¬ 
tern Ausbildung seiner Kunstfertigkeiten behiiillich 
war, die durch die erste Hebammenschule, die in 
ihr gebildet wurde, zur weitern Ausbildung der 
Entbindungskunst in Deutschland nicht wenig bey- 
trug, die endlich so manche nicht unwichtige Er¬ 
scheinung durch die Art darbietet, wie sich in ihr 
die deutsche Natur und deutsche Einrichtungen mit 
französischen Sitten und Gewohnheiten Vereinigen. 
Diese Ui Sachen im Vereine sind es, die einer me- 
dicinischen Topographie dieses nicht unwichtigen 
Orts auch in Deutschland eine günstige Aufnahme 
zusichern, vorzüglich wenn diese Topographie mit 
so viel Fleiss, Genauigkeit, Umsicht, Belesenheit, 
Wahrheitsliebe als die vorliegende abgefasst ist. 
In der That hat sich Hr. G. ein mannigfaltiges Ver¬ 
dienst erworben durch eine Schrift, deren mühvolle 
Bearbeitung man auf jeder Seite gewahr wird, und 
der viele, gewiss nicht allemal angenehme Vorar¬ 
beiten vorausgehen mussten; es scheint uns in ihr 
vorzüglich der Zweck ihres Verfs. erreicht, sie zu 
einer gleichmässig belehrenden Lectüre für die Be¬ 
wohner Strasburgs, als für das ärztliche Publicum 
zu machen, und nicht minder lobend müssen wir 
die strenge Unparteilichkeit erwähnen, die der 
Verf. überall beobachtete, die wohl auch die Ur¬ 
sache zu seyn scheint, dass der Verf. einige, doch 
nur wenige Gegenstände, die zu seiner Beschrei¬ 
bung gehört hätten, lieber ganz mit Stillschweigen 
überging, weil er ihnen nur ein missbilligendes 
"Wort hätte vergönnen können. Allein so wenig 
wir auf der einen Seite den Leistungen des Verf. 
unsern Beyfall versagen können; so sehr haben 
wir uns auf der andern Seite über die Gefühle zu 
beklagen, die bey jedem Leser, dem das Wohl 
der Menschheit am Herzen liegt, dadurch erregt 
werden müssen, wenn er sieht, wie ein Land, das 
seit 27 Jahren so viele Versuche machte, das 
Wohl seiner Bewohner besser zu begründen, noch 
nicht einmal dahin gekommen ist, an die nötliige 
erste Rücksicht für das physische Wohl seiner 
Bürger zu denken, sondern im Gegentheile Ein¬ 
richtungen bestätigt, sogar von neuem begründet 
hat, die schnurstracks jener Absicht entgegenlau¬ 
fen, und nur zum Verderben der Gesundheit be¬ 
rechnet sind; wie sehr muss es ferner den Men¬ 
schenfreund kränken, wenn er keine jener heili¬ 
gen, unverletzlichen Stiftungen der Vorfahren von 
den blutigen Händen der Revolution unangetastet 
sieht, sondern sie im Gegentheil alle in ihrem In¬ 
nern tief erschüttert, und meistens ausser Stande sieht, 
den wrohlthätigen Absichten ihrer Stifter nur einige 
Genüge zu leisten. Doch wenn wir so eben all¬ 

gemeine Slaatseinrichtungen nicht gut heissen konn¬ 
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ten; so dürfen wir auch das rühmliche Streben 
der Localbehörden Strasburgs nicht mit Stillschwei¬ 
gen übergehen, die jene aus den grossen Umwäl¬ 

zungen entstandenen Verletzungen nach ihren Kräf¬ 
ten zu heilen suchten, und manchem heilsamen In¬ 
stitut Leben und Fortdauer gaben. Wir erlauben 
uns, einen Auszug unseier Schrift hier mitzuthei- 
len, da es nicht die Sache eines jeden praktischen 
Arztes zu seyn pflegt, medicinische Topographieen 
zu lesen. 

i. Capitel. Strasburg liegt 25° 25' östlich von 
Ferro, seine Breite beträgt 48° 55', seine umge¬ 
bende Gegend ist völlig eben, die Graben um die 
Stadt sind trocken, die Strassen enge, an öffentli¬ 
chen Plätzen leidet es keinen Mangel, die öffent¬ 
liche Reinlicheit wird durch die Polizey schart 
beobachtet. Die Häuser sind rnässig hoch, ihre 
Anzahl betrug im Jahr 1801 4227. Nun folgt die 
Beschreibung einiger Einrichtungen in der Stadt, 
die Analyse des Trinkwassers, die Angabe des 
Laufs der Flüsse. Der Boden ist fett, lehmig und 
thonig, am Rheine leichter und sandig, im Gan¬ 
zen sehr angebaut und tragbar. 2. Cap. vom Kli¬ 
ma u. s. w. Die Temperatur ist veränderlich, der 
Winter dauert 7 Monate, im jetzigen Jahrhundert 
betrug die stärkste Kälte — i5£° R. im Jan. 1802. 
Das Frühjahr ist veränderlich, der Sommer kurz, 
doch sehr heiss, der heisseste Tag dieses Jahrhun¬ 
derts war im July 1807 + 28^° R. Der Herbst 
ist gewöhnlich angenehm. Die mittlere Tempera¬ 
tur seit 10 Jahren ist + 7. 7790 R. Die mittlere 
Menge des Regens beträgt in einem Jahre 25 Zoll 
10 Linien. Die herrschenden Winde sind S. und 
No. Die mittlere Höhe des Barometers beträgt in 
10 Jahren 27' 9.0;)" nach diesem beträgt die Höhe 
Strasburgs über dem Meere 448£ Fuss. 5. Cap. 
Charakter der Einwohner u. s. w. 4. Cap. Lebens¬ 
art. Man schlachtet jährlich an io>ooo St. Rind¬ 
vieh, an 22,000 St. Kälber, an 20,000 St. Schwei¬ 
ne, es kommt folglich auf 1 Einwohner täglich et¬ 
was weniger als 1 Pfd. Fleisch. Das Biod würd 
aus Weizenmehl gebacken. Das gewöhnliche Ge¬ 
tränk ist rother und weisser Landwein, auch wird 
viel Bier gebraut, so dass ohngefähr 2 Schoppen 
Wein, und 2^ Schoppen Bier täglich auf eine er¬ 
wachsene Person gerechnet werden. 5. Cap. Be¬ 
völkerung. Es betrug dieselbe im J. 170g 52.011 
Einw., im Jahr 1789 45,780 Einw., im J. 1812 
54,454 Einw. Der Religion nach gibt es 27,000 
Katholiken, etwas über 24,000 Lutheraner, i,4oo 
Juden u. s. w. Die Geburten betrugen in 10 Jah¬ 
ren von 1806 bis i8i5 5g,48i Kinder, worunter 
7768 uneheliche, also kommt 1 uneheliches Kind 
auf 4tV eheliche. Die meisten Kinder werden im 
März und April geboren, die wenigsten im Juny 
und November. JEhen wurden 9275 in den letzten 
20 Jahren geschlossen, auf eine jede rechnet man 
o£ Kinder. In eben demselben Zeiträume kamen 
57,888 Todesfälle vor, es stirbt also einer von 
28|. Die Zahl der Todtgebornen verhält sich zu 
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den lebend gebornen wie 1 zu 11. Dieses \ er- 
haltniss übersteigt alle bis jetzt bekannt gewoide- 
nen, der Verf. sucht die Ursache davon in einer 
eigenen Schwäche der Weiber und in den schwe¬ 
ren Niederkünften; diese Ursachen finden an an¬ 
dern Orten aber ebenfalls Statt ohne gleich trau¬ 
rige Folgen. Immoralilät des Volks, mehr aber 
noch fehlerhafte Medicinalpolizey erklären die Sa¬ 
che leichter! — Sehr lobenswerth ist die bestehen¬ 
de Todtenschau, deren grosser Nutzen leider noch 
nicht allgemein anerkannt zu seyn scheint. Im 6. 
Cap. wird die Krankheitsconstitution beschrieben, 
und der Krankheiten, so wie ihrer Eigenheiten, 
Behandlungsart, die am meisten Vorkommen, Er¬ 
wähnung getlian. Das Ganze ist sehr lesenswerth, 
aber keines kurzen Auszugs fähig. 7. Cap. Oeflent- 
liche Anstalten. 1) Hülfsanstalt für Ertrunkene, der¬ 

selben Anzahl ist in Strasburg jährlich nicht ge¬ 
ring, man hat daher an iS Orten die zur Bele¬ 
bung nöthigsten Utensilien niedergelegt, die aber 
nur in einigen Tüchern u. s. w. und Medicamen- 
ten bestehen. 2) Die Beschreibung des Bürgerspi¬ 
tals ist dürftig, die eigentliche Anzahl der Kran¬ 
ken ist nicht angegeben, nicht die jährlichen Aus¬ 
gaben, nicht das Verhältniss der Gestorbenen zu 

den Genesenen u. s. w. Dasselbe ist schon 
begründet gewesen, in der Revolution hat es viel 
von seinem Einkommen verloren, so dass es jetzt 
eine Schuldenmasse von 70,000 Fr. hat. Das ei¬ 
gentliche Spital enthält für Kranke über 2Öo Bet¬ 
ten, das darin befindliche, aber von demselben 
unabhängige Klinikum hat 65 Betten. Noch be¬ 
wohnen dasselbe eine Menge von Pensionnairs, de¬ 
ren Anzahl grösser als die der Kranken zu seyn 
scheint. 3) "Das Militairhospital hat 12 grosse Säle 
mit 1800 Betten, bey demselben befindet sich eine 
Unterrichtsaustalt für Militairärzte. 4) Das Wai¬ 
senhaus wird von 200 Kindern bewohnt, ausser 
denselben erhalten aber noch 5oo Kinder Unter¬ 
stützung. Auch diese wohlthätige reiche Anstalt 
hat fast alles in der Revolution verloren, und wird 
nur durch öffentliche Wohlthätigkeit erhalten. Noch 
finden wir das Findelhaus, ein Arbeitshaus für 
Arme, eine Rumfordsche Suppenanstalt beschrie¬ 
ben. Ob diese Anstalten, die eben nicht in der 
grössten Blüthe sich befinden, für die Unterstü¬ 
tzung der Armen eines so grossen Orts, wie Str. 
ist, hinreichend seyen, bezweifeln wir sehr, um 
so mehr wundert es uns, keiner eigentlichen weit¬ 
umfassenden Armenanstalt, keiner damit verknüpf¬ 
ten Heilanstalt für Hausarme Erwähnung zu fin¬ 
den! In einem blühendem Zustande als die er¬ 
wähnten Austalten befindet sich dagegen die So- 
ciete de charite maternelle, diese erhielt allein im 
Jahre i8i5 aus Staatscassen i4.5oo Fr., dahinge¬ 
gen jene weltumfassendem keine Unterstützung er¬ 
hielten. Zum Schluss werden die Gefängnisse noch 

beschrieben. Warum sind aber die Schulanstalten 
völlig unerwähnt geblieben? 8. Cap. Medicinischer 
Unterricht, und Ausübung der Medicin. Stras¬ 

burg soll nach Paris die meisten Nüttel zur Erler¬ 
nung der Medicin in Frankreich darbieten. Sie hatte 
schon im Anfänge des 15. Jahrhunderts eine.ge¬ 
lehrte Gesellschaft, und 1621 errichtete Ferdinand 
II. daselbst eine Universität, diese wurde in der 
Revolution aufgehoben, und ausser andern höhern 
Unterrichtsanstalten wurde aus ihr eine ecole de 
meedeine gebildet, die wieder einging, als das De- 
cret vom 10. May 1806 auch zu Sir. eine Akade¬ 
mie errichtete, die eine Facullät der Medicin in 
sich enthielt. In dieser Facultät sind 12 Professo¬ 
ren angestellt. Ein jeder Studirender hat 16 In¬ 
scriptionen auf 4 Jahre zu nehmen, die zusammen 
5oo Fr. kosten. Unter der medicinischen Facultät 
stehen das Klinicum, eine Naturaliensammlung, ein 
physikalisches Cabinet, eine medicinische Biblio¬ 
thek von 8000 Bänden, ein chemisches Laborato¬ 
rium, ein anatomisches Theater, ein botanischer 
Garten. Die Hebammenschule ist schon vor 80 
Jahren gegründet worden; sie dient zum Unter¬ 
richt für Studirende und Hebammen, von welchen 
letztem in den letzten 12 Jahren 289 daselbst ge¬ 
bildet sind. Was die Ausübung der Kunst anbe¬ 
langt, so klagt unser Verf., dass es auch in Stras¬ 
burg eine zu grosse Menge von Aerzten gebe, die 
einsam und unter sich unbekannt leben; unter ei¬ 
nigen von ihnen findet auch hier schon die Ge¬ 
wohnheit Statt, ihre Rezepte französisch zu schrei¬ 
ben. Ungeheuer ist die Anzahl der Hebammen, 
es gibt deren 70. Apotheken gibt es neun. Mit 
Bedauern bemerkten wir, dass in diesem Capitel 
des animalischen Magnetismus mit keiner Sylbe Er¬ 
wähnung geschah, wir hätten wohl gewünscht zu 
lesen, ob er noch in Strasburg ausgeübt werde, 
oder welches das Urtheil der bessern Aerz.te über 

ihn sey ? 

B eschlusa 

der Recension von Humboldt et Bonpland Nova 
genera plantarum. 

Telipogon (besser Telopogon) eine schöne Gat¬ 
tung, schou von Mutis an Linne gesandt, aber von 
diesem gänzlich verkannt und als Tradescantia ner¬ 
vosa aufgeführt. Die äussere Hülle ist fast re¬ 
gelmässig sechsblättrig, die innern drey Blätter grös¬ 
ser und mehr gefärbt. Das Belruchtungssäulchen 

behaart. Zw’eyklappige Anthere, mit helmförmi¬ 
gen Stielchen. Vier wachsartige Pollenmassen. Tri- 
choceras, der vorigen verwandt, aber durch zwey 
behaarte Anhänge am Fruchlsäuichen und durch 
zwey gestielte Pollenmassen unterschieden. Hiezu 
ward itzt Epidendrum anlenniferum pl. equin. t. 
28. gerechnet. Pachyphyllurn, Fünf gleichförmi¬ 
ge, "offene, fleischige Blätter der äussern Hülle. 
Das Lippchen frey, ohne Sporn in der Mitte mit 
einem Höcker versehen. Das Saulchen geflügelt 
Zwey wachsartige Pollenmassen. Diese Gattung 

granzt an Oncidium Sw.? von der Sie Ree. rächt 
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zu unterscheiden weiss. Ilo.chilws R. Br. wird auf¬ 
genommen, obwohl, mit Malaxis Sw. verglichen, 
kein wesentlicher Unterschied auffallend ist. An- 
gulea R. et P., eine der prachtvollsten Gattungen, 
hier trefflich abgebildet. Jonopsis (kein schickli¬ 
cher Name) ist von Oncidium nur durch die Ver¬ 
wachsung der beyden äussern Hüllblätter, die fast 
einen Sporn bilden, unterschieden. Cyrtochilum 
hat auch ein geflügeltes Säulchen, aber das Läpp¬ 
chen ist ungespornt und an der Basis mit Warzen 
bedeckt. Odoritoglossum. Die äussere Hülle fünf- 
blatlrig und offen. Das zurückgeschlagene Ripp¬ 
chen mit fleischigen Zähnen und drey Höckern ver¬ 
sehen, an der Basis mit dem geflügelten Säulchen 
zusammenhängend. Zwey gestielte" Pollenmassen. 
Sterioglossum. Umgekehrte äussere Hülle, deren 
zwey Seitenblätter mit dem Säulchen und Ripp¬ 
chen in einen Krug verwachsen sind. Das schma¬ 
le liuicnförmigfe Rippchen erweitert sich spathel¬ 
förmig an der Spitze. Vier wachsartige Pollenmas¬ 
sen. Masdevallia R. et P. steht nur zweifel¬ 
haft als eigene Art: uns scheint sie mit Dendro- 
bium Sw. ganz zusammen zu fallen. Pleurothallis 
R. Br. wird hier auch aufgenommen: uns scheint 
sie von Stelis sehr wenig verschieden, llestrepia. 
Zweylippige äussere Hülle, deren beyde äussere 
Blättcheu verwachsen sind. Das freye Rippchen 
unten mit zwey fadenförmigen Fortsätzen versehn. 
Das kurze Säulchen ungeflügelt. Vier Pollenmas¬ 
sen. Rodriguezia R. et P., dann drey C3Tmbidien, 
sieben Oncidien, eben so viel Epidendra, acht 
Dendfobien, eben so viel Steliden, machen die 
hier aufgeführten Orchideen aus. Dagegen fehlen 
Gongora, Sobralia, Fernandesia der flor. peruv. 

Hierauf folgen die Najaden (Fluviales Venten.), 
die gewiss viel unvollkommener sind, und selbst 
den Aroideen und Gräsern vorangehen mussten. 
Ruppia maritima kommt auch bey Neu - Barcelona 
vor. Die Cycadeen (Zamia) stehen zwar schick¬ 
lich vor den Zapfenbäumen, aber sie mussten sich 
auch an die Palmen anschliessen, von denen sie 
hier durch viele fremdartige Familien getrennt sind. 
Zu den Zapfenbäumen gehören: Podocarpus Herit.. 
Ephedra, Cupressus, Taxodium R. und P. Aber 
keine Tavalla R. und P., keine Colymbea Sa- 
lisb. (Araucasia Juss.) kommen vor. Dann folgen 
24 Eichen-Arten, zum Theil schon aus den Plan- 
tes equinoxiales bekannt: sechs Myriken, drey Ai¬ 
nus-Arten und sieben Weiden. Sehr interessant 
ist die Uebersicht, welche Hr. v. H. von dem Vor¬ 
kommen der Fichten, Eichen und Ellern in ver¬ 
schiedenen Klimaten und Höhen gibt. So wächst 
Pinus occidentalis in Neu-Spanien (16 — 210 N. 
B.) bis zu einer Höhe von 12,000 Schuh, wo doch 
die mittlere Temperatur ==77° Fahr. ist. Dage¬ 
gen Pinus Abies und sylvestris in Rappland (68 9 
N. ß.) bey einer Höhe von 600 — 1000 Schuh schon 
aulhören, wo die mittlere Temperatur zr 5o° Fahr. 
ist.. Zu den Urticen werden Celtis und Martensia 
gezahlt. Diese Gattung ist indess von Celtis nicht 
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wesentlich verschieden. Auch konnte cs Hm. Kuiith 
nicht entgangen seyn, dass wir schon eine allge¬ 
mein angenommene Gattung Farrenbrauter unter 
(liGsciii Ndmen, von VV illclcnow taczeiclinctj licibcu« 
JVloius tinctoria R. wird als ßroussonetia aufge— 
führt: doch sind zwey ganz verschiedene Pflanzen 
unter diesem Namen bekannt. Die hier vorbommt 
hat glatte Blätter ; dagegen Plumiers Pflanze (ic. t! 
2o4) ganz rauh behaarte hat. Diess Synonym ge¬ 
hört also so wenig hieher, als Sloane's jam. 2. t. 
i5o. 1. 1. Sechs Böhmerien, i4 Nesseln, i5 Feigen, 
worunter F. elliptica Caoutchouc gibt. Dann fol¬ 
gen die Tribokken, 28 Euphorbien, auch der Pe- 
dilantlius Poil. (Euphorbia tithymalloides): drey 
Sapia: fünfzig Croton - Arten (wobey aber Gei- 
seler's Schrift wohl hätte benutzt werden können): 
zwölf Akalyphen und mehrere Dalechampien. Mit 
dehnsucht erwarten wir die Fortsetzung. 

Kurze Anzeige. 

Gedrängtes Deutschungs - JT^orterbuch der unsre 
Schrift-und Umgangs - Sprache selten oder öfter 
entstellenden fremden Ausdrücke, zu deren Ver¬ 
stehn und Vermeiden, herausgegeben von Friedr. 
Frdmann Petri, Kirclienrath, Inspector und Prof, zu Ful¬ 

da, Mitglied der Berliner Gesellschaft für deutsche Sprache. 

Fritte sehr bereicherte und verbesserte Auflage. 
Dresden 1817. Ärnoldsche Buchh. XXXII. 497 S. 
8. (Ladenpr. 2 Thlr.) Auch unter dem Titel: Spra- 
chisches Handwörterbuch für Deutsche von F. E. 
Petri. — Anderer Theil, welcher die fremden im 
Deutschen vorkommenden Ansdrücke deütschet. 

Wenn schon die vorigen Ausgaben dieses Wör¬ 
terbuchs sehr brauchbar waren, so ist es die dritte in 
einem weit hohem Grade, da sie ansehnlich bereichert 
ist. Sie verdient auch vor andern ähnlichen Werken 

theils wegen der Zweckmässigkeit der ganzen Behand¬ 
lung, bey welcher alle Weitschweifigkeit im Erklä¬ 
ren, vermieden, theils wegen des Raum schonenden, 
sehr leserlichen Druckes, der einen wohlfeilen Preis 
möglich gemacht hat, empfohlen zu werden. Zur Ver¬ 
vollständigung des Werkes hat Hr. P. sowohl ver¬ 
schiedene ßeurtheilungen der frühem Ausgaben, als 
ähnliche Werke (die er in der Vorr. zu dieser Ausg., 
gewiss ohne .den.Vorwurf parteyischer Unbilligkeit 
fürchten zu dürfen, recensirt) mit Einsicht benutzt. 
Mit Recht versichert er selbst ,,dass dieses kleine, 
wohlfeile W örterbuch viel mehr fremde Ausdrücke, 
so wie zum Theil neue und eigne Deulschungen ent¬ 
halt, als das grosse, theure von Campe (nach der neuen 
Ausg. i8i5. 4.)“ Als Zugabesind beygefügt: S.XVTI. 
Ueber das Reinsprechen und Reinigen unserer Ur¬ 
sprache, von Dr. Willi. Heinr. Seel, Vorsteher und 
Oberlehrer der Musterschule zu Frankf. a. M. (a.us 
seinen Schulreden, 1817) und S. XXII. ff. Würdigun¬ 
gen der erneuerten Versuche, die deutsche Sprache 
von fremden Wörtern zu reinigen, von demselben; 
beyde mit Anmerkungen vom Hrn. Petri. 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 19. des Februar. 45- 1818. 

Literaturgeschichte. 

Geschichte der Bildung, Beraubung und Vernich¬ 

tung dev alten Heideiber gischen Biichersamm- 

lungen. Ein Beytrag zur Literärgeschichte vor- 

nemlich des fünfzehnten und sechszehnten Jahr¬ 

hunderts von Friedrich TVilhen. Nebst einem 

meist beschreibenden Verzeichniss der im Jahr 

1816. von dem Pabst Pius VII. der Universität 

Heidelberg zuriickgegebenen Handschriften, und 

einigen Schriftproben. Heidelberg, in August 

Oswald's Universitäts Buchhandlung 1817. 552 S. 

8. (2 Thlr. 18 Gr.) 

lljrst im Jahre 1816. gab der Grossherzoglich Ba¬ 
dische geheime Legationsrath Friedrich eine Ge¬ 
schichte der nach Rom entführten Heidelberger 
Bibliothek heraus , welche auch in diesen Blättern 
N. 222. 1816. nach Verdienst angezeigt worden 
ist. Sie erzählte Alles kürzlich, was nun Hr. Wil- 
ken, mit Hülfe alter Protokolle der Universität 
Heidelberg und anderer Quellen erweitert, mit vie¬ 
len andern noch unbekannten Nachrichten berei¬ 
chert, und auch, wo jene Beschreibung weniger 
richtig war, besonders in den Verzeichnissen der 
Schriften und den Eigennamen, bey welchen viele 
verstümmelt waren, verbessert hat. So wie Herr 
Fr. IVundts Programm de celeberrima quondam 
bibliotheca Heidelbergensi, Heidelberg 1786. 4. bey 
seiner Beschreibung znm Grunde gelegt hatte, eben 
so hat auch Herr Wilken dasselbe benutzt, aber 
seine eigenen Nachforschungen haben ihn auch zu 
vielen neuen Entdeckungen geführt, welche Wundt 
nicht nntgetheilt hat. Friedrichs Geschichte wird 
von ihm nirgends erwähnt. Der Geschichte selbst 
ist eine Erklärung der griechischen, lateinischen 
und deutschen Schriftproben, wie auch ein Ver¬ 
zeichniss der von Rom zurück erhaltenen griechi¬ 
schen , lateinischen und deutschen Handschriften 
nach den Nummern der Katalogen vorausgeschickt, 
\nelches aber, da meisteutheils eine Nummer meh¬ 
rere Handschriften enthält, das Aufsuchen dersel¬ 
ben noch mehr erleichtert haben würde, wenn die 
Seitenzahlen, hiuzugefügt worden wären. 

Erster Bund, 

Nach einer kurzen Vorerinnerung hat der Vf. 
die ganze Geschichte von S. 5 — 227. in acht Ca- 
piteln vorgetragen. Das erste Capitel erzählt: die 
Geschichte der Heidelberger Universitäts - Biblio¬ 
theken bis um das Jahr i44o, und die Entstehung 
und erste Begründung der Stifts - Bibliothek zum 
heil. Geist. Es ist ungewiss, ob der Churfürst Ru¬ 
precht, der Stifter der Heidelb. Universität, eine 
Bibliothek für die Universität angelegt habe; aber 
bezweifeln lässt es sich kaum, dass, da die Lehrer 
derselben sich die Bücher wegen der damaligen ho¬ 
hen Preise aus ihren eignen Mitteln anzukaufen un- 
vermögend waren, schon in den ersten Jahren nach 
der Stiftung nicht nur zu einer, sondern sogar zu 
zwey öffentlichen Büchersammlungen aus einem 
Theile der Einkünfte der Universität und durch ei¬ 
nige Schenkungen der Grund gelegt worden sey. 
Schon 10 Jahre nach der Stiftung der Universität 
löqö. wird einer angekauften Bibliothek der Artisten- 
Facultät erwähnt, von welcher die zweyte für die 
5 obern Facultäten abgesondert aufgestellt wurde. 
Beyde wurden theils durch Schenkungen, theils durch 
Ankauf, theils auch bey der Entfernung der Jaden 
aus Heidelberg, besonders mit hebr. Handschriften, 
vermehrt. Der Ort, wo diese beyden Bibliotheken 
aufbewahrt wurden, ist unbekannt, vielleicht in ei¬ 
nem Kloster, wie denn auch selbst die Universität 
in den ersten Zeiten kein eignes Universitätshaus 
hatte. Erst im Jahre 1090. erhielt die Bibliothek 
der Artisten u. der Philosophen ihren Platz in dem 
ausser der Stadt erbauten Collegium der Meister. 
Zu diesen beyden Bibliotheken kam hernach durch 
die Errichtung des königl. Stiftes an der heil. Geist¬ 
kirche durch die beyden Churfürsten Ruprecht 111. 
und Ludwig den Bärtigen eine dritte Büchersamm¬ 
lung, welche auch der Universität gehörte, und her¬ 
nach die berühmteste wurde. Im 2. Cap. wird der 
Zustand der beyden Universitäts - Bibliotheken in 
jener ersten Periode beschrieben. Sie enthielten, 
wie die noch vorhandenen Kataloge zeigen, lauter 
latein. Handschriften, und von griech. Büchern nur 
lat. Uebersetzungen. Es wai'en aber -scholast. oder 
theologische, juristische, welche sich meistentheils 
auf das kanon. Recht bezogen, einige medicinische, 
ethische, logische und grammat. Werke, denn da 
die Universität eine Lehranstalt für die scholast. 
Theologie und für die Philosophie seyn sollte, so 
würde auch mehr Rücksicht bey den Sammlungen 
von Büchern auf diese Lehrgegensläude, als auf 



356 355 1818. Februar. 

dass. Literatur genommen. Im Jahre 1596. zählte 
die Universitäts-Bibliothek 45i Bände. Das 5. Cap. 
handelt: von den weitern Vermehrungen der bey- 
den Heidelb. Universität» - Bibliotheken bis zum J. 
3622. Sie wurden aber durch Schenkungen, Ver¬ 
mächtnisse, und nach Erfindung der Buchdrucker¬ 
kunst durch Ankauf gedruckter, raei.stentheils wis¬ 
senschaftlicher, aber auch classiseher latein. Schrift¬ 
steller vermehrt. Noch mehrere, besonders dass. 
Büc her, wurden nach der Zeit der Reformation auf 
der Messe zu Frankfurt am M. angekauft. — Die 
Geschichte der Bibliothek in der Kirche zum heil. 
Geist. Entstehung einer Churfürstl. Bibliothek im 
Schlosse, und deren Einverleibung in die Bücherey 
der heil. Geislkircjie, enthält das 4. Cap. Als die 
im Churfürstl. Schlosse aulgestellte Büchersammlung 
unter dem Churf. Otto mit der Bibi, in der heil. 
Geistkirche, in welcher sie auch bis zu ihrer Hin¬ 
wegführung nach Rom blieb, vereiniget worden 
war, erhielt sie den Namen: Churfürstl. Bibliothek. 
Sie füllte erst nur 5 Pulte, wurde aber bald durch 
Schenkungen und Vermächtnisse so vermehrt, dass 
10 Pulte dazu aufgestellt werden mussten. Die erste 
Grundlage der Churfürstl., und also vierten alten 
Heidelb. Bibliothek bildeten die Bücher des Churf. 
Ludwig HL, aber die Ehre der eigentlichen Stif¬ 
tung derselben im Schlosse gebührt dem Churfür¬ 
sten Philipp dem Aufrichtigen. Ein grosser Theil 
der griech. und latein. Handsschriften dieser Bibi, 
wurde von Rudolph Agricola in Italien augekauft, 
und was Agricola zu sammlen angefangen hatte, 
setzte nach ihm Reuchlin fort. Die Bibliothek des 
Bischofs Joh. von Dalberg, welcher vorher die bey- 
den Büchersammlungen Rudolph Agricola’s u. des 
Klosters Lorsch einverleibt worden waren, wurde 
hernach auch entweder mit der Churfürstl. oder mit 
der Bibi, der b. Geistkirehe, und die Büchersamm¬ 
lung des Pfalzgrafen Johann, Domprobsts zu Augs¬ 
burg mit der Churfürstl. vereiniget. Die Churff. 
Ludwig V. und Friedrich II. vermehrten die von 
ihren Vorfahren gegründete Bibi., besonders aber 
Otto Heinrich, welcher auf der Wallfahit nach 
dem heil. Lande viele griech. und morgenländische 
Handschriften kaufle, unter welchen er sich auch 
des Sultans Abulfeda geograph. Tabellen, das erste 
nach Europa gekommene Exemplar dieses Werkes 
für 1000 Thlr. erwarb. Sie wurde ferner mit den 
auf Churf. Kosten von Nicol. Cisner in Italien und 
Frankreich eingekauften Büchern, wie auch mit den 
Bibliotheken der aufgehobenen Pfälzischen Klöster 
bereichert. Da der Churfürst Otto Heinrich eine 
besondere Vorliebe für die Sterndeuterey, Arzney- 
Lunst, und alle diejenigen Schriften hatte, welche 
von der Kirchenverbesserung handelten, so samm- 
lete er auch fleissig alle diese Arten von Schriften. 
Ohne Zweifel hat ihm auch die aus Rom zurück¬ 
gekehrten eigenhändigen Mss. D. Luthers die Bi¬ 
bliothek zu verdanken. Seine nächsten Nachfolger 
pflegten diese Büchersammlung mit eben so vieler j 
Liebe und Sorgfalt, und kauften, wo sich nur eine ' 

Gelegenheit fand, vorzüglich alte deutsche Hand- 
scln iften, Friedrich IV. brachte die berühmte Ma¬ 
nessische Sammlung von Minnesängern 1607. durch 
Kauf an sich, welche nachher nach Frankreich ge¬ 
kommen ist. Im J. i584. wurde die weltberühmte 
Bibliothek Ulrichs Fugger, welcher über tausend 
Handschriften besass, nach dem letzten Willen des 
gelehrten Besitzers mit der Churfürstl. vereiniget. 
Hr. VVilken vermulhet auch, was Hr. Friedrich als 
gewiss annimmt, dass der Rest der von dem Abte 
Jacob Tritheim gesammleten Sponheim. Klosterbi- 
hliothek, von welcher er zugleich einige merkwür¬ 
dige Nachrichten gibt, wie auch einige Bücher aus 
der Bibi, des berühmten französ. Gelehrten Jacob 
Bongars in die Churf. Büchersammlung gekommen 
seyen. Das 5te Cap. gibt Nachricht: Von einigen 
kleinern zu öffentlichen Anstalten gehörigen Biblio¬ 
theken in Heidelberg, welche im i5. u. 16. Jahrh. 
gegründet wurden. Es werden vier genannt. Die 
erste war im Collegio Dionysiano aufbewahrt, die 
zweyte im xVugustiner - Kloster, die dritte in der 
neuen Bui’se, und die vierte von dem Professor 
Georg Niger gestiftet im Fürstencollegio. Das 6te 
Capitel handelt: Von der Benutzung der Heidelb. 
Bibliotheken, von der Aufsicht übei dieselben, und 
von den Bibliothekaren. Da ihre Benutzung sowohl 
einheimischen als fremden Gelehrten ohne Weige¬ 
rung gestattet wurde, so wetteiferten eine Menge 
Gelehrter, mit Hülfe der Heidelb. Mss. nützliche 
wissenschaftl. Werke herauszugeben. Durch Claud. 
Salmasius wurde die griech. Anthologie u. manche 
andere Schätze der Bibliotheca Palatina zuerst be¬ 
kannt. Der gelehrte Buchdrucker Hier. Commelin 
errichtete seine Werkstatt in Heidelberg durch den 
Reichthum u. die Benutzbarkeit der Pfalz, ßücher- 
schätze dahin gelockt, u. eine beträchtliche Anzahl 
schöner Ausgaben war die Frucht seiner Arbeiten. 
Die Aufsicht über die Artisten - Bibliothek hatten 
erst zwey Meister der freyen Künste; im 16. Jahrh. 
aber war nur ein Aufseher derselben, welcher libra- 
rius genennt wurde, und, wie der Verf. muthmas- 
set, jährlich wechselte. Die Faculiät behielt aber 
auch selbst ihre Büchersammlung unter steter Auf¬ 
sicht. Diese artistische Bibi, blieb übrigens getrennt 
von der Büchersammlung der Universität; diese 
wurde aber nach eben den Grundsätzen, wie jene, 
verwaltet. Ihre Aufseher wechselten erst jährlich, 
dann wurde aber im löten Jahrh. ein beständiger 
Bibliothekar ernannt, welcher wahrscheinlich die 
Aufsicht über beyde Bibliotheken hatte. Unter die¬ 
sen zeichnet sich Sylburg aus. Die Bücher dieser 
beyden Bibliotheken waren nicht in Schränken auf¬ 
gestellt, sondern lagen auf Pulten, und waren, um 
sie gegen Entwendung zu sichern, durch Ketten be¬ 
festiget. Die Verwaltung der Churfürstl. Bibliothek 
war von dem Bibliothekariat der Akademie getrennt, 
denn sie stand unter der Aufsicht der Churf. Canz- 
ley. Ihr erster Bibliothekar war Wilh. Xylander, 
und der letzte Janus Gruterus. Cap. 7. Beraubung 
der Heidelb. Büchersammlungen im J. 1622. Kaum 
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war der unglückliche Krieg zwischen der kathol. 
lüge und der Protestantischen Union ausgebrochen, 
so soll schon zu Rom beschlossen worden seyn, die 
Heidelb. Buchei Sammlungen zu rauben , und die 
Vaticanische mit denselben zu bereichern, an wei¬ 
chem Raubplan Leone Allazi, welcher sie hernach 
im Anfang des Jahres i6j5. abholete, einen nicht 
unbedeutenden Antheil gehabt haben soll. Bey der 
mit Sturm durch Ti 1 ly eroberten Stadt Heidelberg 
wurden durch die Wuth der Soldaten alle ihre Bi¬ 
bliotheken geplündert und zerstreut, und was von 
denselben noch gerettet worden war, kam meisten- 
iheils nach Rom. Leone Allazi scheint von Hand¬ 
schriften an sich genommen zu haben, was er noch 
vorfand, und die wenigen, welche in Heidelberg 
blieben, wurden wahrscheinlich dadurch gerettet, 
dass sie entweder auswärts versendet und noch 
nicht zurückgegeben, oder in Heidelberg selbst in 
den Händen von Privatpersonen waren, die sie 
verbargen. Bey der Entführung nahm Allazi vor¬ 
züglich Rücksicht auf Mss., w'eniger auf gedruckte 
Bücher. Die griech. Handschriften 451. und die 
hebräischen 289» W'elche sich die Vaticanische Bibi, 
zueignete , gehörten grösstentheils der Churf. Bibi, 
in der heil. Geistkiiche an; die lateinischen 1966. 
aber den Universitäts-Bibliotheken. Von deutschen 
Handschriften sind 846 nach Koni entführt worden, 
wo die ganze geraubte Heidelb. Bibi, bis jetzt iu 
5o Schranken aulbewahrt wurde. Wenn der Verf. 
am Ende dieses Capitels sagt, dass seit Leo Allatius 
kein Rom. Gelehrter öffentlichen Gebrauch von 
den Pfälzischen griech. Handschriften gemacht habe, 
so möchte doch Sebastiani mit seiner Ausgabe des 
Lycophron dagegen etwas zu sagen haben, w'elcher 
in der Vorrede S. 5q. erzählt, dass er vier Pfalz. 
Handschriften verglichen habe. Cap. 8. Wieder¬ 
herstellung einer Universitäts-Bibliothek zu Heidel¬ 
berg unter dem Churf. Carl Ludwig. Versuch zur 
Wiedererlangung der Bibliotheca Palatina aus Rom. 
Gänzliche Zerstörung der Reste der alten Heidelb. 
Bibliothek im Jahre 1690. Die Bücher und Hand¬ 
schriften, w elche von der Churfiirstl. und der alten 
Universitäts-Bibliothek von dem Raube noch waren 
erhalten worden , liess der Churfiirst Carl Ludwig 
1602. wieder sammlen, und vermehrte sie mit den 
Büchersammlungen des David Pareus u. Marquard 
Freher. Ernstlich versuchte er auch, die geraubte 
Bibliothek wieder zu erlangen, und schickte in die¬ 
ser Absicht den berühmten Ezechiel Spanheim nach 
Rom; aber er erlangte nichts, als ein eigenhändi¬ 
ges von Friedrich IV. geschriebenes Tagebuch. Es 
war aber auch ein Glück, dass die ganze gerauhte 
Bibliothek damals nicht zurückgegeben wurde, denn 
sonst würde dieselbe, wie die von Carl Ludwig 
wieder neu angelegte Bibliothek, von den Franzo¬ 
sen mit der Stadt Heidelberg 1690. vernichtet wor¬ 
den seyn. Der Anhang enthält fünf Erläuterungen 
und ausführlichere Erörterungen einiger Stellen des 
'Textes, welche viele noch unbekannte Nachrichten 
liefern: von dem ältesten akademischen Unterricht 

in Heidelberg, von den Universitäts-Bibliotheken, 
von Leo Allatius, von der jetzigen Zurückgabe von 
890 Handschriften, uud von der Einverleibung eines 
Theils der Bongarsischen Bibliothek in die Churf. 

1 Biichei sammlung in Heidelberg. Der grösste Theil 
dieses für jeden Literaturfreund unentbehrlichen 
Buches gibt ein vollständiges Verzeichniss der aus 
der pfälzischen Bibliothek im Vaticsfn an die Uni¬ 
versität Heidelberg zurückgegebenen Handschriften 
mit literär. Notizen uud Auszügen aus den deut¬ 
schen Handschriften, aus welchen jeder den Werth 
und die Brauchbarkeit derselben vollkommen ein- 
selien kann. 

B ib eigesell soll aften. 

1. Dritter Bericht der Comität der Russ. Bibelge¬ 
sellschaft vom J. i8i5. St. Petersberg, gedr. bey 
Drechsler, 1816. 94 S. Text, )8o S. Anhang. 

2. Nachricht von der zweyten öffentl. Versammlung 
der Bibelgesellschaft in Basel in der Kirche zu 
St. Martin am 27 May 1817. Basel 1817. 4o S. 

5. Nachrichten von der ersten Generalversammlung 
und Jahresleyer der Frankfurter Bibelgesellschaft. 
Frankfurt am Main 1817. 56 S. 

4. Historischer Bericht von der Stiftung der Halle- 
schen Bibelgesellschaft, nebst der bey der Stif- 
tungsfeyer gehaltenen Einweihungsrede. Zum Be¬ 
sten der Gesellschaft herausgegeben von den Vor¬ 
stehern derselben Dr. G. C. Knapp u. Dr. A. H. 
Niemeyer. Halle und Berlin, in Commiss. der 
Buchliandl. der Waisenhauses 1817. 54 S. 

5. Noch ein Wort über Bibel und Bibelsache von 
einem Veteran der Holsteinischen Geistlichkeit. 
Glückstadt 1817. gedr. bey Augustin. 202 S. 

Rec. vereinigt die Anzeigen dieser ihm aus sehr 
verschiedenen Gegenden zugekommenen Schriften, 
die immer wichtiger werdende Angelegenheit unse¬ 
rer Tage, die Bibelgesellschaften, betreffend. Es isl 
ein eignes schönes Band, was sich durch das ge¬ 
meinsame Wirken für die Bibel uin die Herzen 
wahrhaft christlich gesinnter Menschen aus allen 
KircUenparteyen in nahen und fernen Gegenden 
schlingt, und was in dieser wie in jeder andern 
Beziehung nicht ohne segensreichen Erfolg bleiben 
kann. 

No. 1. enthalt viele interessante Nachrichten 
vom Fortgang der Bibelgesellschaft aus vielen Ge¬ 
genden des Ungeheuern russ. Reichs. Eingenom¬ 
men hat die Russ. Bibelgesellschaft in ihren nun auf 
i5 sich belaufenden Committeen, von denen die Pe¬ 
tersburgische der Mittelpunct ist, im Jahr i8i5. in 
allem 455,4oo Rubel (von denen i44.590 Kübel Cas- 
sebehalt des vorigen Jahres war). Fertig gedruckt 
worden sind in den 5 Jahren ihres Bestehens 17 
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Ausgaben der Bibel, des neuen Testaments oder 
einzelner Theile desselben in i3 verschiedenen 
Sprachen in der Zahl von 82,100 Exemplaren; im 
Druck begriffen waren 7 Ausgaben in 7 Sprachen 
in der Zahl von 55,000 Ex.: unternommen ist der 
Druck von 6 Ausgaben in 5 Sprachen, in der Zahl 
von 4o,ooo Ex. Ueberdem ist nocli eine Anzahl 
in allerley Sprachen aus dem Auslande verschrie¬ 
ben. Die brittische Bibelgesellschaft hat sie in den 
5 Jahren ihres Bestehens mit p,5oo I1. Steel, (etwa 
200,000 Rubeln) unterstützt. Der russ. Kaiser hat 
sich selbst zu einem jährlichen Beytrag von 10,000 
Rubeln unterzeichnet. Zu den letzten merkwürdig¬ 
sten Unternehmungen gehört eine Uebersetzun^ aus 
der Slawonischen Sprache (der veralteten Kirchen¬ 
sprache, worin blos noch die Russ. -Kuchl. Bibel 
ab^efasst ist) in die gewöhnliche russ. Sprache, die 
auf den Wunsch des Kaisers, auch vom h. Synod 
zu Moscau gebilligt ist. Zu der Bibel, und zu dem 
n. Test, in slawonischer Sprache hat der aus Eng¬ 
land zu diesem Behuf verschriebene Hr. Ruit Ste¬ 
reotypen gegossen, die vortrellich gelungen sind. 
Au einer Ausgabe des n. Test, in der Sprache der 
Moldau und Wallachey wurde unter Aufsicht des 

Fürsten \ psilanti; an einer Ausgabe des n. J est. 
in lithauisch - samogitischer Sprache unter Aufsicht 
des katholischen Bischots von Samogitien Fürst Jo¬ 
seph Gedroitz; an einer Ausgabe des 11. Test, in 
tatarischer Sprache unter Aufsicht der Schottischen 
Missionäire zu Karrass in Astrachan gedruckt. An 
dem Druck einer Grusinischen ganzen Bibel wird 
zu Moscau, nun nach Vollendung des schön ge¬ 
druckten Grusinischen n. Test., unter Aufsicht des 
Metropoliten von Grusien Jonas angefangen; und 
die Stereotypplatten zum Abdruck eines neugnech. 
Test, für die Griechen in und an der siidl. Grenze 
von Russland werden aus England erwartet. Die 
beycrelegten Schriftproben aller in Russland ge¬ 
druckten Bibelausgaben sind sehr interessant; noch 
interessanter aber im Anhang die 121 Briefe über die 
Aufnahme der Nachricht von Errichtung der Bibel- 
aesellschaft, über gewünschte und erhaltene Bibeln 
aus allen Theilen Russlands (worunter auch ein Briet 

von einem Anführer muhamed. Kalmücken ist, der 
sich zu einem jährl. Beytrag an die Bibelgesellsch. 
verbindlich macht) und über allerley mit der Bibel- 
atwelegenheit in Verbindung stehende Gegenstände 
aus England, Schweden und andern Ländern, wo 
die russ. Bibelgesellschaft Correspondenten hat. 

No. 2. enthält die Nachricht von der sehr wür¬ 
dig begangenen zweyten öfl. Versamml. der Baselei 
Bibelcresellscb., 11 achahmungs werth als kirclil. Feyer 
auch von andern Bibelgesellschaften# W ir heben aus 
dem Bericht aus, dass im verfloss. Jahr allein von 
Basel aus 8,320 Bibeln und 4797 n. Test, nach der 
lutlier. Uebersetzung, so wie 5590 Ex. der kathol. 
Uebers. von Leander v. Ess, Gossner und Weid¬ 
mann vom n. Test, verbreitet sind. An einem neuen 
Abdruck der gr. Oct. Bibel von 4ooo Ex., der kl. 
Oct. Bibel von 6000 Ex., beyde mit stehenden Let¬ 

tern, und der französ. Bibel ward gearbeitet. Das 
neue Basler Missiotisseminar unter Pfarrer Blum- 
hard wird durch Herausgabe des Magazins für pro¬ 
testantische Missions - unu Bibelgesellschaften auch 
den Freunden der letztem sehr nützlich. 

No. 3. theilt ebenfalls die bey der ersten Jah- 
resfeyer der am 4 Jan. 1816. gestifteten frankfurter 
Bibelg. im grossen Kaisersaale zu Frankfurt gehal¬ 
tenen Reden etc. mit. Diese Gesellschaft dehnt ihre 
Wiiksamkeit nicht blos auf die Stadt u. ihr Gebiet, 
sondern auch auf die umliegenden Gegenden, die 
keine besondere Bibelg. haben, aus. in den letzten 
n Monaten wurden auf diese Weise durch sie 1061 
gebundne Bibeln und 646 neue Testam. vertheilt. 
Manche interessante Nachrichten von auswärtigen 
Bibelgesellschalten werden eingestreut. 

No. 4. gibt zuerst eine höchst interessante Ueber- 
sicht, wie von Halle aus, u. zwar zunächst aus Spe- 
ners Schule die Keime zu allen den herrlichen christl. 
Gesellschaften, die in England immer mehr u. mehr 
aufblühen, hervorgegangen sind. Dass die Missio- 
naire der dän. Alisaion zu Tranquebar seit 1706 u. 
die Missionen der Londonschen Gesellsch. zur Be¬ 
förderung christl. Erkenntniss seit >728. aus Halle 
hervorgegangen sind ; dass A. H. Frank und seine 
Nachfolger ihr Augenmerk unter andern auch auf 
Verbreitung kleiner erbaulicher Schriften richteten; 
dass das Franksche Waisenhaus dem Unterricht in 
Bürger- u. Armen-Schulen eine besondere Richtung 
gab; dass das Callenbergsche Institut Bekehrung der 
Juden zum Hanptgegenstand seiner Bemühungen 
machte; dass zu Halle eine Menge Bibeln in frem¬ 
den Sprachen (unter andern auch in der Malabar, und 
Hindostan. Sprache) gedruckt sind ; und die Canstein. 
Bibelanstalt seit 1712. unzählige Bibeln und n. Test, 
(an drittehalb Million) mit stehenden Lettern in fünf 
verschiedenen Formaten druckte u. selbige möglichst 
wohlfeil verbreitete; alles dieses ist wohl zu beher¬ 
zigen', wenn man die neuen britt. Missionsgesell- 
schaften, Tractatgesellsch., Schulges., Gesellschaften 
zur Bekehrung der Juden und Bibelg. sowohl der 
Idee als dem Ursprung nach weiter zum Gegenstand 
seines Forschens macht. Um dem Bibelbedürfniss in 
und um Halle abzuhelfen, ist nun auch am 18 Jun. 
vor. J. eine besondere Bibelg., die sich der Preuss. 
Landesgesellsch. anschliesst, zusammengetreten, und 

die schönen Reden und Gesänge am Stiftungstage 

werden hier mitgetheilt. 
No. 5. endlich ist das Vermachtniss eines, nacn 

dem ganzen Inhalt, sehr ehrwürdigen Greises, worin er 
miteben soreiferErfahrutig, als beynahejugendl.Wär¬ 

me über die Pflicht, die Bibel zu haben, zu gebrauchen 
u.zu verbreiten, so wie gegen manche dagegen gemachte 
Einwendungen zur Feier des dritten Reformaliqnsiu- 
biläums niederlegt. Rcc. hat diese Schrift, die nicht in 
den Buchhandel gekommen zu seyn scheint, die es eher ver¬ 
diente, dass ein ordentlicher Buchhändler sie jn Commission 
nähme, mit grossem Vergnügen gelesen, und empnelilt sie allen 
Amtsbrüdern des Verfassers , vornemlich solchen, die ubtn den 
Gegenstand des Bemüh ns der Bibelgesellschaften noch nicht 

ganz mit sich im Reinen sind# 

f 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 20. des Februar. 46. lSii 

britische Schriften. 

Meletemata e disciplinct antiquitcitis. Opera Fri- 

der. Creuzeri, Theol. ac Philos. Doct. et Liter. Graec. 

Lat. in acad. Heidelb. Professoris. Pars altera. Com- 

mentationes et Commentarii in scriptores grae- 

cos. Lips., in bibl. Hahniano. MDCCCXVII. IV. 

108 S. in 8. 

Drey gehaltreiche Abhandlungen füllen diess Bänd¬ 
chen. l. S. l — 29. De Erinna et Corinna poe- 
triis commentatus est Frider. I'heoph. Welckerus. 
Adjecturn est Melinnus, vulgo Erinnae Lesbiae 
Carmen in Romam. Von beyden lyrischen Dich¬ 
terinnen sind die ausführlichen Nachrichten, die in 
des Suidas Lexicon vorliegen, abgedruckt und in 
zahlreichen Anmerkungen erläutert. Es wird be¬ 
merkt, dass Erinna entweder von Tenos, einer 
unweit Delos gelegenen Insel, oder aus Telos einer 
kleinen Insel bey Kuidos gebürtig gewesen sey, sich 
aber zu Lesbos aufgehalten habe. (Da Telos eine 
weniger bekannte Insel war, so ist es wahrschein¬ 
licher, dass r?;A/a in tr\via verwandelt w’orden, als 
umgekehrt). Ueber die Ursache, warum ein Ge¬ 
dicht von ihr die Aufschrift ??Aaxdr*/ hatte, eine 
neue Muthmassung. Sie wurde von einigen alten 
Dichtern dem Homer an die Seite gesetzt, Zeitge¬ 
nossin und Freundin der Sappho; es kann daher 
das von Plinius erwähnte Epigramm, worin sie 
des Künstlers Myron (der in der 74. Olymp, blüh¬ 
te) Erwähnung that, nicht von dieser Erinna her- 
riibren, und sie auch nicht nach des Euseb. Chron. 
erst in die 106. Olymp, gesetzt wei’den. Hierüber 
wird in einer Anna, noch mehr beygebracht. Sie 
starb als ein Mädchen von 19 Jahren. — Korinna 
war geboren und lebte zu Tanagra in Böotien (nicht 
zu Theben) Schülerin der Myrtis (beyder, der Myr- 
tis und der Korinna, Belehrung und Rath soll auch 
Pindar benutzt haben). Ueber ihren Boyuamen 
AIutct (Musca, den sie vielleicht wegen der Zart¬ 
heit ihrer Gedichte erhielt, und der bisweilen statt 
des eigentlichen Namens gebraucht wurde, und da¬ 
her Gelegenheit gab, an eine eigne Dichterin My- 
ia zu denken) mehrere gelehrte Bemeikungen. 
Sie soll den Pindar einmal oder gar siebenmal be¬ 
siegt haben, und zwar weil sie nicht im Dorischen, 
sondern Böotischen Dialekt dichtete, der den pluiu- 

JErtler Band. 

pen Böotieru besser gefiel, eine Nachricht, die 
ebenfalls gelehrt erläutert wird. Noch verbreitet 
sich der Hr. Verf. über ihre Gedichte (eine Samm¬ 
lung von Nachrichten über die Verwandlungen hat 
sie gewiss nicht gemacht, sondern in Gedichten 
vielleicht mehrerer Verwandlungen gedacht) und 

über Stellen von ihr bey Pansanias (9, 25. wo es 
ausserdem, was Hr. W* verbessert, noch heissen 
muss: yvvcuxwv rcov rore rjfo xuMigt] t. *.) und Gram¬ 
matikern (von denen mit Unrecht eine zweyte, jün¬ 
gere, Korinna ist angenommen worden. Die Ode 
sig ’P(öpr]v (welche S. 18. ff. abgedruckt und behan¬ 
delt worden ist) hat man gewöhnlich (nach einer 
Aufschrift beym Stobäus) der Erinna zugeschrieben, 
wreil diese bekannter war, als Melinno und daher 
als eine Ode auf die Tapferkeit angesehen, da sie 
doch offenbar auf Rom geht, was auch von meh- 
reru Gelehrten ist erinnert worden, zuletzt noch 
von Zoega, der sie in die Zeit nach Karthagos 
Fall setzte und die Dilogie, die auch in den Bil¬ 
dern Roms unverkennbar ist, richtig bemerkte. 
Einige haben vermuthet, Stobäus sey durch die 
in seinem Zeitalter gewöhnlich gewordene allegori¬ 
sche Erklärungsart verleitet werden, diese Ode auf 
die Tapferkeit zu beziehen. Die entgegensteheu- 
den Gründe werden ausgeführt. In den Anmer¬ 
kungen werden manche unnöthige Aenderungsver- 
suche abgewiesen, manche irrige Erklärungen be¬ 
richtigt, Sprache und Schreibart einiger Stellen er¬ 
klärt. 2. S. 5o — 70. Lectionam Plutarchearwn 
Specimen scripsit Dr. G. H. Moser, Gyninas. Ulm. 
Prof. Ad calcem additur varietas lectionis ex codd. 

mss. Palatinis atque ex edil. Adam. Corayi cum 
aliquot hujus scholiis. Hr. Prof. M. hatte anfangs 
nur die Huüen’sche Ausgabe zur Hand, als er 
manche Verbesserungen niederschrieb. Als er nach¬ 
her den vom Hrn. Prof. Schäfer besorgten hiesi¬ 
gen Druck des Textes erhielt, fand er manche 
Aenderungen schon gemaiht, aber auch oflenbaie 

■ Fehler der Huttenschen Ausg ibe beybehalten^ und 
die Schreibart der eigenih 1 mlichen Namen im iext 
des Plut. nicht übereinstimmend. Von beyden Gat¬ 
tungen der Fehler sind Beyspiele angeführt; wie 
sie haben bey behalten werden können, darüber hat 
Hr. Prof. S." selbst in einer untergesetzten Note 
sich erklärt. Im Themist. 12. zu Ende verwandelt 
Hr. M. das unstreitig fehlerhafte tfiytw in diutu, Hr. 
Prof. Schäfer schlägt in einer beygefügteu Antn. 
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vor: wgi kcki udv/ueg reg "#AA. Allein der Zusam¬ 
menhang scheint ein Substantiv zu fordern, das 
mit fxtx' amyxqg verbunden werden kann. Sehr 
wahrscheinlich ändert Hr. M. das Gtö£eo&ai Ae. 
Paul. c. 5. zu Ende in GWfpQovl&G&cu oder ooyiCeo&cu, 
wiewohl die passive Bedeutung des Letztem durch 
die angeführte Stelle Xenophons keinesweges er¬ 
wiesen ist, denn dort hat es gewiss die active Be¬ 
deutung. Bisweilen sind die gewöhnlichen Lesar¬ 
ten gegen unuöthige Aenderungsversuche gerettet. 
Hr. Prot. S. (der den Druck dieser Melett. corri- 
girt), hat noch einige andere (S. 4o. und 4i.) mit 
tiefer Sprachkenntniss gegen Hm. Prof. M's Kri¬ 
tik in Schutz genommen. Gelegentlich hat Hr. M. 
sich über einige kritische Gegenstände mehr ver¬ 
breitet , wie S. 44. über die häufige Verwechselung 
von uvrog und ccvcog, tuvtu und tuvtoc. Uebi'igens 
gehen seine Bemerkungen nicht nur über Stellen 
aus den Vilis, sondern auch aus den Moralibus. 
Von S. 65. ff. an sind über einen Theil der behan¬ 
delten Stellen theils Coray’s Lesarten und Bemer¬ 
kungen, theils die Lesarten von vier Heidelberger 
Handschriften (168. 169. 283. i55.), die jedoch 
nicht die sämmtlichen Schriften P’s enthalten, nnt- 
getheilt. 5. S. 71 — 108. Variae Leofiones et Ob- 
servationes in Aristotelis Ethicorum ad Nicoma- 
chum Librum 1. Scripsit Carolus Zeit, Gymnasii 
Rastadini Professor. Der Verf. hat dabey gebraucht 
eine papierne junge Handschrift der Rehdigerschen 
Bibi, zu Breslau, die er selbst bey seinem Auf¬ 
enthalte daselbst verglichen hat, die Varianten 
dreyer Handschriften, die in Wilkinson’s Ausgabe 
dieses Buchs, Oxf. 1716. 8. angeführt werden," die 
erste Aldinische (1498) und die zweyte (i55i — 
55 von Bapt. Camotius besorgte) Ausgaben der Wer¬ 
ke des Anst., die besondere Venet. Ausgabe der 
Et adh. Nie. von Paul. Manutius i556. die von den 
heyden ersten Vened. abweicht, die erste und 
zweyte Basier Ausgabe, die Casaubonische, die 
griech. Paraphrase dieser Bücher, die Dan. Hein- 
sius unter dem Namen des Andronikus Rhodius 
herausgegeben hat, die alte latein. ganz wörtliche 
Uebersetzung, welche den Wilhelm de Morbeka 
zuin Verf. zu haben scheint (nach der Pariser Aus¬ 
gabe 1509. 8.), die freyere Uebersetzung des Ar- 
g) ropulus. Inden Anmerkungen sind die Varian¬ 
ten dieser Ausgaben angeführt, bisweilen beur- 
theilt, einige Stellen verbessert oder Muthmassun- 
gen darüber vorgelragen , vornemlich aber der Sinn 
mehrerer Stellen angegeben und der Aristotel. 
Sprachgebrauch erläutert. So ist gleich im Ein¬ 
gänge über den noch immer von Manchen verkann¬ 
ten Gebrauch des Worts fit&odog (ipsa ars et dis- 
ciplina, quae aliqua ratione tractatur), S. 84 über, 
das Wort qoQiindg und andere mehreres bey gebracht 

Acta Philologorum Monacensium auctoritate regia 
edidit Frider. Thiersch. Tom. II. Easc. III. 
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München, in der kön. Schulbuclih. und in Comm. 
bey Stein S. 5i5 — 468 in 8. 

Zuvörderst hat Hr. Pr. Franz Göller Adden- 
da ad Observationum in Thucydidem paitern piio- 
rem (im 2. H. dieses Bandes) S. 3i5 - 338 belie¬ 
fert, und darin auch auf Gail’s Uebersetzung und 
Anmerkungen, worin die Varianten aus meinem 
Manuscripten und kritische und erläuternde Ver¬ 
suche Vorkommen, Rücksicht genommen, aber auch 
zur Erklärung der Worte und Gedanken des Thuc. 
in mehreren Stellen Manches, zum Theil Ueber- 
fliissiges, beygebracht. S. 322 scheint er die Weg¬ 
lassung des Artikels vor dem Infinitiv (statt des 
Substantivs) wenn eine Präposition dabey steht, 
doch in Schutz zu nehmen. Man muss hier wohl 
genaue und sorgfältige attische Schriftsteller und 
spätere, wie Pausanias, wenn sie auch die ältere 
Sprache nachahmen, unterscheiden. Härtere El¬ 
lipsen bey Thucyd. und Sallust. werden S. 52 0. f., 
ein besonderer Gebrauch des Particips statt des In¬ 
finitivs S. 527. ff. erläutert. Uebrigens fiat Hr. G. 
auch S. 529 — 332 (in einer langen Note) Zusätze 
zu seinen Anmerkungen über des Dionys. Halic. 
Schrift de Compos. Verb, gegeben, und noch meh¬ 
rere Stellen im Pausanias und Diodorus Sic. zu 
verbessern gesucht. S. 54i — 56i folgt Pars -po¬ 
sterior dieser Obss. in Thucyd. der sich über Stel¬ 
len aus dem fünften und den folg. Büchern ver¬ 
breitet, und auch die Lesarten zweyer Münchner 
Handschriften anführt. Gleich im Eingänge gibt 
die Bemerkung über den Gebrauch der pronom. 
acfilg, GCf,i7g avrot zu weitem Untersuchungen Ver¬ 
anlassung. Ein in den Lexx. fehlendes Thucyd. 
Wort &ct()GriGig gibt Gelegenheit noch mehrere in 
den griech. Wörterbüchern nicht aufgeführte Wör¬ 
ter aus dem Buchstaben A und das Wort BaXig 
bey Xanthus anzuzeigen, S. 549. II. dass Thucydi- 
des oft, vornemlich im 7. B. den Homer nachah- 
rae, wird S. 554 erinnert. Dass tSg zwar für 
nQog (und zwar nur bey Personen) nicht aber für 
elg gebraucht werde, bestätigt Hr. G. S. 56o. ff. 
ans mehreren Gründen. S. 565 — 585. Emenda- 
tiones et Observationes in Taciti Agricolam. Scrip¬ 
sit Ludov. Doederleiri, Dr. Philos. et Prof. Philol. 
in acad. Bernensi. Sie betreffen nicht nur die oft 
sehr zweifelhafte Lesart einiger Stellen, sondern 
auch die Erklärung. So wird im 10. Cap. die ar- 
rogantia durch ein vornehmes Wesen erklärt und 
der Sinn des Worts exuere richtiger angegeben, 
als es von Oberlin geschehen war. S. 568- ist der 
Gebrauch der Part, xai, et, für, et tarnen , et qui- 
dem (wo man bisweilen at hat lesen wollen) be¬ 
stätigt. Manchen kritischen Bemerkungen können 
wir nicht beytreten. "Wenn Sueton augere tribu- 
ta sagt, so ist damit nicht erwiesen, dass aurtio 
tribulorum richtig gesagt sey. Besser wird C. 26. 
irrupere in Schutz genommen. Ganz verunglückt 
ist die Conjectur C, 5i. bona fortunasque in tri- 
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butum aggerant (weil in einer Ausgabe der Druck¬ 

fehler agcrant steht), annos (d. i. messes) in hu- 
mentum. Es ist zu bedauern, dass keine Ueber- 

setzung dieser Worte beygefugt ist. Der sehr nc 1- 
tieen und zweckmässigen Lesart arva C. M. vvu 
die alte arma (d. i. bella) vorgezogen. Eben so 
vrenitr können wir der folgenden Muthraassung m 
diesem C. beystirnmen: libertatem non in praesen- 
tiarum laturi (reportaturi) — primo statirn congres- 
su uno die ostendarnus etc. Die letztere Aeude- 
rung scheint Hrn. D. gar keines Beweises zu be¬ 
dürfen. Auch der Aenderung C. 54. novissune 
incle et extremo inetu corpora defixere cuiem in 
bis vestigiis, ist nicht der erforderliche Beweis aus 
den Handschriften und dem Sinne beygefiigt. Nur 
novissime wird erläutert, und übrigens der Ge¬ 
danke so umschrieben: Corpora mera deprehensa 
sunt, non animi jussu restiternnt, ut quorum am- 
mos extremas (i. e* suminus) metus abstulerit. A- 
ctum ist C. 3q. gut vertheidigt, aber wir mochten 
doch wissen wie Tacitus C. 44. in nullum rei (d. 1. 
lihertatis) post (d. i. poslea) usura, schreiben konnte. 
Besser gefällt die Verteidigung der alten Lesart 
(juod C. 44., denn dass aus dem folg. Satze etwas 
zum vorhergehenden wiederholt wird, ist ganz dei 

Schreibart des T. angemessen. S. 087 — ^91, 
forraulis %(jt)0&cu tm -frupfp et %()rjo{Tcu TTupäi apud 
Pausaniam. Scripsit C. G. Siebehs. Jene Redens¬ 
art wird, nach der Bemerkung des Hrn. Rectors, 
der an einer neuen Ausgabe des Paus, schon längst 
arbeitet, von einem gegenwärtigen aufwallenden 
Zorn, diese von einer Neigung zum Zorn, die sich 
öfters äussert, gebraucht. S. Sgö — 4l5. De Epi- 
taphio in Athenienses. qui in pugna ad Potidaeam 
ceciderunt (ad Enniura Quinctium Viscontium) scrip¬ 
sit Frider. T/tierschius. Hr. Ho fr. Thiersch hatte 
diese in Versen abgefasste Grabschrift auf die in 
der Schlacht bey Potidaea (432. v. C. G.) gefalle-, 
nen Athenienser aus dem Elginschen Marmor schon 
1816 in Steindruck bekannt gemacht, und eine 
deutsche Vorlesung darüber in der Münchner Aca- 
demie der Wissenschaften gehalten. In der An¬ 
zeige eines Programms des Hrn. G. H. Eichstädt, 
der diese Grabschrift darin commentirt hatte, in 
der L. L. Z. war ein Verdacht gegen die Echtheit 
des Stückes geäussert worden. Diesen hat Ref. längst 
aufgegeben, aber sein Urtheil, dass es zu den 
schlechtem poetischen Erzeugnissen dieser Art ge¬ 
höre, kann er nicht zurück nehmen. Hr. Viscon¬ 
ti hat es nachher in einer fVanz. Abh. erläutert. 
Dadurch wurde Hr. Th. veranlasst, seine deutsche 
Abh. zu übersetzen und zu vermehren, wofür wir 
ihm vielen Dank schuldig sind. Denn sein Commentar 

enthält nicht nur treffliche Ergänzungen der feh¬ 
lenden Stellen, sondern auch wichtige paläographi- 
sche,. geschichtliche. grammatische Erläuterungen 
und Bemerkungen. S. 4iy — 468. Notae criticae in 
Libanii Apologiam Socratis. Scripsit Frider. Jacobs. 

Sie enthalten nicht nur Verbesserungen vieler feh¬ 

lerhaften Stellen dieser Rede und mehrerer ande¬ 
rer Reden und Aufsätze des Libanius, sondern 
auch, wie alle kritische Abhandlungen dieses Ge¬ 
lehrten, viele allgemeinere, Sprache und Kritik an¬ 
gehende Bemerkungen, z. B. über die Redensart 
ySiv tQyov S. 439., die Verwechselung der Partikeln 
oh und xul S. 442., das öfters von den Abschrei¬ 
bern veränderte rj S. 444. 

Athenäum. Humanistische Zeitschrift, herausge¬ 

geben von Friedr. Günther, Lehrer an der Schule 

iu Bern bürg und Dr. Willi. TVachsmuth, (ausser- 

ord.) Profess, der Philos. an der Universität und Lehrer 

am Gymnas. in Halle. Ersten Bandes zivej tes lieft. 

S. 197 — 542. Zweyten Bandes erstes und zwey- 

tes Fleft, zusammen 523 S. in 8. Halle bey 

Hemmerde und Schwetschke 1817. 

Da wir den Zweck und die Einrichtung die¬ 
ser philolog. Zeitschrift bereits bey der Anzeige des 
1. H. (St. 19. S. i5o. ff. vorigen Jahres) genau 
angegeben haben, so begnügen wir uns itzt, nur 
kurz den Inhalt dieser drey Helte, mit wenigen 

Bemerkungen anzuführen: 

B. I. H. 2. S. 197. Ueber die sogenannte El¬ 
lipse der Präpositionen, von IV. TVachsmuth (Be¬ 
streitung der gewöhnlichen Vorstellung davon durch 
genaue Unterscheidung der Fälle, wo der Casus 
ohne Präposition vollständig bezeichnet und wo sie 
uölhig oder als Zugabe anzusehen ist). S. 2o4. Ue¬ 
ber den Eingang des Platonischen Luches, von II. 
C. v. O. S. 209. Noch ein Wort über die römi¬ 
sche Satyre (zu S. 2i5.) von TV. TVachsmuth (so¬ 
wohl über ihren Ursprung, und die römische Ei- 
genthümlichkeit derselben als über die Satyrendich- 
ter. Noch einen kleinen Zusatz hat die bekannte 
Horaz. Stelle S. 520. veranlasst). S. 222. Von ei¬ 
nigen in verschiedenen Sprachen auf ähnliche Weise 
hezeichneten sinnlichen Vorstellungen, von TV. 
TVachsmuth. (Eine interessante, mit philosophi¬ 
schen Bemerkungen begleitete, Abhandlung) S. 234. 
Pädagogische Erfahrungen über einige Dialogen Pla¬ 
tons (den Euthyphron insbesondere) und den Nach¬ 
theil, den sein Lesen mit Schülern veranlassen 
kann) von FT. C. v. O. (vielleicht doch mehr Be¬ 
fürchtungen als Erfahrungen). S. 24o. Ist es rath- 
sam, junge Philologen zu Fragmentensammlungen 
anzuhalten? Von G FT. v. O. [Der Verf. erklärt 
sich dagegen, die Erfahrung hat dafür gesprochen). 
S. 244. Ein Wort über metrische Uebersetzungen 
der Alten, besonders in trochäischen Hexametern. 
Vom Hrn. Schuir. Falbe in Stargard. (Versuche 
in Hexametern ohne Trochäen). S. 254. ßeytrag 
zur Interpunctionslebre in Bezug auf die lalein. 

Sprache, Von Fr. Günther. (Der aufgestellte und 
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erläuterte Grundsatz ist: Interpungire so, wie die 
Vorstellung - und Redeweise der latein. Sprache 
und der Ideengang des Schreibenden es verlangt, 
nach dem itzt gültigen Werlhe der Interpunctions- 
zeichen.). S. 266. Bemerkungen über einige Stellen 
in Virgils Aeneis (IV, 419. 4^i. V, 620. f. VI, 
311. f. 745. VIII, 46. lf.) von demselben. S. 271. 
Von der lingua rustica latina und roraana, von 
FF. JVachsmuth (über ihre Entstehung und Be¬ 
schaffenheit: ein literar. Zusatz steht S. 352.) S. 
5o5. Erklärung einiger Stellen aus Horatius Saty- 
ren (I, 1, 108. I, 3, 20. 25. 4, 53. 10, 64. ff.) 
von demselben (kritisch und exegetisch.) Ausser 
den Anzeigen einiger Schriften und andern Nach¬ 
richten ist S. 325 ein Auszug aus dem Kön. Preuss. 
Edikte vom 12. Oct. 1812 wegen Prüfung der zu 
den Universitäten übergehenden Schüler mitgetheilt. 

II. B. 1. II.: S. 1. Andeutungen zur Begründung 
der Etymologik als Wissenschaft, von FF. TVachs- 
muth. Erst werden drey Bedeutungen des Worts Ety¬ 
mologik angegeben, dann die Entfernung der bishe¬ 
rigen etymolog. Untersuchungen von aller Wissen¬ 
schaftlichkeit gerügt. Die Aufgabe einer wissen¬ 
schaftlichen Etymologik ist, nach dem V.: die 
physischen und intellectuellen Bedingungen, unter 
denen sich eine Sprache entwickelt hat, aufzusu- 
cheu, ihre Wirksamkeit von der ersten bis auf 
die spätesten einzelnen Erscheinungen in der Spra¬ 
che zu verfolgen und alle diese zu einem lebendi¬ 
gen Ganzen zu vereinigen. Ais höchster Grund¬ 
satz der Etymologik wird aufgestellt: die Sprache 
ist in der frühesten Zeit des gesellschaftlichen Ge¬ 
bens entstanden und auf einen natürlichen sinnli¬ 
chen Zusammenhang zwischen Gegenstand und Wort 
begründet, nicht auf wiilkührliche, zufällige oder 
verabredete Bezeichnungen. Die weitere scharfsin¬ 
nige Ausführung, die sehr ins Einzelne eingeht, 
können wir eben deswegen nicht andeuten. S. 86. 
Kritische und erklärende Bemerkungen von Herrn 
Conr. Möbius in Detmold und Hrn. Direct. Sei¬ 
denstucker in Soest. Sie gehen über Theokr. 27, 49. 
(Hier und Mosch. Epit. Bion. 84., Pindar. fragm. 
T. III. p. 19. Heyn, soll didcusy.ttv prüfen, erforschen, 
bedeuten, wovon wir nooii nicht überzeugt sind,); 
Liv. 6, 11. {fidem moliri wird als sinnlos verwor¬ 
fen, idem m. vertheidigt), Xen.mem. 1, 1, 5. (nach 
xcu 0 wird ein Gomnia gesetzt von S., so dass 
<fcuvof-tiva vno &eis y.cd e (pcuv■ unterschieden sind) 
Tac. Ann. 12, 65. (Rechtfertigung der alten Les¬ 
art und Erläuterung der Stelle), Cic. Verr. 5, 4i. 
reiicere, verwerfen) 4, i4. (erklärt) Xen. Anab. 
4, 8, 5. f. S. 98- ifx6. Ueber die homerischen Gleich¬ 
nisse. Von Fr. Günther; beschlossen H. 2. S. 
175 —209. (zuforderst eine vollständige Sammlung 
aller ausgebildelen homerischen Gleichnisse, da die 
in Egen’s Buche unvollständig, ist, dann Betrach¬ 
tungen über ihre Eigenheiten,.ihren Stoff, u. s. f.) 
5. 156. Ueber die Bildung des Verbi sum, vom 

Hrn. Superint. D. Cludius in Hildesheini (von ese 

und fuere, welches letztere mit dem griech. yixtv 
verglichen wird.) S. i4i. Anwendung des etymo¬ 
logischen Grundsatzes der griech. Sprache auf die 
deutsche, von Fr. Günther (zur Berichtigung der 
deutschen Formenlehre und Orthographie.) S. 147. 
von den Zeitwörtern in der lateinischen Sprache 
überhaupt, von Hrn. Dr. Cludius. (Zur Ergän¬ 
zung der latein. Sprachlehren, in denen eiuige Tem¬ 
pora und Modi fehlen, die hier angegeben sind). So 
wird Subjunctiv, Conjunctiv, Optativ, obwohl von 
gleicher Form, futurum simplex, sechs futura com- 
posita und ein futurum exactuin, ein perfectum 
und tempus continuum, ein Medium, unterschie¬ 
den. Angezeigt sind der Hermes Romanus von 
Barbier Vemars und Rollers latein. Uebersetzung 
von Schillers Glocke. 

2tes H.: S. 209. Von der Zauberkunst bey den 
Griechen und Römern, von FF. FFachsmuth. 
(Das Wesen der Zauberkunst, nach den Alten, der 
Grund derselben, die allmäiige Ausbildung dersel¬ 
ben nnd die dabey wirksamen Götter, diese und 
noch mehrere Neben - Betrachtungen werden aus- 
geführt, ohne dass die Abh. auf Vollständigkeit 
Anspruch machen könnte.) S. 258. Ueber einige 
grammatische Eigenheiten und Merkwürdigkeiten 
des Tacitischen Slyls. Von F. Günther (über sel¬ 
tene, dichterische, neue Wörter, die er braucht, 
besondere Constructionsarten desselben.) S. 291. 
Für künftige Bearbeiter des Sophokles. Erster Bey- 
trag. Zur Antigone 966. fgg. und 56o. Br. Vom 
Hrn, Prof. Passow in Breslau, eine der gelehrte¬ 
sten Abhandlungen über beyde Strophen, denen 
nachgeholfen wird, wobey auch der Gebrauch des 
(de bey Tragikern in Schutz genommen ist. in 
dem 1. H. dieses 2. B. hatten die Herausg. in Zu¬ 
kunft einen vollständigen Anzeiger der in ihren 
Kreis gehörenden Literatur versprochen, aber auch 
um Einsendungen von Schulschriften und Disserta¬ 
tionen, und Nachrichten von philologischen Ar¬ 
beiten, um Mittheilung von Schulnachrichten, ge¬ 
beten (S. 170. ff.); in letzterer Rücksicht, wie es 
scheint, nicht vergeblich. Denn im 2ten Hefte 
findet man Nachrichten: S. 510. von dem Leopol- 
dinischen Gymnasium zu Breslau und dessen Pro¬ 
fessoren und Lehrern, (wo eine allgemeine Betrach¬ 
tung über die katholischen Gymnasien beygefügt, 
und die gänzliche Vernachlässigung der alten Lite¬ 
ratur und Geschichte getadelt wird) S. 519. von 
dem, erst 1765 gestifteten, kön. Friedrichs-Gym¬ 
nasium zu Breslau, und dessen Lehrern (beyde 
Nachrichten vom Pr. Passow), S. 524. von dem 
Gymnasium illustre oder der hohen Landesschule 
zu Breslau (von Theod. Vömel), S. 326. Verzeich¬ 
niss der Lehrer am Gymnasium zu Stendal, nebst 
Anzeige ihrer Schriften, S. 528. Anzeige der kais. 
kön. österr. Verordnungen wegen Errichtung von 
8 Gymnasien für Tyrol und Vorarlberg. 
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In telligenz - Blatt. 

Römische Alterthümer in Steyermark. 

Es sind noch lange nicht alle Denkmäler, die uns 
Beweise von dem einstmaligen Daseyn der Römer in 
Steyermark geben, aufgezeichnet und bekannt gemacht. 
Ein Beyspiel hiervon sind nachstehende Inschriften vom 
Tabor zu Weiz und von dem Markte Semriach, wel¬ 
che weder in dem Werke : Inscriptiones sacrosanctae 
vetustatis etc. von Petrus Apianus und Bartholomäus 
Amantins, liigolstadii i534. Fol.; noch in Mayers Ver¬ 
such Steyermarkischer Alterthümer, Grätz 1772. 8.; 
noch iu Kuidermann’s Beytragen zur Vaterlandskunde, 
Grätz 1790. 8. enthalten sind. 

Auf dem Tabor im Markte Weiz in der Kirchen- 
mauer: 

ADIVTOR 
ROMANI F. V. FS. 
ET. SATVRNINAE 
MASSAE FC. ANL 
TE. ATTICO. F TE.LVF. TV 
RIAE. POTENTINE. C. P. 

Eine andere Inschrift ebendaselbst: 
Q CAPITON 
IVS POTENS. 
V F SIB. TE BELLICA E 
SPECTATAE. C. OP. 
AN XXXVII ET 

CAPITTONIAE 
VE NERI AE 

CON. 

An der Südseite der Kirche von Semriach: 
M. AVREL. SAANVS VET. LEG II. IT.P.F. 
SE VERLANGE — ATORE-. COS. TE. AVREL. 
MARTIACONI — I. FECERVNT SIBI ETM. 
AVR. VR SIGNO. F1L. — 1LETORINO CU||||P. 

ST. jj||Q. NXX 

Gleichfalls : 
HOST 
Ev-NGE 
GA RI F 
TACvITO M 
VII v PR E A 

Nach den Steinen selbst 

TvNGER 

EN VA. VI 
I. F. SIB. TE 

CHQR 
NXXX. 

copirt am 19. August 18x6. 

Kunst- und literarische Nachrichten aus 

Italien. 

1) Die Rotunde, das prächtige Denkmal von de» 
Bädern des Agrippa ist seit einigen Jahren zum wahren 
Heiligthum des Ruhmes vou Italien geworden. Canova, 
dem die Aufmunterung und Unterstützung der jungen 
hoffnungsvollen Bildhauer am Herzen liegt, beschloss, 
um den Ruhm der ersten Männer Italiens zu verewi¬ 
gen , die bereits im Pantheon aufgestellten Porträte gros¬ 
ser Italiener, nämlich eines Raphael, Metastasio, Sa- 
chini, Hannibal Caracci und andere auf eigene Kosten 
mit den Bildnissen jener Männer zu vermehren, wel¬ 
che Italien und die gesammte gelehrte und artistische 
Welt als Vater der Wissenschaften und Künste verehrt. 
Canova liess demnach die von vorzüglichen Künstlern 
unter seiner Leitung verfertigten kolossalen Büsten des 
Dante, Petrarca, Aiüosto, Tasso, Leonardo da Vinci, 
Michel Angelo, Marclii, Sanmicheli, Allieri, Goldoni, 
Paul Veronese, Giulio Romano, Palladio, Brunelleschi, 
Tizian, Correggio und Ghiberti nach und nach aufstel¬ 
len , und wuudersam fühlt sich jeder Eintretende so¬ 
wohl von der erhabenen Tendenz des Ganzen, als 
vom Geiste der Kunstwerke angesprochen. Nach solch 
einem Beyspiele hätte man glauben sollen, dass ver- 
mögliche Verehrer der Künste und Wissenschaften, 
Städte und Provinzen vom Impulse ergriffen werden 
müssten, zu solch einem grossen, Ehrfurcht gebieten¬ 
den Unternehmen mitzuwirken; doch, mag es in der 
Zerstreuung der Gemüther durch politische Ereignisse, 
oder in der Furcht liegen, dass sich die Kosten der 
kolossalen Büsten zu hoch belaufen möchten, „Canova’s 
glänzendes Beyspiel blieb ohne Nachahmung.“ Dieses 
bestimmte ihn, statt der kolossalen Büsten die Hermen 
zu wählen, welche auf einer den ganzen Tempel her¬ 
umlaufenden Fasce unter jener Linie angebracht wer¬ 
den , auf welcher die Büsten stehen. Diesen Hermen 
ist auf der Vorder- und Nebenseite der Naine, das 
Alter und Vaterland der Männer eingegraben, die sie 
vorstellen. Da eine Büste sammt Aufstellung sich un¬ 
gefähr auf 180 römische Scudi belief, so kosten die 
Hermen nur 70 Scudi, wodui’ch das Bestreben, irgend 
einen grossen verehrten Mann von Italien im Pantheon 

zu verewigen, auch in den Kosten erleichtert wird. 

Erster Band. 
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CardinM Consalvi lies alsobald das Bildniss von Cima- I 
rosa (das einzige von Canova’s Hand), der berühmte 
Mahler Benvenuti jenes von Lucas Signorelli, und die 
Wittwe Bodoni jenes von ihrem, durch seine höchst 
vervollkommnete Typographie rühmlichst bekannten., 
Gatten aufstellen. 

Cn.nova , seinen grossen Zweck mit Opfern und 
Gros&mutn verfolgend, liess indessen die Hermen des 
Domenit l,ino, Bramante, Nicola da Pisa, Giotto, Pietro 
1 erngmo, Masaccio und Andrea Montagna verfertigen 
und aufstellen. 

So ersteht unter dem Schutze Pius VII. ein Mo¬ 
nument, welches allen Jahrhunderten und Völkern Ita¬ 
lien als das fruchtbarste und dankbarste Land grosser 
Talente und Verdienste zeigen wird. Beyde Sicilien, 
Toscana, Piemont, die Lombardey und Venedig finden 
in dieser grossen Anstalt eine herrliche Einladung, den 
Manen ihrer grossen Meister und den glänzenden Ver¬ 
diensten verblichener Männer um Vaterland, Kirche, 
W iss( nschaft und Kunst die Altäre ihrer Dankbarkeit 
und dei späten Ehrfurcht und Bewunderung zu bauen. 

2) Im Monat August 1816. wurden die Versamm¬ 
lungen der römischen archäologischen Akademie in Rom 
wieder mit aller Feyei liclikeit eröffnet. Der Zusam¬ 
menfluss der Akademiker war äusserst zahlreich, und 
alles vom Jubel über die Wiedervereinigung in einem 
Institute durchdrungen, welches so wichtig und ehren¬ 
voll seine Stiftungsepoche aus dem i4ten Jahrhunderte, 
und die Bestätigungen zweyer vorzüglichen Päpste, Be¬ 
siedlet XIV. und Pius VII., zählt. 

Zur Eröffnung der Feyerlicbkeit las der Secretar 
das päpstl. JJecret, worin Se. Heiligkeit die Wieder¬ 
einsetzung der Akademie als ein höchst nützliches und 
ehrwürdiges Institut zur Unterstützung und Beleuch¬ 
tung der alten, sowohl kirchlichen als andern histori¬ 
schen und artistischen Denkmäler autorisirt, die Ge¬ 
setze sanctionirt, das Locale bestätiget, den Cardinal 
Pacca, päpstlichen Kammerherrn, zum Prolector, und 
den Bitter Ganova, auf dessen Verwendung die Aka¬ 
demie wieder eröffnet ward, auf drey Jahre zum Prä¬ 
sidenten der Akademie ernannt. 

Canova nahm sodann das Wort, gab in einer ge¬ 
diegenen würdevollen Rede einen geschichtlichen Ue- 
bei blick über die ereignisreiche Regierung des gegen¬ 
wärtigen Kirchenhauptes, und ging sodann individuell 
auf alle die Anstalten über, welche Pius VII. im er¬ 
sten Morgenrothe des Friedens für Alterthumskunde, 
Wissenschaften und Künste getroffen , und womit er 
die wissenschaftlichen und bildenden Institute nach ih- 

Verwandtschaft, wie unter einem heimatlichen 
Dache, vereinigt hat. 

Sodann las man die Constitutionen, und es wur- 
den nebst der Ernennung verschiedener ordentlicher 
Mitglieder, folgende Cardinäle als Ehrenakademiker aus- 
gerufen-. Julius M. dellci Somaglia, Laurenz Litta, 
Joseph Spina, Thomas Arezzo, Franz Fontana, Her¬ 

cules Consulvi und Alexander Laute, dünn folgende 

Erzbischöfe und Bischöfe: Joh. Fr. Guerrieri, Augu¬ 

stin Rivarolo, Carl Mauri, Dom. Testa, ferner die 
gelehrten Jesuiten P. Angiolini, Rezzi und Petrucci, 

endlich noch P. M. Airenta, vom Predigerorden. 
Die ganze Sitzung beschloss der Secretär G. A. 

Guattani mit der Lesung einer Abhandlung, -wo er 
nach Angabe der alten Classiker, und im Vergleiche 
mit den neuern Ausgrabungen am Tempel des Frie¬ 
dens, und jener der Venus und Roma, die jSpuren der 
allen via sacra bestimmt, was bisher eine unentschie¬ 
dene archäologische Streitfrage der Gelehrt- n war. Da 
diese Akademie mit neuen Forschungen in das Gebiet 
des Alterthums tritt, von Afchä-dogen des In - und 
Auslandes unterstützt, mit Künstlern vereinigt, und 
von Canova^s Grossmuth an provisorischen Fonds aus¬ 
gestaltet wird, so hollen wir, sie bald in jenem Range 
zu erblicken, den seine Societat der Künste, genannt 
di S. Luca} errang. 

Nekrolog. 1817. 

Schon am i4. August verstarb in Paris M. Joh. 

Friedr. Hilscher, geboren zu Frankenberg im Erzge« 
birge am 2. Dec. 1753.; studirte in Leipzig, habililirte 
sich daselbst; seit 1781.. erhielt er die Stelle eines Un¬ 
teraufsehers der hiesigen Universitäts - Bibliothek , und 
ward seit 1786. designirter Prof. Philos. Extr., nach¬ 
dem er einige Jahre vorher als Lehrer einer Familie 
in Lyon Unterricht gegeben hatte. Nach seiner Zu¬ 
rückkunft nach Leipzig las er bis 1794 Collegia (wie 
die Lectionszettel der damaligen Jahre besagen j. Als 
aber die französische Revolution ausbrach , und die 
Freyheits- und Gleichheitsgesinnungen sich auch in 
dem Auslande fortzupflanzen anfingen, so musste der 
ehrlichste Mann darunter leiden, hauptsächlich wenn 
er seine Zunge nicht im Zaume zu halten wusste, und 
dieses konnte unser H. nicht. Nun musste er ein Ja- 
cobiner seyn — man spürte ihm nach, *) und so konnte 
er kaum dem bereits decretirten Arrest entgehen, wenn 
er nicht seiner Freunde Warnung befolgt hatte. Er 
flüchtete daher 1794. anfänglich nach Basel, und fand 
sogleich Aufnahme in der Thurneisischen Buchhandlung 
als Corrector. (Der Einsender des Artikels „Hilscher“ 
in Meusels G. T. III. ßd. 333. lässt ihn französ. Ge¬ 
sandtschafts - Secretär in Basel werden, und in dem 
Jahre 1793. Lehrer an dem Gymnasium in Strasburg, 
davon wissen wir aber nichts, überhaupt ist dieser Ar¬ 
tikel sehr unsicher. **) H. . . ging darauf nach Hünin- 
gen, fand daselbst Empfehlungen nach Paris, und ward 

bald Prafectur-Rath in Ehrenbreitstein. Missgunst er- 

s» den Verfasser von: „Geschichte meiner Vertreibung 

aus Leipzig.“ 1794. 8. (48 S.) der dieses von H... 

S. 4 I. erzählt. 

**) Der Artikel „Hilscher“ im G. T. ist zwar in etwas, 

ebendaselbst Bd IX., jedoch wieder nicht ganz richtig, 

abgeäudert worden. 



373 1818. Februar. 374 

hob sich aber wider ihn so, dass, da er diese Stelle 

kaum zsvey Jahre bekleidet hatte, man ihn nach 1 aris 

rief und ihn an ein Lyceuni daselbst mit geringerer 

Einnahme, als er vorher genoss, versetzte. So lange 

er sich durch eignen Fleiss und literarische Arbeiten 

forthelfen konnte, so ertrug er geduldig sein Schicksal, 

als er aber vor einigen Jahren erblindete und dadurch 

in seinem Fortkommen gänzlich verhindert ward , so 

verschafften ilnn seine Freunde (und deren halte er durch 

semen angenehmen Umgang und erworbene Kenntnisse 

überall viele) eine Stelle in dem wohlthatigen hospice 

des quinze vingt. *) Die Nachricht seines Absterbens 

kam erst am 25. Jan. 1818. in die Leipziger Zeitung 

Nr. 32. bes. Jahres. Wir tragen dieselbe aus der poli¬ 

tischen Leipz. Zeitung in dieses gelehrte Blatt über, da 

sie hierdurch allgemein bekannter wird : 

„Den i4. Aug. 1817. starb zu Paris im hospice 

des quinze vingt nach einer zweymonatlichen Krank¬ 

heit der ehemalige Prof. Pliilos. Extr. zu Leipzig, 

Hr. M. Johann Friedrich Hilscher, geh. am 2. Dec. 

1753. zu Frankenberg bey Chemnitz. Senator Lam¬ 

brecht , sein edler Wohlthäter, und seine übrigen 

Freunde, haben ihm ein ehrenvolles Begräbniss ver¬ 

anstaltet und ihm einen Denkstein gesetzt mit der 

Aufschrift: 

Ici repose Jean Frederic Hilscher, ancien Profes- 

seur et Biblio hecaii e ä Leipzig , ancien Conseiller 

de Prefecture ä Paris, decede le i4. Aoüt 1817. 

a Phospice des quinze vingt. Partisan des idees 

liberales, ami des lettres, il negligea la fortune, 

et ne connut point l’intrigue. 

Es wird dieses allen seinen Verwandten und Freun¬ 

den im Verfolg eines in diesen Tagen eingegangenen 

Schreibens des lutherischen Predigers zu Paris, Herrn 

Boissard , bekannt gemacht. Den 25. Jan. 1818.“ 

Sg. \ 

Den 11. Dec. starb Mathäus Fingerlus, geh. zu 

Flatschbach in dem Salzburgischen - Lungau, den 6ten 

Sept. 1748., vorher Priesterhaus - Regent zu Salzburg, 

seit 1801. Dechant zu Mülldorf im Salzburgischen, end¬ 

lich kaiserl. Cons. Rath in Salzburg, woselbst er auch 

verstarb. Vgl- G. T. IX. Bd. 

Am i5. Dec. verstarb Ferdinand Adrian, Reiclis- 

freyherr von Lamezan, kurpfälzischer Reg. Rath zu 

Manheim, im 76. Jahr daselbst, geb. zu .... 1741., 

vergl. dessen eingesendetes ausführliches Nekrologion 

in Nr. 16. der Beylage zu der Allg. Zeitung 1817. u. 

Meusel G. T. IV. Bd. 

*) Von diesem wöhllhatigen, unter allgemeiner Admini¬ 

stration stehenden, Versorgungshaos, s.‘ „Beyträge zur 

Culturgeschichte der Medicin und Chirurgie Frankreichs 

und vorzüglich seiner Hauptstadt, mit einer Uebersicht 

ihrer sämmtlichen Hospitäler und Armenanstalten u. s. w. 

von Dr. Alex. Haindorf.0 Göttingen, t8l5. 8., wo 

der Verfasser rühmt, dass dieses Versorgungshaus nur 

der Erziehung und dem Unterrichte der Blinden gewid¬ 

met sey. 

Beförderungen. 

Greifswald im Februar 1818. — Dem Professor 
Mühlenbruch liieselbst, vormals Professor zu Rostock, 
ist, nachdem er einen Ruf nach Rostock, an die durch 
Konopaks Weggang erledigte Steile, abgelehnt, von 
dem Ministerium des öffentlichen Unterrichts in Berlin 
eine ordentliche Professur der Rechte in Königsberg 
angetragen, welche er angenommen hat und bereits mit 

Ostern d. J. antreten wird. 

Ankündigungen. 

Im Jahre 1817. sind bey Unterzeichnetem folgende 

Bücher erschienen: 

Benedict, Monogrammen, chirurgische. Ein Leitfaden 

zu akademischen Vorlesungen über die Wundarzney- 

kunst. gr. 8. 1 Thlr. 

Blätter, philologische, ts, 2s Heft. gr. 8. ä 12 Gr. 

Erziehungs - und Scliulrath, der, herausgegeben von 

Dr. D. Krüger und D. kV. Harnisch. 5s — 10s. 8. 

ä 16 Gr. 
Formula reformationis a Luthero et theologis Viteber- 

gensibus anno i545. proposita et in memoriam eccle- 

siarum evangelicarum jubilaei saecularis tertii denuo 

edita a studiosis theologiae utriusque evangelieae con- 

fessionis in universitate literarum Vratislaviensi. 8 Gr. 

Günther, Ta /(Jvua Fnrj, oder die pythagoreischen gold- 

nen Sprüchen. 8 Gr. 
Kaulfuss, J. S., die Erziehung für den Staat. Ver¬ 

such eines Plans zu Einrichtung des Erziehungswe¬ 

sens im preussischen Staate. 8. 10 Gr. 

Meister, J. Chr., Leitfaden zu Vorlesungen über Gifte 

und Verbrechen der Vergiftung. 8. 6 Gr. 

Menzel, C. G., die Geschichte der Deutschen, 2r Bd. 

3s u. 4s Buch. Vom Untergange des röm. Reichs 

bis zum Ausgange der sächs. Kaiser. Mit Kupfern, 

gr. 4. 2 Thlr. 16 Gr. 

Middeldorph, H., Curae Hexaplares in Jobum. E co- 

dice Syriaco - Hexaplari Ambrosiano - Mediolanensi. 4. 

1 Thlr. 16 Gr. 

Morgenbesser, M., biblische Geschichten aus dem alten 

und neuen Testamente, mit nützlichen Lehren be¬ 

gleitet, besonders für Bürger- und Landschulen. 2te 

verbesserte Auflage. 8. 6 Gr. 

— — Anweisung für Volksschullehrer zum rich¬ 

tigen Gebrauche und zum Verständnis meiner Bear¬ 

beitung der biblischen Geschichte. 8. 8 Gr. 

Pudor, C. H., de palma linguae latinae ab Europae 

civitatibus de pace et foederibus publice agentmus 

optimo jure data. 4. 6 Gr. 

Rahn, G. R., historische Predigten über die denkwür¬ 

digsten Ereignisse, welche die Reformation vorbe¬ 

reiteten oder fördern halfen, als Einleitung der dritten 

Jubelfeyer gehalten. 12 Gr. 

Scheibel, J. G., über die Leidenschaften der Gelehr¬ 

ten, besonders der Theologen, und ihren verderbli¬ 

chen Einlluss auf den jetzigen Zustand des Chri¬ 

stenthums. 8.‘geh. 3 Gr. 
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Schulz, D., der Brief an die Hebräer. Einleitung, Ue- 
bex'setzung, Anmerkungen, gr. 8. 1 Thlr. i2Gr. 

Vater, Dr. J. S., für Schul- und Kirchenwesen. Ab¬ 
handlungen und Predigten. 16 Gr. 

Wächter, D. B., freymütihige Worte über die aller- 
neueste deutsche Literatur. 8. geh. 8 Gr. 

— — Deutschlands Zukunft in der Gegenwart. 8. 

geh. 6 Gr. 
Wolfersdorf, E. G., französische Lehrstunden für An¬ 

fänger. Erster Jahrgang, gr. 8. 16 Gr. 

Breslau, den i. Februar 1818. 

IV. A, H&läufer. 

Bey Johann Friedrich Kühn in Posen ist so eben er¬ 
schienen und in allen soliden Buchhandlungen 

Deutschlands zu haben : 

Das Ganze der Destillirkunst, 

oder der auf 20jährigen strengen praktischen Grund¬ 
sätzen beruhende 

wohlerfahrene Destillateur und Parfümeur, 

worin nach einer leichtfasslichen , auf feststehenden 
Vermenge - und Berechnungsregeln gegründeten Me¬ 
thode gelehrt wird, alle im Fache der Destillation und 
Parfümerie verkommende Brandweine, Liqueure, Aqua¬ 
vite, Arak, llum, Cognac, Franzbrandweine, spirituö- 
se Wasser, Oele, Extracte, Essenzen, Elixire, Tin- 
cturen, Balsame, Fruchtsäfte u. s. w. zu verfertigen. 
Als langbewährte Geheimnisse aufrichtig dargestellt von 
Carl Wilhelm Schmidt, Verfasser der Brandweinbren- 
nerey und Bierbrauerey, und der Gewerbsschule. gr. 8. 
Pr. 2 Thlr. 16 Gr. 

Der Titel spricht zwar schon von selbst die Ten¬ 
denz dieses Buches aus, und der Ruf des Herrn Ver¬ 
fassers in der literarischen Welt bürgt uns um so mehr 
für dessen grosse Nutzbarkeit, als es lange bewahrte 
Geheimnisse sind, die derselbe hier dem Publicum, 
ohne Rückhalt , olfen und frey vorlegt , unterdessen 
können wir doch nicht umhin, folgendes zu bemerken: 

Die in diesem interessanten Werke aufgestellte 

Methode ist ganz neu, weicht durchaus von allen an¬ 

dern , gegenwärtig existirenden , Schriften dieser Art 

ab, und beruht auf feststehende Vermenge - und Bercch- 

nungsregeln, wodurch ein Jeder in den Stand gesetzt 

wird, sein Geschäft genau kennen zu lernen, dasselbe 

im Vergleich mit den meisten Anweisungen (Recepten) 

anderer dergleichen Bücher einfacher zu betreiben, und 

die Waare nicht nur besser, sondern auch wohlfeiler 

herzustellen, was denn doch wohl einer Berücksichti¬ 

gung werth ist. 

Filippi, D. A., neues vollständiges italienisch-deutsch- 
und deutsch - italienisches Wörterbuch. 2 Bände in 

4 Abtheilungen, gr. 8. 181 Bogen. Pr. 8 Thlr. 

\ on diesem W örterbuche haben wir so eben den 
2ten und letzten band, als den deutsch-italienischen 
Theil, an alle Buchhandlungen versandt. 

Was sich von dem vieljährigen Fleisse des Ver¬ 
fassers, welcher beyde Sprachen als Sprachlehrer und 
Gelehrter betrieb, erwarten Hess, und worauf wir schon 
bey unserer ersten Ankündigung die Liebhaber auf¬ 
merksam gemacht, liegt nun am Tage, und wir schmei¬ 
cheln uns, dass sowohl der Verfasser als w7ir, die Ver¬ 
leger, dabey nichts unterlassen haben, um dieses Werk 
für sie recht nützlich und brauchbar zu liefern. Be¬ 
merken wollen wir noch, dass alle Benennunsen des 
Seewesens, so wie alle, welche die Handlung über¬ 
haupt betreffen, in keinem andern italienischen Wör¬ 
terbuche so vollständig zu finden sind, und es in dieser 
Hinsicht den Kaufleuten vorzüglich zu empfehlen ist. 
So hat der Verfasser nicht weniger die Schwierigkeit 
in der Aussprache des offenen und geschlossenen e und 
o durch Bezeichnung besonderer Accente gelöst. 

Wien u. Leipzig im Februar 1818. 

Heubner u. Volcke in Wien. 

Carl Cnobloch in Leipzig. 

Eine der interessantesten Erscheinungen in der 
neuesten französischen Literatur ist die : 

Histoire critique de l’inquisition d’Espagne par D. J. 
A. Llorente, 

von der so eben die beyden ersten Bände in Paris er¬ 
schienen sind, der dritte und letzte Band sich aber 
bereits unter der Presse befindet. Man ist durch die 
öffentlichen Blätter und durch einige Auszüge, die in. 

deutschen Journalen gegeben worden sind, auf die Wich¬ 
tigkeit dieses Werks aufmerksam gemacht worden. 

Daher muss dem vaterländischen Publicum eine 
deutsche Uebersetzung dieses Werkes sehr willkommen 
seyn, und die Unterzeichnete Buchhandlung bat das 
Vergnügen, dieselbe andurch anzukündigen. Sie wird 
— von einem rühmlichst bekannten Gelehrten bearbei¬ 
tet — in drey Bänden erscheinen, welche zusammen 
100 Bogen betragen werden. Die Subscribenten be¬ 
zahlen für den Bogen, bey schönem Papier und rei¬ 
nem Drucke, Gr. Sächsisch oder 4 Kr. Der erste 
Band erscheint bald nach Ostern. Alle solide Buch¬ 
handlungen nehmen Subscription hierauf an. Der 
Subscriptionstermin dauert bis Ostern. Die Herren 
Subscribenten wollen sich in frankirten Briefen an ihre 
nächstgelegenen Buchhandlungen wenden. 

Gmünd, im Januar 18x8. 

Rittersche Buchhandlung. 

In Leipzig nimmt C. Cnobloch Subscriptiou an. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 23. des Februar. 1818. 

Neuere Geschichte und Verfassung. 

Gestaltung Europens seit dem Ende des Mittelalters 
bis auf die neueste Zeit nach dem Wiener Con- 
gresse. Versuch einer historisch - statistischen 
Entwickelung von F. Ch. yl. Hasse. Erster Th eil, 
mit einer Charte. Die Zeiten von i4q2. bis zum 
französ. Revolutionskriege. Leipzig u. Altenburg, 

Brockhaus. 1818. XVI. 454 S. gr. 8. 

Je mehr und öfter in den Zeiten seit der Entde¬ 
ckung Amerika’s, der Stiftung europäischer Kolo¬ 
nien in fremden Welttheilen und dem Kampfe um 
Italiens bliihendeSlaaten und seit den kirchlichen Re¬ 

formationen, die Gestalt Europens im Ganzen und 
in einzelnen Theilen sich mannichfaltig verändert 
hat: desto grössere Aufmerksamkeit verdienen un¬ 
streitig die Art und Weise, die besondern Um¬ 
stände, Veranlassungen und Ursachen, die jedes¬ 
maligen Folgen dieser verschiedenen Gestaltungen. 
Und obgleich in grossem und kleinern neuen Wer¬ 
ken über die Geschichte der letzten drey Jahrhun¬ 
derte dieser Gegenstand nicht aus den Augen ge¬ 
lassen worden ist, so darf doch eine besondere Be- 
handlung desselben, als Resultat der gesammten 
historischen Ausführungen, nicht überflüssig schei¬ 
nen. Aber auch nur das Resultat der einzelnen 
geschichtlichen Darstellungen darf sie , nach des 
Rec. Ansicht, enthalten, nicht in das Einzelne der 
Begebenheiten, in den Lauf der Kriege u. Schlach¬ 
ten, in das Umständliche der politischen Verhandlun¬ 

gen und Künste sich einlassen, nicht viele Namen 
von Gelehrten, die in verschiedenen Fächern ar¬ 
beiteten, aufzählen, denn sonst wird der Blick zer¬ 
streut, und die Darstellung der Gestaltung kann 
nicht hinlänglich ausgefuhrt werden. Dass übrigens 
bey einer solchen Darstellung, wie sie uns in der 
Idee vorschwebt, eine sehr umfassende, tief ge¬ 
schöpfte, kritische Kenntniss der neuern Geschichte 
nach allen ihren ßestandtheilen und deren Wech¬ 
selwirkung, eine viel geübte Fertigkeit, überall die 
Hauptpuncle zu trefleu und aufzufassen, ein rich¬ 
tiger und fester, von unwandelbai en Grundsätzen 
geleitetet Biick erforderlich sey, darf nur erinnert 
werden. Der bescheidene Verf. des gegenwärtigen, j 
mit vieler Einsicht gearbeiteten W erks , das er 
,,einen Versuch nennt, die Gestaltung Europa’s 
nach statistischen Gesichtspuncten historisch zu ent¬ 
wickeln, ■ hat zwar Vorgänger gehabt und sie benutzt, 

Li st er Land. 

ist aber im Abtheilen der Zeiträume, im Darstel¬ 
len der Begebenheiten, im Beurtheilen der Ereig¬ 
nisse, in der Ausführung des Plans, seinen eignen 
Ansichten und Grundsätzen gefolgt; er hat, wie 
er seihst sagt, den tiefem Grund der bürgerlichen 
Gestaltung Europa’s in dem Charakter und der gei¬ 
stigen Bildung der verschiedenen Völker und ih¬ 
rem Wechselleben unter einander aufgesucht, und 
ist dabey von der Ansicht ausgegangen, „dass die 
sittliche Natur des europäischen Gesammtlebens, 
oder die Idee der Menschheit, deren Wesen Wahr¬ 
heit und Recht ist, der Grund des Völkerrechts, 
dieses aber der Grund alles innern bürgerlichen Zu¬ 
sammenhanges und des äussern politischen Gleich¬ 
gewichts sey. Da nun (setzt er hinzu) Wissen¬ 
schaft und Kunst, Glaube und Sitte das geistige 
Vermögen der Völker ausmachen, auf dessen jEnt¬ 
wickelung die Klarheit ihres ßew'usstseyns der sitt¬ 
lichen Natur ihres Wechseilebens beruht, da fer¬ 
ner ein solches Bewusstseyn in dem Urtheil der 
öffentlichen Meinung sich offenbart , so mussten 
diese Hauptseiten in der geistigen Bildung der Völ¬ 
ker besonders hervorgehoben, und ihre Einflüsse 
auf das bürgerliche Leben gezeigt werden.“ 

Die Einrichtung des Werkes ist folgende: In 
einer Einleitung wird die Grundansicht der Mensch¬ 
heit im Staate und in der Zeit aufgestellt, oder 
vielmehr angedeutet, sowohl in Beziehung auf das, 
was den Charakter des Lebens des Einzelnen und 
des Gesammllebens ausmacht, als was zur Vered¬ 
lung desselben dient. Wenn es gleich im Anfango 
heisst „der Mensch erreiche das Ziel nimmermehr,“ 
so muss man nach dem Folgenden (S. 5.) „das höchste 
Ziel“ verstellen. Denn eiu Ziel, was hienieden 
erreicht werden soll und kann, muss zu erreichen, 
seyn, sonst wäre unsre Existenz trostlos. Hierauf 
wird ein allgemeiner Blick auf das Gesammlleben 
der Völker und Staaten Europens vor dem Ende 
des i5ten Jahrhunderts, der von den Griechen und 
Römern anhebt, durch welche beyde Völker die 
Selbständigkeit Europas und Unabhängigkeit von 
dem Gesetze des Orients gerettet worden sey, und 
das Mittelalter schnell durchläuft, nur mit zu vie¬ 
lem Wohlgefallen bey Gregor VII. und Inriocenz 
III. verweilend, geworfen, ohne gerade alle Mo¬ 
mente desselben aufzufassen. Dann wird eine all¬ 
gemeine Ansicht der Fortschritte des europäischen 

, Gesammtlebens seit 1600. (und zugleich^ des Le- 
i beus einzelner einflussreicher Staaten) gegeben. Das 
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politische Leben der Europäer beruhte (sagt der 
Verf.) in jeder Zeit, wie in der neuesten, auf dem 
Daseyn mehrerer grossen, in sich einigen, Natio¬ 
nen. Je mehr gesunde ( d. i. nicht in mehrere po¬ 
litische Gemeinheiten gespaltene) Staatskörper und 
kiättige (nicht durch Theilungen geschwächte) Na- 
tionalchai aktere neben einander bestehen, desto 
wirksamer beschränken sie sich gegenseitig im Miss¬ 
brauche ihrer Freyheit, desto sicherer widmen sich 
die kleinern Staaten den Künsten des Friedens, 
und desto allgemeiner und fester wird die öffentli¬ 
che Achtung für das Völkerrecht.“ Wie die o/- 
fenlliche Meinung sich in diesem Zeitalter lauter 
geäussert, die Achtung für diese öffentliche Mei¬ 
nung zugenommen hat, die Macht derselben befe¬ 
stigt worden, und daraus ein allgemein anerkann¬ 
tes \ ölkerrecht hervorgegangen ist, wird noch an- 
gedeutet. Nun erst fangt S. 25. die Behandlung 
der Gestaltung Europa’s selbst an. Sie zerfällt in 
zwey Theile, jeder in drey Zeiträume, jeder Zeit¬ 
raum in mehrere Abschnitte. Dabey sind die klaupt- 
nationen angegeben, welche auf das Schicksal der 
Staaten einwirkten (geordnet nach ihrer grossem 
oder geringem Einwirkung auf das Ganze); die 
Hauptbegebenheiten und einzelnen Thatsachen, wel¬ 
che das Ganze äusserlich gestalteten, gedrängt auf¬ 
geführt ; endlich ein Ueberblick der geistigen Thä- 
tigkeit der gebildeten Völker in jedem Zeitraum 
gegeben (der aber vorzüglich in den letzten Zeit¬ 
räumen gar zu viele Namen von Schriftstellern auf¬ 
genommen hat., statt die wirksame Thätigkeit für 
die einzelnen Theile und Gegenstände der wissen¬ 
schaftlichen und artistischen Cultur und ihren wech¬ 
selseitigen Einfluss anzugeben). Es konnte zwar 
keine fortlaufende Erzählung gegeben werden, allein 
in jedem Abschnitte sind doch die Thatsachen und 
Urtheile auch durch den Vortrag wohl unter ein¬ 
ander verbunden. Der erste Theil enthält die Epo¬ 
chen der Staatenordnung und des höhern Gesammt- 
lebens in Europa seit i4g2. bis i648., indem der 
westphälische Friede einen Hauptabschnitt in der 
Geschichte der europäischen Staatenordnung macht 
(nach unsrer Ansicht doch nur in Verbindung mit 
dem Pyrenäischen und dem Olivaer). In Hinsicht 
der Veränderungen der europäischen Staatenord¬ 
nung und des Einflusses der öffentlichen Meinung 
auf das Schicksal der Völker, wird dieser Theil 
in drey Zeiträume getheilt: i) i4g2—1556., wo 
die Macht der öffentlichen Meinung zuerst durch die 
Literatur und den Protestantismus sich in Deutsch¬ 
land und Mitteleuropa (nicht auch im Norden?) ent¬ 
steht , und die monarchische und erbliche Gewalt 
der Fürsten sich mehr befestigt. 2) i556 —1618., 
wo ausserhalb Deutschlands die öffentliche Meinung 
vom Staate und von der Kirche bekämpft wird, 
die spanische Monarchie durch Missbrauch ihrer 
Kraft sich selbst zerstört, die brittische. niederlän¬ 
dische, französische Nation ihre Selbständigkeit ret¬ 
ten, in deren Besitz die deutsche glücklich ist (vvar ! 
sie wirklich so selbständig, sie, die von Oesterreich 
meist abhing, so glücklich, sie, die zwey Bündnisse j 
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gegen einander feindlich auftreten sah?). 5) 1618 
48. Der Jesuitismus erregt den Kampf des Staats 

mit der öffentlichen Meinung, daher Burger - und 
Religionskriege; endlich siegt die französ? Politik; 
eine einzige Nation ragt in Europa hervor , die 
schwedische. Bey der Ausführung dieser Abschnitte, 
worin mit Recht nur die Haupt - Ereignisse anoe- 
gehe 11 und unter angemessene Gesichtspuncte ge¬ 
bracht sind, kommen manche feine Bemerkungen 
vor, wie S. 36., dass der Sieger von Tunis (Carl V.) 
als er in Rom vor dem Papste und den Cardinä- 
len. den König von Frankreich i356. des Tieu- 
und Friedensbruches anklagte, selbst die öffentli¬ 
che Meinung aufgerufen habe. Bey der gedräng¬ 
ten Darstellung der guten Wirkungen der Refor¬ 
mation hätte doch nicht aus Buchholz wiederholt 
werden sollen, dass sie den grossbritannischen Staat 
ins Leben gerufen habe, denn er lebte schon frü¬ 
her in seiner altern Constitution, und diese ist erst 
durch die Restauration neu belebt worden. Unter 
den Gegenwirkungen der Reformation sollte nach 
S. 4o. das Trieuter Concilium mit seinen Folgen 
stehen. — Ulrich von Hutteu wird S. 4y. nur ge¬ 
priesen, auch wegen seiner freywilligen (?) Ar- 
muth ; der unparteyische Geschichtschreiber, der 
kein Elogium schreibt, darf doch seine Fehler nicht 
verschweigen. Aus dem dritten Abschnitt, wo die 
Ausführung der einzelnen Begebenheiten, vornäm¬ 
lich des öojälirigen Kriegs und W'estphäl. Friedens, 
umständlicher ist, zeichnen wir nur eine allgemeine, 
wohl gefasste, Ansicht des erstem aus (S. 72.): 
„Alles, was den Menschen zu ungewöhnlicher Thä¬ 
tigkeit reizen kann, nährte und verbreitete die Flam¬ 
men eines Krieges, welcher mit dreyssigjäbriger 
Erbitterung den alten Wohlstand und das Glück 
der deutschen Nation vernichtete. Herrschsucht 
und Freyheit, Gewissenspflicht und die rechnende 
Klugheit, Begeisterung für das Hohe, und klein¬ 
liche Eifersucht, Furcht und Rache, Uebermuth 
und Besonnenheit bewegten und regierten abwech¬ 
selnd das Ganze. Kein Theil hielt fest an einem 
grossen edlen Plane, so wenig im Rathe als im 
Felde.“ In der Stellung der Männer, welche in 
diesem Abschnitte auf die öffentliche Meinung und 
Bildung am meisten einwirkten, hätte nicht Kep¬ 
ler, dessen grosse Verdienste doch beschränkt sind, 
sondern Hugo Grotius, der zu spät folgt, den er¬ 
sten Platz haben sollen. In dem zweyten, ungleich 
ausführlicher behandelten Theil stehen wieder zuvör¬ 
derst die Epochen der Staalenordnung und des Ge- 
sammtlebens in Europa seit 16 i 8. bis 1790., und 
ein Ueberblick dieser Zeit und ihres Zusammen¬ 
hanges mit der neuesten Zeit. Der Verf. findet in 
dem ganzen fast i5ojährigen Zeitraum ein für Eu¬ 
ropa folgenreiches Doppelverhältniss, nämlich in 
Frankreich ein unnalüi'liches Streben, das Daseyn 
des Volks im Staate ganz aufzuheben, und jenes 
als Mittel für diesen zu behandeln, in der brilti- 
srhen Verfassung die Verbindung der öffentlichen 
Meinung und des Volksgeistes mit der Regierung, 
so dass diese immer im Geiste der öffentlichen Mei- 
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nung regieren (wenigstens auf dieselbe oft Rück¬ 
sicht nehmen) muss. Dies Doppelverhältniss, nach 
weh hem die meisten Regierungen des Festlandes 
an die Stelle der Völker traten, in England aber 
Staat und Volk zu Einem moralischen Ganzen sich 
umbildeten, wird in drey Abschnitten entwickelt: 
x\ _1713. Entstehung dieses entgegengesetz¬ 

ten Verhältnisses in Frankreich und England; 2) 
17l5_65. Folgen desselben, indem Frankreich sein 
auswärtiges Ansehen und seine innere Stärke ver¬ 

lor, Grossbritannien heydes und endlich ein Ueber- 

<rewi£ht erlangte; 5) 1760 —179°*» wo Richelieuls 
und Ludwigs XIV. Grundsatz, das Volk als ein 
Werkzeug der Staatsgewalt zu behandeln, von meh- 
rern Regierungen angenommen, von Grossbrilan- 
nien selbst gegen die Neutralen und seine auswär¬ 
tigen Besitzungen befolgt wird, und schon gegen 
das Ende hin Revolutionen veranlasst, noch grös¬ 
sere vorbereitet. Auch in dem geistigen Zusammen¬ 
hänge der europäischen Welt bilden dieselben Zeit- 
puncte (1.715, 17G5, 1790.) wichtige Epochen. „Vor 
1715. herrschen im Reiche der Geister Leibnitz und 
Newton, vor 1765. gründen Voltaire, Montesquieu 
und vorzüglich die Enzyklopädisten ihren Einfluss 
auf die europäische Cultur, welche fEinchelmann 
mit dem Genius der alten Kunst befreundet, wäh¬ 
rend Lirine und Euler in dem Gebiete der Wis¬ 
senschaft ihre Namen unsterblich machen. Seit die¬ 
sem Jahre aber wirkt vorzüglich Rousseau auf das 
geistige Leben ein; Adam Smith entreisst den Oe- 
konoraisten den Sieg in der Kunst des Nalional- 
haushalts; Klopstoch endlich, Lessing und Mendels¬ 
sohn entfalten die Blüte der deutschen Literatur.“ 
In der Geschichte des ersten Zeitraums werden wie¬ 
der drey Abschnitt^ unterschieden, die Zeiten vor 
1660, vor 1701, und seit 1701—iji5» Zwey Haupt¬ 
nationen werden in diesem Zeitraum aufgeführt, 
und nicht nur sie, sondern auch ihre Regierungen 
und deren Maassregeln und Erfolge werden geschil¬ 
dert. Aus der ganzen Staatengeschichte dieses Zeit¬ 
raums aber wird das Resultat gezogen: Frankreich 
strebt nach der Dictatur in Europa durch Belgiens 
Erwerb, und erschöpft seine Kraft im spanischen 
Erbfolgekriege. England gründet durch seine in¬ 
nere Volks - und äussere Continentalpolitik sein Ue- 
bergewicht als Seemacht. Es sind hierauf die Ver¬ 
änderungen des politischen Zustandes im westli¬ 
chen Europa bis 1697., und die im östl. und nördl. 
Europa bis 1699., und eben so in zwey Abschnit¬ 
ten die Veränderungen des politischen Zustandes 

von diesen Zeitpuncten an bis 1710. erzählt. Zwi¬ 
schen diesen beyden Abtheilungen aber ist die Stel¬ 
lung der Seemächte am Ende des 17. Jahrhunderts 
und am Ende der zweyten die Stellung der Staa¬ 
ten vom zweyten Range zwischen denen vom er¬ 
sten erwähnt, dann wird der Fortschritt des ho¬ 
hem Gesammtlebens der Europäer durch die gei¬ 
stige Thätigkeit der Franzosen, Britten, Deutschen, 

Niederländer, dargestellt. In dem zweyten Zeit¬ 
raum sind vier Hauptnationen aufgeführt, Britten, 

Franzosen, Deutsche, Russen, die aber nicht so 
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allseitig, wie die zwey ersten im vorigen Zeiträu¬ 
me, geschildert sind. So wie das J. 1740., als lo- 
desjahr dreyer Monarchen, einen Hauptabschnitt in 
diesem Zeitraum macht, so wird auch erinnert, dass 
seit jenem Jahre die Vielherrschaft des deutschen 
Reichs sich in zwey politische Systeme spaltete, 
und die preussische Nation anfing, sich von der 
deutschen abzusondern, übrigens im Allgemeinen 
sich der Zustand von Europa mehr zu einem Gan¬ 
zen ausgebildet habe. Abgesondert werden die Ver¬ 
änderungen in dem Zustande der Kolonial-, See- 
und Handelsmächte, und die in dem polit. Zustande 
des Festlandes , in den beyden Abschnitten, deren 

Grenze das Jahr 1740. macht, behandelt, und bev 
der Darstellung des geistigen Gesammtlebens sind 
nun Britten, Franzosen, Deutsche, Italiener, Nie¬ 
derländer, Dänen, Schweden aufgeführt, und zu¬ 
letzt die (frühem Zeiträumen-angehörende) Entste¬ 
hung und Fortbildung des Mysticismus nicht über¬ 
gangen, und dabey auch der „auf einen höhern 
Standpunct der sittlich - bürgerlichen Veredlung 
durch die Innigkeit der religiösen Gefühle erho¬ 
benen“ ßrüdergemeine gedacht, durch welche be¬ 
wirkt worden sey, „dass zu den übrigen Verbin- 
dungsmitteln des höhern Gesammtlebens m Europa 
und"der gebildeten Welt, Völkerrecht, öffentlicher 
Meinung, Kunstgeschmack, wissenschaftl. Bildung 
und Gesittung, in dem jetzigen Zeiträume ein neues 
stillfortwirkendes hinzutrat, der religiöse Mysticis¬ 
mus “ Aber auch „ein geheimnisvoller Ring, der 
schon längst die verschiedenartigsten Europäer ver¬ 
brüdert hatte,' und jetzt eine neue Bedeutung für 
das sittliche Leben erhielt,“ der Frey mau rer-Ver¬ 

ein, ist nicht vergessen. Im dritten Zeitraum end¬ 
lich werden erstlich die Britten, Franzosen, Rus¬ 
sen, Polen, Nordamerikaner, Deutsche, als die vor¬ 
züglichsten Nationen, geschildert, und vornämlich 

die fortschreitende Macht der öffentlichen Meinung 
und des Zeitgeistes bemerkt, welche die Aufhebung 
des Jesuitenordens , die Beschränkung der Macht 
des apostol. Stuhls und des Mönchthums, die föi- 
derung einer Verbesserung des bürgerlichen Zustan¬ 

des der Juden , und Reformen der Gesetzgebung 
bewirkte. Ihr entgegen steht die Conventionspoli¬ 

tik , welche in die Cabinetter eingedrungen war. 
Es sind auch hier wieder zwey Abschnitte durch 
das J. 1778. bestimmt, und in jedem sind die \ er- 
änderungen in dem Zustande der Kolonial-, See- 
und Handelsmächte, und die in dem politischen Zu¬ 
stande der Staaten des Festlandes besonders betrach¬ 
tet, am Schlüsse auch S. 356 ff. der innere Zustand 
der einflussreichsten Staaten von Europa beschiie- 
ben. Handelszwecke und polit. Eifersucht, Macht¬ 
erwerb und Berechnung des Gleichgewichts bestimm¬ 

ten, nach dem Vf., das äussere Slaatenschieksal von 
Europa, im Innern aber war Vermehrung der Staats¬ 
einkünfte das Hauptziel der öffentlichen Verwaltung. 
Zuletzt ist noch der Grund der französ. Revolution 
angegeben. Mehrere Schriftsteller unter allen Natio¬ 
nen sind in der Uebersiclit der geistigen Fortschritte 

I angegeben, als man vielleicht erwarten konnte. Ein*. 
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beygefiigte, vom Hrn. v. Schlieben gezeichnete und 
methodisch illuminirte, Charte zeigt zugleich die euro¬ 
päische Staatenordnung im J. 1792. an (also nicht vor 
der franz. Revolution, sondern vor dem Ausbruch 
der Kriege mit dem revolutionirten Frankreich), lie¬ 
ber ihr sind die grossem (nach ihrer damaligen Rang- 
ordnung mit Zahlen, die auf der Charte wieder Vor¬ 
kommen) und auf beyden Seiten die kleinern Staaten, 
sämmtlich mit Angabe der damal. Zahl der Einwohner, 
angezeigt, ausserdem noch rechts die Friedensschlüsse 
des 17. und lg. Jahrh., durch welche sich Europa’s 
Staaten Verhältnisse bildeten, links die wichtigem Krie¬ 
ge derselben Jahrh., und durch gewisse Zeichen sind 
auf der Charte selbst Friedensschlüsse, Bündnisse, 
Siege , Eroberungen , Belagerungen merkwürdiger 
Oi’te angedeutet. 

Geschichte der drey letzten Jahrhunderte. Von Joh. 
Gottfr. Eichhorn. Zweytcr Band. Dritte, bis auf 
die neuesten Zeiten fortgesetzte, Ausgabe. Han¬ 
nover, bey den Brüdern Hahn. 1817. VI. io48 S. 
gr. 8. Dritter Band. Dritte Ausgabe. XXII. g54S. 
Vierter Band. Dritteu. s.f. Ausg. X.VL 628 S. 1817. 

Da bey Anzeige des ersten Bandes bereits von 

den.Bereicherungensowohlals den Fortsetzungen eines 
Werkes, dessen hoher Werth und vorzügliche Brauch¬ 
barkeit bekannt ist, umständlicher gehandelt worden 
ist, so kann die Anzeige dieser Bände sich kürzer fas¬ 
sen. Am meisten erweitert ist der zweyle Band, der 
in der Ausgabe von i8o4. nur 3o6 Seiten (ausser den 
Zusätzen und Verbesserungen zu allen 6 Banden, die 
nun am gehörigen Orte eingetragen sind), zählte. Die 
dritte Hauptperiode führt nun in der Inhaltsanzeige 
die Ueberschrift (die im Texte selbst nicht geändert 
ist): Störung des Gleichgewichts von Europa durch 
die franz. Revolution und Wiederherstellung dessel¬ 
ben nach 22jährigen Kriegen durch die beyden Pari¬ 
ser Frieden von i8i4. u. i8i5., und. besteht statt der 
ehemaligen fünf Perioden nunmehr aus neun, nebst 
einem Anhänge, der die Begebenheiten nach dem 
Pariser Frieden i8i4. darstellt. Gleich Anfangs ist 
nicht nur die Zahl der Schriften über die franz. Re¬ 
volution vermeint (wobey doch noch einige neuere 
übergangen sind), sondern es ist auch von S. 4—2Ü2. 
der Ursprung der franz. Revolution und ihr früherer 
Gang viel umständlicher als ehemals erzählt, und die 
sonst S. 26. anfangende erste Periode des Revolutions¬ 
kriegs geht diesmal erst S. 2Ü2. an, und auch von da 
an ist theils die Erzählungsart, und manche einzelne 
Ausdrücke, geändert, theils mehrereshinzugesetzt, so¬ 
wohl an Ereignissen als an Betrachtungen u. Bemer¬ 
kungen. Auch sind neue Unterabtheilungen gemacht, 
die man ehemals vermisste. So ist S. 264. ein beson¬ 
derer Abschnitt, die Nationalconvention vom 21. Spt. 
i'?02. bis 26. Oct. 1790., der ungleich mehr enthalt, 
als man über die innern Veränderungen F’s. ehemals 
las, vornämlich über den Process und die Hinrich¬ 
tung des Königs , die herzergreifend erzählt ist. — 
Hierauf folgt die zweyte Periode des Kriegs, diesmaL 
überschrieben: innerlicher gegen die Vendee, aus- 

384 

Wartiger gegen Oesterreich u. s. f. Auch hier sind 
die innern Begebenheiten etwas umständlicher erzählt. 
Der Anfang der dritten Periode ist etwas anders als 
vorher gestellt. In derselben ist vornämlich Robes- 
pierre’s Fall umständlicher dargestellt. Erst auf S. 
48o. konnte der Anfang gemacht werden, die Seiten¬ 
zahlen der vorigen Ausgabe von S. 98. an am Rande 
anzugeben bis S. i85. d. a. A., wo dann wieder (S. 
577 ff.) ein neuer Zusatz über den Umsturz der Re¬ 
publiken von Venedig und Genua, und die Bildung 
der Cisalpin. Republik eingeschaltet ist. Auch die 
besondere, in Ancona errichtete, Republik ist nicht 
vergessen. Ein anderer längerer Zusatz, S. 6o4ff., 
geht die innere Verfassung F’s. seit 1795. an. (Dage¬ 
gen sind im 5. B. von der ganzen Periode seit Lud¬ 
wigs XVI. Thronbesteigung nur die Epochen ange¬ 
geben, und es ist auf den gegenwärtigen 2. B. ver¬ 
wiesen, da vorher ira 3. B. die Geschichte F’s. in 
diesem Abschn. umständlicher erzählt war, was Wie¬ 
derholungen unvermeidlich machte. Von S. 656. an 
folgen der Zusätze, die in die ehemalige Erzählung 
eingeschaltet sind, ungleich mehrere, und mit der 
Consularregierung, die jetzt einen besondern Abschn. 
ausmacht, fangt die zweyte Hälfte des 2. B. dieser 
Ausg. an, und von S. 727. die Fortsetzung der Ge¬ 
schichte bis zu dem neuen grossen Länderwechsel in 
den J. 1816. u. 1817., der noch dargestellt wird; auch 
bey dieser Forts, sind sowohl die grossem Schriften 
und die Journale, welche Actenstücke gesammlet ha¬ 
ben, uacbgewiesen, als Urtheile an schicklichen Stel¬ 
len beygefiigt. Wir führen nur eines der letztem an, 
das über Napoleons neugegründetes Kaiserreich ge¬ 
fällt wird : „Es war ein Reich der Treulosigkeit, der 
List und Gewalt, des Lugs und Trugs, und der gren¬ 
zenlosesten Willkür, die sieh von seinem Oberhaupt 
schnell über alle Theile der Verwaltung verbreitete. 
Die Verfassung war eine leere Form: Senat, Tri¬ 
bunal und gesetzgebender Rath hatten ihre Bestim¬ 
mung verloren, und waren blos passive Werkzeuge 
in der Hand des Beherrschers. Der zweyte Consul, 
Cambaceres, ward Reichskanzler, der dritte, Lebrun, 
Erzschatzmeister; die Polizey kam in Fouche’s Mei¬ 
sterhände; und wer von den übrigen Ministern, schon 
gewohnt, demüthige Diener der Willkür zu seyn, 
schien nicht für sein Amt die rechte Tauglichkeit zu 
haben? Nur Chaptal, dem bisherigen Minister des 
Innern, mangelte sie; er hatte bisher zuweilen zu 
widersprechen gewagt, und musste daher billig seinen 
Platz dem bisherigen Gesandten am Wiener Hofe, 
Champagny, raumen. “ 

In dem 3. Bde. ist in einigen Abschnitten, wie 
in dem von Italien, die Stellung der einzelnen Staa¬ 
ten, nach Maassgabe der neuesten Veränderungen 
abgeändert; auch sind nun die vereinigten Staaten 
der sieben Jonischen Inseln aufgenommen; übrigens 
sind neben den Fortsetzungen der Geschichte bis auf 
die neueste Zeit, ausser wo auf den 2. B. verwiesen 
werden konnte, keine bedeutenden|Zusatze hinzuge¬ 
kommen. Dasselbe gilt von dem 4. Bde, iu welchem 
übrigens auch die Literatur, wie iu den übrigen, ver¬ 
mehrt worden ist. 
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Tentamen circa Trigonometriam sphaeroidicam. 

Auct. Erasmo Georgio Fogthune, Doctore philo- 

sophiae. Havniae, typis expressit Joh. Fr. Schulz 

aulae regiae el Univers. Typogr. i8i5. 56 S. 4. 

(Preis 16 Gr. oder 1 Fl. 12 Xr. Rhein.) 

Wenn man in der Oberfläche eines Sphäroids, 
das durch Umdrehung einer Ellipse um ihre kleine 
Axe entstanden ist, drey Puncte nimmt, und durch 
dieselben die kürzesten Linien legt, so erhält man 
ein sphäroidisches Dreyeck. Die sechs Stücke, aus 
Welchen ein solches Dreyeck besteht, nemlich seine 
drey Seiten und drey Winkel, haben aber nicht die 
Beschaffenheit, wie die der sphärischen Dreyecke, 
dass aus drey gegebenen die übrigen sich bestim¬ 
men lassen. Denn weil die Oberfläche eines Sphä¬ 
roids keine gleichförmige Ausdehnung hat, so muss 
zur gänzlichen Bestimmung eines Dreyecks auf ihr 
auch seine Lage in Beziehung kommen, was bey 
dem sphärischen wegfällt. Da nun aber die Lage 
eines solchen Dreyecks vollkommen bestimmt ist, 
wenn man die Lage seiner Wiukelpuncte kennt; 
so müssen also zu den vorhin angegebenen Bestim¬ 
mungsstücken noch die Längen und Breiten der 
Wiukelpuncte hinzukommen. Dieses gibt demnach 
im Ganzen 12 Stücke, und wenn einige davon ge¬ 
geben sind, so lassen sich die übrigen finden. Die 
Aufzählung und Auflösung der hierdurch entsprin¬ 
genden Aulgaben macht den Gegenstand der spliä- 
roidischen Trigonometrie aus, die der Hr. Verf. 
in dieser kleinen Schrift mit vieler Ausführlichkeit 
abgehandelt hat. Den Anfang macht die Bestim¬ 
mung der kürzesten Linie auf dem Sphäroid , und 
hierauf folgt die Auflösung einer Art rechtwink¬ 
lichter Dreyecke, wo zwey Winkelpuncte in ei- 
nerley Meridian liegen und die Seite zwischen ei¬ 
nem derselben und dem dritten Winkelpuncte auf 
dem Meridian senkrecht ist. Alsdann wird durch 
Hülfe dieser die Auflösung der allgemeinen Drey¬ 
ecke angegeben. Die Auflösungen sind zum Theil 
directe, zum Theil indirecte. Die Schrift muss 
übrigens schlechterdings selbst uachgesehen werden, 
im Auszüge lässt sich nichts verständlich davon sa¬ 
gen. Die vielen weitläufigen und schweren Rech- 

Erster Band, 

nungen sind sehr gut und künstlich geführt, uud 
der Herr Verfasser hat sich dabey als ein würdiger 
Schüler eines Lehrers, wie Herr Professor Bessel 

ist, gezeigt. 

So schwer schon die Untersuchung der Jineä- 
ren und WÜnkelgrössen dieser Dreyecke ist, so 
scheint doch die des Flächeninhalts noch weit 
schwerer zu seyn. Um so merkwürdiger ist daher 
der folgende Satz: „Alle sphäroidische Dreyecke, 
die auf einerley Grundlinie zwischen zwey glei¬ 
chen Parallel kreisen liegen, sind einander gleich,“ 
der sich durch eine eben so einfache geometrische 
Betrachtung ergibt, wie der 37ste des ersten Bu¬ 
ches der Elemente von Euclid, dem er analog ist. 

Versuch einer analytischen Geometrie, angewandt 

auf die Curven und Flächen zweyter Ordnung 

von J. B. Bioty Mitglied, des Instituts von Frankr. etc. 

Uebersetzt mit Zusätzen von D. T. Ahrens, 

öffentlichem Lehrer zu Nürnberg. Mit 7 Kupfertafelll. 

Nürnberg, b. Riegel u. Wiesner, 1817. 4o2 S. 8. 

(Mit einem Inhaltsverzeichniss von 22 Seiten und 

1 Seile Druckfehler.) Preis 1 Thlr. 16 Gr. oder 

3 Fl. 56 Xr. Rhein, 

In dem mathematischen Wörterbuch von Klü- 
gel findet sich kein Artikel, der analytische Geo¬ 
metrie heisst. Der Artikel: Anwendung der Ana¬ 
lysis auf Geometrie, enthalt nur die Erklärung der 
cartesianischen Geometrie. Andere Artikel dieses 
Wörterbuches, wie z. B. Krumme Liuie, Krumme 
Fläche und Linie, enthalten zwar mehreres aus der 
analytischen Geometrie, aber das meiste ist durch 
einen Vortrag, welcher dieser ganz fremd ist, ent¬ 
stellt. Herr ßiot selber gibt keine eigentliche Er¬ 
klärung davon, er sagt in der Vorrede zu diesem 
Buche nur: „Unter analytischer Geometrie ver¬ 
stehe man nicht jene Anwendung der Algebra auf 
Geometrie, wozu besondere Constructionen nöthig 
sind, welche für jeden Fall besonders abgeändert 
werden müSseq, sondern die Anwendung jener all¬ 
gemeinen Methoden, welche die Herren Lagrange 
und Monge zuerst in ihren Schriften bekannt ge- 
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macht haben.“ Da diese wichtige Erweiterung der 
cartesinan. Geometrie in Deutschland nur sehr wenig 

bekannt ist, so wild es wohl nützlich seyn, den 
Begriff derselben deutlich auseinander zu setzen. 

In der analytischen Geometrie werden nicht 
allein die Curven und krumme Oberflächen durch 
Gleichungen angegeben, was vorzüglich das Wesen 
der eartesianischen Geometrie ausmacht, sondern es 
werden auch alle geometrische Operationen, die mit 
denselben vorgenonimen werden können, als Ver¬ 
änderung ihrer Lage und Grösse, nicht, nur abge¬ 
sondert für sich, sondern auch in Verbindung mit 
einander, wodurch Berührungen und Durchschnitte 
entspringen, ohne bildliche geometrische Darstel¬ 
lung, blos durch Hülfe der Gleichungen dargestellt. 
Jede Gleichung einer Curve enthält neben den Ab- 
scissen und Ordinaten auch noch von diesen un¬ 
abhängige Grössen, welche in der eartesianischen 
Geometrie als Constanten angesehen werden. Sie 
sind, was wohl zu bemerken ist, von zweyerley 
Art, durch die eine Art bestimmt sich die Grösse 
der Curve, durch die andere aber ihre Lage. Da¬ 
durch, dass man auch diese Grössen ajs veränder¬ 
liche betrachtet u. in Beziehung mit einander bringt, 
ist es möglich, alles, w'as Veränderung der Lage 
und Grösse einer Curve betrift, auf einen blossen 
Calcul zu bringen. Es seyen AX, AY zwey senk¬ 
rechte Axen, auf welche die Coordinaten einer 
Curve bezogen werden. Ist nun die Curve eine 
gerade Linie, so ist ihre Gleichung y = m — nx, 
und es ist, wenn AX rechts geht, n die Tangente 
des Winkels linker Hand, unter welchem die Li¬ 
nie die AX tritt, m aber ist der Abstand ihres 
Durchschnitts mit AY vom Anfangspunct A. Will 
man nun diese Linie mit sich selber parallel sich 
bewegen lassen, so darf man nur m veränderlich, 
n aber unveränderlich anuehmen. Lässt man über¬ 
haupt ihre Lage sich verändern, so muss man 
beyde Grössen m und n veränderlich setzen. Soll 
aber dieses letztere nach einem gewissen Gesetz 
geschehen, so muss zwischen m und n auch eine 
gewisse Bedingung Statt finden. Wird diese durch 
f (ra. n) rzr o ausgedrückt, so stellen die beyden 
Gleichungen y = m — nx und I (m,n) = o eine 
gerade Linie vor, die ihre Lage nach einem gege¬ 
benen Gesetz verändert. Man kann dabey die 
Frage aufstellen: in was für einer Curve ihre ste¬ 
tig auf einander folgende Durchschnitte liegen, oder 
was dasselbe ist, was für eine Curve diese Linie 
stetig berührt. Die Auflösung ergibt sich leicht; 
denn wenn man die Gleichung f (in. n) = o difie- 

renziirt, so erhält man M + N ^ = °, wobey 

M und N Funrtionen von m und n Vorteilen. Ist 
nun p eine Abscisse der gesuchten Curve und q S 
die ihr zugehörige Ordinate, so darf man nur, um 
die Gleichung zwischen p und q zu finden, aus 

den drey Gleichungen p = q = m + ^n, t 

j f (m,n) =r o die Grössen m, n eliminiren. In die¬ 
ser Aufgabe ist die ganze Katoptnk als eine einzelne 
enthalten, auch die Bestimmung der A bewickelten 
einer Curve ist nur ein besonderes Beyspiel der¬ 
selben. Will man umgekehrt die Beziehung haben, 
in welcher m und n gegen einander stehen müssen, 
damit die gerade Linie y' = m — nx' eine Curve 
f (x,y) = o stetig berührt, so darf man nur f(x,y} 

— o differenziiren , wodurch man erhalt X ^ 4- 
dx 

Y — o und nun aus den drey Gleichungen f(x.y) 
— o, Y = nX, y — m — nx die beyden Grös¬ 
sen x, y eliminiren. Wenn zwey gerade Linien 
ihre Lagen nach bestimmten, aber in Beziehung 
mit einander stehenden Gesetzen verändern, so lässt 
sich immer die Curve finden, die ihre stetig auf 
einander folgenden Durchschnitte bilden: denn 
wenn die Gleichungen der einen y — m — nx, 
f (m, n) = o und die der andern y' = m' — n'x', 
F (m', n') = o und man hat zwischen ra, n, m', n 
noch irgend eine Beziehung, wie <p (in, n, ra', n') = o, 
so ist, wenn p, q die Coordinaten ihres Durch¬ 
schnitts sind, q — m — np, f (m,n) = o, q — 
in' — n' p, F (m', n') = o , <p (in, n, in', n') = o. 
Eliminirt man nun aus diesen 5 Gleichungen die 
vier Grössen m, n, m', n', so erhält man eine 
Gleichung zwischen p und q, welches die der Cur¬ 
ve, in welcher die Durchschnittspuncte liegen, seyn 
wird. Eben so lassen sicli auch die Fragen be¬ 
handeln, weiche nicht nur die gerade Linie, son¬ 
dern auch Curven jeder Art, Ebenen und krumme 
Flächen betreffen. Ein sehr leichtes Beyspiel da¬ 
von gibt folgende Aufgabe: Ein Kreis verändert 
seine Lage, so dass er eine gegebene Curve berührt, 
dabey verändert er aber auch seine Grösse nach 
einem Gesetz, das auf eine bestimmte Art von sei¬ 
ner Lage abhängt, man verlangt die Curve, welche 
sein Mittelpunct beschreibt. Die Coordinaten eines 
Punctes der gegebenen Curve seyen x, y u. die vom 
Mittelpunct des sie in jenem Puncte berührenden 
Kreises p, q. Sein Halbmesser sey r, so ist die 
Gleichung desselben rz = (x — p)2, H" (y—q)2. Weil 
aber der Halbmesser auf eine bestimmte Art von 
der Lage des Kreises abhängen soll, so muss also 
r2 eine bestimmte Function von x, y seyn. Man 
setze demnach v2 = F (x, y) und das Differential 

z g + V = 2 (x-p) + 2 (y-q) g. DieGlei- 

chung der Curve sey f (x, y) == o und ihr Diffe¬ 

rential X — -f- Y = o. Da nun der Kreis und 
dx 

die Curve sich berühren sollen, so muss seyn 

2 (XT~-P)-- — — Eliminirt man jetzt aus 
Z - 2 (y - q) X 

dieser Gleichung und den beyden vorigen F (x, y) 
= (x — p)2 + (y — q)2 und f (x,y) == o, die bey¬ 
den Grössen x, y, so erhält man eine Gleichung 
zwischen p und q , welches die Gleichung für die 
Curve der Miltelpuncte ist. Dieses ist wohl, um 
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einen Begriff von analytischer Geometrie und ihrer 
Wichtigkeit zu bekommen, hinreichend. 

Das vorliegende Werk von Herrn Biot in der 
sehr guten Ueber.setzung des Herrn Ahrens enthalt 
nun die Elemente dieser Theorie. Das Buch längt 
mit dem an, was überhaupt Anwendung der Alge¬ 
bra aut Geometrie heisst, und diesem folgt alsdann 
zuerst die Betrachtung der Puncte und der geraden 
Linie auf zwey Coordinaten bezogen. Der Zusam¬ 
menhang zwischen den Zeichen und der Lage der 
Linien ist hier zwar deutlich gezeigt, aber doch 
liegt der Meinung des Recensenten nach kein kla¬ 
res Princip zum Grunde. Carnots Grundsatz, nach 
welchem man bey jeder Anwendung des Calculs 
auf Geometrie das Ursystem, für welches eine For¬ 
mel eingerichtet wird, feststellen, und dann Tiach- 
sehen müsse, wie sich die Zeichen in derselben 
ändern, wenn man die Lage des Systems verändert, 
damit man sie hernach allgemein brauchen könne, 
scheint das Wahre zu enthalten. In dem hieraul 
folgenden Capitel ist die Beziehung der Puncte und 
der geraden Linie auf drey Coordinaten abgehan¬ 
delt. Man findet darin die Gleichungen für die 
gerade Linie, die Ausdrücke für die Cosinus der 
Winkel, welche sie mit den drey senkrechten 
Axen büdet, so wie auch die für die Sinus der 
Winkel, unter welchen sie die Coordinaten-Ebenen 
tri ft; ferner die Bedingungen, unter welchen zwey 
gerade Linien entweder mit einander parallel sind 
oder einander schneiden, so wie auch die Bestim¬ 
mung des Winkels, unter dem sie sich im letztem 
Fall treffen. Ausserdem ist darin auch noch der 
Begriff von den Linien von doppelter Krümmung 
und wie sie durch die Gleichungen ihrer Projectio- 
nen auf zwey Coordinaten-Ebenen bestimmt wer¬ 
den, angegeben. Das diesem folgende Capitel von 
der Ebene lehrt auf verschiedene Arten ihre Glei¬ 
chung finden und den Winkel zu bestimmen, den 
zwey mit einander bilden. Ausserdem werden ver¬ 
schiedene Aufgaben, die die Ebene betreffen, auf¬ 
gelöst. Auch kommen noch Betrachtungen über 
Flächen überhaupt vor. Nach diesem geht der 
Herr Verfasser auf die Discussiou der krummen 
Linien und der Coordinaten Veränderung über. Un¬ 
ter Discussion einer krummen Linie versteht er 
aber ihre Classification, die Bestimmung ihrer La¬ 
ge, Natur und Gestalt aus ihrer Gleichung. Alles 
dieses ist in 86 Paragraphen auf io5 Seiten abge¬ 
handelt, und der Herr Verfasser sieht es als eine 
Einleitung zu den jetzt folgenden Untersuchungen 
an, welche die Curven und Flächen der zweyten 
Ord nung betreffen. Zuerst werden aus der allge¬ 
meinen Gleichung für den geraden Kegel die Glei¬ 
chungen der Schnitte bestimmt, wenn er in ver¬ 
schiedenen Lagen von einer der drey Coordinaten- 
ebenen geschnitten wird; und alsdann werden die 
für den Kreis, Ellipse, Parabel, Hyperbel, beson¬ 

ders untersucht. Die vorzüglichsten und merkwür- 

I digsten Eigenschaften dieser Curven findet man 
hier durch kurze und äusserst zierliche Methoden, 
die dem Geiste der analytischen Geometrie gemäss 
sind, aus ihren Gleichungen abgeleitet. Den Be¬ 
schluss dieses Capitels macht die sehr ausführliche 
Discussion der allgemeinen Gleichung des zweyten 
Grades Ay2 -f Bxy + Cx2 + Dy + Ex + F =r o, 
woraus zuletzt die Identität aller Curven der zwey¬ 
ten Ordnung mit den Kegelschnitten hervorgeht. 
Das jetzt folgende und letzte Capitel hat die Ober¬ 
flächen der zweyten Ordnung, die unter der allge¬ 
meinen Gleichung Az2 + Ä'y2 fl- A''x2 -f- Byz -f* 
ß'xz -{- B yz + Cz -f- C'y + C"x -f* F = o be¬ 
griffen sind, zum Gegenstände. Ausser den Ober¬ 
flächen, die erzeugt werden, wenn sich ein Kegel¬ 
schnitt um eine seiner Axen dreht, sind auch noch 
die anderen Oberflächen, die in der angeführten 
Gleichung enthalten sind, sorgfältig untersucht. Es 
sind die Merkmale an den Coefficienten dieser Glei¬ 
chung angegeben, die entscheiden, ob eine dieser 
Oberflächen einen Mittelpunct habe, ob sie einen 
bestimmten Raum einschliessen , oder ob sie ent¬ 
weder auf einer Seite allein, oder auf zwey Seiten 
sich ins Unendliche erstrecken. Auch wird die Be¬ 
stimmung der Berührungsebenen und der Norma¬ 
len gelehrt. Die Oberflächen, die keinen Mittel¬ 
punct haben, sind von zweyerley Art. Die erste 
ist die Paraboloide, welche sich nach einer oder 
zwey Seiten verbreitet; die letztere hat zwey 
Ebenen zu Asymptoten. Die zweyte ist der para¬ 
bolische Cylinder. Jede Fläche der zweyten Ord¬ 
nung kann erzeugt werden, indem sich ein Kreis 
mit veränderlichem Halbmesser parallel mit sich 
selber forlbewegt. Herr Biot hat diese Folgerung 
aus der Discussion der Gleichung gemacht, aber es 
unterlassen, sie directe zu zeigen, welches doch um 
so nöthiger gewesen wäre, da diese Untersuchung 
viel Licht über diesen gar nicht leichten Gegen¬ 
stand verbreitet. Recensent wird daher dieses kurz 
nachholen. Die Gleichung der Ebene fiir den be¬ 
weglichen Kreis sey z = A — Bx — Cy. Wenn 
nun diese ihre Lage in gleicher Richtung, also pa¬ 
rallel mit sich selber verändert, so ändert sich nur 
A, B und C aber bleiben unverändert. Ist nun der 
Halbmesser des Kreises u, die Coordinaten seines 
Mittelpunctes x', y', z' und die eines Punctes im 
Umfang p, q, r; so ist (r — z')2 + (q — y')2 + 
(p — x')2 = u2, r = A — Bp — Cq z' = A — 
Bx' — Cy', also r — z' -f C (q — y') + B(p-x') = o. 
Da voraus gesetzt wird , dass sich der Mittelpunct 
des Kreises in einer geraden Linie bewege, so 
nehme man der Kürze willen an, dass diese durch 
den Anfangspunct der Coordinaten g -he , so sind 
ihre Gleichungen y' = — B'x', z' — — D'x'. Ist 
nun t auf ihr die Entfernung des M.ttelpuncts des 
Kreises u, so ist, weil u sich nach einem gegebe¬ 
nen Gesetz ändert u = ft. Da nun t2 — x'2 + 
y'2 -f z'2, so ist t = + x' F"(i + B'2+ D'2), und 

weil r + D'x + C (q+ß'x'^ -f B (p—x') = o, 
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so ist X = 
f + Cß ± U p und also 
B B' C D' 

B'(r + Cq-fBp) , D'(r + Cq + Bp) 

_B^B' C — U7 ’ 2 ~ B — B' C — D" 

. r 4- Cq -f- Bp 
~ i _B'C—Hü7 9+B'z-{-D-). Demnach 

ist die Gleichung für die gesuchte Oberfläche: 

r 0 + TO®)* +0 + + (p- 
= f ± (g=FCT r (1 + B’*+ D'2)) 

r+Cq + BpVv 

B-B'C—DV ) 

Ist u = f t von der Form y~ (a-f/?t + yt*)> so ist 
diese Gleichung immer vom zweyten Grad, und 
also die ihr zugehörige Fläche von der zweyten 
Ordnung. Soll der Anfangspunct der Linie t nicht 
in dem Anfangspunct der Coordinatcn liegen, son¬ 
dern in einem Punct, dessen Coordinaten a, b, c 
siud, so darf man nur p+a, q-fb, r + c stattp, q, r 

in dieser Gleichung setzen. Der Winkel, unter 
welchem die Linie durch die Mittelpuncte gegen 
die Ebenen der Kreise geneigt ist, ist durch "die 
Grössen B, C, B', D' bestimmt. Ist er ein rechter, 

i B' 
so ist B = — ~, C = und man erhält die 

Gleichung 

D'(D'r + B'q — p) 

i + B'2 + D'z y + (i B'(D'r + B'q —p) 

i + B‘2+D* )2 + (p + 
D r-fB'q — px2\_f 1 B'q — p X 

i + b'2+d*J b'hd’V 

für die Oberfläche eines Köi'pers, der entsteht, 
wenn sich eine krumme Linie, deren Gleichung 
11 = ft ist, um die Axe der t dreht, deren Glei¬ 
chungen y' =—B'x', z —— D'x' sind. Klügel 
bringt im Mathem. Wörterb. Art. Krumme Fläche 
S. 298. die Auflösung dieser letztem Aufgabe auf 
die Elimination von sieben Grössen auf acht Glei¬ 
chungen zurück, aber ohne dieselbe auszuführen, 
rpid sagt, seine Auflösung sey deutlicher, als die, 
welche Monge in Feuilles d’Analyse appliquee ä 
la Geometrie gegeben habe. 

Was die Zusätze des Hrn. Dr. Ahrens zu die¬ 
sem Buche betrift, so enthalten sie theils Erläute¬ 
rungen zum Texte, theils Auflösungen von Auf¬ 
gaben, die als ein praktischer Theil angesehen wer¬ 
den können. Die Auflösungen derselben sind sehr 
gut und ganz im Geiste der analytischen Geometrie 
gemacht. Diese Zusätze gehen von S. 565 bis 4o2. 

Da die analyt. Geometrie nur wenigen deut¬ 
schen Mathematikern bekannt ist, so 'wünscht Ree. 
sehr angelegentlich, dass die schöne Uebersetzung 
dieses vortreflichen Buches Eingang finden, und das 
Studium dieses wichtigen Theils der Analysis , um 
welchen der Zustand der Mathematik in Deutsch¬ 
land hinter dem in Frankreich zurück ist, beför¬ 
dern möge. Die Grundsätze, nach welchen der 
Hr. Verf. dieses Werk bearbeitet hat und die er 
in der Vorrede angibt, verdienen als Muster auf¬ 
gestellt zu werden. Er sagt: Damit ein Lehrbuch 
dieser Art seinem Zwecke vollkommen entspreche, 
so müssen die Sätze in der natürlichsten Folge ge¬ 
ordnet, und die Beweise mit aller Klarheit, Eleganz 
und Einfachheit, deren sie fähig sind, dargestellt 
Werden. Dieses ist aber schwerer, als man glaubt. 
Das einzige Mittel, einem solchen Buche diese Voll¬ 
kommenheit zu geben, ist: Die Bemerkungen derer, 

die darnach gelehrt haben, zu sammeln und selbst 

mit der grössten Sorgfalt aufzusuchen. — Dieses 
letztere hat der Hr. Verf. vorzüglich benutzt und 
nur dadurch war es möglich, dass diese 5te Auflage 
von diesem Buche den Grad der Vollkommenheit 
erlangte, welche der Hr. Vf. ihm zu ertheilenjstrebte. 
Mit edier Bescheidenheit dankt Hr. Biot den Ge¬ 
lehrten , die ihm zu diesem Zwecke ihre Bemer¬ 
kungen mitgetheilt haben. Man findet unter ihnen 
auch einen unserer ersten Mathematiker, den Hrn. 
Prof. Pfaff in Halle, den er aber aus Irrthum mit 
seinem Herrn Bruder, vormals in Dorpat, jetzt in 
Würzburg, verwechselt hat. 

Staats Wissenschaften. 
Warnung vor einem neuen Feinde, welcher der 

Ruhe Deutschlands Gefahr droht. Leipzig, bey 
Cnobloch, 1816. 52 S. 8. (4 Gr.) 

Diesen Feind hat der Vf. in der Unehrerbietig¬ 
keit der Unterthanen gegen Regenten u. Obrigkeiten 
entdeckt, von welcher er, wenn ihr nicht in Zeiten 
gesteuert wird, nichts geringeres besorgt, als innerl. 
Kriege, Umsturz der Regierungen u. Auflösung aller 
bürgerl. Ordnung. Hauptsächlich spricht er von 
ausserl. Zeichen der Ehrfurcht, wie einst Brandes 
eine der gefährlichsten Aeusserungen des revolu¬ 
tionären Geistes in dem Dützen der Eltern witterte. Des Verf’s. 
Ermahnungen sind gewiss recht wohl gemeint, allein um auch 
praktisch und fruchtbar zu seyn, hätte er uns nicht den Begriff 
des Ehrerbietigen schuldig bleiben sollen, weil die Wahrheit 
doch auch ihr Recht verlangt, und die Grenzen beyder Gebiet» 
gar oft nicht ohne Absicht verwirrt werden. Verletzungen der 
Ehrfurcht, welche man der geheiligten Person des Regenten im¬ 
mer schuldig ist, sind uns, so we.it unser Gesichtskreis reicht, in 
der That nicht vorgekommen, aber auf diese dem Regenten ge¬ 
widmete Ehrfurcht haben die Beamten keinen Anspruch. Sie sind 
verantwortlich u. müssen sich schon «ine öffentl. Beurtheilungge¬ 
fallen lassen, welche nicht immer gerecht seyn kann, wobey aber nur 

Wahrheit in den Thatsachen das Erlaubte vom Unerlaubten scheidet. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 25. des Februar. 1818. 

Alter th ums künde. 

Georg Zoegas (Zoega’s) Abhandlungen. Herausge- 

geben und mit Zusätzen begleitet von Friedrich 

Gottlieh Welcher, Professor und Mitglied der Königl. 

Societät der Wissenschaften zu Göttingen, der Italienischen 

Akademie Correspondent. Mit 5 Kupfertafeln. Göt¬ 

tingen, Dieterichsche Buchh. 1817. X. 420 S. 8. 

Einige dieser Abhandlungen waren in dänischer 
Sprache in den Schriften der königl. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Kopenhagen gedruckt, aber 
diese, so wie die meisten übrigen Aufsätze des Ver¬ 
ewigten hat Hr. Prof. W. aus dem Italienischen, in 
welcher Sprache sie ursprünglich geschrieben wa¬ 
ren, übersetzt. Sie waren alle, als sehr Inhaltsrei¬ 
che Beyträge zur Aufklärung des Alterthums, sei¬ 
ner Religion, Poesie und Kunst, der Bekanntma¬ 
chung und Verbreitung werth. Die Lebensgesch. 
Zoega’s, die wir bald von Hrn. W., so wie den 
zweyten Band der Uebersetzung der Bassirilievi di 
SRoma zu hoffen haben, wird über diese uud andere 
Arbeiten Z’s noch mehr Aufschluss geben. Den 
gegenwärtig gelieferten Abhandlungen sind theils 
zur Vervollständigung der Denkmäler und Anga¬ 
ben, theils zur Berichtigung oder Bestreitung man¬ 
cher Vorstellungen und Erklärungen vom Herausg. 
Anmerkungen uud Zusätzen beygefügt worden. Die 
erste Abh. S. 1 — 5i. Lyhurgos von den Mäna- 
den bezwungen stand dänisch übersetzt im 3ten B. 
der Sehr, der Kopenh. Gesellsch. für i8o5 ü. i8o4. 
(und ein Auszug daraus in Creuzers Symbol, und 
Myth. III. S. 190 ff.) Dieser Mythus gehört zu den 
ältesten u. berühmtesten Griechenlands, und, nach 
der Erinnerung des Herausg. (dessen Untersuchungen 
ein Nachtrag S. 352 — 61. enthält), zu den aller¬ 
bedeutendsten für die älteste Gestalt Griechenlands ; 
er ist von Dichtern der frühem und spätem Zeit 
behandelt, von Aeschylus auf die Bühne gebracht, 
vermulhlich auch vou altern Künstlern (aber wohl, 
nicht üjters, wie Z. sagt) dargestellt worden. Nur 
diess einzige Relief hat sich erhalten, dessen Ge¬ 
genstand das unglückliche Schicksal des Heros ist; 
auf einer alexandr. Münze des Borgian. Mus. und 
einer Gemme des Florentin. fand ihn Hr. Z., so 
wie Hr. Geb. Staatsr. Uh den auf einem alten Mo- 

jErster Band. 

saik im Museum zu Porlici. Neuerlich sind zufolge 
des Nachtrags (S. 353 f.) noch einige darauf zu 
beziehende Denkmäler gefunden worden, zwey ge¬ 
malte Gefässe, das eine von Herrn Millin in den 
Tombeaux de Canosa, das andere von Millingen in 
den Peint. de Vases ant. bekannt gemacht; über 
beyde verbreitet sich Hr. W. S. 354 f. und erklärt 
davon auch ein marmornes Gefäss in Gori Mus. 
Etr. I, 15. (dort für Pentheus ausgegeben.) Der 
marmorne Sarkophag, dessen Vorderseite die hier 
erläuterte Vorstellung gibt, befand sicli bis vor we¬ 
nigen Jahren im Gärtchen des Pallasts Borghese in 
der Stadt; man weiss nicht, wo er hingekommen 
ist (sollte er nicht nach Frankreich gekommen seyn ?). 
Die Zeichnung von Camuccini ist nach der ersten, 
nie öffentlich ausgekommenen Kupfertafel von Rie¬ 
penhausen (der auch alle übrige Kupfer geliefert 
hat) gestochen , und andere darauf sich beziehende 
Monumente bey Gori, Millin, Millingen sind auf 
der 1. und 2. T. beygefügt. Der thracische Fürst 
steht in der Mitte des Marmors, nackt, stark und 
wild, mit fliegender Chlamys, in heftigster Bewe¬ 
gung und Wuth, beyde Arme schwingen über dem 
Kopfe eine bipennis (vielleicht Bsnfoß); zu seinen 
Füssen liegt Ambrosia, eine der Ammennymphen 
des Dionysos, in Gefahr, unter den Streichen des 
zweischneidigen Beils zu erliegen, deren Beine aber 
schon anfangen in Wurzeln verwandelt zu werden 
(nach Z’s Ansicht). Hinter ihr schiessen die Re¬ 
ben auf, die schon an fangen, den Lykurgos zu um¬ 
schlingen. So gebunden wird Lykurgus auf beyden 
Seiten von zwey Eiimeniden oder in Eumeniden 
verwandelten Bakchantinnen angegriffen (denn sie 
haben von beyden etwas); die zur Linken halt in 
der linken Hand ein kurzes Schwerd, in der er¬ 
hobenen Rechten eine Ruthe, womit sie den Kopf 
des L. schlägt; die andere nähert sich mit der 
brennenden Fackel seinem Gesicht (was Z. von sei¬ 
ner Blendung erklärt), hinter ihr geht ein Panther 
mit aufgesperrtem Rachen (wie bereit, den Lykur¬ 
gos zu zerreissen). Rechter Hand von L. stehen 
drey weibliche Figuren, die Z. für die drey (älte¬ 
sten) Musen nimmt (u. bey dieser Gelegenheit noch 
einiges über die verschiedene Zahl u. Bezeichnung 
der Musen beybringt), der Herausgeber aber er¬ 
klärt sie S. 55g f. für die Mören, die allerdings 
sich naher auf Tod und Verwandlung beziehen, 
wenn gleich auch die Musen dem Bakchischen 
Kreise nicht fremd sind. Links ist Dionysos vor- 
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gestellt, nackt, aber idealisch, vornemlicll in Anse- 
hung des Kopfs gebildet, mit dem Diadem um die 
Stirne, in der Linken eine mit einer vitta umwun¬ 
dene Hasta tragend ; bey ihm befinden sich Sileuos, 
Pan, Pomona (sitzend oder halb liegend) und ein 
Satyr. Die Querseiten des Sarkophags, mit Bäu¬ 
men und Greifen verziert, scheinen Hrn. Z. doch 
Beziehung auf die Hauptseite zu haben. Nicht nur 
die hier dargestellten Handlungen (denn Ref. findet, 
selbst nach dieser Erklärung, zwey verschiedene 
Handlungen oder Momente zusammengestellt, und 
schliesst daraus auf eine spätere Verfertigung des 
Werks im alexandrin. oder römischen Zeitalter, 
wo man solche Felder häufig machte bey Verbin¬ 
dung verschiedener Darstellungen älterer Kunst¬ 
werke, die man copirte, zu einem Ganzen), son¬ 
dern auch die verschiedenen Angaben von der Be¬ 
strafung des L. werden aus den Dichtern erläutert. 
Z. fand in dem ganzen Mythus eine Allegorie aut 
den Widerstand, welchen die ersten Entwilderer 
des menschlichen Geschlechts bey den rohen Stäm¬ 
men fanden. Hr. Hofr. Creuzer hatte schon seine 

Erklärung bestritten (Myth. u. Sy mb. Ilf .' 197*) und 
ihm tritt Hr. W. bey. — II. Tyche und Nemesis 
S. 52 — 55. Diese Abhandlung war auf Veranlas¬ 
sung des Grafen Munster geschrieben. Ueber den 
Namen Tyche (die Pindar zuerst als Göttin anruft), 
ihre Beywörter, ihre Verehrung, die jedem Men¬ 
schen zugeschriebene eigne Tyche, ihre Abbildun¬ 
gen und Verbindung mit andern Gottheiten ver¬ 
breitet sich Z. und Hr. W. hat zahlreiche Zusätze 
gemacht, wobey ihm nur Völkels Abhandlung über 
eine Münze Constantins entgangen ist. Die Neme¬ 
sis (das Wort bedeudet eigentlich Austheilung) oder 
Adrastea leitet Z. aus dem Morgenlande ab, von 
der ägyptischen Athor, pböuicisch Astharoth, der 
Verpei sönlichung des nächtlichen Himmels, oder 
der Nacht, w ie die Aphrodite (daher des Agorakri- 
tus Werk für eine Nemesis u. für eine Aphrodite 
genommen werden konnte); von dem ursprüngli¬ 
chen Begriff der Adrastea Aphrodite wird auch die 
Verbindung zwischen Eros und Nemesis hergelei¬ 
tel, die auf verschiedenen Kunstwerken vorkömmt. 
Hr. Z. erklärt sodann die Sinnbilder der Nemesis, 
vorzüglich den Greif (Sinnbild unermüdl. Schnel¬ 
ligkeit, verbunden mit dem Schrecklichen und Un¬ 
gestümen', das Rad, die Waage, den Zügel, die 
aufgewickelte Rolle, den Zweig mit den Aepfeln 
der Hesperiden, den Polos auf dem Kopf und den 
bekannten Gestus mit dem Arm und das Maas des 
Ellbogens. — Dieser Abhandlung sind zwey Bey- 
lagen des Verfs. beygefiigt, die nur flüchtig hinge¬ 
worfene Bemerkungen enthalten, aus den Papieren 
Z’s, welche vorzüglich als Proben seiner Art des 
Arbeitens angesehen werden können, die eine, S. 
56 — 59. aber die Göttin von Rhamnus, die andere 
S. 60 — 75. Anmerkungen zu Herders Abhandlung 
über die Nemesis im 2ten Theile seiner Zerstreu¬ 
ten Blätter, niedergeschrieben wahrscheinlich mit 
Absicht auf eigne Ausführung. Hr. W. erinnert 

in einer Note daran, dass auch Manso in einem 
Aufsatz über die Nemesis in Wielands N. t. Mer- 
cur 1810, St. 7* S. 178 — 19^« sich gegen den zu 
engen Herder’schen ßegrif der Nemesis erklärt und 
manche Behauptungen H’s bestritten habe, dass 
aber auch gegen seine Bemerkungen sich manches 
einwenden lasse. Dazu gehört aber noch ein eig¬ 
ner Zusatz des Herausgebers S. 417 — 20. über das 
Bild der Göttin von Rhamnus. Zoega, der man¬ 
che Fabeln davon mit Recht verwirft, habe doch 
mit Unrecht des Plinius Nachricht davon geradezu 
verworfen. Nemesis, als ursprüngliche Mondgöltin 
in Smyrna, Lesbos und Rhamnus verehrt, habe 
doch, wie Artemis und Kora, zur Aphrodite 
Urania ein so nahes Verhältnis, dass sie mit ihr 
und der Athene oft verbunden werde, und die 
Umwandlung einer Venus in eine Nemesis, bey 
der grossen Aehnlichkeit der Gestalt mehrerer Göt¬ 
tinnen nicht sehr schwierig seyn konnte, zumal da 
die Attribute leicht zu vertauschen waren; noch 
Werden die verschiedenen Nachrichten davon ange¬ 
geben und einige Muthmassungen darüber vorge¬ 
bracht. S. 76 — 88. Bemerkungen über ein Denk¬ 
mal im Pioclementinischen Museum Th. IV. T. 25. 
(dänisch in den Sehr, der Kopenh. Ges. d. W. I. B. 
für 1800. S. 290 ff.). Der Vf. hält das Monument 
nicht für einen Altar des Dionysos oder der unter¬ 
irdischen Götter, sondern für den Träger eines 
Jakchischen Thymiätei ion oder Pyreon, dergleichen 
man auch auf andern Denkmälern vorgestellt sieht, 
und glaubt, es seyen darauf voi gestellt die verschie¬ 
denen Arten des menschlichen Lebens, das VV aid- 
Land- und Stadt-Leben, denen Unschuld, Ermü¬ 
dung und Genuss entsprechen, liehst der Aussicht 
auf das bessere Leben, das den Eingeweihten jen- 
seit des Acheron erwartet. Wir übergehen die Er¬ 
klärungen der vier dargestellten Scenen, unter de¬ 
nen die vierte die wichtigste ist, wobey Herr Z. 
öfters von Visconti abweicht, seine Angabe dessen, 
was im Stich des Kunstwerks in Rom ist übersehen 
worden, und die eingeschalteten Bemerkungen, wel¬ 
che vorzüglich den Mythus vom Eros u. der Psy¬ 
che und die verschiedenen Vorstellungen davon in 
der alten Kunst betreffen, zumal da in der Haupt¬ 
sache man dem verstorbenen Verf. wohl nicht bey- 
stimrnen wird. Eine ausführlichere Abh. darüber 
hat der Herausgeber S. 362 — 5g3. beygefügt: Zur 
dritten Abhandlung über ein Denkmal im Museum 
Pioclem. IV, 25. Weil die Abbildung im Mus. P. 
(hier wiederholt auf T. III und IV.) weder voll¬ 
ständig noch genau ist, so hat Hr. \V. einen Aus¬ 
zug aus Zoega's ausführl. Beschreibung des Deuk- 
mals vorausgeschickt, nach allen vier Seiten. Da 
die Vorstellung auf der ersten Seite (zwey liegende 
Figuren, ein Jüngling u. eine junge Frau, Dionysos, 
Satyrs) auch aul andern Denkmälern häufig wie¬ 
derholt ist, so werden diese verzeichnet und zum 
Th eil Z’s Bemerkungen darüber mitgetheilt.Z. er¬ 
klärt diese Vorstellung im Allgemeinen als die Ein¬ 
kehr des Freude- und Segenbringenden Gottes bey 
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den Menschen, die ihn gern aufnehmen. Mit Vis¬ 
conti u. Taylor Combe nimmt Hr. W. bestimmter 
an, es sey der Besuch des Dionysos hey Ikarius, 
ein attischer Mythus, über den, so wie über den 
Ind. Bakebus S“ 5/5 f. noch Mehreres beygebracht 
‘wird. Die zweyte Seite (wo 2 Genien einen Schmet¬ 
terling an den Flugeinhalten und mit Fackeln brennen) 
erklärt Z. von dem Streit der Leidenschaften in der 
Seele; aber Hr. W. erinnert, aus den Werkender 
Alten kenne man nur eine Fackel der Liebe, nicht 
der Leidenschaft überhaupt, er erblickt daher in 
diesem Brennen der Seele ein Bild der himmlischen 
Kraft, welche das Niedrige verzehrt u. den geistigen 
Menschen herstellt; diese Feuertaufe sey von den 
alten Künstlern auf verschiedene Art gefasst und 
vermuthlich an den Festen selbst vorgebildet worden. 
Verschiedene Werke, die sich darauf beziehen, sind 
angeführt, auch eine alte Paste, die Hr. Gell. Cab. 
Secr. Schleiermacher zu Darmstadt besitzt, T. III, 
io. abgebildet, und die kirchl. Bedeutung der Fackel 
(von Reinigung der Seele) auch durch die Verbindung 
des gesengten Schmetterlings mit dem Opferschwein 
von Eleusis auf einem von Z. beschriebenen Vatic. 
Aschengefäss (S. 878.) erläutert; und noch manche 
andere myst. Vorstellungen, die sich auf die Lehre 
vom Aufgang und Niedergang in der Natur bezie¬ 
hen, erklärt. Die Kentauren auf jenem Piocl. Denk¬ 
mal werden nun auch Ungeheuer der Unterwelt. 
Dieser Seite des Denkmals wird übrigens S. 584. noch 
ein ähnliches, das die Freude der Unterwelt, welche 
der Läuterung der Seele folgt, vorstellt, aus der Gail. 
Giust. II, 107. (hier T. IV. abgebildet) gegenüber ge¬ 
stellt. Die beyden Hauptseiten des Piocl. Werks 
werden also von Hrn. W. auf die Bakch. Wei¬ 
ben diesseits und jenseits, die Nebenseiten aber 
auf Andeutung des gemeinen, rohen u. anfangs auf 
Wald u. Heerde beschränkten, aber nachher durch 
Dionysos erweiterten u. veredelten Lebens bezogen. 
Hier ist nun auch das von Z. erwähnte, von Guat- 
tani in den Monum. ant. ined. zuerst bekannt ge¬ 
macht, in Ansehung der Kunst einzige, mann. Ge- j 
fäss im Pallast Chigi, T. V. abgebildet (nach einer j 
Zeichnung von Ludw. Lund) und S. 585 ff. erläutert. 
Guattani hielt es für ein Aschengefäss, aber Zoega, 
dessen Beschreibung mitgetheilt ist, für einen Krater, 
und er fand 2 Haupthandlungen darauf, die Ver¬ 
wundung der Aphrodite u. die Sühnung der Psyche, 
nach Hrn. W. aber ist Nemesis ihre Gewalt an ei¬ 
ner unglückl. liebenden Seele übend vorgestellt, u. er 
hat einen Krater der Nemesis in einer Inschrift im 
Vatican ehemals gefunden. S. 89 — 210. Ueber die 
den Dienst des Mithras betreffenden rom. Kunst- 
denlcrnäler. Diese in dem röm. Institut zur Zeit der 
Republik 1798 und 1799. zuerst vorgelesene Abh., 
wurde durch die von dem engl. Maler Fagan einige 
Monate vorbei* in der Nähe von Ostia gemachte 
Entdeckung einer Mithr. Hole u. mehrerer Statuen 
veranlasst. Z. hatte schon früher eine Abh. über 
den Dienst des Mithras geschrieben, aus welcher P. 
E. Müller in s. Diss. de Hierarchia et Studio vitae 

asceticae, S. 74 lf., einen mit Aumerkk. begleiteten 
Auszug gemacht hat. Die Einleitung zur gegenw7. 
Abh. erscheint S. 89 ff. zum erstenmal übersetzt. 
Es sind darin auch die bisherigen Abhh. über die 
sacra Mithr. genannt (zu denen Hr. W. einige neuere 
gesetzt hat, unter welchen doch die des Hrn. Hfr. Eich¬ 
horn in den Commentt.recent. Soc. Gott, fehlen). Die 
Abh. seihst war dän. übersetzt im 4. B. der Abhh. 
d. Kopenh. Ges. d. W. für 1800 und 6. S. n5 ff. 
Von den 25 Abschnitten, aus welchen sie besteht, 
hat Z. acht in den Commentar zu den Bassiril. di 
Roma, T. 58f. aufgenommen, aber mit einigen klei¬ 
nen Aenderungen, die nun auch übersetzt sind. Die 
ersten 5 Paragr. enthalten einige vorläufige Nach¬ 
richten in Betreff des Dienstes und der Natur des 
Gottes Mithras, dessen myst. Dienst erst in den letz¬ 
ten Zeiten der röm. Republik etwa 70 J. v. Chr. von 
den Korsaren aus Kilikien nach Griechenland und 
Italien gebracht wurde und sich zwischen demi.u. 
2. Jahrh. in Rom ausbreitete, im 5ten sehr blühte, 
und in Verbindung mit den Mysterien der Mater 
Idaea Hauptgegenstand des röm. Aberglaubens blieb 
bis zur gänzlichen Erlöschung des alten Cultus unter 
Theodos. 1. u. seinen Söhnen. Ueber die Ableitung 
des Namens aus der pers. Sprache. Im 4ten wird 
die Geschichte der pers. Religion bis zu den Zeiten 
des Xenophon, insbesondere der Göttin Anäitis (ei¬ 
ner assyr. Göttin, die man mit der Artemis verglichen 
hat) und des Mithras, und im 5ten die Schicksale 
der Rel. der Perser, nach dem Zeitalter des Xeno¬ 
phon, durchgegangen. Die Gegenstände der übrigen 
Abschn. sind : 6. Zoroaster und die Magier, 7. der 
Dualismus nach den Magiern und Ghebern, 8. Mi¬ 
thras, vermittelnder Genius zwischen den beyden 
grossen Göttern (Ormuzd u. Ahriman) u. den Men¬ 
schen, 9. Hauptvorstellung der Mithr. Denkmäler 
(ein grosses vonMithras,dem Mittler, den beydenhöch- 
sten GötLern dargebrachtes Opfer), 10. Mithras, viel¬ 
leicht der Genius des Lichts, 11, Gesch. der Mithr. 
Mysterien unter den Römern, 12. über diese Myste¬ 
rien im Einzelnen (mit Erläuterung der darauf sich 
beziehenden Inschriften), i3. Verzeichniss der Mithr. 
D enkmaler (Statiien oder runde Gruppen, Reliefs, ge¬ 
schnittene Steine, Münzen), i4. Figur des Mithras in 
den Denkmälern u. Kleidung, i5. der Stier und die 
Handlung des Gottes, 16. von den verschiedenen 
andern Thiersinnbildern (dem Hund, als Diener des 
Oromasdes, der Schlange des Ahriman, dem Löwen u.s. 
f.), 17. über ein von allen übrigen abweichendes 
Mithr. Denkmal (ein Rasrelief in der villa Altieri), 18. 

die Mithr. Grotte, 19. die beyden Fackelträger (Ge¬ 
nien, gewöhnl. ebenso wie Mithras gekleidet), 20. Sol 
und Luna (die ebenfalls auf keinem Relief und keiner 
Gemme, w elche die sacra Mithr. darstellen, fehlt). 21 u. 

22. verschied. Nebendinge, die nur auf einigen Denk¬ 
mälern Vorkommen, 20. der Gott Aeon, der in Ver¬ 
bindung mit Mithras gesehen wird u. in dem Aber¬ 
glauben der Jahrhunderte, als die Mithr. Mysterien 
blühten, eine bedeutende Rolle hatte, aber auch schon 

in frühem Zeiten in den Orph. u. Dionys. Mythen 
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vorkömmt, 24. zehn vorhandene (schlechte, obgleich 
nicht spätere als das 2. Jahrh.) Abbildungen des Got¬ 
tes Aeon (die sonst Mithras genannt wurden), 25. ein 
Denkmal mit Mithr. Prüfungen (ein marm. Fussge- 
stell, ehemals in der villa Negroni, dann im Mus.jBorgia 
zu Velletri). ikuch zu dieser 4. Abh. über die den 
Mkhras betreffenden röm. Kunstdenhmäler findet 
man einen bedeutenden Zusatz des Herausg. S. 3g4 
— 4i6. Die von Z. erwähnten Mithr. Denkmäler 
werden mit einem , das sich in der villa Giustin. 
befindet, zweyen, die Z. in der Handschr. nachge¬ 
tragen hat (hier gedenkt Hr. W* auch der Eichhorn. 
Abh.), einem zu Neapel, einem Fragment zu Gap, 
einem zu Wien, vermehrt; verschiedene Abbildun¬ 
gen und Erklärungen des merkw. Borghes. Basre¬ 
liefs, und aus Z’s Papieren seine Aeusserung über 
den Sebazius (Sabazius, Sebesius) und Mithras, über 
das Tyroler Basrelief Hormayr’s ausführlichere u. 
genauere Beschreibung u. die Anzeige noch einiger 
fu Deutschland gefundener Mithr. Denkmäler, auch 
Urtheile einiger Gelehrten über den Mithras u. des¬ 
sen Denkmäler nachgetragen, und das Resultat bey- 
gelügt, dass in der Mithr. Religion u. ihren Denk¬ 
mälern Persisches und Phrygisch- Griechisch-Römi¬ 
sches ungefähr zu gleichen Bestandtheilen verschmol¬ 
zen worden ist. Vom Mithras und Aeon sind aut 
der 5. T. Abbildungen geliefert. — S. 21 r — 264. 
lieber den uranfänglichen Gott der Orphiker. Diese 
Abh. hängt mit der vorigen zusammen, in welcher 
behauptet wurde, dass der in Alexandrien verehrte 
Aeon zum Grunde seines Wesens den Phaneshatte, 
welches einer der gewöhnlichsten Namen des uran¬ 
fänglichen Gottes ist, diesen aber hält Z., nach sei¬ 
nen Untersuchungen über die Stellen der Neuorphi¬ 
ker und Neuplatoniker, ursprünglich für nichts an¬ 
ders, als den Eros oder Geist des Alis. Echte Ge¬ 
dichte vom Orpheus sind, auch nach seinem Urtheil, 
nie schi'iftl. vorhanden gewesen, worüber auch noch 
ein kleiner latein. Aufsatz Z’s in einer Note beyge- 
bracht wird. Die Stellen aber, in welchen der Pha¬ 
nes u. Erikapäos vorkömmt, werden genau durch¬ 
gegangen. S. 265 — 5o5. Vorlesungen über die 
grieeh. Mythologie. Diese waren allein deutsch ge¬ 
schrieben und entweder für einen kleinen Kreis von 
Künstlern und Kunstfreunden in Rom oder für die 
Univ. Kiel bestimmt, wohin Z. als Prof, berufen 
War. (Es werden Feetische, Denkmäler und Wahrzei¬ 
chen, kosmische Götter, ideelle Götter unterschieden.) 
Die Handschrift bricht mit der Ueberschrift des 5. 
Abschn. Theogonieen und Heroogonien ab. S. 5o6 
— i5. Homeros (dass die Iliade und Odyssee nicht 
AVerke eines einzigen Dichters sind; es gab entvveder 
in der frühesten Zeit einen berühmten Volkssänger 
Homeros, dem die Rhapsoden alle ihre Lieder zuschrie¬ 
ben, oder alle von Blinden gemachte und abgesungene 
Lieder wurden Lieder des Blinden[Homeros]geuannt). 
Wolfs Prolegomena lernte Z. erst später kennen. 
S. 516—5 2 4. Ueber Lykurg u. die Spart er. Diese 
Bemerkung fand sich in einem kurzen Auszug aus 

Gillies History of Greece. Lykurg erscheint dem 
Verf. als eine halb fabelhafte Person und in dem 
Spartischen Staat erblickt er nichts als ein Kriegs¬ 
lager von eben so tapfern als klugen Männern. 
„Während es schwer ist, in der Geschichte ein 
glücklicheres und in Beziehung auf sich selbst acht¬ 
bareres Geschlecht von Menschen zu finden, als 
die Spartiaten, ist es auch schwer, ein unglückli¬ 
cheres Volk zu finden, als die Lakouier. Nur nach 
der Voraussetzung, dass das Wohlseyn Weniger 
auf Kosten des Elends der Menge erworben wer¬ 
den müsse, können wir die Spartischen Einrich¬ 
tungen loben, von denen die Grundlage des Ei- 
genthümlichen die Heloten sind.“ S. 025 — 55o. 
Vermuthung über den Ursprung des Namens der 
Volsker. Sie hängt mit andern Forschungen Z’s 
über die älteste Italienische Geschichte und Etruri- 
sche Sprache zusammen, wovon sich in seinen Pa¬ 
pieren Spuren gefunden haben. Volsk ist nur durch 
den eingeschalteten Zischlaut von dem alt-germa¬ 
nischen Worte Volk unterschieden; die ursprüng¬ 
lichen Völker hatten keine eigenthümlichen Namen, 
sondern wurden appellativisch Volk, Stamm, Men¬ 
schen, Söhne der Erde u. s. f. genannt. DieVolks- 
ker scheinen eine der ältesten Völkerschaften Ita¬ 
liens, Ueberreste der Autochthonen, von den La¬ 
teinern nachher unterdrückt, und die Autochtho¬ 
nen Italiens Verwandte der Germanen oder der 
Theotisker gewesen zu seyn. Volker findet man 
auch noch an den Küsten von Gallien und Etru¬ 
rien und in Lukanien. S. 551 — 55o. Der Ca- 
pitolinische und der Palatinische Hügel nebst ih¬ 
rer Nachbarschaft. Der Anfang einer römische* 
Topographie, welchen Z., nachdem ihm seine dop¬ 
pelte frühere Bearbeitung nicht mehr genügte, zu 
der Zeit, als Hr. W. sich in Rom aufhielt, ent¬ 
worfen und dem Herausgeber damals mitgetheilt 
hat. Möchte diese Topographie doch vollendet 
worden seyn! Der Capitolinische ist der kleinste 
unter den sieben Hügeln; die Grösse seines ur¬ 
sprünglichen und natürlichen Umfangs lässt sich 
nicht bestimmen, war aber gewiss viel kleiner als 
jetzt, und noch kleiner der Umfang der Capitoli- 
nischen Akropolis, sie schloss zwey Bergspitzen 
ein, von denen die eine arx, die andere Capito- 
liuni im engern Sinne hiess, so wie noch zwey 
Gipfel hervorragen. Ueber den cli.vus Capitoli- 
nus , die Schicksale der arx, die Gebäude noch 
einige sehr lehrreiche Nachrichten. Aber von dem 
in der Aufschrift genannten Palatinischen Hügel 
kömmt nichts vor. 

Bey einem so verschiedene, zum Theil gele¬ 
gentlich eingestreuete Bemerkungen über Sprache, 
Mythologie, Geschichte u. Kunst des Alterthums, so 
viele Erläuterungen von Stellen der Schriftsteller 
und Kunstwerken, so viele Nebenbemerkungen ent¬ 
haltenden Werke wäre wohl ein vollständiges Re¬ 
gister darüber sehr nothwendig gewesen. 
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Almanach der Ritter - Orden von Friedrich Gott- 

schcilh, Herzogi. Anhalt - Bernburgischem Assistenzrathe. 

Zweyte Abtheilung. Die Ritter-Orden ausser den 

deutschen. Leipzig, b. Göschen, MDCCCXVIII. 

XII. 524, io4 S. gr. 8. mit 12 illum. Kupfern. 

Mu gleicher Sorgfalt und Genauigkeit, die wir 
bey dem ersten Bande gerühmt haben, aber gewiss 
mit ungleich schwierigerer Mühe, da Nachrichten 
von den auswärtigen Orden nicht so leicht zu er¬ 
halten w'aren, wie die von den deutschen, mit Be¬ 
nutzung aller ausländischen Hilfsquellen (deren Ge¬ 
brauch sich auch in den Listen der Ritter darlegt, 
wo die deutschen Namen der Ritter nicht selten 
auf die bey den Ausländern gebräuchliche Art ge¬ 
schrieben sind), gleich belehrend und unterhaltend 
ist auch dieser Band abgefasst, mit welchem für 
jetzt das Ganze geschlossen ist, ein sehr erhebli¬ 
cher Beytrag zur neuern Staatenkunde, zur politi¬ 
schen und Cultur-Geschichte, allen zu empfehlen, 
denen nicht nur die Orden selbst, sondern auch 
ihre verschiedenen historischen und statistischen 
Beziehungen wichtig sind. Wenn hie und da Män¬ 
gel oder Lücken entdeckt werden, so trägt die 
Schuld davon nicht der Verfasser, nicht der Ver¬ 
leger , der keinen Kostenaufwand gescheuet hat, 
um diesem, in seiner Art ersten und einzigen, 
Producte die erforderliche Vollkommenheit zu ge¬ 
ben, und es steht zu hoffen, dass bey de noch die 
gewünschten Nachrichten zur Fortsetzung oder zu 
Nachträgen erhalten werden. Die Kupfer sind mei¬ 
sterhaft gestochen und colorirt. Sie stellen die gan¬ 
ze Figur eines Ritters des Königl. Grossbritanni¬ 
schen Ordens des Hosenbäudes in der Festkleidung 
und die Insignien des Königl. Sardinis.chen Mauri¬ 
tius- und Lazarus - Ordens, des Königl. Dänischen 
Elephanten- und Danebrog - Ordens , des Königl. 
Französischen heil. Geist-Ordens, des Kön. Gross- 
britannischen Distel - Ordens, des Herzogi. Parma- 
schen Constantia - Ordens, des Königl. Portugiesi¬ 
schen Christus-Ordens, des Russischen Kaiserl. St. 
Andreas - und des St. Georg - Ordens, des Königl. 
Schwedischen Seraphinen - Ordens, des Kön. Spa¬ 
nischen Ordens Karls III., und des Grossherzogi. 
Toscanischen St. Joseph - Ordens, dar. 

Erster Bund. 

Die Reiche, deren Orden aufgeführt werden, 
folgen also: Dänemark hat eigentlich nur zwey 
Orden * indem der dritte nicht mehr ausgegeben 
wird. Am 28. Juny wurde ein Capitel der Kön. 
Orden gestiftet, das alle Ordensgeschälle besorgt, 
dieser Tag (der Geburtstag König Waldemars II.) 
ist der gemeinschaftliche Festtag beyder Orden ; der 
erste Orden ist der des Elephanten, einer der äl¬ 
testen unter den europäischen, dessen Stiftung ei¬ 
nige Kanut VI., andere Christian dem I. (der in der 
zweyten Hälfte des löten Jahrhunderts lebte — so 
muss es S. 7. heissen), welcher wenigstens den Or¬ 
den i458. erneuert hat, zuschreiben; Christian V. 
gab ihm 1. Dec. i6g5. Statuten. Das Ordenszei¬ 
chen hat verschiedene Abänderungen erfahren. Seit 
1808. ist der iste Januar der besondere Ordenstag. 
Auch als Stifter des Danebrog-Ovdens wird wahr¬ 
scheinlich Waldemar II. und das Jahr 1219. als 
Stiftungsjahr von der Regierung angenommen; die 
Erneuerung geschah durch Christian V. 12. Octbr. 
1671. und die Statuten erschienen 1. Decbr. 1690. 
Der jetzige König Friedrich VI. hat 28. Jul. i8<;8- 
die Verfassung des Ordens durchaus verändert. 
Der i5. Apr. ist der besondere Ordenstag. Vier 
Classen des Ordens und ausserdem noch Dane- 
brogsmänner. Vollständige Verzeichnisse der jetzi¬ 
gen Mitglieder des Ordens. Den dritten Orden 
L’union parfaite stiftete 7. Aug. 1752. die Gemalin 
des Königs Christian VI., Sophie Magdalene, für 
Damen und Herren. Seit ihrem Tode 1770. ist er 
nicht weiter vergeben worden. 

Frankreich hat sechs Orden: a. Orden des 
heil. Geistes, gestiftet von Heinrich III. 5o. Dec. 
1678, und an dieser Stiftung soll nach Einigen Re¬ 
ligion und Politik, nach Andern geheime Liehe 
Antheil gehabt haben; Heinrich IV. hat in den 
Statuten einiges geändert; die Zahl der Ritter 
(100.) ist immer geblieben. Ludwig XVIII. hat 
ihn i8i4. erneuert, b. Orden des heil. Michael, 
schon von Ludwig XI. 1. Aug. 146g. gestiftet, erst 
nur für 56 Ritter bestimmt, in der Folge so ver¬ 
schwendet , dass man ihn „den Orden für alle 
lastbare Thiere“ nannte, 1660. nach einer Reini¬ 
gung erneuert, 16. Novbr. 1816. förmlich wieder 
hergestellt; c. Militär - Orden des heil. Ludwig, 
schon von Heinrich 111. und seinen Nachfolgern 
vorbereitet, aber erst von Ludwig XIV. 1690. er¬ 
richtet und von Ludwig XV. 1749. bestätigt, aus 
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5 Classen bestehend, 5o. May 1816. wieder herge¬ 
stellt; d. Militär-Verdienst-Orden (Institution du 
Merite militaire), von Ludwig XV. im März 1759. 
für Nicht - katholische Militärs (da den vorher ge¬ 
nannten Orden nur Katholische erhalten konnten) 
gestiftet, 1780. erhielt er Einkünfte, 28. Nov. i8i4. 
wieder hergestellt; e) Vereinigter Orden des heil. 
Lazarus und U. L. Frauen vom Berge Carmel 
(Ord res militaires et hospitaliers de St. Lazare et 
eie notre Dame du Mont Carmel reunis). Der La¬ 
zarus-Orden kam u54. durch Ludwig VII. nach 
Frankreich, vom Papste Innocenz VIII. lügo. aul- 
gehohen, in Frankreich jedoch fortdauernd und 
von Leo X. auch in Italien hergestellt, von Gre¬ 
gor XIII. mit dem (savoyischen) Moritz - Orden 
vereinigt, doch wurde die Selbständigkeit des Or¬ 
dens in Frankreich auch jetzt wieder gerettet; 
Heinrich IV. stiftete 1607. den Orden Unsrer Lie¬ 
ben Frauen vom Berge Carmel (mit Genehmigung 
Papst Paul’s V.) und gab ihm die Güter und Ein¬ 
künfte des Lazarus-Ordens, und so wurden beyde 
vereinigt. Jetzt gehört der Orden in die Classe 
der erlöschenden, da er seit 1788. nicht vergeben 
worden ist. f) Orden der Ehrenlegion, von Na- 

oleon Bonaparte i5. May 1802. vorgeschlagen und 
is zum 21. Febr. i8o3. eingerichtet, im Jul. i8i4. 

unter die französischen Orden vom jetzigen Könige 
aufgenommen, durch Verordnungen 17. Febr. i8i5. 
u. 27. März 1816. ist seine jetzige Einrichtung be¬ 
stimmt. Fünf Classen. Für Töchter von Ordens¬ 
mitgliedern ist ein Erziehungshaus zu St. Denis er¬ 
richtet. Nur von den 3 ersten Classen sind die 
Mitglieder aufgeführt, da der französische Staats¬ 
kalender die der 4ten und 5ten Classe nicht nennt. 
F.rst i8i4. ist das Ehrenzeichen der silbernen Li¬ 
lie gestiftet worden, 1816. aber die Decoration 
verändert. 

Grossbritannien hat 4 Orden, die bis 1815. 
nur aus einer Classe bestanden. Erst da ist der 
4te (Bathorden) in 3 Classen getheilt worden, a. 
Orden des Hosenbandes (vom blauen Hosenbande), 
gestiftet vom König Eduard III, i55o.; von den 
verschiedenen Erzählungen über seine Veranlas¬ 
sung ist die gewöhnlichste eine Fabel. Die Feierlich¬ 
keiten bey der Aufnahme eines Ritters werden ge¬ 
nau beschrieben; b. Orden von der Distel (oder 
des heil. Andreas), ein schottischer Orden, dessen 
Entstehen schottische Geschichtschreiber ins Jahr 
787. setzen; gewisser ist, dass Jakob V., König 
von Schottland, ihn i54o. stiftete, und Jakob II., 
König von Grossbritannien, erneuerte; c. Orden 
des heil. Patrieius, ein irländischer Orden, vom 
jetzigen König Georg III. 1783. gestiftet (bald wird 
nun dazu noch ein Walliser - Oi den kommen), d. 
Orden des Bades, von Richard II. oder Heinrich 
IV. 1099. gestiftet, erneuert und umgestaltet vom 
König Georg I. 7. Jun. 1726, i8i5. erweitert und 
in drey Classen getheilt. Noch werden einige Eh¬ 
renzeichen oder Ehrenmedaillen, für Militärs be- 
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stimmt, die dem Verfasser bekannt geworden sind, 
angeführt. ° * 

Kirchenstaat; zwey Orden: a. Orden des 
goldnen Sporns, wahrscheinlich nicht erst von Pius 
IV. 1809 , sondern schon von dessen Vorgänger 
Paul Ili. um lüÖQ. gestiftet (Ecjuites auratae müi- 
tiae); das Ordenszeichen von Benedict XIV. ver¬ 

ändert. Die Bemühungen, ein Verzeichniss der 
Ritter zu erhalten, sind selbst in Rom vergeblich 
gewesen, b. Christus - Orden, eigentlich ein por¬ 
tugiesischer, 1519. von Johann XXII., mit dem 
Vorbehalt, ebenfalls Ritter desselben zu ernennen, 
bestätigt. Ehrenkreuz von Pius VII. 1816. gestiftet. 

Niederland. Diess neue Königreich hat auch 
erst neuerlich zwey Orden erhalten: a. Militär- 
Wilhelms - Orden 3o. Apr. 1815. gestiftet, in vier 
Classen; b. Civil - Verdienst - O' den Vom nieder¬ 
ländischen Löwen, im Sepibr. 1810. gestiftet, 18. 
Nov. i8i5. zum erstenmal vertheilt, auch in vier 
Classen. Die Listen der Ritter konnten nicht 
vollständig seyn. 

Osmannisches Reich. Selim III. „dessen hel¬ 
ler Kopf durch Verpflanzung nützlicher Ein¬ 
richtungen aus der Fremde in sein Reich, den 
Wohlstand und die Bildung der Osmannen beför¬ 
dern und begründen wollte, aber leider' ein Opfer 
dieses Streben« ward“ hat 1799- den Orden des 
halben Mondes, bey Gelegenheit des Sieges von 
Nelson bey Abukir gestiftet, aber nur zur Beloh¬ 
nung der Verdienste von Ausländern um die Pfor- 
te, in drey Classen, und ausserdem auch noch 
ein Ehrenzeichen, eine Medaille, mit ähnlicher 
Bestimmung. 

Parma. Constantin-Orden, in 4 Classen. Er 
wird, wie noch einige wenige andere Orden, von 
zwey Regenten vergeben, dem Herzog von Parma 
und dein König beyder Sicilien. Sein Ursprung 
ist alt, aber seine Ableitung von Konstantin dem 
Grossen (5i3.) gehört zu den Fabeln. Der grie¬ 
chische Kaiser Isaak Angelus (nicht Angelicus) 
Komnenus soll 1190. mit Genehmigung des Pap¬ 
stes einen Orden gestiftet haben, der Konstantins- 
Orden , aber auch Orden des Angelikus, Georgs- 
Orden genannt worden seyn soll. Der letzte Ab¬ 
kömmling der Familie Andreas Angelikus Flavius, 
Fürst von Macedonien, kam 1699. nach Parma, 
und verkaufte die Grossmeisterwürde des Konstan¬ 
tin - Ordens an den Herzog von Parma, Franz I. 
aus dem Hause Farnese. 1731. starb diese Familie 
aus. Der span. Infant Don Carlos wurde Herzog 
von Parma und Grossmeister des Ordens, ver¬ 
pflanzte aber, als er König beyder Sicilien wurde, 
den Orden mit dem Ordensarchiv nach Neapel. 
Der Herzog von Parma Philipp (1789-) forderte 
von seinem Neffen, dem neuen König von Sici¬ 
lien, Ferdinand, den Orden vergeblich zurück. Die 
jetzige Regentin von Parma, Erzherzogin Marie 
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Luise (ehemalige Kaiserin von Frankreich) erklärte 
25. Apr. 1816. sich zur Grossraeisterin des Kon¬ 
stantin - Ordens. Seitdem wird er von beyden 

Theilen vergeben. 

Persien. Sonnen - Orden, in 2 Classeri. We¬ 
der von der Zeit seiner Stiftung, noch von sei- 
uer Einrichtung konnte der Verfasser jetzt Nach¬ 
richt gehen , cs sind ihm aber genaue Nachrichten 
darüber aus erster Quelle versprochen worden. 

Pulen. Drey Orden: a. Orden des weissen 
Adlers. Seine frühere Geschichte ist unbekannt. 
Wladislaw V. soll ihn i525. gestiftet haben. Au¬ 
gust II. erneuerte ihn l. Novbr. 1705. Er schien 
1795. erloschen zu seyn, wurde aber nach Errich¬ 
tung des Herzogthums Warschau als mit den übri¬ 
gen Ritterorden Polens ferner bestehend erklärt, 
und wird nunmehr vom rassischen Kaiser als Kö¬ 
nige von Polen vergeben. Unzertrennlich von ihm 
ist b. der Orden des heil. Stanislaus, vom König 
Stanislaus Poniatowsky 7. May 1765. gestiftet, 1. 
Dec. 1810. erneuert, c. Militär-Verdienst- Orden, 
von demselben Könige 1791. im May gestiftet, 26. 
Dec. 1807. wieder hergestellt. Ueber die goldnen 
und silbernen Ehrenzeichen in Polen wurde dem 
Verfasser nichts Bestimmtes bekannt. 

Portugal-Brasilien hat nicht weniger als sechs 
Orden, wovon drey (Christus- Jakobs- und Avis- 
Orden) ursprünglich geistliche, seit 1789. weltli¬ 
che geworden sind (mit diesen sind auch Einkünfte 
verbunden.) a. Christus - Orden, Fortsetzung des 
Tempelherren - Ordens, als dieser i5i2. mit Aus¬ 
nahme der Königreiche Portugal, Aragonien und 
Kastilien aufgehoben wurde, 1017. wurde sein Na¬ 
me umgeändert, und 1019. bestätigte der Papst 
Johann den neuen militärischen Orden der Ritter 
Christi, behielt aber sich das Recht vor, ebenfalls 
Ritter dieses Ordens zu ernennen. Der Orden be¬ 
sitzt an 464 Kommenthureyen, und ist seit 1789. in 
drey Classen getheilt. b. Civil - Verdienst - Orden 
des heil. Jakob oder vom Schwerdt, in Portugal 
weltlich, in Spanien geistlich, 1170. gegründet, 
1176. von P. Alexander III. bestätigt, thätig gegen 
die Mauren, im ersten Viertheil des 16. Jahrh. in 
2 Linien, die portugiesische und die spanische, ge- 
theiit, die portugiesische hat die Königin Marie 
1789. in einen Civil - Verdienst - Orden uragewan- 
delt und in drey Classen getheilt. Beyde Linien 
besitzen in Portugal und .in Spanien ansehnliche 
Güter, c. Militär-Verdienst-Orden von Avis. In 
der Mitte des i2ten Jahrhunderts bildete sich ein 
Verein von Rittern zur Vertheidigung des Landes, 
die neue Ritterschaft genannt, 1162. zu einem geist¬ 
lichen Ritterorden erhoben, 1187. von der Grenz¬ 
festung Avis, welche Hauptsitz des Ordens wurde, 
benannt, 1789. von der Königin Marie in einen 
weltlichen Orden umgewandelt, d. Orden der heil. 
Isabelle, i8o4. für Damen vom hohen Adel gestif¬ 

tet. Ueber ihn, so wie über e. den Militärischen 
Thurm- u. Schwerdt-Orden und f. den vom jetzi¬ 
gen König gestifteten Orden der Treue fehlten 
dem Verf. alle Nachrichten, die nunmehr dnrch 
Reisende, vornemlich Deutsche, vielleicht eher zu 
erlangen sind. 

Russland S. 209. Sechs Orden, von welchen 
allen der Kaiser Grossmeisler ist, und die auf kei¬ 
ne bestimmte Zahl Ritter beschränkt sind. Aus 
dein Petersburger Hofkalender konnten die Ritter 
angegeben werden und es ist diess , nur mit Weg¬ 
lassung eines Theils der Ritter bey einigen Orden, 
geschehen. Die Totalsumme der Ritter bis zum 
Februar 1817. betrug 5i4ö9. a. Orden des heil. 
Andreas, der älteste und vornehmste, von Peter I. 

^°* j^-7- 1698. gestiftet, eine Classe. b. Orden der 

26 Novbr. 
heil. Katharine, von demselben Kaiser •g~jyec|)r" 

1714. zur Ehre seiner Gemalin und zum Andenken 
ihrer Verdienste um ihn am Prut gestiftet, anfangs 
auch Männern ertheilt, nun blos Damen, aus 2 Ci. 
bestehend, wovon die zweyte erst vom Kaiser Paul 
1797. gestiftet worden ist. c. Orden des heil. Ale¬ 
xander Newsky, von Peter I. 1722. zum Andenket 
des Fürsten von Nowgorod und seines Sieges über 
die Schweden an der Newa i24o. gestiftet, aber 
erst nach seinem Tode von seiner Wittwe, Katha¬ 
rina 1., vergeben, aus einer Classe bestehend, d. 
Orden des heil. Georg, von Katharina II. 1769. 
zur Belohnung von Land - und See-Officieren ge¬ 
stiftet. aus 4 Classen bestehend, jetzt 1915 Mitglie¬ 
der zählend, wovon 1680. in der 4ten Classe. e. 
Orden des heil. Wladimir, ein Verdienst - Orden 
für Jeden, der sich auf irgend eine Art auszeich¬ 
net, errichtet von Katharina II. 22. Sept. 1782, in 
4 CU-ssen, jetzt 12206 Ritter enthaltend, wovon 
980 in der 3ten Classe, 10861 in der 4ten. f. Or¬ 
den der heil. Anna, ursprünglich ein Schleswig- 
Holstein. Orden, gestiftet von Karl Friedrich, Her¬ 
zog von Holstein Gotlorp (Vater Peters III.) zu 
Kiel i4 Febr. 1 y55, von Paul I. 1796. für einen 
russischen Orden erklärt und in 5 Classen, von 
Alexander I. 1816. in 4 Classen getheilt. Die iste 
Classe hat jetzt 985, die 2te 4769, die 5le 216, die 
4te io865 Mitglieder. Noch gibt es mehrere Eh¬ 
renzeichen und Alexander I. hat zu den vorher 
bestandenen 1807 und 1812. neue hinzugelügt. 

S. 511. Sardinien und Savoyen. Drey Orden: 
a. Orden der Verkündigung Mariens (Ordre milit. 
du Lacs d’amour ursprünglich, jetzt Orden dell’An¬ 
nunziata genannt), von Graf Amadeus VI. 1055. 
oder i5Ö2. gestiftet, von Herzog Karl III. i5i8. 
erneuert, 1720. zu einem Königl. Sardinischen Or¬ 
den erhoben, eine Classe, von welcher der Verf. 
nur einige Ritter zu nennen im Stande war. b. 

Orden des heil. Moritz und Lazarus, i434. von 
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dem ersten Herzog von Savoyen Amadeus VITI. 
oestiUet, von Emanuel Philibert 1572. erneuert (als 
Orden des heil. Mauritius) und vom Papst Gregor 
XIII, mit dem aufgehobenen Lazarus - Orden ver¬ 
einigt, aus einer geistlich - militärischen Anstalt in 
eine weltliche verwandelt, in 2 Classen.^ c. Mili¬ 
tär-Orden von Savoyen, vom jetzigen König Vi¬ 
ctor Emanuel i8i5. gestiftet, von welchem aber 
der Verfasser, so wie von den Ehrenzeichen nichts 
Bestimmtes angeben konnte. i8i4. stiftete der je¬ 

tzige König noch das Kreuz der Treue. 

Zweyte Abtheilung. Schweden hat 5 Orden, 
von denen der König Meister ist, ohne jedoch ei¬ 
nen aufheben zu können. König Gustav 111. be¬ 
fahl 1783. die Bildnisse aller Ritter der schwedi¬ 
schen Orden in Kupfer zu stechen, mit Beyfügung 
einer kurzen Lebensbeschreibung vom Ordens-Hi¬ 
storiograph. Einige Bildnisse sind wirklich von 
Martin gestochen worden, a. Seraphinen - Orden, 
der vornehmste und älteste, den König Magnus I. 
in der 2teu Hälfte des i5ten Jahrhunderts gestiftet 
liaben soll; mit Gewissheit aber lässt sich das Da- 
seyn des Ordens i556 , wo Magnus Erichson bey 
seiner Krönung viele Ritter schlug, annehmen; 
er hat viele Veränderungen erlitten und ist vom 
König Friedrich I. (wie der Schwerdt- und Nord¬ 
stern-Orden 17. Apr. 1748. erneuert worden, wird 
nur an Souveräne, fürstliche und hohe Personen 
ertheilt. b. Schwerdt - Orden, ein militärischer 
Ord en, auch das gelbe Band genannt, in 4 Clas- I 
sen. Gustav I. soll ihn i522. gestiftet haben, er 
aing nachher ein, wurde 1748. 17. Apr. emeueit, 
in 5 Classen, wozu Gustav III. 1772. eine vierte, 
die jetzige erste, hinzu that; die letzte Classe zählt 
jetzt i5oo Mitglieder, c. Orden des Nordsterns. 
Er soll sehr alt seyn, war aber ganz in Vergessen¬ 
heit gerathen, bis Friedrich I. ihn 17. Apr. 1748. 
wieder bervorzog, so dass Einige ihn für den Stif¬ 
ter halten, besteht aus 2 Classen, deren Glieder 
theils weltlichen, theils geistlichen Standes sind. 4. 
Wasa-Orden, von Gustav 111. 26. May 1772. ge¬ 
stiftet, auch das grüne Band genannt, aus drey 
Classen bestehend, e. Orden Karls des XIII., von 
dem (am 5 Febr. 1818. verstorbenen) König Karl 
XIII. 27. May 1811. gestiftet, nach der Meinung 
Einiger ein besonderer Grad des Fievmaurei — Or¬ 
dens, der zum Reichsorden erhoben sev, und den 
wenigstens nur Freimaurer hohem Grades erhal¬ 
ten haben. Zwey schwedische Ehrenzeichen wa¬ 

ren dem Verfasser bekannt geworden. 

S. 5q. Sicilien hat 4 Orden, a. Orden des 
heil. Januarius, vom König Karl (nachher Karl Ilf- 
von Spanien) 6. Jul. 1738. gestiftet, seit 1006. in 
Sicilien, seit i8i4. in beyden Reichen fortgesetzt, 
eine Classe. b. Konstantins-Orden in 5 Classen, des¬ 
sen Geschichte schon unter Pcirma erzählt ist. c. 
Orden des heil. Ferdinands und des Verdienstes, 

vom König Ferdinand IV. am 1. Apr. 1800. ge¬ 
stiftet, anfangs nur in 2 Classen, seit 1810. ist eine 
dritte beygefügt. Bey dein Mangel eines sicilischen 
Staatskalenders konnten die Ritter nicht genannt 
werden, d. Orden beyder Sicilien, von Joseph 
Buonaparte 24. Febr. 1808. gestiftet und vom Kö¬ 
nig Ferdinand IV. i8i5. heybehalten, aus drey 
Classen bestehend. Drey Ehrenzeichen sind vom 
jetzigen Könige in den Jahren i8i4, i8i5 u. 1816. 
gestiftet worden. 

S. 77. Spanien hat 5 weltliche Orden, aus¬ 
ser welchen es noch vier geistliche (von Alcantara, 
Calatrava, Montesa und St. Jakob) gibt, diese 
konnten hier keine Aufnahme finden und von je¬ 
nen nur dürftige Nachrichten gegeben werden (die 
sich aus einigen neuem Reisebeschreibungen ver¬ 
mehren lassen), a. Orden des goldnen Vliesses, 
schon unter Oestreich aufgeführt, nicht, wie alle 
andere spanische Orden, von Joseph Buonaparte 
1809. vertilgt, sondern beybehalten. b. Orden 
Karls III. von diesem Könige 19. Septembr, 1771. 
gestiftet und von Karl IV. erneuert 12. Jun. i8o4, 
1814. hergestellt, ein allgemeiner Verdienst-Orden 
in zwey Classen. x\uch Heilige werden damit ge¬ 
ziert, wie Ignatius von Loyola 1817. Grosskreuz 
geworden ist! c. Orden der Marie Luise (Mutter 
des jetzigen Königs), von ihr im April 1793' 
Damen gestiftet und von der jetzt regierenden Kö¬ 
nigin Marie Isabella Francisca erneuert, d. Orden 
der heil. Isabelle, vom jetzigen König Ferdinand 
IV. i8i5. für die, welche in Amerika sich aus¬ 
zeichnen. würden, gestiltet (daher auch Kön. ame¬ 
rikanischer Orden Isabella der Katholischen ge¬ 
nannt). e. Orden der heiligen Hermenegilde, von 
Ferdinand VII. 1816. gestiftet. Noch werden fünf 
in den Jahren i8i4 — 1817. eingeführte Ehren¬ 

zeichen erwähnt. 

S. 92. Toslana mit 3 Orden: a. Orden des 
heil. Stephan, von dem ersten Grossherzog Cosmo 
von Medicis i5Ö2. gestiftet, vom Papst Pius IV. 
bestätigt, und nach dem Muster des Malteser-Or¬ 
dens eingerichtet, b. Orden des heil. Joseph, vom 
jetzigen Grossherzog Ferdinand III. 19. März 1807. 
gestiftet und 1817. erneuert, in drey Classen. c. 
Orden des weissen Kreuzes, von demselben i8i4. 
zur Belohnung militärischer Verdienste gestiltet. 
Von Ehrenzeichen wurde dem Verfasser nur die 
ig 16. gestiftete goldne Medaille bekannt. Der Or¬ 
den der eisernen Krone im Königreich Italien war 
schon im ersten Bande unter den östreichischen 

aufgeführt. 

Dem Herausgeber sind schon zu dem ersten 
Theile wichtige Nachträge zugekommen, und so 
darf er deren gewiss auch mehrere zum zweyteu 
Theile erwarten. Er und sein ganzes Unterneh¬ 
men verdienen wenigstens diese und jede andere 

Unterstützung. 
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Am 26. des Februar. 52- 

Sprachwissenschaft. 

Vollkommene Abhandlung des Geschlechts des 

(französ.) Substantivs. Nach einer ganz neuen 

Methode entworfen, wodurch man nach einigen 

Stunden das Geschlecht aller französischen Sub- 

stantifs (ive) zu bestimmen im Stande ist. Aus 

Lemarc übersetzt und zusammengeordnet von Jo¬ 

seph von Gendre. Wien 1816. bey Carl Gerold, 

l ^ Bogen. 

K wird ein sehr gutes Gedächtniss erfordert, um, 
nach Lemarcs schon bekannter Methode, in einigen 
Stunden das Geschlecht aller französischen Substan¬ 
tive zu erlernen. Denn die Ausnahmen wachsen 
immer den Regeln zu Kopfe. — So soll z. ß. die 
Endung me der Regel nach männlich seyn; aber 
sie hat an die fünfzig Ausnahmen. Den albernen 
Grundsatz, gleichlautende Substantive von ver¬ 
schiedenem Geschlechte für einerley zu halten, wie 
le page und la page, bestreitet der Verfasser mit 
Recht; dem gelehrten Sprachkenner, der in der 
Etymologie nicht ganz Fremdling ist, kann so etwas 
ohnehin nicht beyfallen; — doch kann der Verf. 
nicht umhin, etwa 20 solche Substantive gelten zu 
lassen, wie memoire, und dgl. Andere, wie espace, 
exemple, Intervalle vindicirt er einem Geschlechte. 
Vermittelst seiner Tabelle lassen sich, nach sechs 
Nummern, ziemlich alle Substantive bestimmen. 
Aber Recenseut muss bekennen, dass er selbst in 
seinem Elementar - Unterrichte die Sache kürzer 
abthut. 

Der Verfasser verspricht uns bald Lemarcs 
Rechtschreibung zu geben. 

Panorama aller französischen Zeitwörter auf fünf 

Wurzeln zurückgeführt, und aut eine, für Je¬ 

dermann kurze und fassliche, Weise dargestellt» 

von C. fr. Juni, Lehrer der französischen Sprache zu 

Naumburg an der Saale. Zwey Bogen (zusammen- 

geleimt). Preis 5 Gr. 
Erster Band. 

Diese Gesammtdarstellung, welche der Verfas¬ 
ser nach eigener Ableitung (von nüv, oqoku u. Üfia) 
Panorama nennt, scheint dem Recensenten nicht 
so fasslich, als Jener meinet. Wurzeln nennt er 
einige Anfangsbuchstaben des Verbi, die mehrern 
Formen desselben gemein sind. — Allerdings kann, 
wer sich in diese Tabelle einstudirt hat, alle re¬ 
gelmässige und unregelmässige Conjugationen dar¬ 
auf finden. — Nun ist zwar der Gedanke ihrer Zu¬ 
rückführung auf Stammsylben (denn so würde sie 
Recensent lieber nennen, als Wurzeln) nicht neu; 
— denn fast alle gute Sprachlehren enthalten ähn¬ 
liche Versuche; — aber leichter ist hier der Ue- 
berblick. Eigentlich sind es auch nicht 5, sondern 
20 Wurzeln, — da jede der 4 Conjugationen meh¬ 
rere, ihr eigenthiimliche, hat. Der Preis ist etwas 
zu hoch angesetzt. 

Anleitung zur französischen Handlungs-Correspon- 

denz, von P. de V'er non, ehemaligem Stadt-Inspector 

zu Memel. Neue, verbesserte, mit einem franzö¬ 

sisch - deutschen, merkantilisch - terminologischen 

(kürzer Handels-) Wörterbuche, und den noth- 

wendigsten, kaufmännischen Rechnungen, Papie¬ 

ren und Documenten vermehrte Auflage. Kö¬ 

nigsberg, bey Fr. Nicolovius, 1817. X u. 534 S. 

Dieses Hülfsbuch kann Recensent, nach seiner 
Ueberzeugung, nicht genug empfehlen. Es hat 
wirklich bedeutende Vorzüge vor manchen ähnli¬ 
chen , die wir besitzen. Denn kein einziger der 
hier (als Muster) gegebenen Briefe ist erdichtet, alle 
sind wirklich, in bedeutenden und mannichfachen 
Handelsgeschäften, in den Jahren 178! — 1786. 
geschrieben. Eine gute Uebung für Anfänger, 
meint der würdige Verfasser, würde es seyn, eine 
Folge solcher Briefe zu copiren. Recensent stimmt 
hierin vollkommen bey, denn es ist kaum zu glau¬ 
ben, wie leicht, schnell, unvermerkt ein Lehrling 
sich durch dieses Mittel einen guten Briefstyl an¬ 
eignet. Das Wörterbuch nach dem Exemplar, das 
dem Recensenten vorliegt, zu beurtheilen, besteht 
blos in deutschen, dem Texte untergesetzten, Er¬ 
klärungen der schwereren technischen Ausdrücke. 
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Die Vorrede enthält noch manche nützliche An¬ 

weisung und Belehrung. 

TJ. L. Lloyd's Englische Sprachlehre für Deutsche. 

Nach viel jährig gegebenem Unteri'ichte ausgear¬ 

beitet, und mit lässlichen Uebungen(,) nach den 

Regeln der Sprache(,) versehen. Hamburg 1816. 

bey Hoffmann und Campe. X und 828 S. 8. 

Ein Engländer, der i4 Jahre lang in Ham¬ 

burg seine Sprache gelehrt hat, beschenkt uns hier 

mit einer in vielen Rücksichten vorzügl. Sprach¬ 

lehre. Weit entfeint von der Selbstgenügsamkeit 

und Tadelsucht, womit vor einiger Zeit ausländi¬ 

sche Sprachlehrer über ihre deutschen Genossen 

Gericht hielten, lässt er den Ve; ebensten deutscher 

Vorgänger, eines Vf7eigner und Fahrenkriiger volle 

Gerechtigkeit wiederfahren, selbst da, wo er sie be¬ 

richtiget und zurecht weiset. Besonders ausge¬ 

zeichnet fand Recensent die Belehrungen über den 

Artikel, die blos im Plural üblichen Substantive, 

die Hülfswörter, die Tempora, über das Particip 

in ing, diesen Proteus der englischen Sprache, 

über das Vorurtheil: das zweyle tempus (/ had, 

I was) entspreche durchaus dem deutschen Imper- 

fect, da es doch mehr mit dem französischen hi¬ 

storischen (einfachen) Perfecte oder Aoriste iiber- 

einkommt, dagegen das wahre Jmperfect durch / 

was mit dem Particip in ing ausgedrückt wird; 

über den wenig beachteten passiven Gebrauch 

dieses Particips, z. ß. I am dressing, über die (wie 

im Lateinischen) nothwendige Unterscheidung des 

passiven vom activen Infinitive, in vielen fällen, 

wo Deutsche und Franzosen den blossen Infinitiv 

setzen, über die Verwechslung von were und was, 

über das schwere to get, über orily und dessen 

Stellung mit not, worin so olt gefehlt wird, über 

die Vorwörter und ihre Unterschiede, z. B. Beside, 

Besides, über die Etymologie der Conjunctionen. 

Manche Regeln konnten vielleicht kürzer gefasst, 

andere vollständiger seyn. Z. B. über den Unter¬ 

schied von who und which, über das fragende what 
(französisch Quel) und which (franz. Lequel), über 

Such mit und ohne a S. 169, wo man nach der 

Regel nicht einsieht, warum das Such a behaviour 
des Herrn Wagners fehlerhaft ist. Auch über no 
und not vermisste Recensent die nöthige Beleh¬ 

rung. Noch bemerken wir, dass Hr. L. mit den 

besten englischen Sprachlehrern den Conjunctiv aus 

der englischen Grammatik verbannt. Die Uebungs- 

stücke sind sehr zweckmässig, selbst für den soge¬ 

nannten Selbstunterricht. Druck und Papier sind 

vortreflich. 

Von demselben Verfasser sind: 

English und German Dialogues. A Guide. Eng¬ 

lische und deutsche Gespräche. Ein Erleichte¬ 

rungsmittel für Anfänger. Nach Perrin. Nebst 

einer Sammlung besonderer Redensarten. Vierte 

verbesserte und vermehrte Aullage. Hamburg 

1817. b. Hoffmann und Campe. VI u. 3o4 S. 8. 

Perrins Dialogen, in England zwölfmal auf¬ 

gelegt, müssen auch in Deutschland einen mehr als 

verdienten ßeyfall gefunden haben, nach der Zahl 

der Auflagen des gegenwärtigen Buches, das eine 

Umbildung derselben ist, zu schliessen. Eigentliche 

verständige und geistreiche Gespräche, dei’gleichen 

wir in andern Sprachen besitzen, findet man hier 

nur wenig; die meisten der sogenannten Dialogen 

sind blosse Reihen von Phrasen, ohne Zusammen¬ 

hang — und wie in N. 55—56. könnten wohl nur 

ganz geistlose Schwätzer sich unterhalten. Andern, 

die eine trefliche Moral enthalten, mangelt doch 

der Gesprächston, denn jeder Sprechende wickelt, 

wie nach einer Harmonia praestabilita, sein 

Pensum ab. Als Vehikel zur Erlernung der eng¬ 

lischen Sprache, namentlich der des gemeinen Le¬ 

bens, ist jedoch dieses Buch gar sehr zu empfeli- 

lon. Den Anfang macht ein Vocabulary (Samm¬ 

lung von Wörtern und Redensarten) S. 1 — 52. 

Dann folgen die Dialogen mit Vorgesetzten Voca- 

beln. Den Beschluss macht eine Sammlung von 

Idiotismen nach Anleitung von Wörtern, Partikeln, 

z. B. Above - About und zuletzt Billets, Einla¬ 

dungskarten und dergleichen. 

Medicinal Verfassung. 

Ideen zu einer allgemeinen Staats - Krankenpflege. 

Jedem Menschenfreunde zur Beherzigung vorge¬ 

legt von C. G. Matschke , Doctor der Arzneywisseu- 

schaft und Wundarzneykunde, königl. preuss. Physikus zu 

Landshut. Landshut 1816. auf Kosten des Vfs. u. 

in Comm. b. Holäufer in Breslau. 2^7 S. 8. 1 Thlr. 

Unsere Literatur ist sehr reich an Vorschlägen, 

wie auch den Armen und vorzüglich den Land¬ 

bewohnern eine tüchtige ärztliche Hülfe auf die 

wohlfeilste und leichteste Art verschaft werden 

könnte. Der Gegenstand ist allerdings einer viel¬ 

seitigen Betrachtung u. warmen Theilnahme werth, 

allein bis jetzt hat noch kein Staat einen Versuch 

gemacht, auch nur einen der unzähligen bekanut 

gemachten Vorschläge in Ausübung zu bringen; 
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dieser Umstand aPein sollte wohl einen Jeden ab- 

schrecken, an der Ausbildung einer Idee weiter zu 

arbeiten , deren Verwirklichung er wohl me sehen 

wird, wenn nicht die Ueberzeugung die schwache 

Hornung nähren könnte, dass eine gegebene Idee 

nie ganz uni ergeht, und dass die öfter gegebene 

Anregung doch wohl endlich die Ausführung des 

Werks unterstützt. Dieser Gedanke allein, und die 

aus seiner Schrift sehr deutlich hervorleuchtende 

Ueberzeugung. dass er es mit dem menschlichen 

Geschlechle in hohem Grade gut meint, mag un- 

serm Verfasser einigen Trost dafür gewähren, 

wenn auch er den Eintritt seiner Ideen ins Leben 

vergeblich erwarten sollte, woran freylich auch 

der Grund einigen Antheil haben wird, dass sie 

nicht, so leicht zu verwirklichen sind, als Hr. M. 

meint. — Die Grundidee, auf die der Verfasser 

seinen Vorschlag weiter ausgebaut hat, ist die, 

dass er die Errichtung einer, unter Oberaufsicht 

des Staats stehenden, Anstalt angibt, in der alle 

unbemittelte Bewohner der Stadt und des Landes 

von besoldeten Aerzlen in ihren Krankheiten be¬ 

handelt und mit Medicin unentgeldlich versehen 

wei den sollen. Die Einrichtung dieser Anstalt gibt 

er auf folgende Art an: Eine Provinz von einer 

Million Einwohner wird in 100 Kreise getheilt, 

deren jeder ungefähr 10 tausend Einwohner um¬ 

fasst, einem jeden dieser Kreise wird ein Kreisarzt 

gegeben , der sämmtliche hilfsbedürftige Kranke 

des Kreises zu behandeln , und daneben die ver¬ 

fallenden Physikatsarbeiten zu besorgen hat; unter 

ihm stehen 5 Chirurgen, Bezirksärzte, die an ver¬ 

schiedenen Orten des Kreises wohnen, diese noti- 

ren die sich meldenden Kranken, referiren täglich 

dem Kreisärzte, begleiten ihn auf seinen Reisen, 

verrichten die kleinem chirurgischen Geschäfte, 

bereiten die von dem Kreisärzte verordneten Me- 

dicamente, und theilen sie an die Kranken aus. 

Unter io Kreisärzten ist Einer Departementsarzt, 

der die Aufsicht über die 9 übrigen führt, an das 

Medicinalcollegium der Provinz berichtet, die Krei¬ 

se bereiset, Bezirksärzte exarainirt etc. Hiermit ist 

zugleich eine Bildungsanstalt für junge Aerzte ver¬ 

knüpft, so dass jeder Kreisarzt einen jungen Mann 

zu sich zu nehmen und als dritten Bezirksarzt zu 

besolden hat, ein Departementsarzt aber einen jun¬ 

gen Arzt, der als Kreisarzt angestellt seyn will, 

zu seinem Gehülfen annimmt. Die Kosten dieser 

ganzen Anstalt werden auf 4oo,ooo Thaler berech¬ 

net; diese sollen nach dem Vermögen der Bewoh¬ 

ner der Provinz aufgebracht werden, und in eine 

besondere Classe fliessen. Dies ohngefähr ist 

der Entwurf unsers Verfassers; unsre Einwür¬ 

fe gegen diesen Plan hier nur mit wenigen Wor¬ 

ten: 1) Ein Kreis von 10 tausend Einwohnern ist 

für einen Arzt unstreitig zu gross; kommen auch 

nur f davon in die Behandlung des Arztes , so ist 

es doch nicht möglich, bey Epidemien, und wenn 

sich nur einigermassen die Zahl der Kranken häuft. 

sie alle zu besuchen, 20 Kranke täglich sind ohn- 

streitig zu wenig, selbst beym günstigsten Gesund¬ 

heitsstande, und bey mehrern Kranken erreicht die 

Anstalt ihre Bestimmung nicht, denn dann können 

jene nur höchst unvollkommen ärztlich behandelt 

werden. 2) An die Anstellung eines eigentlichen 

Chirurgen, der mehr versteht, als Aderlässen etc. 

und als alle seine Routiniers, und eines Geburts¬ 

helfers hat der Verfasser gar nicht gedacht, woher 

sollen sie kommen, und wovon sollen sie belohnt 

werden? 3) Die Steuer, die für diese Anstalt zu 

entrichten ist, ist ohustreitig nicht gering; rechnet 

man von einer Million Einwohner die bedeutende 

Anzahl von Armen und Kindern ab , die nichts 

geben können, so fällt ein ziemlich starker Bey- 

trag auf einzelne Wohlhabende; demohngeachtel 

ist 4) die Besoldung der Medicinalpersonen ziem¬ 

lich gering. Ein Kreisarzt soll 1200 Thlr. bekom¬ 

men , dafür aber hat er Kutsche und Pferde zu 

halten, einen Gehülfen zu besolden, eine Wirt¬ 

schaft zu Hause zu führen, sich selbst aber täglich 

im Gasthofe zu beköstigen, endlich bedeutende Ab¬ 

gaben zur Pensionskasse, Bibliothek zu entrichten; 

dazu kommt, dass er von allem gebildetem Um¬ 

gänge sich trennen muss, keine Zeit zum Studiren 

behält, und einen sehr beschwerlichen Dienst hat 

den er bey herannahendem Alter schon verlassen 

muss, um sich nun mit einer spärlichen Pension 

zu begnügen. Endlich aber ist 5) die Errichtung 

der vorgeschlagenen Anstalt deswegen mit den be¬ 

deutendsten Schwierigkeiten verknüpft, weil sie 

nicht den bestehenden Medicinaiverfassungen der 

verschiedenen Länder möglichst angepasst ist, son¬ 

dern dieselben vielmehr zerstört. Obgleich der 

Verf. vorzüglich für den preussischen Staat seineu 

Plan ausgearbeitet hat, so würde derselbe doch nur 

erst dann realisirt werden können, wenn die Stel¬ 

len der Kreis-Physiker und Medicinalräthe in den 

Regierungen aufgehoben worden wären, die nun 

ein Heer von Medicinalpersonen ersetzen müsste, 

das mannichfaltige Unordnungen in den Gang der 

Verwaltung bringen würde. 

Deutsche Specialgeschichte. 

Grundriss der Geschichte des Königreichs Baiern 

zum Gebrauche für Schulen. Von Joseph Anton 

Eisenmann, Prof, der Geschichte und Erdbeschreib, im 

Kön. Baier. Kadetten - Corps, Hofbeneficiaten, und ordentl. 

Mitgl. der kameralistisch - Ökonom. Gesellsch. in Erlangen. 

München b. Fleischmann. XVIu. 258 S. 8.(20 Gr.) 

Wenn gleich in den letzten ein und dreyssig 

Jahren mehrere zum Theil vortrefliche Schriften 
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über die Geschichte Baierns erschienen sind: so 

schien es doch dem Herrn Verfasser des angezeig¬ 

ten Grundrisses nicht überflüssig, ein Lehrbuch 

zum Behuf des Jugend - Unterrichts auszuarbeiten, 

um in den Gemüthern der heranvvachsenden Staats¬ 

bürger, durch die genauere Bekanntschaft mit der 

vaterländischen Geschichte, einen edeln Gemein¬ 

geist und Patriotismus zu erwecken u. zu beleben. 

Er machte es sich daher zum Gesetz, die aufge¬ 

führten Begebenheiten in einem solchen Zusam¬ 

menhänge darzustellen, dass es dem aufmerksamen 

Lehrling der Geschichte leicht würde, die Verket¬ 

tung derselben mit einem Blick zu überschauen, 

die merkwürdigen Veränderungen und Personen 

richtig zu würdigen , und auf diesem Wege sich 

Menschen- und Weltkenntnis zu erwerben. Sollte 

ihm auch die Ausführung dieses gut angelegten 

PI aus, die er sich durch den aphoristischen Vor¬ 

trag der erzählten Thatsachen nicht nur merklich 

erleichtert, sondern auch zugleich für die Reich¬ 

haltigkeit seines VLerks an Raum gewonnen haben 

würde, nicht vollkommen gelungen seyn: so muss 

Rec. dennoch seinem verdienstlichen und überall 

sichtbaren Bestreben, das sich vorgezeichnete Ideal 

zu erreichen, alle Gerechtigkeit wiederfahreu las¬ 

sen. Das Ganze zerfällt in sieben Perioden, deren 

jede mit einem kurzen Ueberblick des Umfangs 

und der Grenzen Baierns beginut, und mit Nach¬ 

richten von den Denkwürdigkeiten der Verfassung 

uud Cultur beschliesst. Erste Periode. Von der 

Zeit der ältesten Bekanntschaft mit den Bojoariern, 

bis zur gänzlichen Unterwerfung derselben unter 

den Scepter der Franken 788 Jahre n. C. G. (S. 1 

— 57.) Hier scheint Hr. E. die Einverleibung mit 

der Unterwerfung Baierns zu verwechseln. Zweyte 

Periode. Von der Zeit gänzlicher Unterwerfung 

der Bojoarier unter den Scepter der Franken, bis 

zum Wechsel Baierischer Regenten aus verschiede¬ 

nen Häusern (S. 38 — 58.). Dritte Periode. Vor 

der Zeit des Wechsels baierischer Regenten bis 

zur Regierung des Wittelsbachischen Hauses über 

Baiern (S. 58 — 85.). Vierte Periode. Vom An¬ 

fänge der erbeigeuen Regierung des Wittelsbachi¬ 

schen Hauses bis zur Trennung der pfälzischen 

Länder von Baiern (S. 86—102.). Fünfte Periode. 

Von Trennung der pfälzischeu Länder von Baiern 

bis zur Einführung der Alleinregierung in Baiern 

von 1829 bis i5o8 (S. 100 — 120.). Sechste Perio¬ 

de. Von der wieder eingeführten Alleinregierung 

bis zur Wiedervereinigung der Pfalz mit Baiern 

(S. 124 —162.). Siebente Periode. Von der Wie¬ 

dervereinigung der pfälzischen Länder mit Baiern, 

bis aut die neuesten Zeiten (1816. S. 162 — 256.). 

Bey einer künftigen neuen Auflage seines Buchs 

wird der Herr Verfasser gewiss bemüht seyn, ei¬ 

nige Unrichtigkeiten, wie z. B. S. 194, wo er die 

Einführung des Christenthums in einem Theil von 

Franken erst mit und nach dem Jahre 1007. be¬ 

ginnen lässt, zu verbessern, und die hin und wie¬ 

der mangelnde Chronologie merkwürdiger Bege¬ 
benheiten nachzutragen. 

Kurze Anzeige» 

Recueil de pieces particulieres qui onl trait ä la 

chute de Napoleon Buonaparte. Par le Cheval. 

Jacobi, Membre du Conseil de gouvernement de S. M. 

Prussienne dans les prorinces du Bas Rhin, ancien Depute' 

du Departement de la Roer au Corps legislatif de France, 

President du consistoire general d’Augsbonrg a Cologne et 

Membre de la Legion d’honneur. l8l5. 62 S. 8. 

Es wäre Schade, wenn diese wenigen Bogen 

sich unter der Flut von Schriften über die Ge¬ 

schichte jener merkwürdigen Tage ganz ver¬ 

lieren sollten. Während De Pradt’s Precis histo- 

rique sur la restauration de la royaute en France 

uns das unangenehme Schauspiel einer Dienerschaft 

gibt, welche nur darin wetteifert, ihren bisherigen 

Herrn und Meister zu verlassen und zu verrathen, 

sehen wir hier einen wackern Deutschen, wie er 

sich selbst an den gefürchteten Mann wendet, und 

unter starken Wahrheiten, ihn beschwört, bey sei¬ 

nem Glauben an eine andere Welt, der Stimme 

seiner Völker Gehör zu geben — und Frieden zu 

machen. Er hat den Muth, ihm zu sagen: dass 

man in Paris ihn einen umgekehrten Erlöser nenne, 

denn wie der Heiland sich allein für alle geopfert 

habe, so opfere Napoleon j4lle für Einen Einzigen. 

Er sagt ihm, die f^erzweißurig herrsche von der 

Newa bis zum Tajo, und die Franzosen litten mehr 

als ihre Feinde, denn sie hätten dabey das Gefühl, 

ohne Noth und ohne Nutzen fremde Hütten ver¬ 

wüsten zu müssen, und fürchteten die nahende iVe- 

mesis. Dies schrieb der Verf. am 1. Jul. i8i3. an 

Napoleon nach Dresden; er schickte Abschriften 

dieses Briefes an Cambaceres und an Lebrun, und 

er hatte noch am 19. März i8j4. eine merkwürdige 

Unterredung mit Joseph Bonaparte zu Paris über 

diesen Gegenstand, ln der Sitzung des gesetzgeben¬ 

den Corps am 3. Apr. i8i4, wo noch die grosse 

Mehrheit vor Napoleon zitterte, war er der einzi¬ 

ge , welcher das Wort verlangte, und indem er 

seine Collegen an die Heiligkeit des Eides erinnerte, 

welchen sie Napoleon geleistet, diesen durch Na¬ 

poleons tyrannische Regierung u. eigne Treulosig¬ 

keit für gelöst erkläite. — Uebrigens hatte N. jenes 

Schreiben wohl empfangen, und welchen Eindruck 

es auf ihn, freylich vergebens, gemacht, bewies er 

dadurch, dass er in seiner berühmten Rede an das 

gesetzgeb. Corps, am x Jan. i8i4. noch auf dasselbe 

hindeutete. Auch diese Rede, welche der Vf. mit 

anhörte, findet sich hier, so wie er sofebe aus dem Ge¬ 

dächtnis unmittelbar nach jener Audienz niederschi'ieb. 
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- und Hircliemvesen. j 

Vertraute Briefe über Christenthum und Prote¬ 

stantismus hey der dritten Jubelfeyer der Luthe¬ 

rischen Reformation geschrieben. Von Dr. F. 

A. Klein, Privatdoc. der Phil. Collab, Minist, und der 

Grossherzogi. latein. und mineralog. Societat zu Jena Mit- 

gliede. Jena, bey Friedrich Mauke. 1817. XXI. 

582 S. 8. 1 Rthlr. 8. gr. 

Ob sich gleich der Verf. in der Vorerinnerung 

darüber zu rechtfertigen sucht, dass er vorliegen¬ 

de Schrift unter dem Titel: vertraute Briefe, er¬ 

scheinen lasse, so können doch die angeführten 

Gründe der Kritik unmöglich gniigen, indem sie 

statt Briefen, Abhandlungen findet, die durch 5o. 

4o Seiten ununterbrochen fortlaufen und in wel¬ 

chen der Briefton nur hier und da angedeutet ist. 

Noch weniger kann sie diese Aufsätze deswegen 

vertraute Briefe nennen, weil sie sich, wie Hr. 

K. erklärt, von modischer Künstelei und Ziererei 

entfernen, weder das Gewand einer toll geworde¬ 

nen Prosa, noch der neuesten Mystik an sich tra¬ 

gen und den Unwillen des Verfs. über manche 

Dinge ohne Zurückhaltung aussprechen. Doch wir 

wollen nicht bey dem Titel einer Schrift verwei¬ 

len, deren Zweck dahin gerichtet ist, den Geist 
einer christlichen Liebe gegen Andersdenkende wei¬ 
ter zu verbreiten, auf den gegenwärtigen Zustand 
unsrer Kirche aufmerksam zu machen, gewisse 
zum Theil schon bekannte, aber nicht sattsam be¬ 
herzigte TVahrheiten zu noch allgemeinerer Kunde 
zu bringen und in der "Leit Befangene zum wah¬ 
ren TVesen des Protestantismus zurückzuführen. 

Die Gegenstände, über welche sich der Verf. zu 

diesem Ende verbreitet, sind folgende: I. Allge¬ 
meine einleitende Betrachtungen über die neueste 
theologische Aufklärung. II. Das IVesen der Re¬ 
ligion. III. Offenbarung und Christenthum. IV. 
Protestantismus. V. Symbolische Bücher. VI. 
Basis des Protestantismus. VII. Beurtheilung des 
Protestantismus nach dieser Basis. VIII. Fort¬ 
setzung. IX. Prinzip des Protestantismus für un¬ 
sere Zeiten. X. Vereinigung der kirchlichen Par¬ 
teien. XI. Reformen des Cultus und des geistli- 

Ersttr Band. 

chen Standes. XII. Fortsetzung. Als Beylage sind 

noch einige an einander gereihte Aussprüche Lu¬ 
thers hinzugefügt. Wer nun auch mit den An¬ 

sichten des Verf. nicht durchgängig einverstanden 

ist, wird dennoch seine Schrift nicht ohne Inter¬ 

esse lesen, die zwar nichts Neues enthält, aber 

sich durch eine glückliche Auffassung und Zusam¬ 

menstellung des Bekannten empfiehlt. Hr. K. ge¬ 

hört übrigens in die Classe der Rationalisten, die 

es mit den Supernaturalisten nicht verderben wol¬ 

len oder vielmehr Rationalismus und Supernatura¬ 

lismus nicht nur für vereinbar, sondern für un¬ 

zertrennbar ansehen. Diese irrige Meinung, wel¬ 

che der ganzen Schrift die Farbe gibt, zu bestrei¬ 

ten, würde Rec. über die Grenzen seines Gebiets 

hinausführen. Folgende Stelle möge jedoch den 

Leser mit der Ansicht des Verf. näher bekannt 

machen. Wollen wir demnach, h. e. S. 181. nicht 
bey der Oberfläche stehen bleiben, sondern nach 
dem höchsten und letzten Bewegungsgrunde, war¬ 
um Luther eben so und nicht anders dachte, und 
handelte, forschen, so müssen wir zu gestehn, dass 
der von ihm ausgeübte Protestantismus eigentlich 
Rationalismus war. Für ihn galt ja das Ansehen 
des Unfehlbaren nicht mehr, er musste allso nun 
auf eignen Füssen stehen und sich an die Aus¬ 
sprüche seiner eignen Vernunft halten. Diese hielt 
er für eben so gut, als die der katholischen Vä¬ 
ter war und darum forschte und prüfte er nun 
und clas Resultat seiner Untersuchungen, war die 

Annahme einer ausserordentlichen Offenbarung. Aber 
nicht auf dieses Dogma selbst gründete er zu¬ 
nächst die neue Kirche; diese entstand einzig nur 
dadurch, dass er die Fesseln der Unfehlbaren zer¬ 
brach und das irdische Richtei amt seiner Ver¬ 
nunft übertrug, welche jedoch dasselbe nach sei¬ 
nem ganzen Umfange nur so lange verwaltete, 
bis er die höchste Auctorität einzig und allein der 

heiligen Schrift beylegte. 

Ueber die zweckmässigen Mittel zur Wiederher¬ 

stellung einer fleissigern Benutzung des öffent¬ 

lichen Gottesdienstes. Von /. H. Fritsch, Ober¬ 

prediger zu Quedlinburg. Magdeburg, bey W. Hein¬ 

richshofen 1817. 8. S. 191. (16 gr.) 
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Offene Nachricht und Bitte an die gesammte.pro¬ 

testantische Geistlichkeit Deutschlands. Von Lud¬ 

wig Pflaum, Pfarrer. Nürnbergs bey-.Riegel und 

Wiessuer. 1817. 8. S. 70. (8 gr.) 

\Venn es mit Klagen, Wünschen und Vor¬ 

schlägen gethan wäre, so müsste die gesunkene 

Religiosität und insonderheit der von so Vielen 

verschmähte öffentliche Cultus sich bereits wieder 

eine Achtung erworben haben, die nichts zu wün¬ 

schen übrig Hesse. Seit Jahren zählte nämlich je¬ 

der Messkatalogus eine Menge von Schriften, die 

diese Angelegenheit zum Gegenstände hatten. Gleich¬ 

wohl haben diese zahlreichen Stimmen sehr we¬ 

nig ausgerichtet, und kaum halbe Massregeln sind 

es, die man hier und da genommen hat, um ein 

neues religiöses und kirchliches Leben hervorzu- 

bringen. Wundern muss man sich daher, dass 

sich noch immer Männer finden, die Zeit und 

Krähe darauf verwenden, Mittel zur Verbesserung 

des Religions - und Kirchenwe^ons aufztifmden und 

zu empfehlen und das, was hierüber bereits ge¬ 

sagt ist, zu wiederholen, Zu erweitern und zu ver¬ 

stärken. Die Verf. obiger Schriften schliessen sich 

an die Reihe dieser Männer an und setzen mit be¬ 

harrlichem Muthe und Eifer ihre schon früher 

begonnenen Bemühungen fort. 

1. Hr. Fr., der in einer frühem Schrift, die den 

Titel führt: oh die Predigt odei' der Prediger, 

oder was sonst Schuld an dem Verfall des öffent¬ 
lichen Gottesdienstes sey? allgemeine Vorschläge 

zur Wiederherstellung eines fleissigern und wirk¬ 

samem Kirchenbesuchs gethan und angedeutet hat, 

was in dieser Hinsicht geschehen soll, zeigt nun 

in vorliegender, wie es geschehen soll und ertheilt 

hierzu bestimmtere \ orschläge. Die Mittel, wel¬ 

che nach seinem Dafürhalten angewendet werden 

müssen, sind theils äussere, theils innere. Die 

äussern sind dein Verf. die, welche unmittelbar 
dazu wirken und bestehen durchaus in kirchlichen 

Vorschriften, welche zu erneuern sind und über 

deren Befolgung ernstlich gehalten werden muss. 

Die innerri Mittel wirken nur mittelbar und bezie¬ 

hen sich theils auf eine äussere und innere Ver¬ 

besserung des ganzen Predigerslandes und seine 

Verhältnisse, theils auf Verbesserung des innern 

Gottesdienstes selbst und eine würdigere Art, ihn 

zu feiern, theils auf verschiedene Anstalten, die 

das\alles mehr und mehr befördern können. So 

viel Gutes und Zweckmässiges nun auch H. Fr. 

über die äussern Mittel, über die Abfassung einer 

allgemeinen Kirchenordnung für das ganze protest. 

Deutschland, über die Einrichtung dieser Kirchen¬ 

ordnung u. s. w. sagt, so stösst man doch auch 

auf manche Vorschläge, die dein Geiste der Zeit : 

nicht angemessen find und deren Ausführung, wo , 

nicht hier und da ganz unmöglich, doch mit sehr j 

grossen Schwierigkeiten verknüpft seyn würde. Wenn 

er 2. B. mit Recht alle Zwangsmittel zum fleissi¬ 

gern Besuch des öffentlichen Gottesdienstes ver¬ 

wirft und freundlich ernste Vorstellungen empfiehlt, 

so lässt sich dieses Mittel in 'grossen Städten gar 

nicht anwenden, wo ..Tausende leben, die mit,den 

Predigern in gar keine Berührung kommen und die 

freundlichsten Vorstellungen sehr unfreundlich auf¬ 

nehmen -und abweisen würden. Eben so kann von 

Milderung der Abgaben, wenn dieser auch hier 

am rechten Orte Erwähnung geschähe, wohl am 

wenigsten zu einer Zeit die Rede seyn, ■sfco die 

meisten Regierungen durch mehrjährige Kriegs- 

notfi in Schulden gerathen, statt von den gewöhn¬ 

lichen Abgaben erlassen zu können, ausserordent¬ 

liche zu fordern genöthigt sind. Nicht weniger 

dürfte der Vorschlag zur Beförderung des eheli¬ 

chen und häuslichen Lebens, unter die unausführ¬ 

baren zu zählen seyn, dass jedem Manne, der in 

einem hinreichend besoldeten Amte steht oder Ver¬ 

mögen besitzt und nicht heyrathet, die Hälfte sei¬ 

ner Besoldung gestrichen und andern Verehlichten 

bey geringere) Besoldung zugelegt, jeder Unver- 

ehlichte aber, der ein ausschweifendes Leben fuhrt, 

gänzlich vom Amte entfernt werden solle. Was 

von den äussern Mitteln gilt, die H. Oberpr. Fr. 

in Vorschlag bringt, das gilt auch von den innern. 
Auch hier gesellen sich zu manchen trefflichen 

Rathshlägen, manche unreife oder nicht ganz ge¬ 

diegene, und das Streben des Verf., etwas Voll¬ 

endetes zu leisten, hat ihn hier und da in das Ge¬ 

biete des Kleinlichen gerathen lassen. 

Mit weniger Umsicht und Vollständigkeit, aber 

mit gleicher Wärme behandelt 

2. Hi'. Pf. Pfl. denselben Gegenstand. Er tlieilt 

zuerst der protestantischen Geistlichkeit, sein an 

alle Regenten evangelischen Glaubens erlassenes 

Schreiben mit, in welchem er diesen Fürsten fol¬ 

gende Bitten ans Herz legt: I, die durch Jahr¬ 
märkte, Treibjagden, PVciffenabwigen, gerichtli¬ 
che Vorladungen u. s. w. entweihte Würde des 
Sonntags wieder herzustellen$ II, der gesunke¬ 
nen Sittlichkeit auf zuhelfen und daher vornemlich 
dem leichtsinnigen Spielen mit dem Eide vor Ge¬ 
richt , der zu grossen Nachsicht gegen das La ter 
der Unzucht und dem furchtbaren Lotto zu steu¬ 
ern ; III, die sittlich religiöse innere Würde der 
Geistlichen und ihre moralische Wirksamkeit von 
aussen, dadurch zu befördern. dass alle offenbar 
lasterhafte Mitglieder aus diesem Stande ansge- 
stossen, nur Jünglinge, die durch Geist und Herz 
ihren Beruf zu demselben beurkunden, auf genom¬ 
men, besondere moralisch religiöse Bildungsan¬ 
stalten gestiftet oder die vorhandenen S hulanstal— 
ten und Academien zur Erreichung dieses Zwecks 
verbessert und Sittengerichte angeordnet werden; 

IV, eine kirchlich bestätigte Revision der Lu¬ 
ther sehen Bibelübersetzung zu veranstalten; 
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den, nach dem XF7. Art. der Bundesacte gefass¬ 
ten Beschluss, den Zeiibediiifnissen gemäss, .sw 

erneuern und zu bestätigen. Wenn nun aucli Rec. 

un( fleh Ansichten des V ei f. nicht überall einver¬ 

standen ist, so lässt er doch dem männlichen Ma¬ 

the und frommen Eifer, mit welchem er sich über 

di se Funkle erklärt, gern Gerechtigkeit wieder- 

fahien. Nui hätte er seinen Blick mehr erweitern 

und über den nächsten Kreis, in welchem er lebt, 

erheben sollen. Dann würde er bey dem leichtsinni¬ 

gen Spielen mit dem Eide vor Gericht, der Accise, 

als einer zu Meineiden verleitenden und der Sittlich¬ 

keit gefährlichen Anstalt gedacht; er würde dem 

furchtbaren Lotto, die Lotterie an die Seite gesetzt; 

er würde den Regenten zu bedenken gegeben haben, 

dass sie dem Aufblühen eines neuen religiösen und 

sittlichen Lebens offenbar entgegen wirken, wenn 

sie zu viel auf die Stärke des Arms rechnen und ihre 

Jünglinge und Männer ohne Unterschied, in ganze 

oder halbe Soldaten verwandeln; er würde endlich 

die 60 nöthige Reform der Volksschulen, durch An¬ 

stellung anständiger besoldeter und würdigerer Leh¬ 

rer nicht ganz unbeachtet gelassen haben. Doch H. 

Pfl. wendet sich, nachdem er sein Schreiben an die 

Regenten evangelischen Glaubens dargelegt hat, an 

seine Amtsgenossen mit der Bitte, ihr kraftvolles 

Streben mit seinen schwachen Versuchen zu vereini¬ 

gen und weist diejenigen, die ihm vorwerfen, dass 

er Gebrechen erblicke, wo keine sind, oder die Sa¬ 

che übertreibe, auf D. Philipp Jacob Spener, als 

seinen Sachwalter hin, aus dessen theologischen Be¬ 

denken er Stellen anführt, welche den grössten Theil 

seiner Schrift füllen. Rec., der den Verf. auch nicht 

von aller Uebertreibung freysprechen kann, ehrt 

das Andenken Speners, ist aber überzeugt, dass sich 

dieser mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Zeit, 

über manche Dinge jetzt anders äussern und die vor¬ 

handenen Uebel mit Waffen bekämpfen würde, die ; 

der Zeitgeist fordert. . ] 

Homiletik. 

Vorarbeiten zu Kanzelvorträgen über die Leidens¬ 

geschichte nach dm vier Evangelisten von T. 

L. Helmricht, Adjunct. Minist, n. Rector zu Dobri- 

lugk. Leipzig, bey Barth 1816. 8- 976 S. 

Die Anlage dieses Werkes ist unläugbar sehr 

zweckmässig. Der Verf. legt nemlich keine der 

gewöhnlichen Leidensgeschichten zum Grunde, wel¬ 

che, aus den Erzählungen sämmtlicher Evangeli¬ 

sten zusammengefugt und nur in einzelne oft sehr 

willkülirliche, oft ziemlich unfruchtbare Abschnit¬ 

te vertheilt, in den öffentlichen Kirchenbüchern 

enthalten zu seyn pflegen. Die Zahl dieser Ab¬ 

schnitte ist viel grösser als die der Predigten, wel¬ 

che darüber gehalten werden sollen und können; 

überdiess5 sind diese harmonisirten Erzählungen nicht 

in den Händen der Gemeindeglieder, und so ge¬ 

bricht es diesen au einem festen Anhallungspunk- 

te. Daher war es, wenn auch bey weitem kein 

neuer, doch ein sehr nützlicher Gedanke, dass der 

Verf. die Leidensgeschichte nach jedem Evangeli¬ 

sten besonders abgehandelt, und so vier Jahrgänge 

von Texten gebildet hat, wozu jeder der vier 

Evangelisten das seiner Erzählung Eigenthümliche 

lieferte, so gut es die Oekouomie des Ganzen ge¬ 

stattete. Bey der Auswahl dieser Texte hat er sich 

es übrigens ganz recht zum Gesetze gemacht, dass 

in ihnen der Erlöser auch wirklich als leidend oder 

doch in Beziehung auf sein Leiden sprechend oder 

handelnd dargestellt wird. Auf diese Weise sind 

denn aus jedem Evangelisten 8 Texte zu so viel 

Sonntagspredigten von Estomihi bis Charfreytag aus- 

gehoben, so dass in vier Jahren eine recht prag¬ 

matische Behandlung der Leidensgeschichte vollen¬ 

det und doch zugleich in jedem Jahre ein abge¬ 

schlossenes Ganzes gegeben wird. Und dem Pre¬ 

diger selbst wachst dadurch der nicht unbedeutende 

Vortheil zu, dass er einen vierjährigen Wechsel 

des Stoffes gewinnt, indem jeder Jahrgang andere 

Punkte heraushebt und die Texte sich nur von 

fern berühren; auf keine Weise aber wiederholen. 

Freylich mussten bey der Beschränkung auf 

nur acht Texte aus jedem Evangelisten viele sehr 

bedeutende Winke und fruchtbare Umstände über¬ 

gangen werden. Diese verlegt der Verf. daher auf 

die in der Fastenzeit überall gewöhnlichen Wo¬ 

chenpredigten. Zu diesem Behufe hat er sie nach 

der Verwandtschaft ihres Inhalts unter acht Clas- 

sen [gesammelt, deren jede wiederum acht Texte 

enthält, die aus sammtlichen Evangelisten genom¬ 

men sind. Sie beziehen sich auf das Benehmen 

des Volkes, der Gegner, der Schüler und Freun¬ 

de Jesu, des Petrus, des Verräthers Judas, eini¬ 

ger anderer mit ihm in Berüliruung kommenden 

Personen, des Pilatus, und auf einzelne, beson¬ 

ders merkwürdige Umstande der letzten Tage Jesu. 

Diese Uebersicht des Inhalts muss, wie Rec. 

glaubt, seine Behauptung von der Zweckmässig¬ 

keit in der Anlage dieser Hülfsschrift völlig recht¬ 

fertigen. Sie ist ganz dazu gemacht, einen Predi¬ 

ger zu einer verständigen und fruchtbaren Benu¬ 

tzung der Fastenzeit zu leiten, und sich selbst ei¬ 

nen zweckmässigen Passionscyklus zu enlweifen. 

Um so schmerzlicher ist es dem Rec., dass die 

Ausführung seiner Ueberzeugung nach für weniger 

zweckmässig angesehen werden darf. Der V. gibt 

neml. zu den 4 Jahrg. von Texten für die Sonntage 

nun auch Entwürfe zu S ortiägfüi darüber und zwar 

jedesmal sechs, und noch überdiess mit voiistkndi- 
ger Angabe des Gedaukeugangs in der Ausführung 
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jeder einzelnen Abtheilung. — Ueber den Gehalt 
dieser Entwürfe selbst spricht er mit einer ihn eh¬ 
renden Bescheidenheit: denn sie sind grÖsstentheils 
im Ganzen gar nicht zu den misslungenen und ver¬ 
fehlten zu zählen. Indessen ist es auch gar nicht 
zu verwundern, wenn bey dem Herkulischen Un¬ 
ternehmen, in einer fortgehenden Schöpfung vier 
mal acht und vierzig Entwürfe zu liefern, (die 
denn doch nur in einem bestimmten Kreise sich 
bewegen können) die Kraft hier und da ennatlete. 
Die acht Jahrgänge von Texten zu Wochenpredig¬ 
ten hingegen hat der Verf. nur in einem Anhänge 
von sieben Seiten ohne den geringsten Fingerzeig 
zur weitern Behandlung zusammengedrängt; und 
doch wären gerade hier Andeutungen zur Ausfüh¬ 
rung recht sehr zweckmässig gewesen. Freylich 
aber wäre dadurch der bedenkliche Schade, an dem 
das Buch ohnedem schon gefährlich leidet, ganz 
unheilbar geworden.* die Ueberweitläuftigheit. Das 
unentbehrliche ne quid nimis hat der Verf. ganz 
vergessen, und es ist zu bedauern, dass er da¬ 
durch selbst die Veranlassung gegeben hat, wenn 
das Gute, das sein Buch hätte stiften können, nur 
gering seyn wird. Denn wie wenige Prediger wer¬ 
den geneigt seyn, ein so theures Buch zu einem 
Zwecke zu kaufen, für den es wohlfeilere und 
nichts weniger als verwerfliche Hülfsmiltel in Men¬ 
ge gibt, und zu dessen Erreichung die mehrsten 
in sich selbst Kraft genug fühlen werden. Der Ver¬ 
leger müsste denn in gloriam Domini sich in das 
Mittel schlagen, und die 6i Bogen des Buchs durch 
einen Act seiner taxatorischen Machtvollkommen¬ 
heit in 20 verwandeln. 

f Kurze Anzeigen. 

Es gehört zu den Zwecken unsrer Literatur- 
Zeitung, auch auf die mancherley Verirrungen des 
Zeitalters aufmerksam zu machen, und in dieser 
Hinsicht zeigen w ir, da noch nicht Gelegenheit ge¬ 
wesen ist von den verschiedenen Schriften, die 
über die zu Eisenach und auf der Wartburg am 
18. Oct. vor. J. gehaltene Zusammenkunft von Stu- 
direnderi. mehrerer Universitäten, die dasigen Vor¬ 
gänge und ihre Folgen erschienen sind, etwas zu 
sagen, wenigstens folgendes neuestes Schriftchen 

an: 

Selbstvertheidigung des Hofrath Fries über die ihm 

öffentlich gemachten Beschuldigungen in Rück¬ 

sicht der Theilnahme an der auf der Wartburg 

in und bey Eisenach begangenen Feyer des 18. 

Oct. 1817. Mit kleinen Bemerkungen von einem 

seiner grossen Verehrer. Im Jahre des Heils 

1818 auf dem Turnplatz geschrieben. VI. 38 

S. in gr. 8. 

Ob die Selbstvertheidigung des Hrn.Hofr. Fries, 
die sich über drey Punkte, den Sinn seiner bey 

jener Zusammenkunft gesprochenen, im Druck aus- 
getheilten und hier wieder abgedruckten Rede, das 
\ orwisseji desselben um die Bücherverbrennung 
(das eingestanden wird) und die Durchsicht der 
von den Studenten zum Druck beförderten Be¬ 
schreibung und Reden, verbreitet und itzt noch 
einer höhern Cognition unterliegt, mit Wüssen und 
Willen des Verfs. von seinen grossen Verehrern 
herausgegeben worden sey, wissen wir nicht; dass 
der Herausgeber aber ein Mann sey, auf dessen 
Haar das Alter Eis gestreuet habe, glauben wir 
kaum. Es gibt zwar delirirende Greise, und der 
Herausgeber klagt über Husten (der sich vielleicht 
nach dieser Exscreation gemildert hat), und Gicht, 
die traurigen Folgen seiner Jugendkraft, und Gicht 
ergreift manchmal den Kopf und kann Hirnentzün- 
duugen veranlassen; wir erblicken jedoch weit mehr 
Spuren von Jugend in dem Vorwort und den 
Noten, in welchen, unter andern Neuigkeiten, das 
Menschenalter in drey Perioden getheilt wird, Vor- 
Burschen, Burschen (von 15—25 Jahren, allein 
majorenn) und Nach - Burschen, in Ansehung des 
weiblichen Geschlechtes Vor - Burschinnen, Für- 
Burschen (deren Periode so lange dauert, als es 
die Burschen wollen), Nach - Burschinnen; statt 
Religion soll künftig Vernunft, statt Theologie, 
Moral, statt Professor, Lehrbursche, statt Uni¬ 
versität, Vernunft - Turnplatz u. s. w. gesagt wer¬ 
den, und das Alter nach vierzig Jahren heisst die 
Schlacke des Lebens, aus dem das Gold gebrannt ist 
(wenn es anders vorhanden war). Auch wird Hr. 
Hofrath Oken aufgefordert, seinen eigentlichen, 
von ihm veränderten Namen Ochsenfuss wieder 
anzunehmen. 

Versuch eines Umrisses der Hauptgattungen des 

Schlagflusses und ihrer Behandlung. Von Chri¬ 

stian Gottlob Hopfy der Philosophie und Arzneykun- 

de Doctor, kön. Würtemberg. Hofrathe und Oberamts¬ 

arzt in Kirchheim unter Teck. Stuttgart in der J. D. 

Sattlerschen Buchhandlung. 1816. 8. 96 Seiten. 

8 gr. 

Diese Schrift ist schon 1812 in den Annalen 
der Heilkunst erschienen, woraus sie jetzt wieder 
mit einigen Zusätzen des Verf. versehen abge- 
druckl ist. Demjenigen Arzte, der nur etwas ge¬ 
lesen und Falle von Schlagfluss beobachtet hat. 
kann sie wenig Neues gewahren; der angehende 
Arzt aber mag sie mit Behutsamkeit lesen un d ge¬ 
brauchen, damit ihn die einseitigen Ansichten des 
Verfs. nicht zu Irrthümern in seinem Verfahren 

verleiten. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 28- des Februar. 54. 1818. 

Uebersicht der neuesten Literatur. 

Schul- und Erziehungsschriften. 

Durch Gründe unterstützte Behauptung: dass der 
Schulstaud, vorzüglich in unsevn Tagen, wich¬ 
tiger sey, als der geistliche Stand. Eine Ab¬ 
handlung zur Beherzigung für beyde Stände. Von 
J. G. K. Erlangen, Palmsche Verlagshandlung. 
1817. VIII. 126 S. 8. 

Die Absicht des Verfs. ist nicht, tfie Wichtigkeit des 
geistlichen Standes, dem er selbst angekört,, heräbzu- 
setzen, oder sein Ansehn zu vermindern, sondern er 
tvill nur den geistlichen Stolz und die Anmaassung vie¬ 
ler Geistlichen gegen ihre subordinirten Schullehrer be¬ 
zähmen , die Achtung gegen den Schulstand erhöhen 
und befestigen, beyde Stände zu einem harmonischen 
Wirken vereinigen. Ob dies dadurch, dass einer dem 
andern als wichtiger vorgezogen wird, bewirkt werden 
könne, lassen wir dahin gestellt; aber das ist gewiss, 
dass der Maasstab sich schwer findet, nach welchem 
sich die Wirksamkeit jedes dieser Stande genau abmes¬ 
sen lasse. Dass beyde zu den wichtigsten gehören, dass 
sie durch ihre Bestimmung fast gleich wichtig und ehr¬ 
würdig sind, wird im Eingänge bemerkt. Ueberkaupt 
ist hier nur von solchen Geistlichen die Rede, welche 
in genauer Verbindung mit dem Schuistande stehen, 
und denen dieser sübordinirt ist, und nur von Lehrern 
der Bürger- und Land- oder Elementarschulen. Diese 
werden nun verglichen nach dem Umfange ihres Wir¬ 
kens, ihrem Wirkungskreise, ilirem Gegenstände, ih¬ 
rem Zwecke oder ihrer Bestimmung, ihrem Einfluss auf 
Bildung und Staat, und ihrem Verhältnis zu einander. 
Daraus wird das Resultat gezogen: der Schulstand ist 
die Basis und die Bedingung des geistlichen Standes, 
und also wichtiger. Deswegen soll nicht ^er Schul¬ 
stand über den geistlichen erhoben, oder seiner Auf¬ 
sicht entzogen werden. Die grössere Wichtigkeit de£ 
Schulstandes wird nun noch aus seinem Umfange, und 

seiner Wirksamkeit, dem Aufwand von Zeit, Mühe und 
Geduld, den er fordert, dem vielseitigem Einflüsse, 
den er hat, gefolgert; die Sorge des Staats, diesen 
Stand mehr emporzuheben, und ihn wirksamer zu ma¬ 
chen, gerühmt; Charakterzüge einzelner Mitglieder bey- 
der Stände aufgestellt, Folgerungen für beyde Stände 
dai.-us gezogen, und ihnen harmonische* Wirken em¬ 
pfohlen. Als Anhang sind zwey Predigten beygefugt, von 

Erster Band. 

denen die erste über Jer. 7, 26 — 28. die Frage: ob die 
grosse Veränderung der Dinge in den neuesten Zeiten 
auch eine günstige Veränderung im herrschenden Zeit¬ 
geiste diervorgebracht habe, verneinend beantwortet, in¬ 
dem 1) die Beschaffenheit des herrschenden Zeitgeistes 
dargestellt, dann 2) die Ursachen erwogen werden, wel ¬ 
che den günstigen Einfluss der Zeitereignisse auf den 
Zeitgeist schwächen. Die zweyte aber über Ephes. 5, 
i5—21. untersucht, wie das Leben des Menschen und 
des Christen als Leben im Geist und in der Wahrheit 
beschaffen seyn müsse? 

Schulreden liehst einigen kleinen Schulschriften. 
Von Wilh. Heinr. Seel, der Phil. Docter, Direct*/- 

(denn so will der Verf. die ursprünglich latein. Endungen 

geschrieben haben, wogegen Herr CR. Petri sich schön er¬ 

klärt hat) u. Oberlehrer der Musterschüle zu Frankf. a. M. 

Heidelberg, bey Mohr u. Winter. 1317. 262 S. 
in 8. ohne die Vorr. u. Dedic. 

Den Vf. verpflichtet sein Amt, die jährlichen Prü¬ 
fungen mit einer Rede zu eröffnen und zu sckliessen. 
Da er dazu interessante Materien gewählt' und mit Bey- 
ffII jlfr Zuhörer ausgefuhrt hatte, so wurde ihre Öffent¬ 
liche Bekanntmachung gewünscht, zu der der Vf. sich 
um so lieber entschloss, da er auf diöse Art seine 
Gedanken und Ansichten auch andern Schulmännern 
mittheilen konnte. Dass er sich in der Wahl und Be¬ 
handlung der Gegenstände nach dem sehr gemischten 
Publicum, das er hatte, liebten musste, war natürlich. 
Die sechszehn Reden und Aufsätze dieser Sammlung 
behandeln folgende Gegenstände. 1) Das Schöne im 
Berufe des Lehrers (indem er ip einer Welt voll Lie¬ 
be, voll Glauben und Vertrauen' wirkt). 2) S. 11. Das 
Schötie im Leben der Kinder (in Ansehung ilifei Glau¬ 

bens, ihrer Liebe, ihrer Wahrheit, ihrer Freude). 3) 
S. 25. Zweck der Prüfungen in der Musterschüle (dass 
gezeigt werde, was. die Schule lehre, wie sie es lehre, 
und wohin es der Schüler 1 rj derselben briugen köiiirc). 
•i) S. 35. Warum verschmäht die Musterschüle Decla- 
mationen und Preisaustheilungen beyr ihren Prüfungen? 
(um nicht Kinder und Aeltern von der Hauptsache ab¬ 
zuziehen, um die Kinder nicht zur Dreistigkeit, Zie- 
rerey und Affectation anzuführen — man vergase nicht, 
dass der Verf. in einer grossen Stadt sprach — aber 
es lasst sieh doch noch manches für die Redeübun- 
gen sagen). 5) S. 45. Die Schule ist Schule der Tu- 
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gern! und Lebensweisheit (mit Beantwortung des Ein- 

Wiirfs, dass das ßeysammenseyn so vieler Kinder in 

der -Schule, ihre Tugend in Gefahr bringe), 6) S. 5j. 

Soll in der Musterschule von nun an noch die fran¬ 

zösische Sprache gelehrt werden? (im Juny'TST#. ge¬ 

sprochen, als so viele Schroyer ihre Stimme dagegen 

ersehalten Iresseu). Wie jeder verständige Deutsche 

beantwortet der Verf. die Frage mit Jet, und parodirt 

eine Stelle Schillers also: 

Herzlich ist mir das Franzthum zuwider, doppelt zuwider 

Ist inir’s , weil es so viel Schwatzen von Deutschheit ge¬ 

macht ! 

Wie? Du hassest die Deutschheit? — Ich wollte, wir übten 

sie Alle, 

Und so spräche, will’s Gott! ferner kein Mensch mehl' 

, . .1 1 f . davon. 

7) S. 77. Dass und wie Schule und Aeltern ihrem Wir¬ 

ken Einheit und Zusammenstimrnung geben müssen. 

(Auf die Bildung des jungen Menschen wirken drey 

Hauptki alte; Aeltern, Schule; und'die übrige Aussen- 

welt! Diese müssen in eine solche Uebereinstimmung 

und Verbindung gebracht werden, dass sie sich unter¬ 

stützen, nicht ihre Wirkungen zerstören). 8) S. 97. 

Des Lehrers Wirken im Glauben, nicht im Schauen. 

(In dem scheinbar Undankbaren des Berufs der Jugend¬ 

bildung liegt gerade das Hohe und Himmlische dessel¬ 

ben, der uneigennütziges Wirken fordert). 9) S. 109. 

Wie soll der Lehrer die erwachte Lust, reines Deutsch 

zu sprechen, benutzen? (und dieser Lust, diesem Ei¬ 

fer, bey der Jugend eine rechte Pachtung geben?) io) 

S. 121. Der letzte Zweck alles Lehrens’ und Lernens. 

(Dieser Endzweck ist nicht das Fortkommen in der 

Welt, sondern: den Menschen in den Stand zu setzen, 

die Welt, die Natur, das Leben und dessen Bedeutung, 

die Menschen und sich selbst, und durch dies alles 

und in diesem allen Gptt und seinen Willen immer 

besser verstehen zu lernen). 11) S. i35. Was fordert 

unsere Zeit von AeJtern und Lehrern, um die Wur¬ 

zel unserer erduldeten zwanzigjährigen Leiden auszu- 

rotten? (Wiederherstellung der ehemals gesunkenen, 

fast untergegangenen, Gottesfurcht, der ehrfurchtsvol¬ 

len Scheu vor Gott). 12) S. i55. Würdigung der er¬ 

neuern Versuche, die deutsche Sprache von fremden 

Wörtern zu reinigen, Vorlesung im Frankf. Museum 

1810. ( F.s werden einige Vorsichtsmaassregeln aufge¬ 

stellt, um nicht durch einen zu raschen Reinigungs- 

pi-ocess die deutsche Sprache zu beeinträchtigen, und 

sie in ihren Rechten zu kränken). i3) S. 173. Die 

Schvde nützt dem Kinde in dem Grade, als es Achtung 

vor derselben hat (bey Uebernahme der Oberlehrer¬ 

stelle 1810. geschrieben, durch Erfahrung und psycho¬ 

logische Gründe erwiesen). i4) S. 191. Ueber die 

Vorzüge öffentlicher Schulen als Unterrichtsanstalten, 

Einladungsschrift 1811. (Zuerst werden drey Ursachen 

des so starken Vorurtheils gegen öffentliche Schulen 

angegebmi und beantwortet, dann dargethan, dass in 

ihnen das einzige wahre Ziel alles Unterrichts, den Men¬ 

schen leben zu lehren, am sichersten und gewissesten 

erreicht werden kenne). 15) S, Ueber öffentliche 

’ 

Schulptiifungen, ein Versuch zu richtigerer Bestimmung 

ihres Zwecks, Einladungsschrift r8 15. (veranlasst durch 

eine ganz eigne Aufforderung. Es werden diese .Schul¬ 

prüfungen von andern genau unterschieden, uni ihr 

Zw'eck''dahin bestimmt [wie schon in der obigen Rede], 

dass sie nicht blos Prüfungen der Schüler, sondern auch 

der Schule seyn sollen). 16) S. 283. Wann ist' Nach- 

hnlfe zu Hause dem Schüler nützlich, wann schädiuh? 

(Nachhülfe durch Privatstunden ist in der Regel schäd¬ 

lich ; seltene Fälle einer Ausnahme werden angegeben¬ 

es kömmt freylich dabey viel auf die Beschaffenheit der 

Schule und der Schüler ari). — So viele treffliche 

Wahrheiten sind m einer nicht nur allgehn in verständ¬ 

lichen und reinen, soudera auch sehr anziehenden Spra¬ 

che vorgetragen. 

Der bciierische Schulfreund, eine Zeitschrift. Her- 

ausgegeheri von Stephani. Zehntes Bändchen. 
Erlangen, in der Palm’schen Verlagshandl. 1817. 
204 S. ß. ‘ * - ; - ! . 

- Von jetzt an soll sich diese Zeitschrift nicht mehr 

auf die baierischen Staaten beschränken, sondern über 

alle deutsche Bundesstaaten ausdehnen, mit dem 11. B. 

ihr auch ein neuer allgemeiner Titel gegeben werden, 

und sie in drey Abthei/ungen zerfallen: Abhandlungen, 

den Unterricht der Jugend in den Elementarschulen 

begründend, gesammte Literatur des deutschen Schul¬ 

wesens (daher jährlich ein möglichst vollständiger und 

kritisch genauer Gesammfbericbt, iti Facher geordnet, 

mitgetheilt werden soll), Geschichte des Fort- und 

Rückganges oder Stillstandes des Elementarschulwesens in 

den einzelnen deutschen Bundesstaaten. — Die Auf¬ 

sätze des gegenwärtigen ß. sind: S. 1. Ueber Pesta¬ 

lozzi, vom Kreisr. Dr. Stephani (zur Widerlegung des 

Vorurtheils, Pestalozzi’s Werk in der Schweiz und das 

des Hrn. Stephani in Deutschland stünden in feindlicher 

Richtung einander gegenüber, da doch beyde, wenn 

auch auf verschiedenem Wege, zu demselben Ziele stre¬ 

ben). S. 8. Probe, wie die Lese-Aufgaben im Lese¬ 

buche zum Anfangs-Unterricht in den k. baier. Volks¬ 

schulen zur vielseitigen Bildung der Lehrlinge ange¬ 

wandt werden können. Vom Hrn. Hauptpred. Decan 

u. s. w. Muck zu Rothenburg an der Tauber (mehrere 

Beyspiele werden gegeben). S. 4i. Ist der bisher ge¬ 

machte Unterschied zwischen nothwendigen und gemein¬ 

nützlichen Unterrichtsgegenständen in Volksschulen wohl 

gegründet? von Stephani (bejahet). S. 48. Riickbli ke 

auf den Stand des Volksschul-Wesens vor einem Jahr¬ 

hunderte, von Hrn. Stadtpfarrer Dr. Schellhorn zu 

HÖcbstadt (nach zwey Urkunden von 1690. im Archiv 

der Pfarrey Höclistadt). S. 5y. Vorläufige Winke, wie 

; die Lehre von der Abstammung der Wörter künftig in 

Volksschulen nach der bildenden Methode betrieben wer¬ 

den muss, vom Herausg. (in einigen Proben dargelegt). 

S. 71. Der berühmte Schulmeister, Joseph Lancaster, 

in England; vom Firn. Reet. Küchle in Fürth (nebst 

einem Zusatz des Herausg., welcher anzeigt, dass man 
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wohl die Lancastersche Methode nicht mehr der bes¬ 

sern bey uns vorziehen wnd. L)er Decan iioldermann 

rechnet es zu den Verirrungen unsrer Zeit, dass man 

den „ kauftnänmsch-politischen “ Fund, Lehrlinge zu 

Lehrcrji zu machen weltbetrugerisxjh * am uhmt). S. 

76. YVie der 1 eligiöse Lehrsatz, Gott ist aller Men¬ 

schen Vater, nach der bildenden Methode behandelt 

werden muss. Vom Kreisr. Dr. Stephani (eine Beleh¬ 

rung darüber, ohne Probe). S. 86. Der Mensch, bozt- 

setzung der Unterredung eines Lehrers mit Kindern 

über diesen Gegenstand. Vom Pfarrer Memmert zu 

ßurgbernbeim. S. 109. Ueber die Reesische Rechnungs¬ 

weise als Meisterwerk der mechanischen Unterrichts¬ 

kunst; von Dr, Stephani (mit gegründetem Tadel der¬ 

selben). S. ix4. Einige Bemex'kungen über den Ge¬ 

brauch der Bibel bey dem Religions-Unterricht in Kir¬ 

chen und Schulen; vom Hrn. Pfarrer Mayer zu Som- 

xnersdorf. (Fehlgriffe dabey werden angedeutet, und 

Überhaupt gezeigt, dass es noch nicht hinr.eiche,, Mil¬ 

lionen von Bibeln zu vertheilen.) S. 124. Ueber Ali¬ 

mentation der Schullehrer, Wittwen und Waisen, von 

einem Schullehrer im Isarkreise,’ mit einer Nachschrift 

vom Herausgeber (welcher bemerkt, dass der Plan zu 

einer Unterstützung^- Anstalt für solche Wittwen und 

Waisen schon i8i4. der höchsten Behörde vorgelegt 

worden ist, aber noch Anstand gefunden hat). S. i3i. 

Pädagogische Aphorismen, von Herrn Meiner, Stadt¬ 

schullehrer am Gymnasium zu Augsburg (aus verschie¬ 

denen pädagogischen Schriftstellern ausgehoben). Preis- 

Aufsätze: 1) $„ xZj» Welches sind die zweckmässigsten 

Schulstrafen, und wann und wie müssen sie angewen¬ 

det werden: vom Hrn. Oberlehrer Neumaier zu Bruch¬ 

sal im Grossherz. Baden (eine kurze Abhandlung über 

die vej’schiedenen Schulstrafen überhaupt). 2) S. i5o. 

Unterredung mit Kindern über das Sprichwort: Mor¬ 

genstund hat Gold im Mund ; von einem Ungenannten. 

Miscellen : acht kleine Aufsätze , unter denen einer 

(S. 174. ein lehrreicher Blick auf die Lehrweise in 

Schulen zu Christi Zeiten) au eine Tradition geknüpft 

ist, die dem Mechanismus entgegen steht. Noch sind 

einige Gedichte und Recensionea oder Anzeigen von 

i5 Schriften bey gefügt. , 

Lehrbuch der nothwendigen und nützlichen Kennt¬ 
nisse, besonders für eine, nach weiterer Bildung 
strebende, Jugend. Von M. Johann Christian 
JJolz, Vicedir. der Rathsfreyschule zu Leipzig. Leipzig, 

bey Barth. i8i5. -X.VI. 470 S. in 8. 1 Flilr. 4Gr. 

Aus wiederholten und erweiterten Vorbereitungen 

zum Vortrag gemeinnützlicher Kenntnisse in der Schule, 

an welcher der Vf. mit so segensvollem Erfolge arbei¬ 

tet, ist dieses Lehrbuch entstanden, das keinesweges 

die guten Lehrbücher über besondere Facher des ge¬ 

meinnützlichen Wissens verdrängen , wohl aber eine 

kurze und zweckmässige Uebersicht aller der jedem ge¬ 

bildeten Menschen nolhwencligen und nützlichen Kennt¬ 

nisse gewähren soll. Und dazu wird es nicht nur bey 1 

dem Jugend - Unterricht, sondern auch für Erwachsene 

sehr brauchbar seyn. Da in neuern Zeiten die un- 

erwiesene Behauptung aufgestellt worden ist, aus Schu¬ 

len, in welchen die Jugend mit mehrern Fächern des 

menschlichen Wissens bekannt gemacht werde, gingen 

nur aul ihr Vielwissen stolze Raisonneurs hervor, und 

auf der andern Seite auch der Gebrauch der kateche- 

tischen Methode verdächtig gemacht worden ist, so war 

die kurze Verteidigung der materiellen und formellen 

Bildung und ihrer Verbindung gewiss sehr zweckmäs¬ 

sig. Die Einleitung verbreitet sich noch mehr über 

diese doppelte Bildung, über den Begriff gemein nütz¬ 

licher Kenntnisse, die Vortheile und Nachtheile ency- 

klopädischer Bildung und den Plan des gegenwärtigen 

Werks. Dieser gibt folgende Abtheilungen: 1) Kennt¬ 

nisse, deren Gegenstand die Natur ist: Mathematik, 

Astronomie (auch astronomische Kalenderkunde — die 

Astrologie wird ebenfalls berührt), mathematische Geo¬ 

graphie, physische Geographie, Naturbeschreibung (des 

Mineral-, Pllanzen- und Thierreichs, nebst den be- 

sondern Wissenschaften, welche die nähere Betrachtung 

jedes dieser drey Reiche erzeugt); Naturlehre (nebst 

Berührung der natüi'lichen Magie, Chemie, Alchemie, 

Meteorologie); 2) Kenntnisse, deren Gegenstand der 

Mensch ist: Anthropologie (vom menschlichen Körper 

überhaupt; Krankheitskunde, Gesundheitskunde, Schä¬ 

dellehre, Physiognomik, Erfahrungsseelenlehre); philo¬ 

sophische Wissenschaften (Denklehre, Sprachlehre — 

hier ist auch der ßauchrednerey gedacht), Orthogra¬ 

phie, Stylistik; Geschmackslehre; schöne Künste); der 

Mensch als Mitglied der häuslichen und der bürgerli¬ 

chen Gesellschaft betrachtet (häusliche Gesellsöhaft, Ver¬ 

wandtschaftskunde, Hausbaltungskunst, Erziehungskun- 

de — Länder-, Völker-, Staats-, Münz-, Waaren-, 

Vaterlands-, Geschäftskunde 11. s. f.); Pflichtenlehre, 

Rechtslehre, Anstandslehre, Geschichte. 3) Kenntnisse, 

deren Gegenstand Gott ist (Religion, christliche Reli¬ 

gion, kirchliche Verfassungen, Feyerlichkeiten, Ge¬ 

bräuche, Confessionen, Parteyen, Geschichte; Mohame- 

danische Religion, auch von den Wechabiten ; jüdische 

Religion; heidnische Religionen. Der Umfang dieser 

Encyklopädie lässt schon erwarten, dass mehreres nur 

angedeutet seyn kann, aber kein Gegenstand ist ver¬ 

gessen, über den man einige Belehrung erwarten konn¬ 

te, und diese, so kurz sie auch seyn mag, ist immer 

sehr deutlich und bestimmt abgefasst; man wird man¬ 

che Angabe oder Nachricht finden, die man in ähnli¬ 

chen Werken vermisst; bey jedem Fache, jeder Mate¬ 

rie, sind die brauchbarsten Schriften angegeben; einig«; 

Abschnitte sind von gelehrten Freundendes Vfs. durch¬ 

gesehen worden. Am Schlüsse sind noch einige be- 

achtungswerthe Winke über Biicberlesen , und erhe¬ 

bende Betrachtungen über den Menschen beygefügt. 

Katechetische Anleitung zw den ersten DenlÜbun¬ 
gen der Jugend, von M. Joh. Chr. Dolz. Zwey- 
tes Bändchen. Vierte durchgesehene Auflage. 

Leipzig, bey Bärtli. iotö. VI. iy4 S. in 8. 10 Gt 
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Auch bey dieser Auflage ist in der Hauptsache 

nichts, und nur in einigen Fragen und Ausdrücken et¬ 

was, geändert worden. Die seit 1802. wiederholten Aus¬ 
gaben beweisen, dass man diese wahrhaft praktische 
Anleitung mit Nutzen gebraucht hat. 

Der neueste deutsche Schulfreund, eine Zeitschrift 
für Lehrer an Bürger - und Landschulen. Her¬ 
ausgegeben von Carl Christoph Gottlieh Zerren- 
ner, konigl. preuss. Consist. u. Schulrath, und erstem 

Prediger der Kirche zum heil. Geist in Magdeburg. Des 

Schulfreundes 55stes, des Neuen Schulfreundes 
Oistes und des Neuesten Schulfreundes siebentes 
Bändchen. Magdeburg 1817., bey Heinrichshofen. 
142 S. 8. 12 Gr. 

Es enthält folgende Aufsätze: S. 1. Ueber die Ein¬ 
führung des methodischen Gesangbildungsunterrichts in 
den Volksschulen, von O. C. R. Natorp (aus Her¬ 
mann, einer westphälischen Zeitschrift, entlehnt; Em¬ 
pfehlung dieser Einführung, und Aufforderung zur Be¬ 
kanntmachung von Erfahrungen über die zweckmassig- 
ste Methode). S. 17. Ueber den Gesang in Schulen, 
von O. C. R. A. J. Hecker (ein Programm, das gleich¬ 
falls den öffentlichen Unterricht in der Gesang- und 
Tonkunst, und die Wiederherstellung der Singchöre 
[jedoch ohne das Strassensingen] empfiehlt, auch an 
Luthers Verdienste um den Kirchengesang erinnert). S. 
46. Welcher Geist muss den Schullehrer beym Antritt 
seines Amtes beleben und bey Führung desselben nie 
verlassen, wenn er seinen Pflichten genügen will? Vor¬ 
gelesen in einer seit 16 Jahren bestehenden Schulleh¬ 
rergesellschaft bey der Feyer ihres Stiftungstages von 
Chr. Friedrf Opitz d. alt., Schullehrer zu Frohndorf. 
(Sehr bekannte Anweisungen.) S. 77. Rede am Ge¬ 
dächtnisstage des Herrn Peter Homann, Stifters eines 
Legats für arme Sch ulknaben zu Cönnern, gehalten am 
4. Jan. 1816. von Immun. Friedr. Bussenius, Rector. 
(Die Stiftung war durch die Kriegsjabre zum Theil ins 
Stocken geralhen, ist aber wieder hergestellt. Die bey 
der ersten Austheilung von sechs guten Röcken an Kna¬ 
ben gehaltene Rede bewirkte, dass mehrere Bürger so¬ 
gleich zur Reparatur des Schulgebäudes subscribirten, 
5. 81. Allgemeine Verfügung der königl. Regierung zu 
Potsdam auf die Schulbericbte für das Jahr i5 — 16. 
Es wird darin aufs Neue eingeschärft, dass die Turn¬ 
übungen dem Schulunterricht zur Seite gehn sollen. S. 
n5. Statuten des Sängerchors zu Biederitz und zwey 
dieses Chor betreffende Rescripte der Geistlichen und 
Schuldeputation der Kurmärk. Regierung, vom Schul¬ 
inspector Messow in Biederitz mitgetheilt. S. ia5. Ue¬ 
ber die Benutzung der Naturgeschichte als Stoff zu Denk¬ 
übungen, von einem Ungenannten. Einige neuere Schrif¬ 
ten sind noch angezeigt. 

Gehungen in der Kunst gut zu lesen. Ein Lese¬ 
buch lür i öchterschulen, auch zum Privatunter¬ 

licht. werfe Sammlung, für Sch üler inrefi in 
den ersten Jahren des Jugendalters. Von G. C. 
IV. Gläser, Lehrer an der Stadttöchterschule zu Han¬ 
nover. Neue vermehrte und wohlfeilere Ausgabe. 
Hannover, bey den Brüdern Hahn. ifJig. 502 S.* 
in 8. 12 Gr. 

Nach der Vorrede ist diese zweyte Sammlung für 
schon geübtere Schülerinnen bestimmt, und nur so lässt 
sich die Aufnahme vieler prosaischer und poetischer 
Stucke, deren \erstehen manche Vorkenntnisse for¬ 
dert, rechtfertigen. Gewählt sind sie vorzüglich mit 
Rücksicht auf ausdrucksvolles Lesen, auf die Fähig¬ 
keiten der Schülerinnen (daher auch einige Stellen in 
den fremden Producteh abgeändert sind) und auf Vor¬ 
bereitung zum Uebergang in die oberste Classe. Die 
neue Auflage hat auch eine Zugabe erhalten, die für 
die Besitzer der erslen besonders abgedruckt ist. Der 
sehr wohlfeile Preis empfiehlt noch diese Sammlung. 

Gemein fassliche Darstellung der Rechnung mit 
zwölf Zeichen, eine Beylage zu den mathemati¬ 
schen Lehrbüchern fiir Schulen. Erstes Stück. 
Das Zahlen. Womit zu dem feverlichen Kür- 
Actus am 16. Jul. 1817. — in der ersten Classe 
des Gymnasiums (zu Görlitz) — einladet Carl 
Gottlieh Anton, Döctor der Philosophie und Rector> 
Görlitz, bey Heinze. 16 S. in 4. 

Joh. Friedr. Chr. tVerneburg betrieb zu Ende des 
vorigen und im Anfänge dieses Jahrhunderts die Ein¬ 
führung des Rechnens mit zwölf Ziffern vorzüglich eifrig 
und mit grosser Anmaassung , wodurch er sich und 
seinem System schadete. Die Vortheile der Dodeka- 
dik vor der Dekadik beruhen vornämlich darauf, dass 
die Zahl zwölf durch mehrere, als die Zahl zehn, ohne 
Rest getheilt werden kann, wiewohl die Rechnung mit 
16 Ziffern, nach'Leibnitz, noch vorzüglicher seyn wür¬ 
de. Hr. R. A. will in einigen Schulsehriften die Do- 
dekadik, ohne sie gerade einführen zu wollen, so dar¬ 
stellen , dass man sie vollkommen verstehen und ein- 
sehen lerne, sie habe nicht .mehr Schwierigkeiten, als 
die Dekadik, dass sie bald gefasst werden könne, auch die 
Rechnung mit zehn Ziffern nichts weniger als wesent¬ 
lich nothwendig sey, was noch immer Viele glauben, 
obgleich diese Rechnungsart mit 10 Ziffefn, deren Grund 
in den 10 Fingern zu suchen ist, sehr alt ist. Dies¬ 
mal wird also von der Anwendung derselben auf das 
Zählen gehandelt. Hr. A. glaubt, dass bey der Dode- 
kadik (die Werneburg Teliosadik riamite) nur zwey Zei¬ 
chen (für 10 und 11, so dass 10 nun 12 bedeutet) ztt 
der gewöhnlichen hinzuzusetzen, und wenige neue Wör¬ 
ter einzuführen waren. Diese bej^den Zeichen werden 
angegeben, anders als Werneburg und Daser sie be¬ 
stimmten , und die Numeration nach dem Duodecimal- 
system gelehrt, und zwar auf eine sehr anschauliche 
Weise. 
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Leipziger Literatur 

Am 2. des März. 

Zeitung. 

1818. 

S taats wissen Schaft. 

i. De la Ugislation anglaise sur le libelle, la pres¬ 

se et les journaux. Par M. de Moritveran. Pa¬ 

ris, chez Alexis Emery, libraue, rue Maza- 
rine. No. 5o. 1817. VIII und 11g S. 3. 

Entwurf zur deutschen, und Darstellung de/ 

englischen Gesetzgebung über die Pressfrey heit. 

Der hohen deutschen Bundesversammlung ehr- 

erbietigst gewidmet vom Professor Krug iu L<-ip 

zig. Leipzig, bey F. A. Brockhaus. 181Ö.. X 

und 167 S. 8. 

Bey dem hohen Interesse, welches jetzt die münd¬ 
lichen u. schriftlichen Verhandlungen über die Press¬ 
freyheit sowohl in Frankreich als in Deutschland ange¬ 
regt haben, war es ein sehr glücklicher Gedanke, wel¬ 
chen der Verf. von Nr. 1. in dieser Schrift aus¬ 
führte, nemlich eine Art von Geschichte der Press- 
freyheit und der Gesetzgebung darüber in Eng¬ 
land zu geben — in jenem Lande, wohin alle 
Schriftsteller sehnsüchtig blicken, wenn von die¬ 
sem Gegenstände die Rede ist. Diese Schi ift selbst 
ist eigentlich ein Theil von einem grösseren Wer¬ 
ke, welches den Titel führen soll: Histoire criti- 
que et raisonnee de la Situation de l’Angleterre 
au \er Janvier 1816, sous les rapports de ses Ji- 
nances, de son agriculture, de ses manufac- 
factures, son commerce et sa navigat\on, de sa 
Constitution et de sa politique exterieure. W eil 
sich aber die Vollendung dieses Werkes verspä- 
tigte und die Einberufung der franz. Deputirlen- 
kammer wichtige Debatten über die Pressfreyheit er¬ 
warten liess, so sonderte der V. jenen Theil vom Gan¬ 
zen ab und gab ihn als eine besondere Schrift heraus. 

Wir tragen kein Bedenken, dieselbe für eine 
der wichtigsten und anziehendsten Schriften zu er¬ 
klären, welche seit langer Zeit über jenen Gegen¬ 
stand erschienen sind, weil sie weniger philoso¬ 
phische Raisonnements, die am Ende doch den 
gegen die Pressfreyheit Eingenommenen nicht über¬ 
zeugen, als vielmehr gesell.chtliche Thatsachen ent¬ 
hält, die besonders auf den Staatsmann weit mehr 
W irkung thun. 

Der Verl, geht in seiner historischen Darstel¬ 
lung bis auf die frühesten Zeiten zuruck, ehe noch 

hrsler Ba .d. 

die Buchdrücke» kunst erfunden war, wo also nur 
von Rede - und Schreibf'reyheit, aber nicht von 
Druck - i.dei Pres freyheit die Rede seyn konnte 
Indess hallen wir diess für keinen Fehler, sondern 
gerade für einen Vorzug des Werkes. Denn die 
Pres.sf lyheit ist ja nur eine besondere Art de) 
Rede - und Sch, eibfreylieit, uud was rechtlich 
von dieser gilt, gilt dem fVesen nach auch von 
jener, Man sieht auch bald aus dem Werke selbst, 
lass in England (wie überall) nach Erfindung der 
Buchdruckerkunst im Grunde nur die frühem Ge¬ 
setze in Bezug auf das Reden und Schreiben über¬ 
haupt auch insonderheit auf das Reden und Schrei¬ 
ben mittels der Druckpresse angewendet und bey 
dieser Anwendung näher modilicirt wurden. 

Der Gang, welchen der Verf. bey seiner Dar¬ 
stellung nimmt, ist folgender. Nach einer kurzen 
Einleitung handelt er im 1. Abschnitt von der Ju- 
risprudence actuelle sur le libelle. Er zeigt hier, 
wie sich diese Jurisprudenz theils aus gewissen 
allgemeinen Grundsätzen, welche die natürliche 
Reclitslehre an die Hand gibt, theils aus den so¬ 
genannten Präcedenzen oder den Entscheidungen 
der Gerichtshöfe in gegebnen Fällen, welche für 
folgende ähnliche Fälle zur Norm dienten, theils 
entflieh aus besondern Gesetzen oder Statuten bil¬ 
dete. Die letzten waren theils römischen Ursprungs 
theils von den gesetzgebenden Autoritäten in Eng¬ 
land selbst gegeben. Die alteren Gesetze dieser 
Art waren zum Theil sehr hart und barbarisch. 
Sie bestraften den Libellisten nicht bloss mit Ge- 
fänguiss und Geldbnsse, sondern auch mit Scliand- 
pfahl, Brandmark, Peitschenhieben, selbst mit dem 
Verlust der Ohren und der Zunge. Eist die Re¬ 
volution vom Jahre 1688 machte diesem Umvesen 
ein Ende, indem seitdem die Pressfreyheit gesetz¬ 
lich anerkannt und die aus dem Missbrauche die¬ 
ser Freyheit hervörgehenden Pi essvergehen der 
Beurtheilung der Schwurgerichte [Jurys) unterwor¬ 

fen wurden. 

Der 2. Abschnitt handelt von der Application 
de la jurisprudence aux diverses especes de libel- 
les. Hier werden erstlich zvvey Huuptarten von 
Libellen unterschieden, politische und private, und 
dann die Unterarten derselben angezeigt. Als po¬ 
litische Libelle werden in England nicht bloss die 
gegen den Staat, den König, die Regierung und 
das Parlenient, sondern auch die gegen die Reli- 
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gion und die guten Sitten gerichteten Angriffe be¬ 
trachtet} als Privatlibelle hingegen betrachtet man 
die, welche gegen einzelne Gerichtshöfe oder Ma- 
gislratspeisonen, so wie gegen die Grossen des 
Reicl is und andere Individuen gerichtet sind. Der 
Verf. zeigt, wie dieselben gesetzlich bestraft wer¬ 
den und führt auch die merkwürdigsten Prozesse 
dieser Art zum Belege an. 

Im 5. Abschnitt ist die Rede von den Actions 
que la loi fournit a l'oJJ'ense, pour poursuivte te 
dciii ccmmis par le hbelle, et modes de proce- 
tiure a eniploye.r dans ces procs. ürey Ver- 
fahrungsärten werden hier nahmhaft gemacht, nein 
lieh erstlich durch das sogenannte Indu tment (in- 
dii tcimentum curiae), wo sich der Kläger an 
den Ft iedensrichter wendet, dieser die Sache 
dr in grossen (aus 24 Personen bestellenden) Schwur¬ 
gerichte voilegt, welches, wenn es die Klage statt¬ 
haft findet, ein Anklagemandat (indictment) er¬ 
lasst, worauf die Sache vor dem kleinen (aus 12 
Personen bestehenden) Schw urgerichte vei handelt 
und entschieden wird; zwe}rtens durch die soge¬ 
nannte Information, wrelche entweder auf Ansu¬ 
chen der Coroner oder Anwalt des Königs {Kings- 
attorney) oder von Amts wegen der Staatsanwalt 
{Attorney general) anstellt, und wo dann eben¬ 
falls das Schwurgericht durch seinen Ausspruch 
(eerdict) über die Schuld oder Unschuld des Be¬ 
klagten entscheidet; drittens endlich durch eine ge¬ 
wöhnliche Klage auf blossen Ersatz des Scha¬ 
dens, der jemanden durch ein Uibell zugefügt wor¬ 
den. Der Verf. gibt zugleich hier Nachricht von 
dem Ursprünge und der allmäligen Ausbildung 
der Schwurgerichte in England, so wie von den 
Recursen an den Kanzle^ gerichtshof, wodurch die 
Urtheile der untern Gerichtshöfe cassirt werden 
können. 

Der 4. Abscli., welcher eigentlich der erste seyn 
sollte, hundeil de la legislation speciale de la 
presse, vor und nach der Revolution vom Jahre 
1688. Man sieht daraus, dass es vor dieser Staats- 
Veränderung in England auch Censoren und Cen- 
surgesetze, und zwar sehr strenge, gab, nachher 
aber diese gänzlich abgeschafft wurden, so dass nun 
bloss die gerichtliche Verantwortlichkeit nach ge¬ 
schehenem Drucke als ein Mittel gegen den Miss¬ 
brauch der Presse Statt findet. 

Der 5. und letzte Abschnitt endlich handelt de 
la legislation speciale des journciux. Unter Jour¬ 
nalen versteht der Verf. alle Arten von Zeitschrif¬ 
ten und Neuigkeitsblättern, und erzählt, dass im 
La ufe des vorigen Jahrhunderts zweymal, nemlich 
unter North's und unter Pitt’s Ministerium, im 
geheimen Käthe des Königs über die Frage debat- 
tirt W'urde, ob man nicht wenigstens diese Art von 
Schriften wieder einer Censur unterwerfen sollte. 
Allein man wagte es nicht, dem Parieinente einen 

Vorschlag der Art zu machen, so viel Einlluss 
auch jene Männe> im Parlamente haltet;. Man be¬ 
gnügte sich also bloss mit einem Gesetze, wodurch 
die Verantwortlichkeit der Herausgeber Unter¬ 
nehmer und Drucker solcher Zeitschriften ver¬ 
schärft wurde. 

Uebrigens erhellet aus der ganzen Schrift, dass 
die Gesetzgebung in England hinsichtlich der Presse 
nichts weniger als musterhaft ist. Sie ;st vielmehr 
aus alten und neuen, theils abgeschafften theils gül¬ 

tigen, mehr oder weniger unbestimmten und schwan¬ 
kenden, bald harten und lästigen bald mildern und 
schonendem Reehtabeslimmungen und Gewohnhei¬ 
ten zusammengesetzt. Daher sind auch die engli¬ 
schen Rerhtsgelehrten selbst über viele Punkte je¬ 
ner Gesetzgebung (nach S. 6y.) gar nicht einig, 
und der Ciiicaue ist eben dadurch in den Libell- 
prozessen Thür’ und Thor geöffnet. Hätten die 
Engländer nicht ihre Schwurgerichte, so würden 
sie in der That mit ihrer Censurfreyheit schliin- 

? mer daran seyn, als wir mit unsrer Censurpflich- 
tigkeit. Dieses herrliche Institut, die.Jury, ersetzt 
das Mangelhafte und Fehlerhafte in jener Gesetz¬ 
gebung und ist das eigentliche Palladium der eng¬ 
lischen Freyheit. Es ist daher leicht vorauszuse¬ 
hen, dass die blosse Abschaffung der Censui uns 
ohne gleichzeitige Einführung der Schwurgerü hte 
keine wahre Pressfreyheit gewähren wird, wie auch 
der Verf. von Nr. 2. bereits in der Vorrede be¬ 
merkt hat. 

Was nun diese zweyte Schrift selbst anlangt, 
so enthalt dieselbe einerseits eine vollständige und 
möglichst treue Uebersetzung von der ersten, mit 
verschiednen theils erläuternden theils berichtigen¬ 
den Anmerkungen, andrerseits aber einen Ent¬ 
wurf zur Gesetzgebung über die Pressfreyheit für 
Deutschland. Der Verf. hatte zwar diesen Ent¬ 
wurf sciion früher in einer deutschen Zeitschrift 
bekannt gemacht; hier aber erscheint derselbe in 
einer veränderten und (wenn Ref. als Verf. sich 
nicht täuscht) verbesserten Gestalt. Der Verf. hat 
nämlich die mannichfaltigen Bemerkungen, die ihm 
mündlich und schriftlich, privatim und öffentlich, 
über jenen Entwurf mifgethcilt worden, dankbar 
benutzt, um demselben mehr innere Vollkommen¬ 
heit und äussere Anwendbarkeit zu geben. Oh er 
diesen Zw^eck erreicht habe, muss er der Beurthei- 
lung andrer unparteiischen Richter überlassen. 

Kirchliche Reformationsgeschi» hte. 

Zieher die Vereinigung der beyden evangelischen 
Religionsparteyen. Vom Hofralh und Professor 
Meusel zu Erlangen. E* langen 1818. bey Palm 

und Enke. 55 S. in 8. 

Man weiss, dass auf Veranlassung der letzten 
Reformations -Jubelfeyer und während des Festes 
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die äussere Vereinigung beyder Evangelischen 
Kirchen in der Abendmahlsfeyer, der Benennung, 
und einigen andern Verhältnissen, in verschiede¬ 
nen Ländern und Städten zu Stande gekommen, 
dass die Ansichten und Urtheile darüber nicht nur 
bey den Gemeinen, sondern auch bey Gelehrten, 
Staatsmännern und Theologen sehr verschieden ge¬ 
wesen sind, und dass es Orte gegeben hat, wo 
man den zu rasch gethanen Schritt nicht fortsetzen 
konnte, sondern das schon Geschehenezurücknehmen 
musste. Kurz vor dem Feste schrieb der ehrwürdige 
Veteran unter den deutschen Geschichtsforschern 
gegenwärtige Abhandlung, in welcher er gleich im 
Eingänge es als ein höchst erfreuliches Ereigniss 
aufstellt, dass künftig nur von Einer Evangeli¬ 
schen Kirche die Rede seyn werde; bemerkt, dass 
das Herz. Nassauische Edict vom 11. Aug. 1817 
den ersten Ton dazu öffentlich angegeben habe, 
worauf andere grössere und kleinere Regenten folg¬ 
ten . und rühmt, vornemlich das kön. preuss. Um¬ 
laufsschreiben und die nachherige Aufforderung an 
die geistlichen Behörden. Dann wird in dieser 
Schrift die Entstellung der reformirten Kirche, ihre 
Trennung von der Lutherischen und der nach und 
nach entstandene und vergrösserte Hass der zwi¬ 
schen Heyden entstand, kurz erzählt und es ist der 
Hauptzweck, Leser, die mit dieser Geschichte 
nicht so bekannt seyn können, darüber hinläng¬ 
lich zu belehren. Eben dieses Zwecks wegen sind 
gewöhnlich keine literarischen Citaten angebracht 
und nur selten ist davon eine Ausnahme gemacht, 
wie S. i5. f. einige Schriften, die von Nie. Crell 
und dessen Schicksal handeln, angeführt sind. Ei¬ 
nige einzelne wenig bekannte Thatsacben sind vor¬ 
züglich aufgestedt. Als ein pfälzischer Pfarrer, Job. 
Cour. Hopf in einer Predigt 1655 zu beweisen 
suchte, dass der König von Schweden, GusLav 
Adolf, der allerdings gegen die Reformirten sehr 
duldsam war, ihnen vorzüglich geneigt gewesen sey, 
schrieb sein ehemaliger Hofprediger, Ja,k. Fabri- 
cius , 1654 eine ausführliche Widerlegung der Hopfi- 
scheu Schrift, woraus ein Auszug gegeben ist. Im 
Jahr i%7 wurde zu Frankfurt ein: Kurzer Bericht 
von der Calvinisten Gotte und ihrer Religion u. s. 
f. gedruckt, nachher mehrmals aufgelegt, am neue¬ 
sten zu Flensb. 1711 in 12 (unter dem Titel: des 
hocherleuchteten und freudigen Bekenners der 
him nlischen Wahrheit Herrn Dr. Phil. Nicolai 
seel. kurzer Bericht u. s. f.). Von dem Verf., ei¬ 

nem wäthenden Gegner der Reformirten, der 1608 
starb, sind literar. Nachrichten gegeben, fn meh¬ 
reren Schriften behandelte er sie auf die gröbste 
Art, besonders in dieser, woraus einige recht blas- 

hetne Stellen ausgehoben sind. Denn in dem, dem 
erichte beygefugteu Katechismus heisst es auf die 

Frage: Was mag denn der Calvinisten Gott für 
ein 1teundlich Angesicht haben? Die Antwort: er 
siebet aus wie ein Brüllochs u. s. vv. Aber frey- 
lich hatte vorher ein reform. Geistlicher einen 
Pseudo - Christus herausgegeben, worin der Chri¬ 

stus der Lutheraner ein ohnmächtiger Hirn - Götze, 
Baal, Abgott, reissender Wolf u. s. w. genannt 
wurde. Dieser böse Geist tobte nocli tief ins 18. 
Jahrhundert hinein fort, endlich milderte er sich 
zwar, die Abneigung äusserte sich aber doch noch 
laut genug, z. B. als Heumanns Erweis u. s. f. 
1764 erschien. Der zweyte Theil dieses Erweises 
ist nicht von Heumann, sondern vom Superint. 
Adolf ßogisl. Grulich zu Neustadt an der Orla ge¬ 
schrieben und enthält eine Art von Widerlegung 
Heumanns. Von S. 28 an werden die irenischen 
Versuche, die seit Anfang des vor. Jalirh. und 
vornemlich in Preussen gemacht wurden, der Frie¬ 
densentwurf von Lcilmitz, Molanus und D. E. Ja- 
blonsky, der im Waisenhause zu Königsberg 1708 
zuerst ausgeführte Versuch, erwähnt. Val. Ernst 
Löscher, der sich (fieser Vereinigung widersetzte, 
gerieth darüber mit Job. Cph. Becmann in Streit. 
Der Streit verbreitete sich in andere Länder und 
kam sogar vor das Corpus Evangg. auf dem Reichs¬ 
tage zu Regensburg. Streitigkeiten, die in einigen 
Reichsstädten, wie Frankfurt am Mayn, Hamburg, 
Worms, Bremen, noch in ganz neuern Zeiten ent¬ 
standen und in Schriften (wie von Joh. Mclch. 
Götze) heftig geführt worden sind, werden um¬ 
ständlicher erzählt, die verschiedenen Streitschrif¬ 
ten genannt, und bey Bremen selbst in die frühem 
Zeiten zurückgegangen. Man sieht daraus, wie 
wünschenswert!! eine solche christliche Vereinigung 
der Gemüther ist, bey welcher jeder Theil, ohne 
seine besondern Lehren, Ansichten, kirchliche 
Verfassung aufzugeben, die Ueberzeuguugen und 
Einrichtungen des andern achtet, alle aber gemein¬ 
schaftlich das Wesentliche des Christenthums lest- 
haiten und seinem grossen Ziele immer näher zu 
kommen streben; und eine solche Vereinigung 
im Geiste und in der Wahrheit hoffen wir mit 
Zuversicht. 

De principum Saxonicorum Ernestinae prosa> 

piae in reUgionern, ecclesiam, littenas, meri~ 

tis. Sacra saecularia instauratae ante hos CCC an- 

nos per Mart. Lutherum Doctrinae evangelicae 

inde a d. XXX. mens. Octobr. celebranda aucto- 

ritate univ. litt. Jeriensis indiefurus scripsit Flenr. 

Car. Ahr. Eichstadius, Theol. D. Elorp ac 

Poes. P; P. O. Jena bey Joch gedruckt. 1817. 

01 S, in 4. 

l Vorausgeschickt ist eine kurze Vergleichung 
des dritten Jubelfestes der Reformation mit den 
vorigen, die, vVie man ervvaiten konnte, zum Vor- 
theii desselben ausfällt. In der Darstellung der 
Verdienste der sächsischen Eursten Ernestin. Linie 
um die Religion, Kirche und Wissenschaften, geht 
der für, Verf. von der »Stiftung der Univ. zu Jqia 
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und den Bemühungen der dasigen Theologen, die 
strenge lutherische Lehre aufiecht zu erhalten und 
von Johann Friedrichs fies Mittlern Eiter für den 
Protestantismus aus. „Si quid, setzt er hinzu, hoc 
in genere cupidius gestum est et ultra tnodum, id 
onine profeeto (ompensavei unt insequula teinpoi a, 
qu.bus cogitaudi dicendique ea liberLs, qua tiieo- 
lugi et secus sentientes facile lerient et suis quod- 
que ptacitum mornentis ponderareut, in Jenensi 
potissiruum acadetnia dommata est.4’ Vorzüglich 
gerühmt wei den der Herzog Johann Wilhelm ^we- 
gen seines Eifers für die wahre evangelische Leine) 
und dessen Gemahlin Dorothea Susauna. sein Sohn 
Herz. Johann, der die Schulen zu Weimar und Al- 
lenburg erweiterte und die last verfallene Univer¬ 
sität zu Jena wieder herstellte, seine Witwe Ma¬ 
ria, ihre Söhne, Herz. Wilhelm IV. und dessen 
Bruder, Johann Casimir, Stifter des Casimirianurn 
Gyinn. zu Coburg, vornemlich Herzog Ernst der 
Fromme, dessen mannigfaltige hieher gehörende 
Verdienste in fruchtbarer Kürze au‘gestellt sind, 
Wilhelm Ernst, Stifter des Gymn. zu Weimar, 
Friedrich Wilhelm I. der seine Kenntniss der Wis¬ 
senschaften . durch seltene Frömmigkeit schmückte 
unc! die fruchtbringende Gesellschaft in Weimar 
stiftete, Friedrich 11. zu Gotha, Wiederhersteller 
des Gymn. zu Allenbmg. Die Verdienste zweyer 
erst vor kurzem verstorbenen Personen dieses Hau¬ 
ses, Ernst und Amalie, hatte der Verf. in beson- 
dern Schriften i8o4 und 1807 schon dargestellt. 
"Und so kömmt er au die Fürsten, „de quibus et 
dicere difficile est et silere,“ und führt nur au, 
was der Grossherzög on Sachsen - Weimar Carl 
August und der Herzog von Sachsen - Gotha Au- 
sust im vor. Jahre iür die Verbesserung der Univ. 
ü # O 

Jena durch V erg össerung ihrer Fonds, Vermeh¬ 
rung ihrer Institute, Stiftung neuer (eines philolo¬ 
gischen Seminariums, eines homiletischen Semina- 
riums, einer Vieharzneyschule), durch Einfüh¬ 
rung neuer Statuten, Gründung neuer Professuren, 
Besoldung einiger Privaldocenten, Stiftung von Preis¬ 
fragen für Studivende aus allen 4 Faculläten und 
durch neue akademische Gesetze für die Studiren- 
den, gethan haben. Noch werden die mehrtägigen, 
damals bevorstehenden Feyerlichkeiten der Univ. 
angekündigt. 

Kurze Anzeige.: 

Neue theologische Zeitschrift. Herausgegeben von 

D. Carl Christian Palm. Zweytes Stück. 1816. 

Giesen, bey Tasche. 96. S. 8. 8 gr. 

Nach einem ziemlich langen Zwischenraum ist 
dieses Stuck dem ersten gefolgt. Es enthält drey 
Abhandlungen: Seite 1 — 5o. Furcht und Hoff¬ 
nung bey dem Streite des Supranaturalism mit dem 

Raiionalism, von einem Ungen. Der Verf. be¬ 
hauptet, beyde Parteyen streiten nicht über das 
Wesentliche aller Religion, sondern weichen von 
einander nur in der Ei klärung des Ursp, ungs der 
Lehren, die für nie Menschheit das höchste In¬ 
teresse haben, ab; jede hat ihre eigenthumliche 
Kraft, der Supernaturalismus spricht vorzüglich 
den Sinn und das Herz, der Rationalismus den 
Verstand und die V ernunft des Menschen an. Fer¬ 
ner wird behauptet, dass auch Protestanten nicht 
Ursache haben, dem Endresultate des Streites mit 
banger Erwartung entgegen zu sehn, es sey unge¬ 
recht dm rationalistischen Protestanten mit dein na¬ 
turalistischen Philosophen zu vermengen, da beyde 
ihrer Natur nach sehr weit von einander verschie¬ 
den wären; gegen den Mittelweg zwischen beyden 
Systemen oder den Eklecticismus erklärt sieh auch 
dieser Verf.; nachdem dieses wandelbare und nich¬ 
tige eklectische Unwesen entfernt sey, habe mau 
Grund zu hoffen, dass der Protestantismus selbst 
gewinnnen werde, mit dessen Natur die Verschie¬ 
denheit dieser beyden Systeme unzertrennlich ver¬ 
bunden sey. — Es ist also diess ein Versuch nicht, 
die beyden Systeme, sondern die beyden Parteien 
zum iunern Geistesfrieden durch gemeinsame Wahr¬ 
heitsliebe, Religiosität und Sittlichkeit zu vereini¬ 
gen, der das Schicksal mehrerer solcher Versuche 
haben wird. S. 5g — 77. Freymüthige Betrachtun¬ 
gen über den Geist der neuern Theologie vorzüg¬ 
lich in Beziehung auf den ästhetischen Gesichts- 
punct in derselben, von hVickenhöfer. Der Ein¬ 
fluss den die neuere Philosophie und der Geist 
philosophischer Untersuchung, den die neuere hi¬ 
storische Religionsforschung, den die verschiede¬ 
nen neuen Methoden der Schiiftauslegung (die mo¬ 
ralische, die p.syrhologische, die mystische) auf 
Theologie und Religion gehabt haben, die Folgen 
davon, durch welche jedoch die christliche Sitten¬ 
lehre weniger erschüttert worden ist, werden zu¬ 
förderst mit vieler Weitschweifigkeit dargelegt, dann 
bemerkt, dass dem gegenwärtigen Jahrhunderte ein 
Gesichtspunct im Gebiete der Religionswissenschaft 
eigenthümlich sey, der praktisch-ästhetische oder 
ästhetisch - philosophische, nach welchem man die 
Religion als Dichtung und Mythologie, als Sache 
des Gefühls und der Phantasie betrachtete; die 
daraus geflossenen, der Religion höchst nachthei- 
ligen Ansichten und Anstalten und die grobe Ver¬ 
irrung dabey im Allgemeinen und in einzelnen 
Aeusserungen dargethan. Mit Recht und mit Nach¬ 
druck widersetzt sich der Verf. dieser Phantasie- 
Religion. S.-7S — 97. Ueber den Geist1 des Evan¬ 
gelisten Joannis von Leun (unvollendet). Joannes 
betrachtet Jesum mit einem hohem Geiste als die 
übrigen Evangelisten, als den, in welchem sich 
die Gottheit dem Menschengeschlechte offenbarte, 

durch welchen sich die Gottheit aussprach (Aoyo?)* 
Diess sey gleich im Eingänge theils mit den Worten des 
Evangelisten, theils in dem Zeugniss des Tau fers dar¬ 
gelegt, und darauf beziehe sich auch alles Folgende, 
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Kirchenreclit. 

lrersuch einer pragmat. Geschichte der staats¬ 

rechtlichen Kirchenverhältnisse der Schweizeri¬ 

schen Eidgenossen. — Als Vorbereitung zu den 

neuern Deutschen u. Schweizerischen Bisthums- 

Angelegenheiten. Erstes Bändchen. Germanien 

1816. XVIII. und 210 S. gr. 8. (i Thlr.) 

VV as in Deutschland seit geraumer Zeit bereits 
die Gemiilher beunruhigt und beängstigt, die Zer¬ 
rüttung der inneren Verhältnisse der katholischen 
Kirche sowohl, als auch die Unbestimmtheit ihrer 
äusseren Beziehungen zur Staatsgewalt und zum 
päpstlichen Stuhle, ist auch in der Schweiz der 
Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit und Be- 
kiimmerniss von dem Augenblick an geworden, wo 
die I i ennung der schweizerischen Diöcesanstände 
% om Bisthum Gonslanz, deren Vorbereitung ledi¬ 
glich, und zwar keinesweges von der Gesaramtheit 
jener Stände, zu Anfang des Jahres i8i4. bey der 
päpstlichen Curie nachgesucht worden war, von 
dieser rasch beschlossen und vollzogen wurde, und 
nun an die Stelle eines festen und geordneten Zu¬ 
standes ein Provisorium trat, dessen Eintreten man, 
weil man die nahe Erledigung des bischöflich-con- 
stanzischen Stuhles voraus gesehen, durch Lostren¬ 
nung von demselben gerade hatte vermeiden wol- 
len. ln Gefolge dieses Ereignisses (worüber die 
Ui künden sich in d'zschirner’s Archiv für alte und 
neue Kirchengescbicbte, in dem zu Frankfurt er¬ 
scheinenden Archiv für das katholische Kirchen- 
und Scliulweseu, so w ie in den europäischen An¬ 
nalen von 1816. finden) sind mannichfache Ver¬ 
handlungen über die Errichtung eines oder meh¬ 

rerer schweizerischer Nationalbisthümer theils zwi¬ 
schen den betheiligten Ständen unter sich, theils 
zwischen diesen und dem päpstlichen Nuncius in 
der Schweiz gepflogen worden, in Beziehung auf 
welche wir hier nur noch auf eine urkundliche 
Darstellung derselben im dritten Heft des schwei¬ 

zerischen Museum \s von 1816 , und auf die von 
Zeit zu Zeit, in der allgemeinen Zeitung zur öf¬ 
fentlichen Kunde gebrachten Nachrichten verwei¬ 
sen. Auch in diesen Verhandlungen hat sich der 

l.rsttr Bund. 

teste geschlossene Gang der päpstlichen Curie in 
standhafter Behauptung bekannter jenseitgebirgi- 
scher Grundsätze offenbart, und unstreitig ist da¬ 
her die Trennung der schweizerischen Diöcesan- 
stande vom Bisthum Constanz samrat ihren FoGen 

mcht nur für die Staats - und Kirchengeschichte 
der Eidsgenossenschaft ein wichtiges und folgen¬ 
reiches Ereigniss, sondern auch in ihrer Beziehung 
zur allgemeinen Geschichte der Kirche und des 
kanonischen Rechts einer näheren Aufmerksamkeit 
und scharfen Prüfung kirchlicher Rechtsgelehrter 
so würdig als bedürftig. 

Vorbereitend für diesen Zweck und für die 
mit dem päpstlichen Stuhl angeknüpften Unter¬ 
handlungen über die Errichtung schweizerischer 
Bisthumer ist die hier anzuzeigende Sehrift. Die¬ 
ser Arbeit Stoff und Tendenz ist — sa^t der un¬ 
genannte Verfasser S. XVI. der Einleitung — den 
Eidgenossen den geschichtlichen Spiegel der Vor¬ 
zeit hinzuhalteii, uin in einer lückenlosen Reihe 
die merkwürdigen Handlungen ihrer alten Väter 
in Sachen der Religion und geistlicher Din^e, ihr 
staatsrechtliches Benehmen im Conflict mit hierar¬ 
chisch er Macht, ihre alte Kraft für Behauptung 
auch der kirchlichen Freyheit, ihre Verflechtun¬ 
gen mit dem allgemeinen Vater der Kirche und 
seinen Nun eien, den lebendigen Geist ihres durch 
keine Schulkunst getrübten Gefühls für das, was 
Gottes ist, und für das, was des Volkes ist, hier 
zu zeigen. Dann führt diese Geschichte mit un- 
veiwaudtein Blick auf die Gegenwart, um mit uns 
die Prüfung vorzunehmen, oh jetzt oder nicht mehr 
wir unserer Vater würdig durch Handlung und 
That den gegenwärtigen glücklichen Zeitpuuet zu 
benutzen veislehen, um bey der annähernden 
Gründung eines neueu hierarchischen Wesens, des 
neuen Episcopats, unseren Geist anzusprechen, 
;!? er durch Weisheit für Staat, durch inneres Ge- 
iuhl fui leligiöses Werk das Wohl der Gusamint— 
heit im Auge führe, oder ob durch ungleichen 
Sinn und kleingeistiges Bestreben ein grosses Werk 
in Staub zerfalle, das für eine folgende Nachwelt 
hätte gedeihen können? Daher wird dieser Arbeit 
zweyter Theil auch die geschichtliche Darstellung 
der spätesten religiösen Erschütterungen des Bis- 
t Ii ums bey seinem vorherigen reichsfürstlichen 
Glanz, der Diöcesantrennung sammt ihrem staats- 
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rechtlichen und religiösen Triebwerk schildern. Sie 
wird die gediehenen Fortschritte zur Erreichung ei- 
genthümlicher Verhältnisse für ein oder mehrere 
Landesbisthütner, den verschiedenartigen Kampf 
vielseitiger Ansichten bey der Ueberraschung der 
geschehenen Trenuung, die schleichende Kunst 
fremder Geschäflsmänner reines Wasser zu trü¬ 
ben, um für sich Vortheile zu fischen, die Vorar¬ 
beitungen durch die gepflogenen Deliberationen, 
,die erfreulichen Vorberathungen unsrer deutschen 
Brüder für Gründung und Freyheit ihrer Kirche, 
Alles so und absichtlich darum darstellen, damit 
bey dem Ueberblick der ältesten und neuesten 
Verhältnisse dem eidgenössischen Staatsmann er¬ 
leichtert werde, so zu rathen und so zu handeln, 
dass duich keine spätere Reue der Wunsch jemals 
erregt werden könne: dass das ganze Machwerk 
nie geschehen wäre.“ — 

So gibt der Verfasser selbst in etwas rauher, 
ungelenker und incorrekter Sprache den Zweck u. 
Inhalt seiner Schrift an, aus deren bis jetzt allein 
stehendem ersten Theile wir nun das Bedeutendste 
ausheben wollen. Der erste Abschnitt desselben, 
mit der Ueberschrift: „Verhältnisse der Eidgenos¬ 
sen zu ihrem oberen und niederen Klerus“ enthält 
zuvörderst einige Nachrichten über die Ausdeh¬ 
nung der geistlichen Gerichtsbarkeit innerhalb des 
südlichen Theiles des Bisthums Wimlisch oder der 
nachmaligen Schweiz bis gegen das Ende des vier¬ 
zehnten Jahrhunderts. Obgleich auch hier diesel¬ 
ben Gründe, wie in den übrigen Theilen des deut¬ 
schen Reiches, die Anmassungen der Geistlichkeit 
unterstützten und begünstigten, so finden sich doch 
schon frühe Beyspiele eines mannhaften Wider¬ 
standes von Seiten der weltlichen Macht und einer 
standhaften Behauptung ihrer Gerechtsame. In ei¬ 
nem Rechtsstreit mit dem Stift Einsiedeln trotzten 
die Schwyzer vierzig Jahre lang kirchlichem Bann 
und Jnterdict, womit sie, weil sie vor auswärtigen 
geistlichen Gerichten sich einzulassen verweigert, 
belegt worden waren. — Zur Vermeidung von Ju- 
risdictionscouflicten zwischen geistlichen und welt¬ 
lichen Gerichten, und zur Beschränkung der An¬ 
massungen der ersteren schlossen im vierzehnten 
und fünfzehnten Jahrhundert nach und nach alle 
Eidgenossen besondere Verkommnisse theils unter 
sich und mit der einheimischen Geistlichkeit, theils 
mit dem päpstlichen Stuhle, wodurch indess das 
tiefeingewurzelte Uebel nicht ausgerottet werden 
konnte. — Eine ähnliche unerträgliche Plage waren 
die von der römischen Canzley ertheilten Provi¬ 
sionen und Waithriefe auf inländische Pfründen, 
deren Geltendmachung oft zu blutigen Fehden 
Veranlassung gab. Vergeblich suchte man dem 
Uebel durch öffentliche Beschimpfungen der Wart¬ 
hriefträger zu steuern; man sah sich endlich im 
Jahr JÖ20. genölhigt, sie aus der Eidgenossenschaft 
zu verbannen, und den Beschluss zu lassen: „dass 

ferner alle Curtisanen in Säcke gestossen und öf¬ 
fentlich ertrankt werden sollten.“ — Auf der an¬ 
dern Seile wurde in der Schweiz von den weltli¬ 
chen Obrigkeiten auf Reinheit des Dogma und auf 
Glaubenseinheit strenge gehalten, und Aufreehthal- 
tung der Zucht und Ordnung in kirchlichen Din¬ 
gen von ihnen kräftig gefördert und unterstützt. 
Zu dem Kirchenralhe von Trient wurden daher 
auch schweizerische Abgeordnete gesandt, jedoch 
mit der Anweisung: „weiter keine Verbindlü h- 
keiten einzugeilen, als die für gute Kirchenvei lies- 
serung und Beförderung der alten christkatholi¬ 
schen Religion dienlich seyn könnten. Was ihren 
Herrlichkeiten und alten Rechten vorgreiflich wäre, 
würde nie ihre Einwilligung erhalten. Der Ge¬ 
sandte möge es sich zur Richtschnur nehmen, sich 
in nichts eiuzulassen , was weltliche Rechte ki än- 
keu möchte.“ — Zu Staats - und andern Steuern 
wurden auch die Geistlichkeit, so wie Klöster und 
Stiftungen, alles eignen und fremden Widerspruchs 
ungeachtet, standhaft angehalten, so sorgsam man 
auf der andern Seite war, die Freyheilen u. Rechte 
der Kirchendiener gegen Jeden , selbst gegen den 
heiligen Vater, zu schirmen und zu schützen. 

Der zw'eyte Abschnitt (S. 82 — 210.) hat das 
„Verhältniss der Eidgenossen zu dem römischen 
Hof und der Nunciatur“ zum Gegenstände. Eine 
Reihe von Beyspielen unerträglicher Anmassungen 
der päpstlichen Curie vom i5len Jahrh. an duich 
Ausübung unbefugter Gerichtsbarkeit, Aufdringling 
geistlicher Obern, Gelderpressu ngen, Eingriffe in 
Metropolitan- und Diöcesanrechte, Ertheikmgen 
von Gerechtsamen und Freyheiten zum Nachllieil 
der weltlichen Macht und der Laien u. s. w., wird 
zuvörderst darin aufgestellt. — Sodann geht der 
Verfasser zu einer Schilderung des Benehmens der 
Eidgenossen in Excommunications - und Interdicts- 
fallen über, welches stets auf Aufrechthaltung 
wohlbegrüudeter weltlicher Gerechtsame berechnet 
war. So, als im Jahr 12^17. Papst Innocenz allen 
Geistlichen untersagte, den Anhängern des Kaisers 
und seines Sohnes die göttlichen Aemter, Messe, 
Gesang, Gebet, Geläut zu hallen, und die heiligen 
Sacramente zu reichen, blieben die Zürcher, Ur¬ 
ner, Schwyzer und Untervvaldner dem Reichsober- 
haupl unerschütterlich treu. Ihre Geistlichen hiel¬ 
ten sie unter ihrem Gehorsam, und als die Predi¬ 
ger-Mönche in Zürich und andere Priester Got¬ 
tesrechte nicht mehr thun wollten, wurden sie alle 
aus der Stadt verjagt, und von der Obrigkeit all’ 
ihr Plaab und Gut zu der Kaiserlichen Kammer 
Händen gezogen. Und als nachher Papst und Bi¬ 
schof den vertriebenen Geistlichen erlaubten, in die 
Stadt zurückzukehren, um den göttlichen Dienst 
wiederum zu verrichten, wollten die Burger der Stadt 
ihre Geistlichen nicht mehr, und achtzehn Jahre 
lang blieb Zürich lieber ohne diese göttlichen Din- „ 
ge, als dass es Eingrille in die bürgerl. Rechte litt. 
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Derselbe mannhafte Geist zeigt sich in allen 
Verband! uugexl und V'ei bindungetx . der Eidgenos¬ 
sen mit dem Heiligen Vater." Schon in dem ersten 
Bunde mit Papst Sixtus im Jahre 1479, Kraft des¬ 
sen die Eidgenossen sich zur Stellung von Kriegs¬ 
volk verpflichteten, bedungen sie sich ausser klin¬ 
gender Münze auch noch: dass keinen Gebräuchen, 
Gewohnheiten und Freyheilen , die seit alten Zei¬ 
ten üblich gewesen, einiger Abbruch geschehen 
solle, ln allen V erkommnisaen mit nachfolgenden 
Päpsten war man eben so eifrig für die Aufrecht- 
erhaltung derselben besorgt. Doch blieb, wie der 
\ erfasser sich ausdrückt, ,*bis auf jene grosse re- 
ligöse Umwälzung der Kampf zwischen dem Staats- 
lvclit und dem Kdrchenrecht in seiner- Ki-aftäusse- 
rung auf der Seite des letztem. Von da au er¬ 
litt diese Macht, durch Fehler ihres Regenten, 
eine solche Erschütterung, dass die Falle seit dei- 
Zeit seltner geworden sind, wo man sich über ge¬ 
waltsame Ereignisse zu beklagen hatte. Eine alt¬ 
römische Kunst trat nun an die Stelle offener Ge¬ 
walt, die, wenn sie sich wieder hier odei’ da zei¬ 
gen wollte, gar oit mit allzustax-kei- Gegenkraft in 
ihre Schranken zux'uckgedrängt wurde/4 —— 

Im letzten Paragraph dieses Abschnittes redet 
der V ei fässer von den päpstlichen Nuncien in der 
ScnWciz bis zur Milte des achtzehnten Jahrhunderts. 
Diejenigen, welche in den im vorausgehenden Pa- 
xagiupn tizahlten Unterhandlungen mit dem päpst- 
licnen Stuhle liir das Interesse desselben voi-ziiglich 
thatig und bemüht w-aren, werden namentlich aus- 
gezewnnet; von der Einführung der beständigen 
JNwneiatur in der Schweiz aber im J. 1579. nimmt 
der \ erJasser Gelegenheit, auf die Nachtheile hin¬ 
zu deuten , die von dem beständigen Aufenthalte 
eines päpstlichen Gesandten, ohne Kenntniss des 
Faune*, seiner Bedürfnisse, der alten Gebräuche 

un Gewohnheiten, mit ultramontanisehen Gesin¬ 
nungen und Vorurtheilen und römischen Kanzley- 
kunslen, unzertrennlich sind, und die in verschie¬ 
denen leripden der Gegenstand gerechter Besorg¬ 
nisse uim Beschwerden, der eidgenössischen Stände 
waren. Als . Belege zu diesem Satze erzählt der 
Verfasser einige der erheblichsten Streithändel mit 
der !N unciatur aus der ersten Hälfte des achtzehn¬ 
ten Jahrhunderts. 

So weit der Auszug aus diesem Werke, das 
wenn es auch für denjenigen, der ßalthasar's hi¬ 
storischen Entwurf der Freyheiten und der Ge- 
lichtsbai keit dej- Eidgenossen in sogenannten geist- 
icbexx Dingen (Zürich 1768.), Hottinger’s helve- 

tisihe Kirchengesclnchte, die Geschichte der Mai- 
landischen heldzuge von Fuchs, und die Helvetia 

iv’T*,- e Profana, relazione fatta da Monsignore 

ke. Z*.(M^'atai64^ sele6en durchaus nichts 
k .nmS e!l a t’ wenigstens das Verdienst hat, be- 

e 1 «atsachen zw'eckmässig zusamrnengestellt, 

und in einem Augenblick ins Gedächtniss zuriiek- 
gerufen zu haben, wo die Erinnerung an dieselben 
auf die Begründung neuer kirchlicher Verhältnisse, 
und auf die Führung der mit der römischen Curie 
(die man nun einmal auch in der Schweiz noch 
nicht als erstorben ausehen will) darüber ange¬ 
knüpften Unterhandlungen Einfluss haben kann. 
Vielleicht^ dass die den Schweizern in Sachen ihres 
Vortheiles eigenthümliche Zähigkeit, die einst ei¬ 
nem päpstlichen Nuncius den Seufzer auspresste: 
,,Bisogna lasciar gli Suizzeri nei loro usi ed abusi,“ 

in diesen Unterhandlungen ein günstigeres Ergeb¬ 
nis erlangen wird, als^es, nach den neuesten mit 
Frankreich und Baiern geschlossenen Concordaten 
zu uitheileri, französischer Unterhandlungskunst u. 
deutscher Gründlichkeit zu erhalten möglich war. 

Populäre Philosophie. 

Die unsichtbare Kirche. Vorstellungen des innern 

Hebens in dem äussern, von Carl Baumgarten- 

Crusius. Leipzig, bey G. Joach. Göschen, 1816. 

220 S. 8. ( 20 Gr.) 

Ein; hoher gern üblicher Geist waltet in dieser 
Schrift-, in welcher der edlere religiöse Mysticis— 
mus sich auf eine anziehende Art ausspricht. Dex* 
achtungswerthe V f. ist von jener innigen und sanf¬ 
ten Religiosität erfüllt, die sich in Sehnsucht und 
Liebe zum Höchsten auflöst, und willig die eigene 
Selbständigkeit aufgibt, um mit leidender Hingebung 
in Goitt zu leben, und nur in ihm zu bestehen. 
Demuthsvolle Resignation ist die Seele dieser Re¬ 
ligiosität, zu welcher sich dennalen Viele hiugezo- 
gen fühlen, deren aber xxicht jedes Gexnüth fähig 
ist; auch zweifeln wir, dass man sie als Norm 
des edleren Menschenlebens aufstellen kann, so 
sehr wir sie bey Jedem ehren mögen, dem sie iu- 
wohnt. Soll es hier eine Nox-m für die gesammle 
Menschheit geben, so muss es vielmehr jene selbst¬ 
ständige auf fester Ueberzeugung ruhende sittliche 
Denkart seyn, wo man im Glauben an Gott und 
Ewigkeit mit entschlossenem Sinn alles Gute zu 
verwirklichen strebt, und mit tapferm Gemtilh den 
Uebeln des Lebens begegnet, ohne je die heitere 
Ruhe der Seele zu verlieren. Es ist der mensch¬ 
lichen Natur ohnfehlbar angemessener, und der 
echten Menschenbildung weit zuträgliche^-, dass der 
Gedanke das Leben ordne und regiere, als ein 
dunkles, wenn gleich sehr erhabenes Gefühl, und 
dass man lieber in klarer Ueberzeugung und mit 
Besonnenheit und festem Willen dem Ziele der 
Goltähnlichkeit nachstx-ebe, als sich in leidender 

Gemüthlichkeit durch iromme und überschwengU- 
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rhe Erhebungen leiten zu lassen, deren Niemand 
Herr bleiben kann, und die ohne die Stütze siche¬ 
rer Ueberzeugung in den Stürmen der Welt nur 
zu leicht untergehen. Der Mensch ist nicht be¬ 
stimmt, in überschwenglichen Gefühlen zu leben, 
mid die klare Einsicht niederzuhalten , gleich als 
könne sie mit dem religiösen Glauben nicht beste¬ 
hen; eben so wenig soll er jemals sein selbstän¬ 
diges Handeln aufgeben , um sich auf mystische 
Weise mit dem höchsten Wesen zu verschmelzen, 
und sich bewusstlos einer unsichtbaren Gewalt zu 
vertrauen, die ihn zwar ilie aus der Hand gibt, 
ihn aber doch auf eignen Füssen gehen lässt. Die 
mystische Verschwemmung mit der Gottheit, und 
eine daraus hervorgehende leidende Religiosität liegt 
allerdings in der Neigung unsrer Zeitgenossen, und 
ist dem Zustande sittlicher Erschlaffung und wan- 
kelmüthigen Glaubens angemessen; allein das be¬ 
weist nicht, dass man dazu auch berechtigt und 
vermögend sey , und dass solche Sinnesart jemals 
herrschend werden solle. Sie ist es, die in diesei 
Schrift unter mannichfaltigeu Formen ausgedrückt 
wird, doch aber auf so anspruchlose und herzliche 
Weise, dass wir unsre Erinnerungen keinesweges 
dem Verfasser, sondern einzig der Sache wollen 
gelten lassen. — — Es ist aber auch nicht abzu¬ 
sehen, warum der Verfasser die Darstellungen des 
in nein Lebens, wie es sich an den Personen of¬ 
fenbart, die uns hier vorgeführt werden, durch 
den Begriff der unsichtbaren Kirche bezeichnet. Er 
sagt darüber in der Vorrede: „Es gibt eine Ge¬ 
meinschaft der Guten auf der Erde, wenn sie sich 
auch auf der Erde nicht zusammen finden. Sie ist 
in der Einheit der Liebe zu dem Heiligen, der 
Liebe unter sich, und der Hofnung des Zukiinfti- 
aen. Das ist die unsichtbare Kirche.“ Daher 
führt er hier Menschen verschiedenen Glaubens 
zusammen, die sich insgesammt durch eine natür¬ 
liche Herzensgute und vorzügliche Handlungsweise 
anszeichnen; seihst ein abgefeimter Bösewicht tritt 

als Schatten zum Licht auf, an dem die Verwor¬ 
fenheit und das Elend des Lasters anschaulich 
wird, bey dem es aber zuletzt doch noch zum 
Durchbruch kommt, dass er sich plötzlich bekehrt. 
Auch wird eine der letzten Begebenheiten an ei¬ 
nen herrnhutischen Ort verlegt, und nicht ohne 
inniges Interesse wird das religiöse Leben daselbst 
beschildert. Dies, und der heilige Bund, den die 
vier Freunde, zwey Katholiken, ein Reformirter 
und ein Lutheraner nach einer stillen Charfrey- 
tagsfever in der katholischen Kirche zu Dresden 
schiressen, sind die einzigen Beziehungen auf ein 
kirchliches Wesen, die wir in der ganzen Schritt 
finden, und cs offenbart sich nirgends ein höheres 
Band, das die Menschen zu einem gleichmassigen 
religiösen Leben verknüpft. Die unsichtbare Kir¬ 
che ist das Reich Gottes in uns, das sich durch 
tbätigen Glauben (Gerechtigkeit) und durch den 
göttlichen innern Frieden offenbart, den die Welt 

nicht geben kann. Echte Religiosität im ganzen 
Umfange des Worts, nicht blos natürliche Gutar¬ 
tigkeit, selbst nicht sittliche Güte allein, macht das 
Wesen derselben aus, und wo sich diese irgend 
findet, da ist unter allerley Volk die unsichtbare 
Kirche bey aller Verschiedenheit der sichtbaren. 
In Hinsicht auf die Hauptidee der Schrift können 
wir daher nur diese anerkennen: dass sich unter 
allen Nationen und bey sehr verschiedenem Glau¬ 
ben wohlgesinnte Menschen finden, die in ihrer 
sittlichen Denkart einig sind, und sich durch Sehn¬ 
sucht nach dem Ewigen und durch entschlossenen 
Kampf gegen die Sünde und die Uebel des Le¬ 
hens auszeichnen, — was aber noch nicht aus¬ 
reicht, um die Idee der unsichtbaren Kirche aus- 
zud rücke li. 

Die Schilderung des Kampfes selbst, welches 
ein Hauptgegenstand der Schrift seyn soll, greift 
hier nur in das Verhältnis der Liebe Herrmann 
Waldau’s zu Maria, Willbergs Gattin, ein, und ist 
stark und natürlich genug entworfen. Dadurch 
aber gewinnt das Werk das Ansehen eines ge¬ 
wöhnlichen Romans, zumal da der Schluss der 
Geschichte nur zu romanhaft geworden ist. Wal¬ 
dau hat nämlich zur Vollendung seiner Seelencur 
mit seinem edlen Freunde, dem Engländer Wil¬ 
liam eine Reise in den Orient unternommen. Aber 
schon am Anfänge derselben — nahe an dem 
Wohnorte Mariens, erfolgt die Katastrophe. Wal¬ 
dau stürzt mit dem Pferde, und so gefährlich, 
dass die schleunigste Hülfe nolhwendig wird. Den¬ 
noch lässt der Verfasser Stunden verfliessen, um 
zuvor dem Herrn des Orts, Waldau's innigem 
Freunde, die landüblichen Begrüssungen um Auf¬ 
nahme des Verunglückten machen zu lassen. Man 
erkennt sich. Der Anblick des tödtlich verwun¬ 
deten Freundes beschleunigt auch bey der schon 
lange kränkelnden Maria die Todesstunde, und die 
beyden Geliebten, die mit edler Entsagung im 
Leben getrennt blieben, bereiten sich gemein¬ 
schaftlich zum Tode, und gehen vor den Augen 
ihrer Freunde mit in einander geschlagenen Hän¬ 
den dem ewigen Vaterlande entgegen. 

Doch dies ist nur Unwesentliches, und thut 
keinen Allbruch der schönen Darstellung, dem 
Reichthum an herrlichen Gedanken, und der tie¬ 
fen gemülhvollen Religiosität, die uns aus der 
ganzen Schrift entgegenwellt. Es ist hier Alles 
reiner und edler Art — der Sinn, die Sprache, 
das ganze Aeussere des Buchs. Man kann cs nicht 
aus der Hand legen, ohne sich gestärkt zu fühlen, 
und dem Verfasser herzlich zu danken — was wir 

hier öffentlich und mit Vergnügen tliun. 
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Caroli a Finne Sysiema vegetabilium, secundum 

Classes, ordines , genera, species. Cum cliara- 

cteribus, diflerentiis et synonymis. Editio nova, 

specicbus inde ab editione XV. delectis aucla et 

locupletata. Cuiantibus Joh. Jac. Römer et Joh. 

Aug. Schuhes. Vol. I. Stuttgardiae , suiiilibus 

J. G. Cotlae. 13*7* XXIV. und 642 S. in 8. 

(5 Thlr.) 

D<iss eine neue Ausgabe der Spec. plantaruni ein 
dringendes Bedürfniss war, darüber kann kein Zwei¬ 
fel entstellen, wenn man die zahllose Menge neu¬ 
entdeckter Pflanzen überlegt. Einer solchen Arbeit 
ist aber nur der gewachsen, der, wie Smith, Wili- 
denow, Decandolle, Swartz und Rob. Brown, im 
Besitz einer möglichst grossen Pflanzen-Sammlung, 
die ausgebreitetsten Verbindungen unterhalt, und 
vor allem der mit Scharfsinn Beurtheilungskraft 
und umfassende Kenntniss der Pflanzenwelt ver¬ 
bindet , um die wesentliche Verschiedenheit der 
Formen ergreifen, sie gehörig darstellen und allen 
zufälligen Unterschied übersehn zu können. Diese 
\ ereinigung von günstigen Verhältnissen und Ta¬ 
lenten bildet sich begreiflicherweise nur gelten. 
Sie ist den Verfassern dieses W erks bey der Fort¬ 
setzung mehr zu wünschen, als jetzt schon an ih¬ 
nen zu preisen. Denn, wenn wir auch gern ge¬ 
stehen, dass sie, was iu ihren Kräften stand, red¬ 
lich geleistet, dass sie mit ausserordentlicher An¬ 
strengung, seltener Geduld und rühmlichem Fleiss 
gesammelt haben, was ihnen zu Gebote stand, dass 
sie in der Anordnung der Arten oft sehr glück¬ 
lich sind, so ist doch aullallend, wie viele zweifel¬ 
hafte Arten sie aufnehmen, wie wenig sie diesel¬ 
ben mit einander zu verbinden wissen, wie selten 
sie die Gattung«- und specifischen Charaktere ver¬ 
bessern, und wie sie durch wortreiche Anmerkun¬ 
gen oft den Mangel sicherer Kenntniss zu ersetzen 
suchen. Recens. hat seit einem Jahr diesen ersten 
l heil fast täglich gebraucht, aber er muss, so freund¬ 

lich auch seine Gesinnungen gegen beyde Verfasser 
sind, doch, um wahr zu seyn, gestehen, dass er j 
oft sich wenig befriedigt gesehu. Unter den Mo- j 

Erster ßund. 

nandrislen steht Hopea, als zur Famiie der Ebe- 
naceen oder iStyraceen gehörig. Mau erstaunt, wenn 
man sieht, dass die Verf. die Hoppia Willd. be¬ 
schreiben, die zu den Prirauleen gehört, und nahe, 
bey Centunculus und Micranthemura steht. Hopea 
hingegen ist mit Symplocos eins. Rudge's Erisrna 
taufen die Verf. in Debraea , nach dem Grafen 
Bray, um, ohne zu bedenken, dass wir eine sehr 
begründete Gattung Braya schon haben, die zu den 
Cruciferis gehol t. Die Sectaniinen sind schwer zu 
übersehen, da im Texte Roscoe, im Anhang Rox- 
burgh benutzt wird. Peronia Decand. ist zwar 
aulgenommen, aber diese so wenig als die über¬ 
sehene Mantisia Curtis sind von Globba gehörig 
unterschieden. Neun Arten Callitriches werden auf¬ 
gezählt, doch glauben wir, nicht zu keck zu seyn, 
wenn wir mit Smith nur eine Art: Call, aquatica, 
atinehuien. Chaetochilus Vahl. wird aulgenommen, 
obwohl es eine Schwenckia ist. Rotllera Vahl. bleibt 
stehen, obwohl wir ausser der Wilidenow’schen, 
die allerdings eine Trewia ist, schon früher eine 
Roxhurghisciie Gattung dieses Namens hatten. Eine 
zweifelhafte Grasgaltung steht liier unter dem Na- 
men Römeria Zeae, doch musste Hin. Römer er¬ 
innerlich seyn , dass Thunberg schon vor 20 Jah¬ 
ren eine Römeria aus den Sapoteen aufgestellt, und 
in Römers Archiv B. 2. S. 1. beschrieben hatte. 
Ein Hindert sechs und dreyssig Arten Veronica 
findet man liier; nicht allein die ieiciit zu beschrän¬ 
kenden Schraderscheu, worunter viel schwanken¬ 
de Formen sind, sondern auch, wo möglich, noch 
schwankendere, die zum Th eil Marlius in der enu- 
111er. hört, erlang, aufgestellt. Wir rechnen zu die¬ 
sen schwankenden Formen, die gewiss keine feste 
Arten darstellen: Veron. Parmularia, die bey uns 
aus Ver. Anagallis entsteht; Veron. Rudolphiana, 
Baumgartenii, conlusa , rutlienica u. s. f. Die Ju- 
sticien, Diklipteren und Salvieu sind möglichst gut 
geordnet, letztere nach der Form der Kelche und 
der Blatter. Unter den Valerianeen werden Fedia 
Gärtn., Centranthus Dec. und Patrinia Juss. auf- 
genonimen (letztere in der vierten Classe), aber 
ganz mit Recht werden Astrephia Dec. und Pliyl— 
lactis Pers. nicht von Valeriana getrennt. Die Iri- 
deen werden zum Theil nach Kcr’s (oft etwas zu 
spitzfindiger) Anordnung aufgestellt. Doch sind Par- 
danthus und Fapeyrousia , auch Trichouema und 
Babiana unterdrückt. Statt Melasphaerula Ker. aber 
bleibt der altere bessere Name Diasia Dec. Die 
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neue Gattung Sophronia, von Lichtenstein mitge- j 
theilt, ist gewiss eine Witsenia. Vieusseuxia La- ■ 
loche stellt liier mit Unrecht unter denen, deren 1 
Blumen unter der Frucht sind. Sie hat eben so j 
gut als Moraea obere Blumen, und der Unterschied 
von Moraea liegt blos in der Verwachsung der 
Staubfäden. Wenn Xipiiidium AubJ., YVaeheu- 
dorlia und ßrodiaea Smith, richtig hier unter denen 
stellen, die untere Blumen haben, so durften Fer- 
raria, Tigridia, Galaxia und Sisyriuchium nicht un¬ 
ter derselben Rubrik. Vorkommen, da ausdrücklich 
auch hier capsulae inferae augcmerkt sind. Wenn 
Boidaea Cav. Lagasc. mit Salpiant.hus Hurnb. ver¬ 
einigt wird, so dürfte bey det erstem nicht die un¬ 
richtige Bemerkung stehen bleiben, dass sie zu den 
Atiiplices gehört, da Salpianthus ganz richtig zu 
den Kyklopien gezogen wild. Unter den Fetlien 
sind mehrere aufgefuhrt, die schwerlich von ein¬ 
ander verschieden sind, als F niixta Y7alil., erio- 
carpa Decand., dasycarpa Stev. Dasselbe glauben 
wii bey meinem fxiea und Gladiolis bemer I zu 
haben. Unangenehm ist die Menge Druckfehler. 

1) Catalogus plantarum Americae septenti’ionalis, 

hucusque cognitarum, indigenarum et cicurum; 

or a Catalogue of the hitherto kuovvn native and 

naluralized plants of North - America, arranged 

accoiding to the sexual system of Linnaeus; by 

He/ir. Miilllenberg, D. D. Minister of Lancaster in 

Pensjtvania. Lancaster, i8i5. 112 S. 8. 

2) Florae philadelphicae prodromus, phuita um, quae 

hactenus exploratae fuerunt, quaeque in ip o opere 

ulterius describuntur, exhibens enumerationem 1 

or Piodromus of the Flora philadelphica, exlri- 

biting a list of all the plants to be described in 

that work, which have as yet been collected. 

By William P. C. Barloti, M. D. Philadelphia, 

18i5. 98 S. in quer 4. 

Nach Pursh (L. L. Z. i8i5. S. 881 f.) scheint 
der Wetteifer der amerikanischen Botaniker er¬ 
wacht zu seyn : doch war der ehrwürdige Mühlen- 
beig den europäischen Botanikern längst als treff¬ 
licher Sammler und Forscher der pensylvanischen 
und virginischen Pllanzen bekannt; auch hatte er 
schon in den Trarisact. ot the americ. soc. vol. 3. 
p. 187 1. ein Pflanzen - Verzeichniss jener Provin 
zen gegeben. Hier erscheint dasselbe vermehrt in 
tabellarischer Form, nämlich die systematischen und 
englischen Namen, die Charaktere, Standorte und • 
ßlwhezeit stehn in besonder!) Spalten. E-> sind die j 
Michaux'schen und von Pursh entdeckten nach ge- * 

tragen, auch manche neue Arten liinzugefügt. FTe- 
teianthera grammea Vaiil. steht, als eigene GattunfT: 
Schollera. Scii'pus cephalotes Walt. (Kylliuga 111a- 
culata Michaux.) heisst hier Dichrorna, wozu noch 
zwey andere Arten gerechnet werden. Manche neuere 
Berichtigungen scheint der Verf. ganz ubersehen 
zu haben: so steht liier noch immer Queria cana- 
densis, obgleich Michaux gut erwiesen, dass es eine 
eigene Gattung, An^chia, ist. Ceniaurella Mich, 
heisst hier ßartouia, obgleich Pinel s< hon eine fto- 
sacee so genannt hatte. Smyrniam bi binode des 
Vfs. ist mit Thapsia trifoliata L. eins: Sison tiifo- 
liatum ist Smyruium cordatum Ylill. Zu den Ct- 
curibus des Verls, gehen en unstreitig Caesalpinia 
brasiliensis, Quassin Simuuba und Swietenia Maho- 
gany; denn wild wachsen können diese wohl nicht 
in Pensylvauieu. Angenehm ist es , eine Menge 
Kryptogamisten aufgezähit zu finden, die zum Theil 
von Hedwig, '■ cliarius und Sprengel bestimmt sind, 
aber leider auch nichts vseiter als die Namen. 

Nach ähnlichem Plan ist Baiton's Verzeichnis 
von 45o Pflanzen gearbeitet, die in einem Umkreis 
von zehn engl. Meilen um Philadelphia wachsen. 
Es soll dieses, wie der Titel sagt, der Vorläufer 
eines grossem Werks seyn, worin nicht blos die 
wirklich einheimischen, sondern auch die gemein¬ 
sten unter den cullivirten Gewächsen beschrieben 
werden sollen. Diese Tabellen sind etwas genauer, 
als die Mühlenberg’schen: auch ist bey jede» Gat¬ 
tung ihr Stand in der natürlichen Methode Jus- 
sieu’s angegeben. 

Enumeratio stirpium , magno Transsilvaniae prin- 
cipatui praeprmns indigenarum, in usum nostra- 
tum Botanophilornm conscripla, inque ördiiiem 
sexuali-naturalem concinnata, atteiore Joh. Chr. 
Gottl. Baumgarten, M. D. Tom. I. CI. 1 — IX. 
Vindob. 1816. XXVII. u. 427 S. Tom. IJ. CI. 
10—17. .092 S. Tom. 111. CI. iS — 20. XII. u. 
54o S. in 8. 

Siebenbürgen, dessen Flora bisher fast ganz un¬ 
bekannt geblieben, lässt gleichwohl wegen seiner 
clinarischen Alpen , w'egen seiner südlichen Lage 
(45° — 48ü N. Br.) und wiegen der Nachbarschaft 
der europäischen Türkey, eine reiche botanische 
Ausbeute erwarten. Der Vf., seit 16 Jahren Staats¬ 
akt zu Schasburg, bereisete das Land, zum Theil 
aut Kosten der Stände, und liefert hier eine sehr 
gute, in jeder Rücksicht interessante, Arbeit, zu 
der er sich auch durch einen dreymaligeu Aufent¬ 
halt in Wien vorzubei eiten suchte. Die Anord¬ 
nung ist zwar in soweit nach dem Sexual - System 
gemacht, das bis zur 2osten Linne’schen Classe 
die Norm dieses Systems bleibt, doch werden die 
Diklinisten eingeschaltet, aber nach der Gynandrie, 
die hier die iqte Classe macht, weil die siebente 
mit der achten zusammengezogen ist , folgen die 
Glumaeeae, oder Gräser, Cyperoiden und Junceen. 
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Die Arten werden mit eigenen, gewöhnlich zu wort¬ 
reichen , Differenzen angegeben; die besten Abbil¬ 
dungen und mehrere Synonymen citirt, die engli¬ 
schen , französischen , deutschen, madscharischen, 
auch wohl die italienischen Namen angeführt, und 
die Standörter sehr genau genannt. Neue Gattun¬ 
gen sind : Banjj'ya , in der zehnten Lin naschen 
Classe , eine Caryophylee. Ein viertheiliger ste¬ 
hen bleibender Kelch, fünf Cörollenblätter, zehn 
ungleiche Staubf äden , wovon die Hälfte fehlschlägt, 
zwey fadenförmige Pistillen, eine einfächrige ein- 
bis viersaamige Cap.sel machen den Gattungscha¬ 
rakter aus. Die Gattung steht also der Gypsophila 
und Saponaria am nächsten. Dann wird Buphtbal- 
mum cordifolium als neue Gattung: Telehici, auf- 
geführl, und dieser ein borstiger Fruchlboden und 
gefiederte Saamenkrone gegeben, wie weder Schi e¬ 
ber, noch Kitaibel, noch liec. je geseha haben. 
Um so unbegreiflicher ist diese Angabe , da der 
Verf. ausdrücklich Kitaibel anfuhrt. Unter den 
G rasern finden wir die neuen Gattungen von Pa- 
lisot - Beauväis, welche nebst einigen andern, etwas 
zu leicht aufgenommen sind. So können wir Mo- 
liaca, Trichodium Michaux, Agropyrum und Tri- 
setaria unmöglich gut heissen. Dagegen ist zu bil¬ 
ligen, dass V illa, Brachypodiutn. Selleaonorus u.s. w. 
mit andern Gattungen vereinigt bleiben. Unter den 
Orchideen steht noch die Hofmann’sche Arachni- 
tes, unter den Syngenesisten manche, die besser 
verschmolzen waren. Antennaria Gärln. konnte 
mit Gnaphalium, Chamaemelum mit Anthemis, Pu- 
licaria mit Luula vereinigt bleiben. Unter den Dia- 
delphisten ist die Absonderung des Tetragonolobus 
von Lotus, der Ouobrychis von Hedysarum selir 
zu billigen. Die Tetradynumisten sind weniger gut 
angeordnet: Capsella Vent. ist Thlaspi", Adyseton 
Scop. kann sein- gut mit Alyssum verbunden blei¬ 
ben. x4ber dann müsste Alyssum incanum und 
gemoneuse mit K. Brown zu Farsctia gezogen wer¬ 
den. W ai utn Cochlearia Armoracia unter dem Gat¬ 
tungsnamen Armoracia stellt, sehn wir nicht ein. 
Camelina Mönch, ist richtig angenommen, aber Mya- 
grum saxatile Jacqu. gehört auf keine Weise dahin, 
eher zur Cochlearia, Myagrum perenne ist richtig 
zur Cakile gezogen, aber Myagrum perfoliatum 
musste unter jenem Gattungsnamen bleiben , und 
M. paniculatum konnte nicht unter Buuias stehn, 
da diese eine missartige Frucht ohne Klappen und 
schneckenförmig gewundene Kotyledonen hat. Für 
jene Pllanze musste die Gärtner’sche Benennung 

Rapistrum angenommen werden. Auch Anastatica 
syriaca konnte keine Bunias bleiben, weil die Frucht 
zwev Fächer und deutliche Nähte hat. R. Browns 
Gattungsname Euclidium ist hier schicklich. Auch 
Draha pyrenaiea musste wegen der zwevsaamigen 
Fächer getrennt werden; es ist PetrocaMs R. Br. 
ib^vis nndicanlis hat Desvaux als Guepinia, R. 
Brown als Teesdalia aafgestellt; es ist gewiss eine 
eigene, mehr mit Alyssum verwandte, Gattung. 

\us Raphäuus Raghanistruhi wird unter dem letz¬ 

tem Namen eine eigene Gattung gemacht und von 
Raphanus getrennt, welches wir nicht billigen. Den- 
taria wird noch immer von Cardamine getrennt; 
Rec. ist überzeugt, dass es eine Gattung ist. Tur- 
l'itis alpina und hirsuta mussten mit Arabis ver¬ 
bunden werden, wenn man den Charakter der letz¬ 
tem in der einen Reihe Saamen setzt, welche wech¬ 
selsweise an beyden Nähten sitzen. Denn bev Tur- 
ritis glabra sitzen die Saamen in zwey Reihen. Bras¬ 
sica elongata Kit. und Erucastrum unter dem Na¬ 
men Eruca von der Brassica zu trennen, dazu sieht 
Rec. keinen Grund. Ueber- die Gattungen der La- 
biaten oder Didynamisten haben wir weniger zn 
erinnern, als dass Linaria spuria. Elatine und Cym- 
baleria ohne Noth eine eigene Gattung, Cymbala- 
ria, darstellend auch Leonurus erscheint unter dem 
Namen Chaiturus, Daphne Cueorum als Thymelaea. 
Unter den Umbellaten sind mehrere von Sprengel 
aufgenommen, aber Anethum ist geblieben, auch 
Peucedanum Silaus. Laserpitiüm trilobum kömmt 
hier unter dem Gattungsnamen: Laser, vor, ohne 
dass diese Gattung von Laserpitiüm gehörig unter¬ 
schieden wäre. Auch Siler alpinutn Bauing. scheint 
dieselbe Art zu seyn. Ligusticum Cervaria Spr. 
steht als Cervaria, welche Gattung sich nicht hal¬ 
ten kann. Eben so wenig können wir Foeniculum, 
welches mit Meuiu und Hippomarathrüm, das mit 
Seseli einerley ist, vertheidigen. So ist die hier 
aufgestellte Gattung Libanotis eins mit Vthamauta. 

Wir wenden uns zu den Arten, wobey zu rüh¬ 
men ist, dass der Verf. frey von der Sucht, neue 
Arten zu bilden, ist. Seine Saiices unter andern 
sind gut bestimmt. Nur Schade, dass sehr oft seine 
Differenzen vielmehr Beschreibungen sind. Man 
sehe z. B. Soldarella montaua, Ciusii und pusilla. 
Man würde weit mehr neue Arten finden, wenn 
Besser und Kitaibel dem Verf. nicht vorgeir ■ tet 
hätten. Denn die siebenbürg. Flora ist doch geoss- 
tentheils die gaiizische oder ungarische. 

Kleine Schriften. 

Aufforderung an JRegierungen , Obrigkeiten und 
Vorsteher der Irrenhäuser zur Abstellung eini¬ 
ger schweren Gebrechen in der Behandlung der 
Irren. Von Dr. Hayner, Arzt der Versor^ungsan- 

stalt zu Waldheim in Sachsen. Leipzig, bey GÖSchetl. 

1817. 5o S. in 8. 

Zuvörderst eifert der erfahrene Vf. mit Recht 
gegen das Anscbliessen der Irren au Ketten, indem 
er zeigt, dass es unanständig und ungerecht sey, 
die Unglücklichen erbittere, ihrer körperl. Gesund¬ 
heit schade, die Seelenkrankheiten verschlimmere 
und ihre Heilung hindere, Ruckfälle der schon 
Genesenen bewirke; hierauf handelt er von den 
Zwangstühlen, die zwar nicht so unanständig, wie 
die Ketten, aber der Gesundheit noch nachtheili- 



455 456 1818. 

ger sind. Dagegen werden die Vorzüge des Auten- 
rielh’schen lrrenzimtners angegeben , die Aulen- 
rieth’sche Beschreibung desselben aber mit einigen 
Anmerkungen begleitet, denn der Verf. hat selbst 
in Waldheim manche Veränderungen dabey ange¬ 
bracht. S. 29 fF. von den körperlichen Züchtigun¬ 
gen der Irren, gegen Reil, Pinei und Andere. Der 
Verf. hält aus folgenden Gründen alle Schläge in 
der lrrencur für verwerflich: körperliche Züchti¬ 
gungen der Irren sind ungerecht, da die Excesse 
Erzeugnisse eines kranken Zustandes , diese aber 
kein Gegenstand der Strafe sind; sie sind schäd¬ 
lich, indem sie Halsstarrigkeit, Misstrauen u. s. f. 
erzeugen, und allen leicht in Missbrauch aus; sie 
sind unnöthig und können leicht durch andere Mit¬ 
tel ersetzt werden. Ein zu Zeiten unentbehrliches 
Zwangsmittel ist das Zwangskamisol; wie es ein¬ 
gerichtet, angelegt, gebraucht werden soll, welche 
Vorzüge es vor andern Bändigungsmitteln hat. Wird 
genau angegeben. Von S. 45. an sind Regeln für 
den Umgang mit Irren, welche deren Wärter be¬ 
obachten müssen, aufgestellt: man darf den Irren 
nicht widersprechen , w enn sie etwas Unsinniges 
und Falsches behaupten, ihnen aber auch eben so 
wenig in ihren falschen Aeusserungen und Behaup¬ 
tungen Recht geben ; sie nicht an ihre falschen 
Vorstellungen erinnern, oder wenn sie sonderbare 
Gewohnheiten haben, sie zu deren Aeusserung und 
Wiederholung reizen ; sie nicht ,verspotten und 
lächerlich machen; sie nicht belügen. Mit Wärme 
empfiehlt der Verf. am Schlüsse die menschlichere 
Behandlung der Irren, die in den sächsischen An¬ 
stalten schon lange befolgt wird, und rühmt die 
würdigen Männer in Dresden, unter deren Aul¬ 

sicht diese Anstalten stehen. 

Satirischer Zeitspiegel. Eine Erbauungsschrift in 
zwanglosen Helten für Freunde des Witzes und 
lachenden Spottes. (Mit artigen Kupferstichen.) 
Herausgegeben von T. H. Friedrich, Verfasser 
der satyrischen Feldzüge. Fünftes Heft. Berlin 
1817, Maurersche Buchhandl. IV. i56 S. Ta¬ 

schenformat. 

Fünf Aufsätze füllen dies neue Bändchen einer 
Schrift, deren Geist und Manier bekannt sind: 1) 
Peinliches Verhör wider mich selbst, angestellt von 
mir selbst. Das kritische Ich stellt ein Verhör über 
das schriftstellerische oder satyrische Ich des Vfs. 
an, worin die Klagpuncte (dass der Verf. den Ma¬ 
gnetismus, den Mysticismus, das schöne Geschlecht, 
das Judenthum u. s. f. angegriffen habe) in einem 
fast ernsthaftem Tone, als man hier erwarten sollte, 
beantwortet werden. 2) S. 19. Das Todtengericht 
oder die Erscheinung in der Kathedralkirche zu 
Kalliopolis. Ein Nachtstück in der grauslichen Ma¬ 
nier des Malers Friedrich (mit einer Einleitung 
über eine Scene mit dem Casleilan in dem Schlaf- 

März. 

gemach des Fürsten. Die Erscheinung in der Kir¬ 
che während eines Uugewitters ist grässlich genug 
dargestellt; der Engel Gabriel wägt die Thaten eini¬ 
ger turstlicher Schatten. Der Küster weckt end¬ 
lich auf eine unsanfte Art den Träumenden.) 5) 
S. 65. V erlheidigung der Sclaverey und Vorschläge, 
die Menschen zu ihrer ursprünglichen Bestialität 
Zurückzufuhren. Eine philosophische Dissertation 
und gekrönte Preisschrift von Leherecht Mciidling, 
wohlbestalltem geheimen Oberhofphilosophen und 
Reichsnachtwäcliter zu Philanthropoiis— dem Ober- 
piotoss des Dey von Algier — zugeeignet. Man 
kann leicht vermuthen, wie der Satz, dass Sela- 
verey der wahre naturgemäße Zustand der Be¬ 
herrschten und eine wahre YVohlthat für jene Men- 
schenthieie sey, ausgeführt werde. 4) S. 83. Ue- 
ber die Kunst, zum Schriftstellerruhm zu gelangen. 
Eine Vorlesung, gehalten in dem Autorklub zum 
ästhetischen Theekessel. Der Candidat dieses Ruh¬ 
mes müsse die, literarische Welt auf seine hei an¬ 
nahende Entbindung durch eine Zeitungsposaune 
vorbereiten, nach der Entbindung in die Buchhänd¬ 
lertrompete stossen lassen, dann Prachtexemplare 
an die Recensions - Fabriken , mit einer captatio 
benevolentiae, schicken u. s. f. Zum Schlüsse noch 
einige Betrachtungen über die Mittel, unser krän¬ 
kelndes Zeitalter zu heilen. 5) S. 116. Zeitungs¬ 
nachrichten , z. B. ein Publicandum des chinesi¬ 
schen Kaisers u. s. wr. Diese Rubrik enthalt ge¬ 
wöhnlich die Heilendsten und unterhaltendsten sa¬ 
tyrischen Darstellungen, nur kann es dabey nicht 
an manchen Wiederholungen fehlen. 

Kurze Anzeige. 

Unterhaltungen. Jiir Geist und Herz. Jungen Chri¬ 
sten gewidmet', wTeiche in das reifere Aller über¬ 
treten, hauptsächlich bey der Erneuerung ihres 
Taufhund - Gelübdes und erstmaliger Gedacht- 
nissfeyer des Todes Jesu im heil. Abendmahle. 
Betrachtungen , Gebete , Lieder u. s. wr. Mil 
einem Vorworte von Dr. C. C. Flatt, Obercon- 

sistorialratli und Stiftsprediger. Stuttgart, bey Slein- 

konf. 1817. XII. 588. S. 3. 

Es ist eine Sammlung von gedruckten und un¬ 
gedruckten wohlausgewählten, prosaischen und poe¬ 
tischen Aufsätzen, mannichfaltigen, religiösen und 
moralischen Inhalts, und wir theilen mit dem Vor¬ 
redner die Ueberzeugung, dass sie zum Gebrauche 
zu empfehlen sind. Die meisten Betrachtungen, 
Gebete, Lieder, Anreden, rühren von andern, in 
der Inhalts-üebersicht genannten Verfassern (La- 
vater, Ewald, J. M. Sailer, Gessner, Förster, Acker¬ 
mann, von Cölln, Blessig, Ehrenberg u. A.) her. 
Am Schlüsse sind vermischte kurze Gedanken zur 
Beförderung christl. Lebensweisheit und 1 ugend, 
das ABC eines frommen und glücklichen Lebens 

1 und vermischte gereimte Denkspriicbe bejgefügt. 
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Staatengeschichte und Statistik. 

Die Geschichte Lieflands, zwar schon früher Ge¬ 
genstand mannigfaltiger Forschungen, Darstellun¬ 
gen und Beyträge, hat nunmehr noch vorzüglichere 

Bearbeiter theils erhalten, theils zu erwarten. Wir 
haben nur erst im 8. St. dieses Jalirg. einige er¬ 
hebliche Beyträge zur altern Geschichte auzuzei- 
gen Veranlassung gehabt, und freuen uns itzt auf 
sie ein die ganze Geschichte und Verfassung Lief- 
lands umfassendes und mit den wichtigsten Beweis¬ 
stücken und Urkunden begleitetes Werk eines 
Staatsmannes anzeigen zu können, der mit kriti¬ 
schem Forschungsgeist und Gebrauch der Quellen 
und neuern Hulfsmittel auch einen reingeschichtli- 
lichen und angenehmen Vortrag verbindet, des 
kön. bayer. Gesandten am Russischen Hofe, Hrn. 

Grafen de ßray. 

Essai critique sur l'histoire de la Lwonie suivi 

d’un Tableau de l’etat actuel de cette province 

par L. C. D. B. (le Comte de Bray), Membro 

ordin. de l’Acad. roy. d. Scienc. de Munich, President de 

Ia sociele botaniqwc de Ratisbonne etc. Tome pre— 

mier. A Dorpat, de l’impr. de J. C. Schün- 

mann. MDCCCXVII. XXXII. 545 S. in 8* Tome 

second. S. Tome troisieme, 4s6 S. 

In der Vorrede hat der verdienstvolle Verf. 
sich gegen den Vorwurf, dass die Geschichte ei¬ 
nes Landes, das itzt die Provinz eines grossen 
Reichs ausmaclie, wenig Interesse haben könne und 
und der Historiker eher sich enthalten müsse, die 
Zahl der Theilchroniken zu vermehren, die in der 
Dunkelheit und Müsse der Klöster entstanden, itzt 
fasst nur in dem Staub der Bibliotheken vermoder¬ 
ten, durch die allgemeine Bemerkung geschützt: 
Ia Livonie rnerite d’ecliapper a celte proscription du 
bon goüt contre les ouvrages inutiles. Long terns ce 
pays a forme un elal independant, remarquable 
par ses institutions et par ses moeurs; et meme 
par quelques epoques de son historie n’ont pas ete 
sans eclat. Es werden dann noch einige besondere 
Gründe angeführt, welche das Studium der Ge¬ 
schichte Lieflands empfehlen. Der Hr. Verf. hat¬ 
te selbst Gelegenheit die durch die in den gehei- 

Erstcr Band. 

men Archiven des deutschen O drns entdeckten 
Urkunden bereicherten Archive des Liefläud, Adels 
zu benutzen und darin für die Lieflandische Ge¬ 
schichte wichtige Documente aufzufinden, die über 
dieselbe ein ganz neues Licht verbreiten. Diess 
bestimmte ihn, nicht eine vollständige Geschichte 
dieses Landes, sondern einen kritischen Versuch 
über diese Geschichte zu schreiben, doch dabey 
keine erhebliche Thatsache zu übergehen, so dass 
sein Werk, das zwey Theile enthält, einen ge¬ 
schichtlichen und einen statistisch - beschreiben¬ 
den, fasst alles umfasst, was über dieses Land zu 
wissen wesentlich nothwendig ist. In dem histo¬ 
rischen Theile enthalten die Urgeschichte, die Er¬ 
zählung der Streitigkeiten zwischen den Bischöfen 
und den Rittern, die Abschnitte von dem Verkauf Esth- 
lands an den deutschen Orden, von der sogenannten 
Trennung der Liefländ. Ritter vom deutschenOrden 
unter Walther von Plettenberg, neue aus Hand¬ 
schriften gezogene Thatsachen. Der Ursprung der 
Leibeigenschaft und der Vorrechte des Adels, die 
Reduction unter Carl XI. König von Schweden, 
sind mit vorzüglicher Sorgfalt und Unparteilich¬ 
keit behandelt. Die verschiedenen Chroniken von 
Heinrich von Lettland, Arndt, Balth. Russow, 
Csti. Kelch, Paul Einhorn, Melch. Fuchs, Casp. 
von Ceumern, Thoni. Hiärn, Conrad Gadebusch, 
Willi. Christ. Friebe, Aug. Willi. Hupel, Heim*, 
v. Jannau, Gariieb Merkel, Bergmann u. a., die 
Werke über die Geschichte des Ordens, Polens 
und Preussens, die handschriftl. \V erke und an¬ 
dere werden nocli in der Vorr. angeführt und ge¬ 
würdigt; der Verf. hat noch ausserdem von meh- 
rern Gelehrten und Staatsbeamten in Liefländ und 
St. Petersburg Beyträge und Unterstützung erhalten, 
die er dankbar rühmt. Vorzüglich verdankt er viel 
der Aufmunterung, den Bemerkungen und der rei¬ 
chen Bibliothek des Reichskanzlers, Grafen Nicol, 
von Romanzoff, dem der Name eines Mäcenas ge¬ 
bührt,** ce nom, qui röveiile toutes les douces idees 
de paix, de gloire et de bonheur,“ und der unter 
einem Regenten lebt, „qui, corume Auguste, apres 
avoir pacifie le monde, ne vit plus que pour la 
felicite de son vaste erupire. “ — In dem Werke 
selbst stehen einige erläuternde Anmerkungen, die 
meisten, welche Beweisstellen enthalten, hinter 

jedem Capitel. 
Das eiste Cap. (Th. l ) schiM-rt den Zustand 

Lieflands vor der Ankunft der Deutschen. Die 
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verschiedenen Angaben über die ältesten Bewohner 
des Landes und ihre Namen, über die Oberherren 
unter denen sie gestanden und denen sie zinsbar ge¬ 
wesen seyn sollen (Schweden, Dänemark. Russland) 
werden angeführt, und gelegentlich ein im Adelsarchi¬ 
ve von Esthland befindlicher auf Pergament geschrie¬ 
bener Brief des Königs Erik von Dänemark, vorn 
Jahre 1090 erwähnt, worin einer Vision gedacht ist, 
die ihm auferlegte, eine Kirche zur Ehre des heil. 
Michael an einein Orte zu bauen, wo mitten im 
Sommer der Schnee bis an die Knie reiche, ßeyrn Ein¬ 
gang des Finnland. Meerbusens wurde xoyydie Abtey 
des heil. Michael errichtet. Bey der Ankunft der 
D rutschen in Liefland wohnten in diesem Lande Let¬ 
ten, Li wen. Euren odei Semgaller, Wenden und 
Esthen. Das Uebeigewicht, welches die Letten 
nach und nach über die andern Völker erlangt haben, 
wird von ihrer Verbindung mit den Deutschen her¬ 
geleitet, Sie sollen litthauischer oder sarm. tischer 
Abkunft seyn, so wie die Esthen (.bey Nestor Tschu- 
den) finnischer. Auch die Semgallen, Seelen (oder 
Selen), Preussen werden für Zweige des litthauischen 
Stammes gehalten. Ueberdie alten Städte am Ufer der 
Düna, Seelbui’g, Gericke, KockenoVs (itzt Kokenbau¬ 
sen) und andere Ueberreste alter Ortschaften, über 
Toreyda der Liwen (itzt Treyden an der Aa ), 
Leal der Esthen, wo Lembit, ihr Aeltester, zur Zeit 
der Ankunft der Deutschen wohnte, YViiiende (itzt 
Fellin) und andere Platze der Esthen und der Li- 
wen, meist nach Hupel und Börger. Die Beschrei¬ 
bung einer esthnischen Festung vom Grälen Mellin, 
det über die Altei thümer dieser Provinz weillaultige 
Untersuchungen angestellt hat, ist St. 2ö. f. eingerukt. 
Umständlich verbreitet sich der Veif. über den elen¬ 
den Zustand die (geringe) Cullur, Sitten, Gebräu¬ 
che, Rel igion dieser Völker und führt in den An¬ 
merkungen zu diesem Capitel noch manche einzelne 
Berichte, nicht ohne Prüfung an. Manche, vor- 
nemlich religiöse Gebräuche werden urch die bey 
amlern Völkern vorkommenden ähnlichen erläutert 
und über ihre Götzen verschiedene Vermulbungen 
hergebracht. Bey dem kläglichen Zustande der Einge- 
bo rnen konnte wohl Habsucht oder Herrschsucht die 
D< utsehen nicht in diess Land ziehen,sondern mehrRe 
ligionseifet und eine den Menschen natürliche Neigung 
zur Untei jochung der Schwachem. An der Seite sol¬ 
cher Eroberungen sind immer Civilisation und grösse¬ 
re Vervollkommnunggegangen. Das 2. Cap. (S. 85. ff.) 
handelt von den ersten Niederlassungen der Deut 
sehen in diesem Lande und ihren Kriegen mit den 
Eingebornen bis auf die gänzliche Unterwerfung der¬ 
selben-unter das Christenthum» n48— 1228. Be¬ 
kanntlich war es der Zufall, ein Sturm, welcher 
Deutsche (1118) an die Küsten Lieflands brachte und 
die Liwen. die an der Mündung der Du na wohnten, 
waren die eisten, mit welchen sie in Verbindung 
traten ; w enn gleich die Liwen den russischen Für¬ 
ste zinsbar wat en. so waren sie desswegen doch nicht 
Christen. Wie die griech. Kirche überhaupt nie so 

j cif ig gewesen ist, Proselyten zu machen, als die 
1 lal mische, so sind • 11 e iuss. I* urs Len zufrieden ge¬ 

wesen, wenn sie ihren 1 1 ibut. erhielten, ohne sicli 
eben um die Religion dieser Völker zu bekümmern. 
Meinhard, ein AugustiiiermÖnch aus der Abtey Sige- 
berg, war der eiste, welcher n84 in Liefland den 
christlichen Glauben predigte, und die erste Kirche 
nach Einigen zu Kirchhohn, nach Andern zu Ykes- 
kolrn (Uixkuli) e< hauele. Dem 11 .jö gesloibe. en, 
von den Liwen sehr geliebten Meinhard folgte 
Bertold, vom Cisterzienser Orden, der nicht 
glücklich war (vielleicht durch seine Schuld) und 
in einem Kample an einem sandigen Orte. Ri?he 
genannt, 24 »ul. 11 78 das Leben verlor. iiy8 
wurde Albert von Buxhövden Bischof, und kam 
1199 mit einei Flotte von Kreuzfahrern nach Lief¬ 
land. Ein regelmässigeier Gang der Dinge fing an, 
Riga wurde gegriiudet, die Abtey Dünainunde er¬ 
richtet, der Oiden der Brüder des Kreuzes unsers 
Herrn (Schvverdritter) gestiftet. Seit 1202 fortdau¬ 
ernde Kämpfe sowohl mit den Eingebornen als mit 
den russ. Fürsten. Seit 1209 setzte Albert seine 
Unternehmungen bis nach Esthland fort. Die Li¬ 
wen und Letten, tieue Bundesgenossen dei Deut¬ 
schen, unterstuzfigpMihn dabey. Lembit zu Leal 
brachte ganz Esthland in Bewegung und machte 
I2i4 einen furchtbaren Plan gegen die Christen, 
kam aber im Gefecht 1216 um, und sein Bruder, 
Unepewe liess sich taufen. Albert hatte 1206 Lief¬ 
land vom deutschen völlig Philipp zu Lehn er¬ 
halten, überliess aber den Rittern den dritten Theil 
des s hon eroberten Landes, über das noch zu ero¬ 
bernde erklärte er sich nicht. Kaiser Otto IV. 
nahm durch ein zu Landau 26. Jan. 1211 ausge¬ 
stelltes Privilegium die Besitzungen des ßischoffs 
und der Ritter unter seinen Schutz. 1219 war fast 
ganz Esthland-den Deutschen uuterwot fen und hat¬ 
te das Christenthum angenommen. 1215 h^tte P. 
In locenz 111. die Kirche von Riga unabhängig von 
Bremen erklärt. Was sich durchaus nicht recht- 
fertigen lässt, ist, dass die Deutschen ihre Bundes¬ 
genossen, die Letten und einen Theil der Liewen, 
zu Leibeignen machten. Mariehe Anführer scheinen 
doch im Besitz ihrei Güter und Freyheit.geblieben 
und Stifter angesehener Familien geworden zu seyn. 
So sollen die Liewen und die Koskull von Kaupo 
abstammen. Der Widerspruch zwischen den däni¬ 
schen Annalisten und »len Liefländischen Chroni¬ 
kenschreibern über das Verhältniss zwischen dem 
König von Dänemark Waldemar 11. und den Bi¬ 
schöfen und Rittern in Lief - und Esthland, wird 
S. n5. f. zum Vo.theil der Letztem entschieden. 
Aibert erhielt mehrere Suffragan - ßischöff- (zu Oe- 

sef, Leal, Semgallen). Dorpat wurde 1220 den 
Russen entrissen, und Herrraann, Alberts Bruder, 
B. von Esthland verpflanzte seinen Bisch. Sitz von Leal 

dahin. Bey de würden zu deutschen Reichsfürsten 
auf dem Reichstag zu Nürnberg t. Dee. 12 24 er¬ 
klärt. Die Papste drangen sehr darauf, dass man 
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den Einwohnern dieser Länder ihre Freyheit lassen 
sollte, fanden aber kein Gehör, doch wurde die 
Leibeigenschaft noch nicht verfassungsmässig ge¬ 
gründet. Tod Alberts 1228 und Charakter dessel¬ 
ben S. i2$. Sein Nachfolger Nikolaus machte der 
Stadt lliga grosse Bewilligungen. Vereinigung der 
Schwerdritter mit dem deutschen Orden durch den 
Ausspruch des Papstes Gregors IN. i4. May 1207 
■wodurch der erstere Orden 5oo Jahre nach seiner 
Stil jung aufhörte, ein abgesonderter Orden zu seyn. 
Um eben diese Zeit wurde der Revaler Kreis und 
ein Theil Eslhlands an den König von Dänemark 
wieder abgetieten. Noch wird S. 106. ff. der Zu¬ 
stand Lieflands in diesen Zeiten beschrieben. Dass 
die Leiten und ein Theil der Liwen zu der Zeit, 
wo sie freywillig mit den Deutschen gegen die 
Esthen oder Russen, ihre natürlichen Feinde käm¬ 
pften, noch nicht leibeigen waren, wird aufs 
Neue behauptet. Sie wurden es erst, als die Macht 
der Biscböffe geschwächt und die der Ritter über¬ 
wiegendwurde. Das Land - und Rilterrecht scheint 
der Herr Verfasser doch geneigt, wie das von 
Arndt bekannt gemachte bürgerliche Gesetzbuch 
der Landleute, in Älbrechts Zeiten zu setzen, ln 
den Archiven von Riga befindet sich ein, zwischen 
dem Fürsten von Smolensk und den Städten Riga 
und V\ isby geschlossener Vergleich 1228 und un¬ 
ter einer Sammlung von Handschriften ein Bruch¬ 
stück eines von Waldemar III. seinem Herzogth. 
Esthland gegebnen und von Erik VI. 1315 bestä¬ 
tigten bürgerlichen Gesetzbuches. In den Anmer¬ 
kungen zu diesem Buche sind mehrere Handschrif¬ 
ten, vorzüglich vom Herrn von Hartwiss dem 
\ er as^tr mitgeiheilt, angeführt. Das 5. Capilel 
fasst den Zeitraum von i2Öo (oder der Vereini¬ 
gung der Schwei dritter und des deutschen Or- 
d ns) bis i4p4 oder bis auf Walther von Pletten¬ 
berg in sich, und behandelt ihn etwas länger. 
Der Verl, wollte nicht die oft ekelhafte Geschich¬ 
te der innern Streitigkeiten zwischen den Erobe¬ 
rern und den Unlerthänen, den Rittern und Bi¬ 
schöfen bis in die kleinsten Umstände verfolgen. 
A*>er ein \briss dieser innern Revolutionen und 
Unruhen gehört, auch nach dem Verf., der Ge¬ 
schichte an. Mit Jannau thei 1t er die Periode der 
Henmeister Liefland» in drey Abschnitte. Unter 
Albert II., der auf Nikolaus folgte, wurde das 
Bisthum Riga vom P. Alexander IV. zum Eizbis- 
thum erhoben 20. Jan. 1255. Itzt hatten schon die 
Streitigkeiten der Ritter nnd Bisch ffe angefangen, 
Welche die Päpste zu beschwichtigen wussten. Noch 
in (barid chriftlü hen) Verträgen von 12*9 und ia54 
ist die geistliche und weltliche Superiorität der 
Bischöffe über die Ritter entschieden. 1290 fing 
der öffentliche Kampf an, an welchem die Stadt 
Riga nothwendig Theil nehmen musste. In einer 
votn P. Clemens V. gegebenen Instruction vom J. 
1^09 sind neun Kl igepunkte der Erzbischöfe über 
die Ritter angegeben. Wenn auch in diesen Kla¬ 

gen manches übertrieben und das Betragen der 
Bischöffe und der Stadt Riga nicht tadellos ist, so 
kann doch auch der Orden nicht freygesprochen 
werden, und Jannau ist (nach S. 255.) zu par¬ 
teiisch gegen die Bischöffe. Aus dem geheimen 
Ordensarchiv zu Königsberg wird eine wahr¬ 
scheinlich ioo4 nach Rom geschickte Deduction des 
Ordens angeführt; so wie der älteste Sühnbrief der 
Rigaer vom J. i55o als ihre Stadt von den Rittern 
eingenommen wurde. Der Orden nahm nach und 
nach alle Besitzungen und Schlösser der Kirche 
von Riga ein, unter dem Vorwände, sie sey nicht 
stark genug, sie gegen die Moscowiter, Litthauei* 
und Polen zu vertheidigen. 1543 fiel die furcht¬ 
bare Empörung der Estbnischen Landleute vor und 
in der Nähe von Reval die grosse Schlacht, in der fast 
alle Aufruhrer, fast to,ooo ihr Leben verloren. Die 
Russen hol ten bey dieser Gelegenheit ihre ehemaligen 
Besitzungen in Liefland wieder zu erobern, wurden 
aber bey Odenpaeh gänzlich geschlagen. Die Ge¬ 
schichte des dänischen Verkaufs von Esthland au 
den deutschen O. und die Wiedervereinigung des¬ 
selben mit Liefland ist bisher von allen Liefland. 
Geschichtschreibern nicht genau genüg erzählt wor¬ 
den, weil sie nicht aus deü Acten, die seitdem aus 
dem Königsberger Archiv bekannt geworden sind, 
schöpfen konnten. Sie wird S. 19Ö. ff. genauer er¬ 
zählt (vgl. S. 207. f.) Unter diesen Urkunden ist 

. auch ein Diplom des Kaiser Ludwigs IV. braukf. 
a. Mayn 21. Sept. i547 und eine Bulle Clemens 
VI. 8. Febr. i348, wodurch dieser Verkauf bestä¬ 
tigt wird. Die dänische Herrschaft über Esthland 
hatte 110 Jahre gedauert. Auch die Entscheidun¬ 
gen P. Innocenz VI. 1009. 1060 in dem Prozess 
des O. und der Bischöffe sind aus den Handschrif¬ 
ten angeführt. Dc-r Orden unterwarf sich diesem 
Ausspruch, aber der Streit wurde bald erneuert, 
und dauerte im i5. Jahrh. fort, bis er endlich 
durch den Brief von Volrnar im Oct. i45i. bey ge¬ 
legt wurde; aber die Bulle P. Nicolaus V. vom 
4." März i4.ii. (bulla habitus) wodurch jener Ver¬ 
gleich bestätigt worden seyn soll, kann, da sie von 
fruherm Datum ist, unmöglich echt seyn. Der Or¬ 
den hatte also doch den Prozess gewonnen. Durch 
den Vergleich von Kirchhohn 5o. Nov. i4Ü2 er¬ 
hielt er auch die Mitherrschaft über Riga, allein 
darüber ging ein neuer St: eit an , in weichem so¬ 
gar der Erzbischoff Sylvester (der ehemals in Leip¬ 
zig Professor gewiesen wa ), vorn Henmeister ge¬ 
fangen genommen und gemisshandelt, der Herr- 

meister aber von P. Sixtus IV. O79 in den Bann 
gethan wurde. Ueber die verschiedenen histori¬ 
schen Berichte von diesem Sylvester sind S. 22o. 
ff. k itische Bemerkungen mitgetheilt, die ihn ver¬ 
theidigen. Der Herrmeister Bernh. von borg nahm 
die pabs'liehe Ernennung eines neuen Lrzbischoffs 
nicht an, der Papst verbot der Stadt Riga und 
dem Lande, dem Henmeister zu gehorchen; die 
Protestation der Stadt Riga gegen die Untern eh- 



465 1813. März. 464 

mungen cFs Ordens 5i. Oct. i48i ist gleichfalls , 
aus dem geheimen Archiv zuerst bekannt gemacht. ' 
Sie läuguet ausdrücklich, dass die zwischen dein | 
Erzbischof! Sylvester und dem Orden geschlossene ! 
Vereinigung vom Papste bestätigt worden jey und J 
so wird auch dadurch die Unechtheit der dem P. 
Nicolaus V. zugeschriebeneu buila habitus ei wie¬ 
sen. Die Ordens - Besatzung des Schlosses zu Riga 
bekriegte die Stadt. Das Betragen der Liefländi- 
schen Ritter während dieser Epoche war so empö¬ 
rend, dass der Hochmeister des deutschen Ordens 
nebst seinem Capitel es selbst tadelte, wie ein aus 
dem Archiv bekannt gewordenes. Schreiben des 
Hochmeisters an den Herrmeister beweiset. Eine 
neue Bulle vou Sixtus IV. i48a that den Herr¬ 
meister von Borg wieder in den Bann und erklär¬ 
te die dem Orden von K. Friedrich 111. i48i be¬ 
willigten Privilegien für nichtig. Endlich wurde 
i483 ß. v. Borg abgesetzt, behielt aber bis an sei¬ 
nen Tod i486 den Herrmeisler - Titel und sein 
Nachfolger Freytag von Eoringhof hiess nur Statt¬ 
halter. Die Truppen von Riga erfochten i484 ei¬ 
nen vollkommenen Sieg über das Heer der Ritter: 
hätten sie ihren Sieg verfolgt, so wäre es um den 
Orden geschehen gewesen. Aber die Stadt unter¬ 
lag endlich doch dem Orden, der sie ganz ver¬ 
nichten wollte, und musste i4gi den nachtheili¬ 
gen Vergleich zu Wolmar schliessen. Freytag von 
Eoringhof wrar es also, der die volle Macht des 
Ordens über Stadt und Erzbischof von Riga grün¬ 
dete. Ihm folgte i4g5 der ausgezeichnetere Wal¬ 
ther von Plettenberg. In allen diesen Händeln war 
der Orden niemals der beleidigte, nie der verletz¬ 
te Theil. Eiefland hatte in diesem Zeiträume von 
fast 270 Jahren keinen Fortschritt in seiner Cultur 
machen können; nur seine Handelsverhältnisse hat¬ 
ten sich erweitert; die Sitten blieben roh; die 
Künste unbekannt. Durch eine handschriftl. Bulle 
Maitins V. vom i3. Jun. i422 wurden die deut¬ 
schen Ritter autorisirt, das bürgerliche Recht zu 
studiren, und aus einem weitläufigen Statut des 
Erzbischoffs Hemming oder Heinrich von Scharfen¬ 
berg i4. May i44g erhält man einen vortheilhaf- 
ten Begriff von den Einsichten dieses Prälaten und 
und seines Consistoriums (das Datum ist nach ei¬ 
ner Note des Verfs. falsch, da dieser Prälat schon 

i448 gestorben ist.) 

Als Beweisstücke sind diesem Bande beygefügt: 
S. 2g5. Nachrichten von den alten Bewohnern der 
Ostküste des baltischen Meers aus der vita S. Ans- 
garii in Lindenbrog. Script!. rer. Septentr» S. 277. 
Einführung des Christenthums in Russland aus 
Nestor, nach Scherers deutscher Uebersetzung. S. 
286. Bemerkungen über den livischen Gesang: Jör- 
rü, Jörrü, aus einer Abhandlung des Hrn. Pastor 
Masing zu Ecks, eines vorzüglichen Kenners dev 
esthnischen Spiache, gezogen. Seite 291. Kurtzes 
Verzeichniss aller Städte und Schlösser in ganz 

Liefland, nebst Bericht, wie dieselbigen gelegen, 
und welchen Herrn oder Edelieulen .sie für Ser 
eingefallenen Kriegs - Empörung und grossen Ver¬ 
änderungen aller vorigen Stände dosselbigen Lan¬ 
des Anno i555, da Liefland nocli in vollem Flor 
gestanden, gehörig gewesen. S. 307. Die Rechte 
der Inwohner Hangen und VVirlande, gtheten die 
Gnade, Anno 1597 sampt eines Ritters Herweyde 
(oder Herwede, d. i. nach einer Bemerkung S. 
345. fl rerge wette). Die harnische und wierische 
Gnade des Hochmeisters Konrad von Jungingen, d. d. 
Danzig 1397 d. i5. Jul. Aus einem Manuscript in 
Folio auf dem geh. Archiv zu Königsberg aus dem 
Anfänge des 16. Jahrh.; vollständiger und genauer 
als die Urkunde in den Nordischen Miscellaneen 
11. und 12. St. S. 529. Historische Nachrichten 
von den ersten 23 Herrmeistern Lieflands, aus der 
handschriftlichen Chronik von Lode in den Archi- 
ven zu Kockenhof, mit einigen Erläuterungen am 
Schlüsse. S. 355. Diese Tafel weiset an, in was 
fürrn .lahrzahl die Bischöffe in Liefland, die Hoch¬ 
meister in Preussen und die Herrmeister in Lief¬ 
land Regiert haben und wie sie mit Namen geheis¬ 
sen, auch in welcliem Jahre die Liefländischen 
Festungen sind Erbauet worden, (aus denselben 
Archiven. Die Tabelle gehet von 1168—1559.) 

Im 2. Bande setzt das 4. Cap. die Geschichte 
Lieflands von dem Anfang der Regierung Walthers 
von, Plettenberg i4j)4 fort bis zur Unterwerfung 
dieses Landes unter die polnische Herrschaft 1062. 
Denn aus mehreren Gründen wird das J. i4q4 als 
das erste der Regierung Plettenbejgs angenommen. 
Der Orden triuinphirte damals, aber das Land 
war durch die Unruhen geschwächt und Pletten¬ 
berg bemühte sich, alle Ursachen dieser Entkräf¬ 
tung und des Ruins des Landes zu entfernen. Der 
Adel und Privatpersonen waren mit den Bischöfen 
und den Rittern gleich unzufrieden, weil sie so 
viel Geld nach Rom schickten um sich dort Freun¬ 
de zu machen. Der Adel hatte sich einer unum¬ 
schränkten Gewalt über die Landleute angemasst, 
die in Ansehung ihrer Besitzungen und Personen 
ganz der Wbllkiir der Herren überlassen wraren. 
Plettenberg brauchte alle Mittel um die Unabhän¬ 
gigkeit des Landes zu befestigen; er liess die Fe¬ 
stungen hersteilen, neue anlegen und bereitete sich 
zum Widerstand gegen die Angriffe der Russen 
vor, da er die Gesinnungen des Czars bey einer 
Gesandtschaft an dessen Hof 1491 hatte kennen 
gelernt. Er schloss i5oi mit benachbarten Staaten 
ein Vertheidigungsbündniss gegen Russland. Sein 
glücklicher Kampf gegen die Russen, welche schon 
Einfälle in L. gethan hatten, und grosser Sieg i3. 
Sept. i5oi führte den Frieclenstractat i5o3 herbey, 
der aus 54 Artikeln bestand und auf 5o Jahre ge¬ 
schlossen worden seyn soll. Die Urkunde hat sich 
noch nicht gefunden. 

(Der Beschluss im nächsten Stück.) 
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Staaten beschichte und Statistik. 
O 

Beschluss 

der Anzeige von des C. de Jßray Essai Crit. sur 

Pliist. de la Livonie. 

"N ach einem Artikel des Friedensschlusses musste das 
Bissthum und die Stadt Dorpat .dem G) ossfürsten ei¬ 
nen jährl. Tribut einer russ. Mark zahlen unter 
dem Titel: der Zins des rechten Glaubens. Der er¬ 
ste Traktat war, wie aus handschriftl. Nachrichten 
dargethan wird, nur auf 6 Jahregeschlossen worden, 
später erst aut 5o Jahre verlängert, gereichte ganz 
zu Russlands Vortheil, indem JLiefland die Ruhe 
unter beschwerlichen Bedingungen erkaufte. löoy 
wurde mit Wasili Iwanowitsch ein für beyde Theile 
vortheilhafter Handelstractat gesctilossen, aber Lief- 
land machte sich anheischig, sich weder mit Polen 
noch mit Litthauen gegen den Czar zu verbinden. 
Die Art, wie Plettenberg sich unabhängiger von 
dem deutschen Orden und dessen Hochmeister 
machte, wird S. ly. ff. richtiger und genauer, und 
zwar nach Urkunden, dargestellt. Denn der zu 
Königsberg i5ao geschlossene Vergleich und ein 
neuer zu Grobin a5. Jan. i52Ö, der bisher den 
Chroniken - und Geschichtschreibern entgangen war, 
beweisen, dass sich Plettenberg keinesvveges vom 
deutschen Orden ganz getrennt, sondern nur ge¬ 
wisse Privilegien für den Herrmeister und die Rit¬ 
ter in L. erlangt hat. 

Die Säcularisirung jder Ordenslande in Preus- 
sen gab Plettenbergen die erwünschteste Gelegen¬ 
heit, sich von dem deutschen Orden ganz los zu 
machen, und doch haben weder er noch seine Nach¬ 
folger aufgehört, einen Theil dieses Ordens auszu¬ 
machen und den Hochmeister zu Mergentheim als 
ihr Haupt anzuerkennen. Noch der 43ste Herr¬ 
meister, J. von der Reck erhielt vom Hochmei¬ 
ster und dein Ordenscapitel die Bestätigung. Die 
deutsche Reichsfurstenwürde, die dem Pletten¬ 
berg (wahrscheinlich 1627) zu Theil wurde, war 
ein blosser Titel, wovon seine Nachfolger eben so 
wenig, als die Erzbischöfe von Riga, Gebrauch 
machten. Durch die '['hat, nicht durch diesen Ei¬ 
tel war er souverän und von aller weltlichen Au¬ 
torität unabhängig geworden, ßey einem so keunt- 
nissreichen und scharfsinnigen Historiker wie der 

Erster Band. 

Verf. ist, hat es uns doch befremdet, wie er eine 
lang, widerlegte Sage, dass Luther gegen den Ab¬ 
lass declamirt habe, weil ihn sein Oiden nicht ver¬ 
kaufte, wiederholen oder sich über den schnellen 
Uebergang Lieflands vom Catholicismus zum Pro¬ 
testantismus wundern konnte. Es gibt eine Wahrheit, 
die dem gemeinen Verstände so einleuchtend ist, dass 
man nicht grosse Kenntnis« und Philosophie braucht, 
um sie einzusehen, und das ist die Wahrheit die 
aus der Bibel gezogen ist. Wir übergehen was 
über den spatem Calvinismus, der sich dem Deis¬ 
mus nähern soll, über den grossen Vortheil des 
Katholicismus, dass er [von allem verwirrenden 
Zweifel befreye und über die politische Ansicht 
der Reformation gesagt wird, weil wir nicht po- 
lemisiren wollen, und bedauern nur, dass auch 
ein solcher Mann über diesen Gegenstand nicht un¬ 
befangen schreiben kann. Der Gang der Reforma¬ 
tion, die durch die Bürger von Riga und Reval 
ihren Anfang nahm, wird mit einer, die Men¬ 
schen jener Zeit entehrenden Bemerkung, dass blos¬ 
ses Interesse beyde Parteien geleitet habe, beglei¬ 
tet: allein der spätere Historiker schiebt manch¬ 
mal seine und seiner Zeit Ansichten frühem Hand¬ 
lungen unter. Jetzt ist freylich Religion, leider nur 
zu oft, Sache des Interesse geworden. Die merk¬ 
würdige Urkunde vom iS. Jim. 1626 wodurch die 
Prälaten von Lief-, Esth - und Kurland sich dem 
Herrmeister unterwarfen, ist aus den Ordensar¬ 
chiven auszugsweise aufgeführt, so wie der Ver¬ 
gleich zu Dahlen i55o / bestätigt zu Lerasal i542 
zwischen dem Erzbischoff und der Stadt Riga. 
Plettenberg scheint selbst der Reformation geneigt 
gewesen zu seyu. Ihm folgte i535 Herrm. von 
Bruggeuey als 4oster Heirmeister. Unter ihm und 
seinen Nachfolgern dauerten die kirchlichen Be¬ 
wegungen fort. Der Hr. Verf. geht aber schnell 
zu den Ereignissen über, als der Waffenstillstand 
mit Russland zu Ende ging i553. Die Bedingun¬ 
gen des zwischen Schweden und dem Herrm. Heinr. 
v. Galen 6. Jul. l555 gegen den Czar erfüllte zwar 
Schweden, aber Lieilaud unterhandelte über ei¬ 
nen neuen Stillstand und dieser wurde von Iwan 
II. unter der Bedingung zugestanden auf 15. J., dass 

man innerhalb 5 Jahren den schuldigen Glaubens¬ 
zins abtrage, aber auch an Erfüllung dieser Be¬ 
dingung dachte man nicht. Ls entstand noch in¬ 
nerer Krieg, als der Erzb. Wilhelm von Branden¬ 
burg, gegen seine Verpflichtung, einen Ausiäude: 
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Christoph von Meklenburg zum Coadjutor ernannte, 
in welchen sich Polen mischte, doch wurde 5. 
SepU i5o7 ein Vergleich zu Poswola geschlossen. 
Wodurch der Erzbischoff doch obsiegte. Von der 
russ. Gesandtschaft nacli Dorpat iö56 wird, nach 
Kelch und Arndt, Bericht gegeben. Russischer 
Kiieg und Eroberungen seit i558. Der Verf. stimmt 
dem Jannau nicht bey, der die Humanität des 
Czars rühmt, und erinnert, dass Goltlried Ketller, 
dessen lapferkeit und Xhätigkeit niclit verkannt 
W'ird, doch von mehrern Geschichtschreibern zu 
günstig sey beurtheilt worden. Die Schlacht bey 
Ermes (i. Aug. i56o.) brachte der Macht des Or¬ 
dens den letzten Stoss bey. Alan kennt die folgen¬ 
den Begebenheiten und die Zertheilung der Or¬ 
denslande unter mehrere Herren. Die Verhand¬ 
lungen darüber werden mit genauer Anfulnung der 
Urkunden und der Zeiten erzählt. Aus den Hand¬ 
schuhen der Bibi, des Gros* fürs teil Constantin wird 
der Inhalt einer vom Fürst Radzivil 1062 zu Riga 
gehaltenen Rede angeführt. 55? Jahre lang (von 
120Ü an) war Diefland ein unabhängiger Staat ge¬ 
wesen und kam nun unter polnische Herrschaft. 
Umständlich und überaus belehrend ist die Dar¬ 
stellung der bisherigen Staatsverhältnisse Diellands, 
der Religion, der Sitten, der üppigen Lebenswei- 
se, des innern Zustandes, der Cultur des Uandes, 
des bürgerlichen Zustandes seiner Bewohner, des 
Handels und der Künste, von S. 84— i55. wo- 
bey auch manche fremde Angaben berichtigt wer¬ 
den. Das fünfte Cap. S. 528. ff. ist ganz der Ge¬ 
schichte der Kriege zwischen Polen, Schweden und 
Russland (wozu Uiefland die Veranlassung gab) von 
i565 bis zu dem Frieden zu Oliva 1660 gewidmet, 
Und auch hier sind manche handschriftliche Auf¬ 
sätze benutzt und in den Noten angezeigt, manche 
von Andern aufgeführte Actenstiicke bezweifelt oder 
berichtigt. In den ersten Kriegen wui den Esth- 
land und Uiefland (vornemlich 1077) von den Rus¬ 
sen äusserst verwüstet. Von des Jesuiten Possevin 
Unterhandlungen mit dem Czar wird im Texte 
und in den Noten genaue Nacht ichi gegeben. 5. Dec. 
i582 wurde das ßisthum zu Wenden gestiftet wo 
ein gelehrter Pole von niederer Herkunft, Patri- 
tiu , erster Bischof! wurde. Man wollte die Lief- 
ländischen Uandleute in Freyheit setzen, aber sie 
baten den König von Polen, sie in ihrem Zustan¬ 
de zu fassen, der dann lachend sagte: Phryges non 
nisi plagis emendantur. Ueber Gustav Adolf ur- 
tbeilt der Verf. S. ig5. „Gustave fut un d" c - 
hommes rares, que ia providence fait de tems ä 
autre paroitre au milieu des revolutions des peu- 
ples, pour en aneter le cours ou en fixer les resul- 
tats.“ Auch über andere ausgezeichnete Personen 
dieser Periode wird in den Noten geurtlieilt wie 
S. 261. ff. über die Königin Christine von Schwe¬ 
den. Zugleich sind manche fremde Urtheile be¬ 
richtigt und es ist eine sehr wahre Bemerkung, 
welche der Verf. S. 267 macht: „Le moyen de 
paroitre nouvta.11 n’est pas toujours de dire, ce 

qu'li n'est tombe en tele k personne de dire avant 
am«." Von i. 21t. an ist wieder der Zustand 
U’s in dieser Periode umständlich dai gestellt. Die 
Sitten waren und blieben noch sehr roh. Ein 'Pie¬ 
senhausen lie.ss seine eigne Schwester in einem 
Sack ertränken, nicht weil sie mit. einem Secretär 
einen geheimen Umgang gehabt hatte, sondern weil 
sie ihn heyratheii wollte. Die Landleute wurden 
zum f heil Rauher. Die Ländereyen blieben un- 
angebaut liegen. Als Anhang zu diesem Capitel 
muss betrachtet werden der Abschnitt : Seite 
224 24:2) 7 De la noblesse, de Ja nature des 
biens; appercu rapide de l’affaire de la reduction 
et de la revision des biens dans ces proviuces; 
da er über nie Gräuzen des Capitels hinausgehet 
und die Unternehmungen des Kön. von Schweden, 
Carls XL, darstellt. S. 212. ff. ist noch insbeson¬ 
dere vom Zustand der Uandleute und S. 247. ff. 
vom innern Handel Nachricht erlheilt worden/ Das 
sechste Cap. soll, der Ueberschrift zufolge, nur die 
politischen Begebenheiten seit dem Frieden zu Oli¬ 
va bis zu dein Nystädier 
aber es sind auch von S. 
steil Ereignisse angeführt. 

1660 — 1721 aufstellen, 
-527 an einige der neue- 

Es sind übrigens in die- 

sein Cap. noch mehrere Ereignisse in Schweden und 
Russland mit vieler Einsicht beleuchtet. Nur ein 
besonderer Aufsatz ist diesem Bande S. 545. ff. 
beygefügt: über die Literatur Polens unter der Re¬ 
gierung der Sigismunde. Er ist von einer jungen 
Dame aus verschiedenen Werken und Abhandlun¬ 
gen des Grafen Stanislaus Potocki excerpirt und von 
dem Grafen Sobolewsky dem Herrn Verf, mitge- 
theilt. worden, und gibt theils einen Abriss der Ge¬ 
schichte der Wissenschaften während der Regie¬ 
rung Sigismunds I. u. 11. und der polnischen Schrift¬ 
steller vom 16. Jahrh. bis auf Stanislaus August, 
theils biograph. Nachrichten von den vorzüglich¬ 
sten polnischen Geschichtschreibern. 

Der 5. Baud oder 2. Theil der ganzen Arbeit 
ist ein duichaus neues Werk, indem noch kein 
Schriftsteller d< n gegenwärtigen Zustand L’s so dar¬ 
gestellt hat, wie es hier geschehen ist; denn seit 
Hupel’s Zeiten hat sich sehr viel geändert. Auch 
in dieser Beschreibung Ls hat der Hr. Verf aus 
den besten Quellen geschöpft, und ist von Män¬ 
nern, welche die genaueste Kenntniss besitzen, un- 
terstulzt werden. Er versteht aber hie»- unter dem 
Namen L.i ß, ncl die beyden Gouvernements von 
Riga und ileval, oder das eigentlich sogenannte 
Litfland und Esthland, die nordwärts an das Gou¬ 
vernement von Petersburg, ostwärts an das von 
Pies kow, südwärts an die von Curland und VVi- 
tebsk gräuzen. Im 1. Cap. wird die politische und 
öconomische V erwaitung der Provinz dargestellt, 
wie sie 1815 zu Ende beschaffen war. Doch ist 
noch manches aus dein folgenden Jahre nachge¬ 
tragen. General - und Militär - Gouverneur von 
Uiefland, Esthland und Curland ist seit dem Oct. 
1812. der Marquis Paulucci, der sich mehrere 
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Verdienste, auch um die Freylassung der Bauern 
erworben hat. Duhamel ist Gouverneur von Lief- 
]and. Die Stände, welche über das Beste der Pro¬ 
vinz beratschlagen, sind erhalten worden und aus¬ 
serdem gibt es einen Ausschuss von Provinzial- 
Rathen und Deputaten des Adels, der sich so oft 
versammelt, als es die Angelegenheiten des Lan¬ 
de' fordern, und ein Landrath wohnt stets in Riga, 
wird aber alle Monate abgewechselt, ln beyden 
Gouvernements sind fünf Hauptstädte, eilfkleinere, 
4 Städtchen und einige blecken. Der Verf. nimmt 
nur 12,000 und einige 100 angebauete Haaken an 
(statt Hupels i4,5oo). Liefland ist für Russland 
vornemlich wegen des ausländischen Handels wich¬ 
tig. D ie Bevölkerung von Liefland und Esthland 
wird auf 811,000 Menschen gesetzt (Liefland allein 
061,012), der Umfang beyder Gouvernements auf 
1800 Quadi. Meilen. Die Leibeigenschaft des Land- 
manns hat die Bevölkerung des Landes gehindert. 
„La propriete et l’independence peuvent seulesfa- 
voriser la population et la prospei ite des empires 
et developper les facultes de leurs habitans*4 sagt 
der H r. Verf. sehr wahr, und lügt noch mehrere 
allgemeine, lehrreiche, statistische Bemerkungen 
bey über Bevölkerung, Volkslisten u. s. f. wobey 
falsche Rechnungen bestritten werden. Die ver¬ 
schiedenen Abtheilungen des Landes und Be¬ 
nennungen jedes Theils (Bru.stacker u. s. f.), 
der Umfang und die Beschaffenheit der Haaken 
die Berechnungen der Arbeitstage des Landmanns 
für den Herrn, die nur auf die Haaken fallen, 
von welchen der Laudraann den Niessbrauch hat, 
der Zustand der Landleute (der nur in einigen Di- 
stricten höchst elend ist), die Ackerwerkzeuge, die 
aus den Bauern ansgewähllen Richter zur Entschei¬ 
dung der St eitigkeiton zwischen Herren und Bauern 
und diesen unter einander, die Grundsätze die für 
die Freylassung der Bauern aufgestellt worden sind 
und die dabey eintretenden Schwierigkeiten, die 
angelegten Magazine in jeder Besitzung — alles 
diess wird genau und unparteiisch geschildert und 
einige Gegenstände (z. B. die Beschreibung von 
Riga, die Eintheilung des Adels) sind noch in den 
Noten weiter ausgeführt. Im 2. Cap. wird noch 
insbesondere vom gegenwärtigen moralischen und f)h \ sischen Zustande der Bauern in Lief - und Esth- 
and gehandelt, und ihr Charakter und ihre Sit¬ 

ten geschildei t. Der Esthe wird für thätiger und 
arbeitsamer gehalten, als der Lette; dieser ist im 
Gang manierlicher und auch sein Costürn angeneh¬ 
mer. und sein Gesicht offner als das des Letten. 
Dei Unterschied lieyder von dem gemeinen Russen 
fällt in mancher Rücksicht zum Vortheil des Letz¬ 
tem aus. Feste, Tänze, Gesänge der Letten und 
Esthen. Anklagen gegen den Charakter dei Esthen. 
Landmädchen, die sich mit einem Deutschen in 
uirrlaubte Verbindung einlassen, werden für gänz- 
lirli entehrt angesehen, so nachsichtig man bey 
ihren Schwächen in Ansehung der Landsleute ist. 
Im Ganzen fand der. Verf. die Sitten rein. Ehen, 

Hochzeiten, Nahrungsmittel. Die Landleute sind 
ausschliessend lutherisch, nur in einigen Districten 
ist Zinzendorfs Lehre eingedrungen, ohne die Be¬ 
wohner besser zu machen. Grosse Ausdehnung 
der Kirchspiele zum Nächtheile der Religiousüburig, 
Schulen von denen nur Wenige Gebrauch machen 
können. Das 5te Cap. verbreitet sich über das Le¬ 
ben des possessionirten Adels in Liefland. Man 
konnte sonst sein Land leicht zu 7 bis 8 Proc. nutzen 
aber die letzten Jahre haben viel Elend über Lief¬ 
land gebracht (das .1. 1817 hat gewiss vielen Ver¬ 
lust ersetzt durch den starken Absatz des Getrei¬ 
des). Mehrere Licfl. adeliche Familien werden aus¬ 
gezeichnet, vornemlich die Lowensternische. Die 
Existenz eines Liefland. Herrn auf seinen Gütern 
hat grosse Aehnlichkeit mit der eines Pflanzers auf 
den Inseln. Das 4. Cap. gibt eine umständliche 
Nachricht von dem religiösen und wissenschaftli¬ 
chen Unterricht und dem gegenwärtigen Zustand 
der Literatur, Wissenschaft und Kunst, in Lief¬ 
land. Nach einigen vorläufigen allgemeinem Be-* 
trachtungen wird S. 167 die Universität zu Dorpat, 
ihre Stiftung, ihr Zustand, ihre Zöglinge, dann 
die Schulen die unter der Schulcoraraission zu Dor¬ 
pat stehen , ferner mehrere Professoren zu Dorpat 
und ihre Verdienste und Schriften, auch solche die 
ehemals daselbst lehrten, die Schriftsteller über 
Liefland und dessen Geschichte, Naturproducte 
Rechte u. s. f., andere Gelehrte, Schläfsteller. Dich¬ 
ter, die Versuche in der und über die lettische 
und esthnische Sprache (mit Bemerkungen über die 
mangelhafte Beschaffenheit beyder Sprachen) und 
die literarischen Anstalten und Hülfsmittel des Lan¬ 
des (Archive, Bibliotheken, Sammlungen von Hand¬ 
schriften, Druckereyen, Zeitschriften) werden auf¬ 
geführt und mit Einsicht und Gute beurtheilt. In 
Ansehung der Künste bietet Liefland nichts vor¬ 
züglich Merkwürdiges dar. Das Wichtigste ist 
angezeigt. Das fünfte Cap. Versuch über den phy¬ 
sischen Zustand und die Naturgeschichte Lieflauds 
fängt mit geologischen und mineralogischen Nach¬ 
richten an (wobey auch ein 1817 entdecktes eisen¬ 
haltiges Mineralwasser erwähnt wird), geht dann 
zu den Flüssen und Seen, besonders dem Peipus- 
See, der Ansicht des Landes (die im Allgemeinen 
einförmig und traurig ist), dem Boden Waldun¬ 
gen. Vegetabilien, Klima, Witterung, Flora, Fort, 
und so wie S. 291). ff. eine Anmerkung des Vetfs. 
über einige Thiere L‘s, S. 55b. ein Verzeichnis 
der im Juny 1810 und 18j5 am Fasse des Blau- 
bergs gefundenen Pflanzen mitgetheilt ist, so sind am 
Schlüsse des Cap. abgedruckt: S. 55() eine Nach¬ 

richt von den nützlichen Fischen Li‘*ll. und Esth- 
lands, von den P<of. Ledebour und Gcrmann, mit 
Anmerkungen des Verls. S. 545. eine Notiz von 
seltnen Inseclen Lieflauds vom Prof. Ledebour, S. 
546. Nachricht von den merkwürdigen Vögeln L's 
von demselben, S. 55o. Angabe der Pflanzen, die 
in Grindels Fl ra sich nicht befinden. Die ferner 
mitgetheillen ßevveisschnften sind: S. 067. Tableau 
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approximatif des produifs et frais de culture d'un 
haaken, oü les vaieurs des champs et prairies sont Ijortees eri compt«-. (Der Haaken ist zu 96 Thlr. 
jerechnet). iS. 562. Sur les moyens de rendre les 

paysans proprielaires (es kömmt dabey darauf an, 
dass ein dreyfaclies Interesse, das des Staats, der 
Herren lind der Bauern vereinigt werde, und dazu 
werden hier Vorschläge gethan, die sich zum Yheil 
auf das Verhältniss der Landleute in Deutschland zu 
den Rittergutsbesitzern beziehen , und die Ein würfe 
gegen die Freylassung überhaupt beseitigt). „Uneli- 
bfc-rte, sagt der Verl, unter andern, qui devra sa 
naissance aux nobles sentirnents qui animent le plus 
grand des erapereurs et aux dispositions pljilantropi- 
quesde ia nobles.se livonienne, ne sauroit eirela sour- 
ce d’aucuu tuinulte. “ S. 571. Notice geologique par 
M. le Prof. Struve (mit Zusätzen des Hrn. Verf.) S. 
579. Ritter - Bank oder Verzeichniss aller zu dem 
Corps der Ritterschalt des Herz. Liefland gehörigen, 
annoch subsistirenden adelichen Familien, Riga d. 
29. Juu. 174-7. Mit Zusätzen bis zum heutigen Tage 
(und andern trefflichen Bemerkungen de> Verfassers). 
Noch sind am finde V ei besserungcn und Zusätze zu al¬ 
len drey Bänden mitgetheilt. Der wichtigste von letz¬ 
tem betrift (S. 4o4. ff.) diegev\ öhnliche, aber von Man¬ 
chen bestrittene Meinung, dass Albert und Volkin 
1228 das Ritter - und Landrecht zuerst bekannt ge¬ 
macht und der Erzbischoff Hildebrandt es 1494 auls 
Neue in Ordnung gebracht haben. Hr. Prof. Müthel 
führt in einem Briele Beweise für seine Behauptung 
an, dass es ein altes, irgendwo noch verborgenes 
oder verloren gegangenes Liefl. Ritterrecht geben 
müsse, dem das gedruckte im polnischen und schwe¬ 
dischen Zeitalter substituirt worden sey. Der Ge¬ 
genstand wird gewiss noch weitere Untersuchungen 
veranlassen. Dem Herrn Verf. des gegenwärtigen 
Werkes bleibt das Verdienst zu ihnen Gelegenheit, 
aber auch das weit grössere, ein so umfassendes und 
gründliches Werk über Liefland der gelehrten Welt 
und allen Freunden der Geschichte, gegeben zu baden. 

Kurze Anzeigen. 

Gemeinnütziges Handlexicon, oder erklärendes und 

verdeutschendes Wörterbuch für Beamte, Schul¬ 

lehrer, Künstler, Kaufleute, Fabrikanten, Ritter- 

guthsbesitzer und Landwirthe, Schilfer, Krieger 

und Geschäftsmänner aller Art, enthaltend: eine 

beh iedigende Erklärung der wichtigsten Kunstaus¬ 

drücke, der Benennungen aus der Maas, - Ge¬ 

wicht, - Geld - und Münzkunde, der vorzüglich¬ 

sten Stein - und Holzarten, wie auch der in un¬ 

serer deutschen Sprache noch verkommenden 

fremden Wörter und Redensarten, nebst Angabe 

der dafür zu brauchenden deutschen Ausdrü¬ 

cke. Herausgegeben von Johann Philipp Schel¬ 

lenberg. Erster Band A — L. Rudolstadt, Fürst¬ 

lich Schwarzb. Rudolst. priv. Hof, - Buch - und 

Künstln 1817. XIX. 547 S. gr. 8. (Subscr. Pr. bey- 

d«.-r Bände 5 Thlr. Ladenpr. 4 Thlr). 

Der weitläuftige Titel überhebt uns einer An¬ 
zeige des Inhalts und wir bemerken nur, 1. dass 
zwar vorzüglich ausländische Kunstausdrucke, aber 
doch auch deutsche darin erklärt werden, von diesen 
jedoch nur die wichtigem a itsge wählt sind, 2. dass 
der V. anfangs nur ein Handbuch zum Nachschlagen 
für Kaufleute, Fabrikanten und Geschäftsmänner 
liefern wollte, dann aber nach dem Wunsche des 
Verlegers den Pian erweitert; hat, aber doch auch 
durch die ihm angewiesenen Schranken genöthigt 
worden ist, alle fremde Namen aus der Erdbeschrei¬ 
bung, Naturgeschichte, Waarenkunde, wegzulas¬ 
sen , 3. dass nur bey einigen englischen und italie¬ 
nischen Wörtern die Aussprache angegeben ist, 4. 
dass er verschiedene, theils Wörterbücher, theils an¬ 
dere Weike benutzt hat, von denen er auch ein lan¬ 
ges Verzeichniss gibt (in welchem doch Campe’s 
Wörteibnch nur nach der ersten Ausgabe angeführt 
ist, Petri’s Deulschungs - Wörterbuch und andere 
neuere ganz fehlen): 5. dass ein Hauptzweck des 
Verfa. war zur Reinigung der deutschen Sprache 
,, von dem fremden Wüste,“ beyzutragen, „wo¬ 
von erst unsere Kinder und Kindeskinder die herr¬ 
lichen und wohlthätigen Folgen, wie von den Ver¬ 
einen keine ausländischen Stoffe mehr zur Klei¬ 
dung zu brauchen verspüren werden,“ 6. endlich, 
dass- der Verf. seine Arbeit der Frau Erbgrossher¬ 
zogin von Weimar öffentlich und in tiefster Unter - 
thäuigkeit unterm rr7. März 1817 zugeeignet hat, 
„glücklich unter einer ohnehin so milden Regierung 
noch dazu unter der wohlthätigen Mitwirkung so 
himmlischer Huldgöttinnen zu leben.“ 

Neunzehntes Jahrhundert. Von J. G. Eichhorn. 

Zur Ergänzung seiner beyden ersten Ausgaben sei¬ 

ner Geschichte der drey letzten Jahrhunderte, aus 

der dritten Ausgabe besonders abgedruckt. Hanno¬ 

ver, bey den Brüdern Hahn. 1817. 52 4 S. gr. 8 

ohne die Iuhaltsanzeige. 1 Thlr. 6. gr. 

Es ist das letzte Stück der neuern Ausgabe ( von 
S. 727 an), wovon die Besitzer der frühem Ausgaben 
hier einen Abdruck erhalten, der ihnen um so ange¬ 
nehmer seyn wird, da vorher nur die neue Ausgabe 
aus der Geschichte der einzelnen Staaten manches in 
die allgemeine Geschichte versetzt, sonst aber wenig 
geändert hat. Auch die Inhaltsanzeige ist, so weit 

sie diess neue Stück angeht, mit abgedruckt. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 7- des Marz. 60. 1818. 

Intelligenz - Blatt. 

Berichtigungen und Ergänzungen zu Herrn 

Domprediger Rotermunds Fortsetzung des 

Jöcherschen Gelehrten Lexikons. 

Zum dritten Bande. 

Ilaempf (Joh. Fried.) (Rot. III. 9.) liiess Job. Franz 

KernpJ, und war Physikus zu Töplitz, s. Bölxmer’s 

tlandb. d. Naturgescb. V. 286. 

Kämpfer (Job. Nicol.) (ebend. S. 12.). In diesem Ar¬ 

tikel sind zwey Personen zu einer gemacht. J. Nie. 

K. schrieb: Diss. ad Constitution. Henrici VII. roman. 

imp. quomodo in laesae majestatis crimine proceda- 

tur et qui sint rebelles. Strasburg 1675. 4. Von ihm 

ist der Verlasser der zweyten Schrift ganz verschie¬ 

den. Er hiess Joachim Kämpffer, lebte wahrschein¬ 

lich in Jena, und schrieb ausser der Diss. de jure 

appulsus. Jena 1680. 4. noch mehrere, die in Die¬ 

terichs bibliothec. P. IV. n. i645i —55. und in Li- 

pen. und Schott’s Supplem. angeführt sind. 

Kahrstadt (Valent.) (ebend. S. 38.) steht S. 3l4. noch¬ 

mals unter Khurstädt (Valer.). Er ist unstreitig der¬ 

jenige Charsiadt, den Adel. II. 262. mit dem Vor¬ 

namen Valentin anführt, dessen Vorname aber, wie 

sich aus Mercklin Linden, renovat. pag. io34. er- 

gibt, Valerius war. 

Kalckreuter (Barthol.) (ebend. S. 4g. und Zus. S. I.), 

den Adel. II. 32. Calckreuter (Barth.) schreibt, war 

aus Crossen gebürtig, und i55y. Decan der philo¬ 

sophischen Facultät in Wittenberg (s. Suevi Academ. 

Wittenbergens. Bog. Hhh 3b). Zwey in dieser Würde 

von ihm gefertigte Anschläge stehen in den Script, 

publice proposit. in academ. Wittenbergens. T. III. 

p. n4b und p. 116. 

Kalenberg (Jerem.) (ebend. S. 5o.). Dietrnann in d. 

Sachs. Priestersch. III. 69. schreibt ihn Calenberg, 

und führt seine Lebensumstände an. 

Kallenbach (Franz) (ebend. S. 55.), schrieb sich mit 

dem C, vergl Flögel's Gesch. der komisch. Literat. 

III. 45g — 462. t der acht Schriften von ihm anführt, 

auch S. 461. ein Pröbchen seines Witzes liefert. 

Aallttiberg (Joh. Herrn. Robert) (ebend. S. 56. u. Zus. 

S. II.). Unter diesem Namen schrieb D. Joh. Heinr. 

liother (Meusel’s Lex. XI. 443 — 4/.), welcher im 

Anfänge des Julius 1756. starb. 
Erster Band. 

Kalliergus (Zachar.) (ebend. u. Zus. a. a. O.), hiess 

Calliergi (Zachar), und war Buchdrucker zu Vene¬ 

dig. s. Neue liter. Anz. 1807. n. 4. S. 5o. 

Kalliupolita (Maxim.) (ebend. S. 67.), hiess Maximus, 

und erhielt jenen Beynamen von seinem Geburtsorte, 

steht daher zum drittenmale, im Joch, III. 3i5. unter 

Maximus ein Uieromonachus, am richtigem Orte, 

als hier und bey Adel. II. 42. 

Kalonymus — Sohn Kalonymi (ebend, S. 64.) steht 

schon im Jöcher I. 1575. unter Calonymus ben Ka¬ 

lonymi. 

Kalonymus — Sohn R. Meir (ebend.) steht bey Jö¬ 

cher a. a. O. unter Calonymus ben R. Meir. 

von Kalio (Jodoc. Eyehmann) (ebend. S. 6g. u. Zus. 

S. 111.) hiess Michemann (Jod.), und war aus Calw 

im Würtembergischen gebürtig, vgl. Schwab Syllab. 

rector. in academ. Heidelberg. I. 63. 64. u. Allgem. 

Lit. Anz. 1798. n. 22. S. 222. 23. und n. 157. S. 

1601 — i6o3. 

von Kanilfeld (Joh. Bapt. Burserius) (ebend. S. 76.), 

hiess Borsieri de Kanilfeld (Ekkard Rec. z. d. Gött. 

Gel. Anz. II. 255.), steht daher am richtigem Orte, 

jedoch dürftig, im Adel. I. 2456. Mehrere Beur- 

theilungen seiner bey diesem angeführten, bey Ro- 

termund fehlenden, Schrift, führt Böhmer Handb. 

d. Naturgescb. IV. 2. S. 4i. an, so wie auch Th. 

V. S. 25g. noch eine Schrift Borsieri's unter dem 

Titel: Delle acque di San Christoforo trattato. Flo¬ 

renz 1762. 8., macht aber unrichtig aus Borsieri und 

Burserius im Register zwey verschiedene Schrift¬ 

steller. 

a Kasali (Hyacinth.) (ebendas. S. 118.) hiess Nalta 

(Hyacinth.), unter welchem richtigen Namen er auch 

T. V. S. 3g4. nochmals vorkommt. Er war zu Ca- 

sale am 21. Januar 1675. geboren, studierte zu Pa- 

via, Salamanca und Bologna, wo er Doctor beyder 

Rechte wurde, und sich als ein guter lateinischer und 

italienischer Dichter zeigte. In seinem 25sten Jahre 

trat er in den Capnzinerorden, und predigte in den 

berühmtesten Städten Italiens, in Spanien und in 

Deutschland. Die Päpste Paul V., Gregor XV. und 

Urban VIII. brauchten ihn mehrmals als Gesandten, 

und er war kein unbedeutendes Werkzeug bey der 

Achtserklärung Kurfürst Friedrich’s V. von der Pfalz. 

Er starb in seiner Vaterstadt am 7ten Januar 1627. 
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Seine Schriften sind: l) Orazione panegiricä in lode 

di S. Carolo ßorromeo, recitata nclla metropolitana 

di Milano li 3. Novernb. 1612. 2) Avvisi impor- 

tanti e neeessari a diversi stati e gradi di persone, 

raccolti e ridotti a suoi capi, dal P. Teodolo. Brix. 

16x7. 12. 3) Trattato etc. (s, Rot.) Mant. 1622. 8. 

4) II censore christiano. Brix. 1626. 8. ins Franz, 

übersetzt Paris 1629. 5) Mirabili considerazioni per 

abborrire il peccato , accommodate per i giorni della 

settimana. Neapel 1626. 12. vergl. Bononia biblioth. 

Capuccin. p. 125. 26. 

Käsern (Abdel Senarin) (Joch. II. 2o5i. Rot. III. 119.) 

steht nochmals im Adel. 1. 35. unter Abdul Fettah 

Sevarin Kassem. 

von Katellan (Job.) (Rot. III. 121.) hiess Catellan 

(Job.) und steht richtig im Joch. I. 176g. 

Kaufmann (Nicol.) (ebend. S. i3i.) steht weit voll¬ 

ständiger im Joch. UI. 453. unter Mcrcator (Nie.) 

und ergänzt im Rot. IV. 1476. 

Kaulisc/1 (Aug. Chr.) (ebend. S. i32. u. Zus. S. IV.) 

Dielmann Priesterscb. II. g3g. 4o. führt keine Schrift 

von ihm an, und auch Möller a. a. O. behauptet: 

dass er nicht Schriftsteller gewesen. Denn , nach 

S. 5. der Möllerschen Schrift sind alle bey ihm. an¬ 

geführte Schriftsteller mit einem Sternchen bezeich¬ 

net, welches bey Kaulisch’ s und noch mehreren an¬ 

dern , von Roierm. aus Möllers Schrift angeführten, 

Artikeln fehlt. 

Kauth (Matthias) (ebend. S. x33. u. Zus. S. IV.). Nach 

Mederer's annal. Ingolstadiens. academ. Part. II. (In¬ 

golstadt 1782. 4.) p. 296., 336. u. 349'. (wo er Kaut 

und Kault geschrieben wird) war er aus Langeneif- 

fen in Schwaben gebürtig, wurde 164r. zu Ingol¬ 

stadt Doct. der Rechte, i654. Prof, der Pandekten 

und i65g. Rector der Universität. Seine übrigen 

Lebensumstände und seine Schriften gibt Mederer 

nicht an, und in Köbolt's Baiersch. Gel. Lexikon 

fehlt er. 

Kautz (Casp.) (ebend. S. i33.) heisst Kanz (Casp.) und 

steht richtig S. 92. 

Kayser (Job. Georg) (ebend. S. 109.), starb wahrschein¬ 

lich 1771. oder 1772., indem im letzteren Jahre Jo¬ 

hann Gottlieb Eisenhut das Pastorat zu Plenschütz 

erhieli. 

Kayser (Philipp) (ebend.). Er hiess Cäsar oder Key- 

ser, war au. Ortlingen gebürtig, bis i56g. Superin¬ 

tendent zu Göttingen , worauf ihn der Bischof Mor- 

lin nach Prensscn nahm, wo er im Juny den Huf 

als Pfarrer der Aitstädtschen Kirche in Königsberg 

erhielt, aber erst im May i570. sein Amt an trat. 

I01 Tahre \brjk. kündigte man ihm seine Dimission 

au, allein er ging erst am 3. August 1.476. wieder 

nach Deutschland zurück. Seine nachfolgenden Le¬ 

bens um tände sind unbekannt. Vgl. Arnoldt's Zu¬ 

sätze zu s. Historie d. Königsbergischen Universität 

S. 124. 25. und dessen Nachrichten von allen seit 

der Reformation an d. lutherischen Kirchen in Ost- 

preussen gestandenen Predigern (Königsb. 1777. 4.) 

S. 3a. n. 8. — Aus Vorstehendem ergibt sich, dass 

er mit dem Philipp Cäsar oder Key ser im Joch. I. 

i54i. und Philipp Kayser bey Roter. III. 000. nur 
Eine und dieselbe Person ist. 

Katzenberger (Franc. Joseph.) (ebend. S. i4i.). Der 

Verfasser der in diesem Artikel angeführten Schrif¬ 

ten heisst mit den Vornamen Leonhard Jakob, und 

Franz Joseph ist dessen Sohn. Beyde führt Hass¬ 

mann im Miinsterländ. Schliffst. Lexikon (Lingeu 

l8i4. 8.) als noch lebende Schriftsteller an. 

Katzenelbogen (Isaac) (ebend.) stellt schon im Joch. II. 

1989. unter Isaac ben Mose Katzeneibogen. 

Haizenelbogcn (Jechiskeel) (ebend.) steht schon im Joch. 

II. 45g. unter Ezechiel ben Abraham. Nach Bol- 

ten's Kirchennachrichten von Altona 2r Bd. (Altona 

1791. 8.) starb er erst J74g. zu Altona. 

Katzeneibogen (Meir) (ebend. S. i42.) steht schon im 

Joch. 111. 370. unter R. Meir, ein Rabbiner von 
Padua. 

Kazotte oder Cazotte (Jac.) (eb. S. i43.) steht (zwar un¬ 

vollständig , aber am richtigem Orte) im Adel. II. 202. 

K. A. He n n i c k e. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Ankündigungen. 

Bey II. L. Brönner in Frankfurt a. M. erscheinen in 

Kurzem folgende Werke: 

Lexicon Graeco-Prosodicum auctore T. Morello olim 

vulgatum, correctum, illustratum, auctum ab Edu. 

Maltby, usui scholarum accommodatum per Jo. Th. 

Voemel, Prof. Gyinn. Planoviens. 8vo. 

Nicht nur blose Liebhaber der griechischen Lite¬ 

ratur, sondern selbst manche gelehrte Philologen, vor 

allen aber Schulmänner vermissen eine sichere Anlei¬ 

tung zum richtigen prosodischen Lesen des Griechi¬ 

schen , welche bisher gänzlich mangelte. Die kürzlich 

erschienene Prachtausgabe von Morell können sich ih¬ 

res ausserordentlich hohen Preises wegen nur sehr we¬ 

nige anschaffen , darum darf ich mit Recht hohen, die 

allgemeinste Aufmerksamkeit zu erregen, wenn ich das 

Publicum benachrichtige, dass obiges Buch mit Auslas¬ 

sung des Ausservvesentlichen und mit manchen schätz¬ 

baren Vermehrungen und Bemerkungen, besorgt durch 

Herrn Prof. Voemel, in meinem Verlage erscheint. 

Griechische Synonymik zu Voemels Uebungsbuch im 

Griechisch-Schreiben, nebst einem dialektologischen 

Anhänge. Vom Prof. J. Th. Foemel. 8vo. 

An eine griechische Synonymik hat sich seit Am- 

monius Alex, niemand gewagt, und doch ist zu alien 

Zeilen das Bedürfnis darnach in dem Grade fühlbar 

gewesen, als man auf Eindringen in den Geist der alten 

.Schriftsteller, auf VVorlkritik und besonders auf echte 

Gräcität beym Schreiben sab. Die hier angezeigte geht 

zwar zunächst auf das Uebungsbuch des lim. Vfs., es 
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werden aber in derselben eine solche Anzahl der wich¬ 

tigsten Begriffe und der gebräuchlichsten Wörter ent¬ 

wickelt, dass man sie füglich eine allgemeine nennen 

kann. Sie hat zugleich die Einrichtung, dass sie ein 

deutsch-griechisches Wörterbuch entbehrlich macht. 

Bey Friedrich Nicolooius in Königsberg ist er¬ 

schienen : 

Michael Montaigne1 s Stimme der Wahrheit und Weis¬ 

heit aus der Vorzeit. Ein Beytrag in anthropologi¬ 

scher Hinsicht für die praktische Welt- und Lebens¬ 

kunde, zum Hausbedarf für Jedermann. Mit einigen 

Zusätzen und Bemerkungen in Hinsicht auf den Text 

und mit Rücksicht auf die Bedürfnisse unserer Zeit. 

2 Bände 8. 4 Rthlr. 

Die bekannten Essais de Montaigne, welche der 

Cardinal du Perron mit Recht das Breviar aller recht¬ 

schaffenen Menschen nannte, sind die Ausbeute seiner 

vielseiligen Erfahrungen und Beobachtungen über alle 

Gegenstände, welche die Menschheit irn Allgemeinen, 

die Staaten, die Gesetzgebung und die Moralphiloso¬ 

phie betreffen, und machen gewiss der aufgeklärtesten 

Zeit Ehre. Die Welt, welche Montaigne darstellt, ist 

immer auch die jetzige, weil der Mensch in seinem 

eigenthiimlichen Wesen sich nicht verändert. Jeder, 

der Wahrheit liebt und sucht, sollte seine Essais, wel¬ 

che einen seltnen und reichen Schatz von Welt - und 

Menschenkunde enthalten, nicht blos lesen, sondern ganz 

eigentlich studieren. Ein ans demselben nach Verwandt¬ 

schaft der Materien in gewisse Fächer geordneter Aus¬ 

zug der darin so sehr zerstreut liegenden trefflichen 

praktischen Betrachtungen, in welchem alles mit Bey- 

behaltung seiner eigentümlichen kräftigen Diction ge¬ 

sagt ist, dürfte daher auch jetzt noch immer ein un¬ 

terhaltendes und eben so belehrendes Handbuch , einen 

eigentümlichen Hausbedarf für Jeden liefern, der den 

Menschen, das menschliche Herz, sich selbst und den 

Weltgang kennen lernen will. Dem Text sind Zusätze 

und Reflexionen beygelugt, welche die Angelegenhei¬ 

ten unserer Zeit, verglichen mit dem, was uns die 

altere Zeit schon sagte, darbieten; sie bezwecken zu¬ 

gleich manche Wahrheit aus der Ideenverwirrung und 

den durchkreuzenden Ansichten unserer Tage, zu ret¬ 

ten, aul’zubewahren und in Erinnerung zu bringen. 

N a c h r i c h t 

an die resp. Herren und Frauen Snbscribenten auf die 

All gemeine Encyklopädie aller Wissenschaften und 

Künste, von Ersch und Gruber. 

Hie Bestrebung der Herren Herausgeber und Mit¬ 

arbeit r , diesem Unternehmen in seiner Ausliihrung 

den möglichsten Grad von V ollkommenheit zu geben, l 

ist die einzige Ursache, warum der Druck erst in die¬ 

sen Tagen beginnen konnte, und sicher wird hierin je¬ 

dermann eine gerechte Verzögerung finden. Wer er¬ 

kennt nicht, wie schwierig besonders der Anfang seyn 

musste, bey dieser \ ielseitigkeit des Ganzen und bey, 

dem ernsten Willen der Theilnehmer, die Fehler der 

seitherigen ähnlichen Unternehmungen zu vermeiden, 

und in der Grundlage die Festigkeit des ganzen Gebäe- 

des zu sichern, welches durch Eilfertigkeit wankend 

und ohne Haltung hätte werden müssen. 

Da nun der Druck wirklich beginnt, so wird er 

auch ununterbrochen fortgehen, indem seine Grundlage 

gesichert ist. 

D er Verleger beeilt sich, dieses den in allen Lan¬ 

dern verbreiteten Snbscribenten hierdurch schuldiger- 

maassen anzuzeigen, und die Versicherung zu wieder¬ 

holen, dass die ersten Theile des Textes nebst den 

Kupfern baldigst, und die Folge ohne Unterbrechung 

erscheinen werden. Folgendes den seitherigen Ankün¬ 

digungen zuzusetzen, sieht sich derselbe aber nach reif¬ 

licher Ueberlegung veranlasst: 

,,Die innere Oekonomie dieses Unternehmens 

wird ihn nölhigen, sowohl was vermehrten Aufwand 

jeder Art und die reichlichste Ausstattung erfordert, 

im Ganzen mehr zu geben, als wozu sich derselbe 

verbindlich gemacht hat, ohne deshalb irgend einen 

Nachschuss zu verlangen oder den einmal bestimm- 

sten Subscriptionspreis zu erhöhen. Dieser Subscri¬ 

ptionspreis soll sogar auf vielfältige Anfragen , vor¬ 

züglich aus dem Auslande, noch bis zu der Erschei¬ 

nung der ersten Lieferung (ir und 2r Theil Text 

lr lieft Atlas) gelten. Sobald die erste Lieferung 

jedoch erschienen ist, hört die Subscription und die 

dadurch zu erlangenden Vortheile auf, sowohl auf 

die erschienene erste als auf die noch nicht erschie¬ 

nenen Liderungen, und der Preis einer jeden der¬ 

selben auf Velinpap. steigt von io Thlr. sachs. oder 

15 Guld, rhein. auf 16 Thlr. oder 28 Guld. 48 Kr. 

l’hein., auf feines weisses Druckp. ebenso von 7 Thlr. 

16 Gr. säclis. oder i3 Guld. 48 Kr. rh. auf 12 Thlr. 

oder 21 Guld. 06 Kr. rh. Bey dem Empfang jeder 

erschienenen Lieferung ist es Bedingung, Vorausbe¬ 

zahlung auf die folgende zu leisien, wenn man nicht 

die damit verbundenen grossen Vortheile verlieren 

will. 

Im Uebrigen gibt die durch alle Buchhandlungen 

verbreitete wiederholte Ankündigung vom So. Oclob. 

1817. (‘2| Bogen gr. 4.) alle mögliche nähere Auskunft. 

Leipzig, den 20. Febr. 1818. 

Joh. Frieclr. Gleditsch 
Buchhandlung. 

Der verdiente Beyfall, mit welchem Frankreichs 

und Deutschlands Aerzte die letzte Schrift des geschätz¬ 

ten Fieiosseux’p: „De la saiguee et de son usage tlans 
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La plupart des maladies. ä Paris i8i5.<l anfgenommen 
haben, und das Interesse, welches der oft bestrittene 
Gegenstand dieses Werks theils an sich gewährt, theils 
und besonders aucli durch die darüber in den neuesten 
Zeiten gesammelten Erfahrungen erhalten hat, haben 
den hiesigen Privatdocenten der Medicin, Dr. Klose, 

bestimmt, eine deutsche Uebersetzung des erwähnten 
Buches zu liefern. Sie wird zur nächsten Ostermesse 
erscheinen, und beabsichtigt, ausser treuer Ueberliefe- 
rung der zahlreichen und wichtigen Erfahrungen Vieus- 
seux’s, die Vervollständigung der Original-Schrift durch 
Berücksichtigung der über die Anwendung künstlicher 
Blutausleerungen , als Heilmittel in der neuern Zeit 
erschienenen, aber von Vieusseux unbenutzt gebliebe¬ 
nen englischen und deutschen Werke, so w ie durch 
diejenigen Erfahrungen , welche der Uebersetzer im 
Laufe mehrerer Jahre in den grössten Krankenanstalten 
Deutschlands und in Militär-Hospitälern einzusammeln 
Gelegenheit hatte, endlich durch einen, die Geschichte 
und Literatur der Venäsection betreffenden , Anhang. 

Die Unterzeichnete Buchhandlung, welche den Ver¬ 
lag der Uebersetzung übernommen hat, bringt dieses 
Unternehmen zur Vermeidung von Collisionen, hier¬ 
mit zur allgemeinen Kenntniss. Breslau. 

TVilibald August Holäufer. 

Anzeige. 

Vom Hin. Hofr. Professor Trommsdorjf in Erfurt 
erscheint eine deutsche Uebersetzung des Werkes 

„Elemens de Cbimie medicale par Orßla, II. Volume?, 
a Paris chez Crochard, “ 

in ’unserm Verlage, welches wir, zur Vermeidung von 
Collisionen, vorläufig bekannt machen. Der Verfasser 
obigen Werkes ist bereits durch seine „Giftlehre“ riihm- 
lichst bekannt. 

Erfurt, den 26. Januar 1S18. 

G. A. Keysersche Buchhandlung. 

Bücher - Anzeige. 
9 

So eben ist bey uns erschienen und in allen soliden 
Buchhandlungen für io Gr. zu haben: 

Protestation wider den Bannstrahl, welchen der Herr 
Archidiaconus Harms gegen die Vernunft und das 
Gewissen schleudert. Von K. A. Martens, Ober¬ 
prediger an der Martini - Kirche zu Halberstadt. 8. 
broch. 

Die Feinde oder Verkenner des wahren Wesens 
unsrer Kirche, welche nnserm Geiste gerade bey seinen 
heiligsten Bestrebungen Fesseln anlegen wollen durch 

Scheingründe, oder mit äbspreclienden Schreckworten, 
oder mit dem Zauber des Mysticismus, dringen immer 
tiefer auf uns ein; wir müssen ihnen daher immer 
ernstlicher als Protestanten entgegentreten. Die ge¬ 
genwärtige Proteslation ist für Jeden, dem die hohe 
Sache am Herzen liegt, und jedem nur denkenden Ko¬ 
pfe verständlich geschrieben. Im Bewusstse3rn wahrer 
Hochachtung gegen alles wahrhaft Heilige und reiner 
Liebe zur Wahrheit und im Vertrauen auf den liöhern 
Geist, der alle Wahrheit schützt, übergibt sie 

der Verfasser. 

Halberstadt, im Fcbr. 1818. 

Bureau für Literatur u. Kunst. 

In der königl. Regierungs - Buchhandlung zu Stralsund 
erschienen kürzlich lolgende Schriften, welche durch 
alle solide Buchhandlungen Deutschlands zu er¬ 

halten sind: 

Auswahl von Freymaurer-Liedern. 8. 6 Gr. 
Döbeling’s, J. H. C., Selbstunterricht, jede weibliche 

und Kinderkleidung zu verfertigen, gr. 8. 2 Tlilr. 
Hasselbach, C. F. W., über den Philoktetes des So¬ 

phokles. 8. 18 Gr. 
Horazens Ofellus. II. Buchs II. Satyre. Lateinisch u. 

deutsch, mit kritischen und erläuternden Bemerkun¬ 
gen von C. Kirchner. 4. 6 Gr. 

Kirchner, C., Vormals, Jetzt und Einst. Oder: ist die 
Reformation der Kirche als beendigt anzusehen? 4. 
6 Gr. 

Löfflers, J. F. C., Predigten und Reden. Nach sei¬ 
nem Tode herausgegeben. 2r Band gr. 8. l Thlr. 
12 Gr. 

Dr. Mart. Luthers Lebensende, von Augenzeugen be¬ 
schrieben. Herausgegeben von G. C. F. Mohnike. 
gr. 8. io Gr. 

Walthers, J. F., praktisches Rechenbuch, durchgese- 
sen und vermehrt von J. N. Hartmann. 2r Till. 8. 
12 Gr. 

V e r b e s serungen. 

Die Verfasserin des Banquet de Leontis (ä Paris 
1818. Librairie Grecque- Latine- Allemande ) wünscht, 
da sie die Correctur nicht selbst besorgen konnte und 
folgende störende Druckfehler stehen blieben, dass die 
Leser dieselben auf folgende Weise verbessern möchten: 

p. 8. I. 9. Ithanos, 1. Ithahos. 

p. 120. letzte Zeile: effemine , 1. languissant. 

p. 177. vorl. Z.: Symposiarques, 1. Symposiaques. 
p. 181. 1. g. u. p. 196. vorl. Z. eben so. 
p. 187. 1. 8. Eresistrate, I. Erasistrate. 



481 482 

Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 9. des März. 61. 

Baukunst. 
> 4 • * 41 “1 v u • * * \ fi 

Denkmäler der deutschen Baukunst, dai’gestellt 

von Georg Möller, Grossherzogi. Hessischem Oberbau- 

rathe. Heft V, VI. gr. Fol. (5 Thlr. 8 Gr.) 

H err Möller gibt in diesen Heften nicht weni¬ 
ger anziehende Gegenstände, a!s in den erstem 
Heften seines Werkes, und er macht sich durch 
sein Unternehmen um die deutsche Baukunst um 
so mehr verdient, weil er Bauwerke aus verschie¬ 
denen Zeiträumen der deutschen Kunst aufstellt. 
Aus dem eilften und zwölften Jahrhundert erschei¬ 
nen hier folgende. 

Die Thüre der Sakristey aus dem Dorn zu 
Mainz ist mit runden auf Säulen ruhenden Bogen 
bedeckt, und in dem Felde über der geradgeschlos- 
senen Oefnung ein aus drey Zirkelstucken beste¬ 
hender Bogen angebracht. Man blickt in das Zim¬ 
mer der Sakrisley, wo man ebenfalls die neugrie¬ 
chisch - arabische Bauait in den würfelförmigen 
Säulenknäufen antrift; die aut einer besondern 
Tafel gezeichneten Säulenknäufe aus dem Capi- 
telshau.se des Doms zu Mainz aus dem zwölften 
Jahrhundert sind auf verschiedene Art mit Laub¬ 
werk verziert, und der dabey angebrachte Säulen- 
fuss zeigt die eigne Zierrath, die in diesem 
Zeitalter dem Würfel gegeben wurde, die bald, 
wie hier, aus Blättern, bald aus einer einfachen 
Bedeckung besteht. 

Von dem Dom zu Worms , von dem schon 
in einem der ersten Hefte der Grundriss gegeben 
wurde, finden wir hier den Eingang an der süd¬ 
lichen Seite des Kreuzganges. Auch er ist mit 
runden Bogen bedeckt, die abwechselnd auf Säulen 
und Pfeilern aufstehn, womit die Seitenwände des 
Einganges besetzt sind. Die Oefnung des Eingan¬ 
ges ist gerad bedeckt und das Feld darüber mit 
zwey neben einander stehenden Bogen und ver¬ 
schlungenem Laubwerk verziert. Wir können von 
diesem Dom nicht scheiden, ohne der Gemälde 
im Innern desselben zu gedenken, womit Mauern 
and Pfeiler reichlich geschmückt sind. Sie wur¬ 
den bis jetzt wenig geachtet, aber sie verdienen 
alle Aufmerksamkeit, indem sie denen in Cärapo 
sauto zu Pisa füglich an die Seite gesetzt wer- 

Hrstcr Land. 

den können. Doch beziehen wir diese Aehijlich- 
keit nur auf die Zeichnung, nicht auf Male ey und 
Ausführung in Farben, da wir die Gemälde zu 
Pisa nur aus Abbildungen kennen. Die Gemälde 
zu Worms, welche biblische Geschichten und Hei¬ 
lige vorstellen, und unmittelbar auf den Stein oder 
nur aul einen ganz schwachen Bewurf gemalt sind, 
tragen den byzantinischen Styl, in der Composi- 
tion, wie in der Ausführung. Die Zeichnung ist 
richtig und ausdrucksvoll, die Farben aber sind 
gi össtentheils verblichen und es ist zu verwundern, 
dass bey der Verwüstung des Doms von den Fran¬ 
zosen im Pfälzischen Kriege im Jahre 1689. das 
von ihnen erhalten ist, was wir noch finden. Um 
dieses zu retten, wäre es sehr erwünscht, wenn ein 
geschickter Künstler sie abzeichnete und als einen 
nicht unwichtigen Beytrag zur deutschen Kunstge¬ 
schichte bekannt machte. 

Von der Kirche zu Grünberg ist der Grund¬ 
riss gegeben. IS ach diesem ist ihre Erbauung in 
das eiiite oder zwölfte Jahrhundert zu setzen; was 
die Form des Plans und die Form der Pfeiler im 
Innern zu erkennen gibt. Der Chor muss später¬ 
hin hinzugefügt seyn. Diese Kirche prangt mit 
schön gemalten Fenstern, von denen Herr Möller 
einige abgebildet hat, die aber keine historischen 
Darstellungen zeigen, sondern rosenartige Verzie¬ 
rungen aus verschiedenen Blättern. Unstreitig be¬ 
finden sich diese Fenster im Chore. 

Aus dem dreyzehnten Jahrhundert, oder dem 
vierzehnten, sind hier ein Thurm uud einige Ta¬ 
bernakel nach alten Zeichnungen auf Pergament 
aufgestellt. Ob der Thurm, dessen Spitze unvoll¬ 
endet ist, nur Entwurf zu einem Bauwerke oder 
irgendwo wirklich ausgeführt ist, wird nicht ange¬ 
geben ; die unvollendete Spitze aber lässt das er¬ 
stelle vermulhen. Der heygefügte Grundriss eine., 
Thurmes, wahrscheinlich des eben bemerkten, ist 
ein Facsimile einer alten Zeichnung. Man sieht 
hier die Zeichnung«- Art der alten Meister, auf 
einem Risse mehrere Stockwerke anzudeuten, um 
dadurch den Stand der verschiedenen Theile über¬ 
einander anzugeben. Dieses findet sich noch mehr 
in den Grundrissen zwey er Tabernakel., von denen 
auch der Aufriss des einen gegeben ist, ebenfalls 
Durchzeichnungen eines alten ‘oiuaL. 

Die Halle vor dem west r'~■ p-irrr der 
Kirche zu Friedberg, wahrscheinlich aus dem An- 
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fange des dreyzebntetl Jahrhunderts, hat eine ein¬ 
fache Anordnung und macht eine schöne Perspek¬ 
tive. Es findet hier das Eigene Statt , dass die 
Halle die ganze Länge der vordem Seite der Kir¬ 
che einnimmt und, einem bedeckten Gange gleich, 
davor liegt. Dieses wird aus dem Grundriss der 
Kirche zu Friedberg deutlich, der im dritten Helte 
der Mollerschen Denkmäler enthalten ist. 

Als Zeuge der Kunst des fünfzehnten Jahr¬ 
hunderts stellt sich der Thurm des Doms zu 
Frankfurt am Main dar, nach der alten O.iginal- 
Zeichnung. Der Dom war schon früher, im Jahre 
120g, vollendet und er erhielt hernach einen neuen 
Chor, vom Jahre i318 bis x558 sein Thurm aber 
wurde erst in den Jahren i4i5 bis i5og. hinzuge¬ 
fügt; eins der letzten grossen Werke altdeutscher 
Baukunst. Dieser Thurm wurde jedoch nicht voll¬ 
endet und es fehlt der obere Theil ganz, der un¬ 
tere aber ist in vielen seiner Theilc sehr schadhaft. 
Die Spitze hat das Eigene, dass sie kuppelförmig 
in die Höhe geht und gleicht darin dem, jedoch 
viel kleinern, Thurrae der Kirche Maria Stiegen zu 
Wien. Ob diese Kuppel durchbrochen hat ange¬ 
legt werden sollen , wie die an der Kirche Maria 
Stiegen ist, lässt sich nach der Zeichnung nicht 
brurtheileu. Uebrigens zeigt sich bey dem Dache 
des Frankfurter Thui mes der Uebergang der altern 
Kunst in die neuere. Bey jener erhielten die 
Thürme hohe, spitze Dächer, in dieser wird ihnen 
ein Kuppeldach mit einer Laterne gegeben; der 
Frankfurter Thurm aber ist das Mittel zwischen 
beyden, indem die Form des Ganzen der neuern 
Bauart sich nähert, die Ausführung aber und Ver¬ 
zierung den alten Styl >i'ägt. 

Die letzte Platte der Mollerschen Hefte, die 
noch anzuzeigen ist, enthält zwey Taufsteine. Der 
eine, von runder Form, befindet sich in der Kir¬ 
che zu Heiligen fehle bey Bremen und ist' aus dem 
zwölften Jahrhundert, wahrscheinlich aus Stein ge¬ 
arbeitet und nur mit einigen Blätter-Verzierungen 
versehn. Der andere von Metall, aus dem Dom 
zu M ainzj, vom Jahre j52Ö ist achteckig und reich 
mit Figuren und gothischeu ßogeuzierden besetzt. 

Denkmale der Baukunst des Mittelalters im Kö¬ 

nigreiche Bayern. Gesajmnlet und gezeichnet 

von Dominicus Quaglio. München 1816. Roy. 

Fol. Im Verlage der Lithogr. Anstalt cferFeyer- 

tagsschule. Zwölf Platten in Steindruck, ohne 

einen beschreibenden Text. 

Audi aus diesem Theile Deutschlands eine 
Sammlung altdeutscher Bauwerke zu erhalten, ist 
sehr erfreulich, da er so reich an alten Gebäuden | 

aus allen Zeiten des Mittelalters ist. Hr. Quaglio 
stellt hier nur einige Werke der altern /.eit auf, 
aus dem eilfteu und zwölften Jahrhundert. Eins 
der ältesten die er Werte ist das Portal der 
Pfarrkirche zu Mosburg, auf der zehnten Blatte. 
Es ist ganz im neugriechischen Styl. Drey Säulen, 
abwechselnd mit drey Pfeilern an den Seiteumau- 
ern des Portals tragen halbzirkelrunde Bogen, nach 
runden Stäben gebildet, die, wie die Säulen, mit 
mannichfaltigem Schnitzwerk besetzt sind. Die Bo¬ 
genfläche über der geradbedeckten Oefnung des 
Einganges ist mit erhabener Arbeit verziert, einen 
Bischof vorstellend . der eine Kirche einweiht, 
ebenfalls irn byzantinischen Style gearbeitet. Ei¬ 
nige Verzierungen aus dem eilften Jahrhundert, 
auf der siebenten Platte , zeichnen sich durch ge¬ 
schmackvolle Anordnung aus. 

Die wunderbare, aus dem neugriechischen und 
arabischen Style gemischte Bauart des eilften und 
zwölften Jahrh., zeigt sich vielleicht bey keinem 
Bauwerke so deutlich, als in der unterirdischen 
Kirche des Doms zu Freysing. Eine perspektivi- 

1 sehe Ansicht dieser Gruft gibt die zwölfte Pl atte, 
i Zur Unterstützung der Gewölbe dienen bald Pfei¬ 

ler, bald Säulen und diese sind von den manuich- 
faltigsten Formen. Einige Pfeiler sind an den 
Ecken mit Säulen besetzt, hier mit schwachen Säu¬ 
len, die einen ganz eigenen Knauf t» agen, dort mit 
starkem, die sich oben unter dem Knaufe des Pfei¬ 
lers verlieren, von denen man auf der fünften Platte 
Abbildungen findet. Die Schäfte der Säulen sind 
bald rund und mit einfachen Würfelknäufen be¬ 
setzt, bald achteckig mit verzierten Knäufen, der¬ 
gleichen die dritte und vierte Platte zeigt. Die 
mittelste Säule dieser Gruft, auf der sechsten Platte 
besonders gegeben , ist am reichsten verziert und 
ihr Schaft mit Figuren besetzt, welche den Kampf 
mit Ungeheuern vorstellen. In den Knäufen, die 
alle würfelförmig gebildet sind , herrscht eben so 
viele Abwechselung, wie bey den Säulen, wenige 
sind ganz einfach, die meisten mit Laubwerk ge¬ 
schmückt, in welches zuweilen menschliche Figu¬ 
ren ode Thiere verflochten sind. Mehrere dieser 
Knäufe sind auf der ersten bis sechsten Platte vor¬ 
gestellt. Und so haben auch die Füsse der Säulen 
und Pfeiler sehr verschiedene Anordnung und Ver¬ 

zierung. 

Nicht weniger merkwürdig sind die Säulen¬ 

zierden aus einigen Kirchen zu Regensburg. Eine 
Säule mit eckigen Vorsprüngen aus der St. Era- 
merans-Halle zu Regensburg, au f der dritten Platte 
u. ein Knaul mit Adlern ebendaher auf der zwei¬ 
ten Platte , eine Säule am Portal des Jacob oder 
Schotten - Klosters, erbaut im Jahre im . deren 
Schaft mit Laubwerk umwunden ist. auf üei vier¬ 
ten Platte, und ein Knauf aus demselben Kloster, 
dessen Ecken Adler decken., deren I liigel in der 
Mille des Knaufes sich berühren, auf. der ersten 
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Platte. Aus der Kirche St. Emmeran zeigt die 
achte Platte zvvey Grabmäler, eines Grafen von 
Wasserburg und einer Gemahn des Königs Lud¬ 

wig von Bayern. 

Von der Domkirche zu Augsburg, unstreitig 
das älU-ste Gebäude dieser Stadt, ist auf der neun 
teil Platte eine eherne Thür abgebildet; sehr wahr¬ 
scheinlich ist es die, welche unter dem Bischof 
Emhrico von zwölf Hausgenossen oder Geholfen 
des Münzmeisters verfertigt wurde. Sie ist in meh¬ 
rere Felder eingetheilt und diese Felder sind mit 
erhabenen Figuren besetzt. 

Auf der eilften Platte sehen wir einen Tauf¬ 
stein aus dem Dom zu Salzburg, im eilften Jahr¬ 
hundert gearbeitet, wahrscheinlich aus Erz. Er 
ruht auf vier Löwen und sein rundes Becken ist 
rings herum mit Bildern von Bischöfen in Bogen- 
sleüungen geschmückt. 

Diesen Blättern ist keine Beschreibung, auch 
keine Erklärung beygefugt, welche bekannt machte, 
ob hierdurch das Werk geschlossen oder ob es 
fo tgesetzt werden soll. Das letztere würde jedem 
Freunde der Kunst angenehm seyn, besonders w enn 
auch auf Bauwerke des dreyzelmlen und vierzehn¬ 
ten Jahrhunderts Rücksicht genommen würde. Dass 
auch von Seilen der Bearbeitung diese Blätter sich 
empfehlen, darf nicht übergangen werden. Sie sind 
Steiud uck, in Kreide - Manier gearbeitet, und der 
Künstler beurkundet dadurch seine Geschicklich¬ 
keit im Zeichnen, so wie iu der Behandlung der 
gewählten Manier. 

Ueber die achteckige Gestalt der alten Kirchen 

mit besonderer Berücksichtigung von Breslau. 

Ein Versuch zur Aufhellung der Grundgestalt 

der Kirchen im Mittelalter. Von Dr. Johann 

Gustav Buse hing. Breslau 1817. 48 Seiten 8. 

Nebst zwey Platten in Steindruck» 

Die älteste Form christlicher Kirchen war die 
der Basilika, weil zuerst solche Gebäude den Chri¬ 
sten zum Gottesdienst eirigeräumf wurden. Sie er¬ 
hielt sich fange Zejt hindurch und wurde neben 
der Kreuzform bis in das eilfte Jahrhundert bey- 
behaften. Kleinere Kirchen wurden zuweilen rund, 
mein aber achteckig angelegt, eine Form, die be¬ 
sonders den Taufcapellen gegeben wurde. Auch 
diese form war alt und es linden sich mehrere 
achteckige Gebäude aus dem Alterthum. Dass sie 
die Christen frühzeitig au {'nahmen und bey Kir¬ 
chen gebrauchten , bezeugen Gebäude Constantms 
des Grossen, so wre andere aus der Carolinger 
Zeiten darfhuu, dass eine' lange Reihe von Jahren 
hindurch die$e Form ‘vörzfig rch zu Tau flu chen, als 
die schicklichste und Z’tyeckniUssigCe anerkannt war. 

Herr Dr, Büsching nimmt an, dass die acht¬ 
eckige Gestalt im Mittelalter als besonders heilig 
bey kirchlichen Gebäuden sehr beliebt und ge¬ 
achtet wurde, und dass sie als eine der Grundge- 
slalten anzunehmen ist, aus welcher sich der Bau 
der alten Kirchen entwickelte. Die achteckige Ge¬ 
stalt hatte iu der frühesten Zeit des Christentbums 
eine heilige Gewalt und Bedeutung, und es zeigt 
»ich die Heiligkeit der Zahl Acht in mehrern. Un¬ 
ter andern heisst im Latein des Mittelalters Ortava 
die ewige Ruhe, der 'Pag der himmlischen Ruhe. 
Die Taufsteine waren achteckig, und auch die Ge¬ 
bäude, in welchen sie standen, bekamen diese Ge¬ 
stalt. Von beyden werden Beispiele angeführt. 
Einige Taufsteine, worauf die sieben Sacramente 
und der Versöhnungs - Tod Jesu vorgestellt sind, 
veranlassen Herrn Dr. Büsching anzunehmen, dass 
dieses vielleicht zur Wahl der achteckigen Gestalt 
bey Taufsteinen und Taufkirchen Gelegenheit gab. 
Er will jedoch selbst diese Erklärung nur als An¬ 
deutung gelten lassen und sie nicht für gewuss hal¬ 
ten, am wenigsten für che frühere Zeit, ehe die 
sieben Sacramente festgesetzt waren. (Was erst 
im ersten Vieriheil des zwölften Jahrh. geschah.) 
Lud diess ist es auch wohl vorzüglich, was wider 
diese symbolische Bedeutung spricht, dass sie we¬ 
nigstens nicht in den ältesten Zeilen galt, wo die 
sieben Sacramente noch nicht als kirchlicher Lehr¬ 
satz aufgenommen waren. Sollte sie hernachmahls 

: der achteckigen Form untergelegt worden seyn, so 
würden wahrscheinlich alle Taufsteine, alle Tauf¬ 
kirchen diese Form erhalten haben. Man findet 
aber viele Taufsteine nach runder Form , so wie 
sechseckige, zehueckige, zwölfeckige Tautkirchen. 
Auch ist nicht aus der Acht zu lassen , dass die 
Darstellung der Sacramente auf Taufsteinen scheu 
vorkommt, mehrenlheils biblische Geschichten, Hei¬ 
lige, Bischöfe, oft auch nur Laubwerk die Zierden 
machen. Doch wir bescheiden uns gern, hierin 
noch nicht ganz im Klaren zu seyn. 

Diese achteckige Gestalt der Taafkirchen soll 
das halbe Achteck veranlasst haben, welches in 
grossen Kirchen am Schlosse des Chores angebracht 
wurde. Allein äusserst wenige Kirchen aus altern 
Zeiten, besonders ans denen, wo noch achteckige 

! Kirchen gebaut worden, haben ein halbes Achteck 
zur Vorlage, odei zum Schluss des Chors, bey den 
meisten dieser alten Kuchen ist diese Vorlage vier¬ 
eckig, bey vielen rund. 

Unter den Beyspielen, welche der Verf. von 
achteckigen Kirchen anfuhrt, die in Italien, Deutsch¬ 
land und andern Ländern angefrofFen werden, er¬ 
wähnt er auch eine solche Kirche in Breslau und 
gibt noch von andern Kirchen daselbst Nachricht, 
die einen achteckigen Schluss des Chors Haben», 
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Bibelerfclärung. 

Koheleths, des weisen Königs Seelenkampf oder 

philosophische Betrachtungen über das höchste 

Gut, aus dem Hebräischen übersetzt und als ein 

Ganzes dargestellt. Ein Versuch von Friedrich 

Wilhelm Carl Umbreit. Gotha, Becker'sche 

Buchhandlung. 91 S. in 3. 

Obgleich seit Luthers Zeiten (von dem i5?>2. 
ein nachgeschriebenes Collegium: Ecciesiastes Sa- 
lomonis cum annotationibus D. Martin. Lutheri zu 
Wittenberg mit seiner Vorrede erschien, worin er 
über die Vernachlässigung dieses so lehrreichen bi¬ 
blischen Buchs und dessen Dunkelheiten klagt) zur 
Aufklärung desselben viel geschehen ist, so fand 
der gegenwärtige Bearbeiter desselben, der schon 
durch eine Preisschrift sich als Kenner der mor¬ 
genländischen Sprachen und Literatür gezeigt hat, 
doch, dass weder die berühmtesten Exegeten, wenn 
sie auch in der Erklärung der meisten Stellen über¬ 
einstimmend über den Plan des Ganzen einig sind, 
noch dass auch eine Uebersetzung von allgemeiner 
Verständlichkeit und Nutzbarkeit, vorhanden sey. 
Diese zu befördern und eine Uebersetzung zu lie¬ 
fern, welche allen Lesern brauchbar wäre, ihnen 
einen treuen Genuss des .Originals zn verschaffen, 
ohne die Forderungen des gelein ten Sprachkenners 
unbefriedigt zu lassen, war sein Zweck, und dieser 
Zweck, glaubt Ref., ist erreicht. I11 der Vorgesetzten 
Einleitung wird erstlich als Thema des Buchs aufge¬ 
stellt: VVas ist des Menschen höchstes Gut? eine 
Frage, welche die Weisen aller Zeiten und Völ¬ 
ker beschäftigt hat. ,,Der Weise, sagt Herr U., 
der sich Koheleih nennt — ein vielfach gedeuteter, 
aber noch unerklärter Name — spricht als Salo¬ 
mo am Rande seines Grabes. Sein ganzes Leben 
hindurch hatte er nach dem Besitze eines Gutes 
gestrebt, dessen Genuss, durch keinen Wechsel 
gestört, eine gänzliche Zufriedenheit des Gemüths 
bewirken könne. Alle mögliche Mittel, die ihm als 
Weisen und als König zu Gebote standen, hatte 
er zur Erreichung seines Ziels versucht, aber am 
Ende eingesehen, dass ein solches Ziel nur zu den 
Träumen der Phantasie gehöre.“ Der Verfasser 
betrachtet das Buch als ei 11 psychologisches Mei¬ 
sterstück von einer Schilderung eines unruhigen, 
von immer neuen Zweifeln umhergetriebenen Ge- 
müths. Aber eben dieser Zustand des Gemüths, 
das Kommen und Verschwinden von Zweifeln, der 
Wechsel von Schwermuth und Heiterkeit verstat- 
tete keinen streng logischen Zusammenhang des 
Vortrags, und daher haben mehrere Ausleger das 
Buch in einzelne Stücke zerrissen , es verschieden 
erklärt und ohne Noth darüber gestritten, ob der 
V erfasser ein Leben nach dem Tode lehre oder 
nicht. Andere haben auf den Wechsel zweyer 
verschiedener Stimmen in dem Buche aufmerksam 

gemacht, was aber von den nachfolgenden Aus¬ 
legern nicht benutzt worden ist. Vielmehr hat 
man die Hofnuug, das Buch als ein zusammen¬ 
hängendes Ganze darzustellen, aufgegeben. Manche 
haben es angesehen, als Zusammenstellung einzelner, 
von verschiedenen Israeliten in einer oder mehrein 
Weisen Versammlungen des Orients über denselben 
Gegenstand gesprochenen Reden, Sentenzen, auf¬ 
gegebenen und gelösten Rälhseln, Andere es gar 
einen Brouillon genannt, eine Sammlung meh¬ 
rerer vom Verfasser zu verschiedenen Zeiten ge¬ 
schriebener, ungeordneter, Aufsätze. Herrn U. 
aber erscheint es als ein Ganzes und selbst als ein 
ästhetisches Kunstwerk, ähnlich dem Hiob, und 
er findet darin,, nach dem Plan des Autors, das nicht 
zu befriedigende Streben des Menschen nach ei¬ 
nem höchsten Lebensglück in einem Kampfe eines 
weisen Königs mit sich selbst, oder seines Ver¬ 
standes mit den Gefühlen, darzustellen, wo sich 
zuletzt alle wilde Disharmonien in eine einzige 
schöne Harmonie auflösen, vollkommenen Zusam¬ 
menhang und die scheinbaren Widersprüche und 
Wiederholungen plänmässig. Um aber diesen Zu¬ 
sammenhang überall zu erhalten, sah er sich zu 
einigen Versetzungen von Versen genothigt. Es 
sind folgende: Im Capitel V. sind zwischen Vers 
8 und 9. eingeschoben: Capitel VIII, Vers 2. 3. 4. 
5- 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 10. Im Capitel VI. fol¬ 
gen die Verse nach 6. so: 7. 9. 8. 10. In Ca¬ 
pitel VII, VIII und X. sind noch mehrere Ver¬ 
setzungen gemacht: VII, 1 — 5. 6. 8. 9. 10. 11. 
X, 10. VJI, 12. X, 11. VII, 7. 19. VIII, 1. 
VII, i4. i5» 19. 20. 17. 18. 21. 22 — 29. VIII, 
i4 — 17. X, 1. 2. 0. 12. 1B. i4. i5. 4. 5. 6. 7. 
16. 19. 18. 8. 9. 17. 20. Bey Rechtfertigung die¬ 
ser Versetzungen nimmt Herr U. nur auf den na¬ 
türlichen Zusammenhang Rücksicht, aber es kömmt 
noch eine Frage in Betrachtung: woher diese Ver¬ 
rückungen der Verse? wie konnte diese Unord¬ 
nung entstehen ? Es lassen sich bey alten Schriften, 
und vornemlich bey gnomischen verschiedene Ursa¬ 
chen oder Veranlassungen einer Versetzung denken ; 
ob eine und welche hier denkbar sey, wäre noch 
zu untersuchen. Die Einrichtung der Bearbeitung 
selbst ist folgende: nach der genauen und treuen 
Uebersetzung einzelner Verse gibt der Verfasser, 
wo es nöthig ist, dazwischen eine bald längere 
bald kürzere Erläuterung des Zusammenhangs, der 
Haupt - und der einzelnen Gedanken; bemerk!, 
wo die Stimmen wechseln, wo eine Pause ist; er¬ 
klärt in besondern Anmerkungen einzelne Bilder, 
sprichwörtliche und andere Redensarten, und ver¬ 
breitet sich auch über manche audere aufgewor¬ 
fene Fragen. So wird S. 42. erinnert, dass die 
Stelle III, 21. nimmermehr beweise, dass der \ er- 
fasser die Fortdauer nach dem Tode leugne, son¬ 
dern es nur ungewiss mache, ob die Existenz des 
Menschen nach dem Tode vor der des Thieres ei¬ 

nen Vorzug habe. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 10- des März. 

Staats- und Kriegs Wissenschaften. 

1) Ueber stehende Heere und Nationalmiliz. Von 

Karl v. Rotteck, beydcr Rechte Doctor und ordentl. 

öffentl. Professor der Geschichte an der Grossherz. Rad. 

hohen Schule zu Freyburg. Freyburg, in der Her- 

der’schen Universität-Buchhandl. 1816. VI. u. 

i4o S. 8. (18 Gr.) 

2) Die Wehr- und Schirmanstalt. Aus der Staats¬ 

verfassungslehre. Der hohen deutschen Bundes¬ 

versammlung zu Frankfurt a. M. unlerthänigst 

dargelegt vom Oberleut. (Oberleutmcir, in der 

Sprache des Vfs. so viel als Premierlieutenant) 

Dr. Teutwart Schmitson. Leipzig, in der Wey- 

gand’schen Buchhandlung. 1816. 160 S. kl. Fol. 

(2Thlr. 12 Gr.) 

3) Grundriss einer kVehranstalt des deutschen Run¬ 

des nach Zeit und Umständen. Der hoh. deut¬ 

schen Bundesversammlung als ein Seitenstück zu 

der Schrift: über die Wehr - und Schirmanstalt 

unlerthänigst dargelegt vom Premierlieut. Dr. 

'l'eutwart Schmitson. Leipzig, in der Weygand- 

schen Buchhaudlung, 1817. 02 S. kl. Fol. 

Sicherheit ist ein grosses, aber bey weitem nicht 
das einzige, viel weniger das höchste Gut. Es ist 
im Grunde nur ein negatives Gut; es befreyt uns 
von der Gefahr, womit die übrigen positiven, also 
eigentlichen und wahren, Güter bedroht werden 
können. Wenn nun aber jenem negativen Gute 
die übrigen positiven Güter nachgesetzt, wenn sie 
ihm ganz oder zum Theil aufgeopfert werden, so 
bleibt ja am Ende wenig oder nichts übrig, was 
zu sichern sich der Mühe lohnte. In der Thal 
scheint dies der Fall in jenen Staaten zu seyn, wel¬ 
che ihre Sicherheit einzig und allein in grossen ste¬ 
henden Heeren suchen. Einer dieser Staaten, des¬ 
sen stehendes Heer verhältnissmassig noch nicht zu 
den grössten gehört, machte unlängst sein Finanz¬ 
budget bekannt, ln diesem war blos zur Unterhal¬ 
tung des stehenden Heeres mehr als die Hälfte des 
ganzen Slaatseinkommens, zur Beförderung der Ge¬ 
werbe, der Künste und der Wissenschaften aber 

Erster Band. 

nur der sechszigste Theil desselben ausgevvo)fen. 
Welch ein sclneckÜches Missverhaltniss 1 

Und was leisten denn nun diese stehenden Hee¬ 
re? Gewähren sie auch volle Sicherheit? Gerade 
das Gegentheil! Da sich in ihnen die ganze krie¬ 
gerische Kraft eines Staates concentrirt, so wird 
eben dadurch das übrige Volk, das nicht zum ste¬ 
henden Heere gehört und doch die Hauptmasse 
bildet, unkriegerisch. Wird nun das stehende Heer 
des einen Staates von dem des andern überwältigt, 
so ist jener Staat in einem völlig hülflosen Zustande 
und folglich der Willkür des Siegers preisgegeben. 
Die hohe kriegerische Fertigkeit, die ein stehendes 
Heer erlangen kann, hilft also zu nichts; denn das 
gegenseitige Heer ist deren auch fähig; und wer 
Gelegenheit gehabt, die vorzüglichsten stehenden 
Heere Europa’s kennen zu lernen, weiss, dass sie 
einander in diesem Puncte ziemlich gleich kommen. 
Die Grösse der stehenden Heere macht es auch 
nicht ; denn wenn der eine Staat sein stehendes 
Heer in demselben Verhältnisse vermehrt, in wel¬ 
chem es der andere thut, so ist es an und für sich 
einerley, ob sie mit kleinern oder mit grossem 
Heeresmassen kämpfen. Zugleich aber vermindert, 
sich ihre ganze Staalskraft in demselben Verhält¬ 
nisse , in welchem sie zur Unterhaltung der gros¬ 
sem Massen mehr aufwendeu müssen. Eben dass 
sich die Staaten in dieser Hinsicht immer einander 
zu überbieten suchten, hat die stehenden Heere so 
drückend für die Völker gemacht. 

Was hat aber die stehenden Heere in neuern 
Zeiten so beliebt gemacht, dass man glaubt, sie 
gar nicht entbehren zu können, während doch sonst 
die Staaten ohne solche Heere nicht mehr und nicht 
weniger sicher waren als jetzt? — Zuvörderst hat 

wohl das beliebte Princip der Arbeitstheilung das 
Seiuige dazu beygetragen. Nach demselben betrach¬ 
tete man auch das Geschäft des Kriegers als eine 
Alt von Handwerk, welches am besten betrieben 
würde, wenn sich Jemand demselben ausschliess¬ 
lich und zeitlebens oder doch während seiner be- 
slen Lebensjahre widmete. Hiezu kam, dass die 
Fürsten wähnten, sie sässen sicherer auf ihren Thro¬ 
nen, wenn sie dieselben mit einem grossen stehen¬ 
den Heere als einer beständigen Leibgarde umgä¬ 
ben. Sodann wurde eben diese grosse Leibgarde 
eine Art von Luxus, ein Theil des Hofstaats, an 
dessen Uniformiruug, Aufstellung und Hin - und 
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Herbewegung man seine Lust und Freude hatte. 
Endlich fanden auch viele junge Leute, besonders 
aus den hohem Ständen, immer mein- Geschmack 
an dem Glanze, der Ehre und dem geschäftigen 
Nichtsthun des mitten im Frieden fortbestehenden 
Kriegsstandes. Ja man betrachtete diesen Stand zu¬ 
letzt gar als eine Art von Versorgungsanstalt für 
die Söhne vornehmer und doch unbemittelter Fa¬ 
milien. 

Man bedachte aber nicht, dass diese scheinba¬ 
ren Vortheile durch eine Menge von Nachtheilen 
"Wieder aufgewogen werden, unter welchen die Zer¬ 
spaltung des Bürgerthums in zwey ganz heterogene 
Elemente, die sich feindselig gegenüber stehen — 
in ein sogenanntes Civil und Militär — keiner der 
gesingsten, oder vielmehr die Wurzel aller übri¬ 
gen ist. Soll also unser bürgerlicher Zustand auf 
eine gründliche Weise verbessert werden, so muss 
auch unser Kriegswesen eine andre, nämlich volks¬ 
tümlichere, Gestalt annehmen. Und dies ist eben 
die Grundidee, welche den Verfassern der Schrif¬ 
ten, deren Inhalt wir nun näher anzuzeigen haben, 
gemeinschaftlich vorschwebte. 

Der Verf. von Nr. l. gibt zuerst eine kurze 
Geschichte der stehenden Heere. Indem er hier in 
die ältesten Zeiten zurückgeht, bemerkt er nicht 
mit Unrecht, dass man den erblichen Kriegerstand, 
der nach dem orientalischen Kastensysleme in man¬ 
chen alten Staaten Statt fand, noch nicht für ein 
stehendes Heer halten dürfe. Jener Stand war nächst 
dem Priesterstande der herrschende Theil der Na¬ 
tion und repräsentirte die Nation selbst; das dar¬ 
aus gebildete Heer war also immer noch als eine 
Nationalmiliz zu betrachten. Die Miethtruppen aber, 
welche das dem Gewerbfleisse und dem Handel er¬ 
gebene Karthago hielt, können schon für ein ste¬ 
hendes Heer gelten, unterlagen jedoch ebendeswe¬ 
gen zuletzt im Kampfe mit den römischen Trup¬ 
pen, welche in den damaligen Zeiten ein wahres 
Volksheer bildeten. Erst in der Zeit des Verfalls 
der Republik und noch mehr unter der Herrschaft 
der Imperatoren sähe mau auch im römischen Rei¬ 
che Miethtruppen, Heere von Söldlingen, stehende 
Heere im Gefolge und als Werkzeuge des Despo¬ 
tismus. die aber endlich ebenfalls im Kampfe mit den 
Volksheeren sogenannter Barbaren erlagen. Hier¬ 
auf zeigt der Vf., wie im neuern Europa Frank- 
rei< h seit Philipp Angust’s und Philipp’s des Schö¬ 
nen Herrschaft in Errichtung wirklich u d eigent¬ 
lich stehender Heere und in deren allmäliger V er- 
grösserung den übrigen Staaten voranging, und von 
dms'-n eifrig nachgeahmt wuide, und wie die Er¬ 
findung des Schiespulvers im i4. Jahrhunderte die¬ 
ses neu - europäische Kriegswesen noch mehr be¬ 
festigte. Die natürlichen und uolhwendigen Fol¬ 
gen davon waren: Zunahme der Kriege an Zahl, 
Dauer und Ausbreitung — Wachslhum der Auf¬ 
lagen und Staatslaslen bis zu einer unerträglichen 

Höhe — und eine immer festere ßegi ündung der 

Heirscherwillkür und der Zwingherrschaft. Als in 
Frankreich hieraus d e Revolution hervorging, und 
nun dasselbe Frankreich wieder Nationalheere auf- 
stellte, da erlagen auch wieder die stehenden Heere 
der übrigen Mächte im Kampfe mit jenen; und als 
endlich Napoleon das System der stehenden Heere 
durch seine Conscriptionsgesetze, die Chateaubriand 
nicht mit Unrecht ein Gesetzbuch der Hölle ge¬ 
nannt, nicht blos hergestellt, sondern wirklich auf 
den höchsten Gipfel der Vollkommenheit erhoben 
hatte, die gegen ihn verbündeten Fürsten hingegen 
nicht blos stehende, sondern auch sehnellgebiidete 
Volksheere ihm entgegeustellten — da war auch 
der Erfol g wiederum der nämliche. Der Vf. wirft 
nun am Ende dieses Abschnitts die Frage auf: „Wie 
und nach welchen Grundsätzen sollen die Streit¬ 
krähe vorbereitet, gesammelt, organisirt werden? 
Soll der Schutz des Staates fortan einem stehen¬ 
den Heere , «oll er der Nationalmiliz anvertraut 
bleiben? Wollen wir die Nation selbst zum Heere, 
oder wollen wir die Soldaten zu Burgern machen? 
Der gegenwärtige Augenblick ist verhängnisschwer. 
Welche Gestaltungen jetzt sich aus den gährenden 
Massen der Begriffe, Interessen und Leidenschaf¬ 
ten niederschlagen, dieselben werden bleibend oder 
doch für eine lange Folgezeit bestimmend seyn.^ 

Im 2. Abschnitt ist von dem Unterschiede des 
stehenden Heeres und der Nationalmiliz die Rede. 
Der Verf. bestimmt diesen Unterschied so: Natio¬ 
nalstreiter fuhi en ihren eignen Krieg, Soldaten den 
Krieg eines Herrn. Jene streiten als Ireye Leute, 
diese als Knechte. Jene wollen den Gegenstand 
des Kriegs, diese begehren nur Sold und gelegent¬ 
lichen Gewinn. Jenen ist der Krieg die Ausübung 
einer allgemeinen und natürlichen Pflicht, diesen 
eine positive Verpflichtung. Jenen ist er eine Hand¬ 
lung des Bürgers, diesen ein besonderes Gewerbe. 
D er Vf. bemerkt selbst . dass dieses Gewerbe nicht 
bleibend seyn müsse; aber der Söldner wird es doch 
gern dazu machen, wenn er sich einmal daran ge¬ 
wöhnt hat; und stehende Heere bestellen daher ent¬ 
weder meist aus solchen Söldnern, oder haben doch 
ein natürliches Streben, aus ihren Gliedern tier¬ 
gleichen zu machen. Denn ,. wer seine schönsten 
Jahie als Kriegsknecht zugebracht, der bleibt es 
meist gern sein lieben lang.“ Gehorsam, Ehre und 
Treue, als die dtey Haupteigensehaft<-n eines Krie¬ 
gers , nehmen daher auch in dem Nationalstreiter 
einen ganz andern, weit hohem und edlern, Cha¬ 
rakter an, als in dem blossen Söldner, der nur aus 
Furcht gehorcht, immer nach höherem Range und 

j Solde strebt, und seinen Herrn leicht mit dem Glü¬ 
cke verlässt. ,, Zw'ar auch Soldtruppen, wenn sie 
in der Nation selbst ausgehoben worden, wenn sie 
einem echten, sein Volk liebenden Fürsten dienen, 
und in einem, dem Gegenstände nach nationalen, 
Kriege streiten, mögen durch patriotische Antriebe 
begeistei t werden — wir haben das glorreichste Bey- 
spiel davon in dem heiligen Kriege gegen Frank- 
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reich gesehn: — aber dann werden eben die Sold¬ 
truppen selbst zu Nationalstreitern, und kämpfen 
als solche; und nur in dem Maasse können jene 
hohem Motive wirksam bey ihnen seyn, als der 
Krie^, den sie führen, national, sie selbst also 
Nationalstreiter sind.“ Hiedurch wird also der 
obi^e Unterschied nicht an sich und überhaupt auf- 
gehoben , ob er gleich sowohl bey einzelnen Sol¬ 
daten als bey ganzen stehenden Heeren unter ge¬ 
wissen Umstanden Wegfällen kann. Denn nichts 
isi in der Erfahrung so getrennt, dass gar keine 
Annäherung möglich wäre. Treffend widerlegt auch 
der Verf. den Vorschlag, die Nationalstreiter oder 
die sogenannte Landwehr blos als Reserve des ste¬ 
llenden Heeres in das Vertheidigungssystem eines 
Staates aufzunehmen. ,,VVo die Bluthe der Jugend 
voraus vom stehenden Heere in Anspruch genom¬ 
men, dieses von der Regierung parteiisch begün¬ 
stigt, die Landwehr dagegen zuruckgesetzt und als 
ein letztes, ja wohl verdächtiges, Nothmittel miss-' 
trauisch betrachtet wird, da ermangelt dieser Land¬ 
wehr jener Geist und jener Stolz, worin allein ihre 
Kraft besteht. Bey de Systeme können nicht zu¬ 
gleich herrschen. Welcher Staat durch ein stehen¬ 
des Heer stark seyn will, derselbe thut Verzicht 
auf eine kräftige Landwehr; und welcher der Land¬ 
wehr vertraut, kann nicht gewaltig durch Soldtrup¬ 
pen seyn.“ 

Der Verf. zeigt hierauf im 5. Abschnitt, der 
von der Conscription handelt, dass durch diese, in 
dem Sinne, wie sie von Napoleon zuerst in Frank¬ 
reich eingeführt und dann auch in manchen andern 
Staaten nachgeahmt wurde, dem Uebel der stehen¬ 
den Heere nicht abgeholfen werde. Sie ist nur die 
Vollendung des stellenden Militärsystems , also die 
Vollendung des Unheils. „Wenn alle nachwach¬ 
senden Jünglinge zum Heere berufen werden, so 
wird endlich die ganze Nation soldatisch, d. h. von 
den Gesinnungen des Miethlings und Kriegsknechts 
durchdrungen werden. Alle Bürger haben alsdann 
die Schule des soldatischen Gehorsams gegen den 
Herrn und des soldatischen Uebermuths gegen das 
Volk durchlaufen; sie werden auch fernerhin sol¬ 
datisch gehorsam und verarmt an Freyheilsgedan¬ 
ken, so wie uneingedenk der Nationalwurde seyn. 
Es werden in alle Zweige der Verwaltung, anfangs 
durch die Denkweise der einzelnen Beamten, bald 
aber durch gesetzliches System, die Grundsätze und 
der Geist der militärischen Subordination eindrin-i 
gen, das ganze Volk auf soldatische kV eise gleich 
einer Maschine beherrscht und geleitet werden, der 
Staat selbst einem K iegsfager oder einem militä¬ 
rischen Erziehungshause ähnlich seyn. Unter sol¬ 
cher Verwaltung erlischt alles freye und selbstän¬ 
dige Leben, und der eigentliche Zweck der bür¬ 
ge liehen Gesellschaft, welcher eben die freye Ent¬ 
wickelung aller lebendigen Kräfte (blos allein be- 
sch än*.t durch die gegenseitig gleiche Ft eyheit aller 
Einzelnen, d. h. durch H.echlsnrincipien) ist, wird 

der einzigen Tugend des willenlosen Gehorsams 
und der mechanischen Gelenkigkeit zur Erfüllung 
willkürlicher Befehle aufgeopfert.“ 

Wir übergehen, was der Verf.-sonst noch von 
dev Unrechtlichkeit und Schädlichkeit der Conscri¬ 
ption m diesem \bschnitt, so wie dasjenige, was 
er im 4. Abschnitt von der Ehre der Soldaten und 
der Landive.hr, und im 5len von der Verbindlich¬ 
keit zum Kriegsdienste sagt — obwohl alles treff¬ 
lich gedacht und eben so schön gesagt, überhaupt* 
aber der Beherzigung von allen Seiten Werth ist — 
um noch Einiges aus dem 6ten und letzten Ab¬ 
schnitt anzuführen , welcher die Vorschlage des 
Verfs. zu einer vollkommnern Einrichtung unsers 
Kriegswesens enthält. Natürlich beziehen sich diese 
Vorschläge blos auf Gewährung äusserer Sicherheit, 
also auf Vertheidigung des Vaterlandes gegen An¬ 
griffe von aussen, nicht aller auf Eroberung frem¬ 
der Länder; auch nicht auf Verfechtung des be- 
sondern Vortheils einzelner Personen, eines De¬ 
magogen oder eines Despoten und einzelner Fami¬ 
lien , sondern auf Behauptung des allgemeinen Na¬ 
tionalinteresses. Und dazu sind auch die Vorschlä¬ 
ge des Verfs. völlig hinreichend und angemessen. 
Er fode t nämlich i) allgemeine NaLionalbewaff- 
nurtg, aber nicht in dem Sinne, dass das gauze 
Volk ein stehendes Heer bilde, sondern so, dass 
der streitfähige i'iieil des Volks nur überhaupt waf¬ 
fenkundig sey, aber erst dann und soferne den 
wirklichen kV affendienst verrichte, wann und wie¬ 
fei n er in derZeit der Gefahr dazu gesetzlich auf- 
gefodert werde. Bey dieser Auuoderung lä->st 
daher der Verf. auch gesetzliche Ausnahmen zu. 
„Dem Gesetze, d. h. dem allgemeinen, freyen und 
unbefangenen Nationalwillen, bleibt wohl unbedenk¬ 
lich überlassen, hier nicht nur den verheuratheleti 
oder unverheurathelen , sondern auch den verschie¬ 
denen bürgerlichen Stand zu berücksichtigen. Der 
Nation selbst mag daran liegen , je nach Zeit- 
und Ortsbedurfnissen, einzelne Stände, als der Stu¬ 
dierenden , der Seelsorger, Staatsbeamten, Aerzle 
u. s. vv., deren Dienst ihr besonders wichtig, und 
deren Verlust auch schwerer zu ersetzen ist, nicht 
gleich ins erste Glied des Kampfes und der Ge¬ 
fahr zu stellen. Nicht zur persönlichen Begünsti¬ 
gung der Betheiligten, sondern zum Frommen der 
ganzen Nation kann die Kriegspflicht solcher Stände 
füglich für die dringendere oder gar für die aller- 
dringendste Noth aufbehalten bleiben.“ Daher fo- 
dert der Verf. auch mit Recht, dass die allgemei¬ 
nen Waffenübungen ohne Störung der anderwei¬ 
ten Geschäfte des bürgerlichen Lebens angestellt 
werden sollen, was recht gut möglich ist, sobald 
man nur nicht die friedliche Uebung in den Waf¬ 
fen in einen gewöhnlichen Militärdienst verwan¬ 
delt. Aber darin liegt eben der Fehler, dass man 
sich wegen der Ungewohntheit dei Sache bey der 
Idee einer allgemeinen Nalionalbewatlnung gar nicht 
von dem Gedanken losmachen kann, als müssten 
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nun auch wirklich mitten im tiefsten Frieden alle 
jungen Leute (selbst die, welche sich dein Studium 
der Wissenschaften und dem Dienste der Kirche 
oder des Staats widmen ) eine bestimmte Zeit lang 
wirkliche Militärdienste tlmn — eine Einrichtung, 
welche durchaus verkehrt ist, und bey längerer 
Fortsetzung die nachtheiligsten Folgen für die ho¬ 
lleren Zwecke der Menschheit haben muss,— Ne- 
ben der allgemeinen und gewöhnlich ruhenden I>a- 
tionalwehr fodert aber der Vf. 2) auch eine stän¬ 
dige Nationalwehr , d. h. eine besondere, voll- 
kommner geübte und jederzeit bewegliche Schaar 
von Nationalstreitern, bestehend aus einer kleinen 
Zahl Fussvolk, einem grossem Hauten von Reite- 
rey und-einem verhältnissmässigen Artillerie- und 
Genie-Corps, nebst einer Pflanzschule für Anfüh¬ 
rer. Alle zu dieser ständigen Nationalwehr gehö¬ 
rige Personen sind Freywillige, Einheimische oder 
Eingebürgerte, und ihre Zahl kann nicht willkür¬ 
lich erhöht werden, sondern wird durch ein von 
der Regierung und der Volksvertretung gemein¬ 
schaftlich zu entwerfendes Gesetz bestimmt, wel¬ 
ches Gesetz auch dafür zu sorgen hat, dass in der 
ständigen Nationalwehr ein wahrhaft nationaler 
Geist, und nicht jener, den stehenden Heeren e;gen- 
thümliche , soldatische Kastengeist herrsche. Die 
letzte Aufgabe ist allerdings die schwierigste, ihre 
Lösung aber dringend nothwendig, wenn nicht 
die ständige Nationalwehl- sich unvermerkt wieder 
in ein stehendes Heer umwandeln soll. Wir hat¬ 
ten daher gewünscht, dass der Verf. bey diesem 
Puncte noch länger verweilt hätte. Im übrigen 
wird gewiss jeder wohldenkende und unparteiische 
Leser dem Vf. seinen ßeyfall nicht versagen, wenn 
man auch nicht gerade jedes einzelne Urtheil un¬ 
bedingt unterschreiben möchte. Wir wünschen dem 
Buche von Herzen recht viel solche Leser, beson¬ 
ders unter denen, die hier das Wort auch in'f hat 
zu verwandeln vermögen. 

Der Verf. von Nr. 2. und 5. ist ein eben so 
einsichtsvoller, wohlgesinnter, sein deutsches Va¬ 
terland mit inniger und treuer Liebe umfassender 
Mann , als Hr. v. Rottek. Seine beyden Schriften 
aber sind noch gehaltvoller und bedeutender, weil 
sie mehr ins Einzelne eingehn und aus erfahruugs- 
mä.ssiger Kenntniss des Kriegswesens geschöpft sind. 
Auch strebt derselbe nach einem durchaus rein¬ 
deutschen Ausdrucke, und hat daher (wenigstens 
in der ersten Schrift) die aus fremden Sprachen 
entlehnten Wörter, welche in unsrer Kriegsspra¬ 
che so häufig angetroffen werden, durch lauter echt- 
deutsche zu ersetzen gesucht. Wir können dieses 
Streben nicht anders als rühmlich nennen, wenn 
es auch nicht überall gelungen. So gibt der Verf. 
in dem Vorberichte, wo er die von ihm statt der 
Fremdlinge gebrauchten deutschen Wörter erklärt, 
S. 16. Taktik durch Heerkunst und Strategie durch 
Heerleitung. Das letzte möchte gehen, wiewohl 

Heerjiihrung und besonders Heerführer schon ge¬ 
wöhnlicher ist. Aber das erste ist zu allgemein, 
obgleich dieser Fehler auch den Fremdling trifft, 

j Schlimmer ist jedoch der Umstand, dass man die 
abgeleiteten Wörter taktisch und strategisch auf 
diese Art im Deutschen nicht wiedergeben kann. 
Der Satz: die Schlacht war taktisch gewonnen, aber 
strategisch verloren — kann doch nicht füglich so 
gegeben werden: Die Schlacht war heerkünstlich 
gewonnen aber heerleitlich verloren. Dagegen ist 
Hastulf für Adjutant (von Hast und Half, wovon 
Hülle — ein schneller Geiiülfe) und JLeutmar für 
Lieutenant (von Leute und Mar, was im Altdeut¬ 
schen einen Vorgesetzten bezeichnet — einer, der 
zunächst den Leuten , worunter man gewöhnlich 
die gemeinen oder unteren Krieger versteht, vor¬ 
gesetzt ist) nicht unglücklich gebildet; und gewiss 
wurde kein Mensch Anstoss daran nehmen, wenn 
nicht alles Neue anfänglich einigen Anstoss erregte. 
Docli wir wenden uns zur Hauptsache. 

Nachdem der Verf. ungefähr mit denselben 
Gründen, wie Hr. v. Rotteck, die Nothwendigkeit 
einer bessern und allgemeinem Wehranstalt dar- 
gettian, entwirft er die Verfassung derselben von 
S. 55. an in folgenden Grundzügen: Alle Mann¬ 
schaft vom 18. bis 60. Lebensjahre ist wehrpflich¬ 
tig und bildet die gesummte Laridwelir. Besondere 
Gesetze bestimmen die Lolgeordnung der fVehr- 
dienstleistung nach dem gemeinsamen Besten der 
Einzelnen und der Gesammtheit. Natürlich-Un¬ 
fähige sind von selbst ausgeschlossen. Die Wehr¬ 
fähigen aber suchen schon vom 17. Jahre an die 
Wehrhaftigkeit zu erlangen, die sie vom i8ten an 
besitzen sollen. Die gesammte Landwehr zerfällt 
nach dem Lebensalter in vier möglichst gleiche 
Abtheile, nämlich 

1. vom 18 

2. vom 26 

3. vom 35 
4. vom 46 

Nur der erste Abtheil bildet den eigentlichen Wehr¬ 
stamm ; die übrigen werden blos, wenn jener nicht 
zureicht, nach Verhältniss und ßedürfniss stufen¬ 
weise zugezogen. Die Wehrobern (Officiere) wer¬ 
den ohne Rücksicht auf das Lebensalter blos nach 
ihrer Tüchtigkeit für die verschiedenen Abtheile 
gewählt. Unhebbar , d. h. frey vom wirklichen 
Kriegsdienste im Heerbanne sind unter gewöhnli¬ 
chen Umständen Staatsbeamte, Erzieher, Lehrer. 
Geistliche, Aerzte u. s. vr., desgleichen Jünglinge 
welche sich den Wissenschaften und Künsten odw 
dem Staatsdienste widmen, und sich über ihre IFä¬ 
higkeit dazu durch die Zeugnisse dreyer öffentlie) 

angestellten Lehrer ausweisen, — 

(Der Beschluss folgt.) 

-25. 
— 54. 
— 45. 
— 6o. 

Lebensjahre. 
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Sicherheitspolizey. 

Ueber das Verfahren bey Transporten und Lan¬ 

desverweisungen der Verbreeher und Landstrei¬ 

cher. — Ein Beytrag zur Sicherheitspolizey vom 

Geheimen Legationsrath von Karnptz in Berlin. 

Berlin 1817. bey Duucker und Humblot. (IV u. 

100 S. gr. 8.) 10 Gr. 

D er Herr Verfasser dieses für Criminalrichter und 
Pohzeybeamten nicht unwichtigen Werk chens be¬ 
merkt in der Vorerinnerung, dass ihm, der in 
Amis Verhältnissen mit dem für die öffentliche Si¬ 
cherheit wichtigen Gegenstände desselben mehrmals 
beschäftigt war, der Nutzen nicht entgehen konnte, 
welchen die Kenn miss der darüber in andern Slaa- 
ten vorhandenen Gesetze gewährt, und dass er bey 
der Schwierigkeit, sich diese Gesetze zu verschaf¬ 
fen , den gegenwärtigen Abdruck der vorzüglich¬ 
sten in seiner Sammlung befindlichen Transportge¬ 
setze veranstaltet habe. 

Dieser Erklärung gemäss findet man in dem 
ersten Abschnitt dieser Schrift von S. 1 — 8. nur 
einige allgemeine Bemerkungen über die Mangel¬ 
haftigkeit des bisherigen Verfahrens bey Landes¬ 
verweisungen und Transporten, wovon die Gründe 
darin liegen sollen, dass diese Transporte, obgleich 
ihrer Natur nach lediglich Maassregel der Polizey, 
dennoch bisher meistens von der Justiz besorgt, 
und im Ganzen durch Landes - Orts - oder Com- 
munalbehörden geleitet wurden, dass man untaug¬ 
liche Individuen zu denselben wählte, mit densel¬ 
ben zu oft wechselte, die Transportaten nicht ge¬ 
hörig bewachte, und für Erstattung der Transport¬ 
kosten nicht die nölhige Sorge trug. — Hierauf 
redet der Herr Verfasser im zweyten Abschnitt 
(S. 10 — 43.) von der Verfassung des Transport¬ 
wesens in Oestreich, Preussen, Frankreich, Baiern, 
dem Königreich Sachsen, Hannover, Würtemberg, 
Westphalen, dem Königreich der Niederlande, Ba¬ 
den, Churhessen, Hessen - Darmstadt, dem Gross¬ 
herzogthum Frankfurt, Sachsen-Weimar, Mecklen¬ 
burg Schwerin und Mecklenburg-Stselitz, Sachsen- 
Gotha, Braunschweig, Holstein, Oldenburg, Nassau, 
Anhalt - Dessau, Anhalt - Bernburg, Schwarzburg- 

ürater' Band, 

Rudolstadt, Schwarzburg - Sondershausen, in den 
Reussischen Landen , und in den Furstenthümern 
Waldeck und Lippe-Detmold. Unter einigen die¬ 
ser Rubriken sind blos die Titel der vorhandenen 
Transportgesetze nebst d< m Jahr der Erlassung an¬ 
gegeben, unter andern hingegen werden weitläufige 
Auszüge aus denselben geliefert, obgleich der am 
Ende folgende sogenannte. Codex Diplomaticus 
mehrere derselben in extenso enthält. — In diesem 
Codex (S. 46 — i5o.) findet sich zuvörderst ein 
(wahrscheinlich von dem Herrn Verfasser entwor¬ 
fenes) Circulare des König}. Preussischen Polizey- 
Minisleriums von x8i4, den Transport der aus dem 
Lande zu bringenden Verbrecher und Vagabonden 
betreffend, dessen Grundsätze (nach S. 11.) auch 
in Hannover, Cassel, Weimar, Schwerin, Braun- 
schweig, Schleswig-Holstein, Oldenburg, Nassau, 
Dessau, Bernburg, Sondershausen, Waideck und 
Detmold durch besondere Verordnungen angenom¬ 
men worden sind; sodann ein Circular des Kön. 
Preussischen Justiz - Ministeriums von i8i4, den 
Transport der zur Landesverweisung verurtheilteu 
Verbrecher betreffend, so wie eine sich darauf be¬ 
ziehende Geueralinstruction des Polizeyministeriuras 
von 1816. in 54 Paragraphen, deren erschöpfende 
und höchst zweckmässige Bestimmungen vorzüglich 
der Beachtung würdig sind. — Darauf folgt eine 
im Jahre 1816. zwischen Baiern, Würtemberg und 
Baden wegen wechselseitiger Uebernahme der Va¬ 
ganten und anderer Ausgewiesener geschlossene Ue- 
bereinkunft; ein König!. Sächsisches Generale von 
1808, das Schubwesen betreffend, und ein anderes 
von 1809. über die Errichtung der Geusd’armerie; 
endlich hannoverische, churhessische, sachsen-wei- 
marische, mecklenburg-schwerinische, Sachsen -go- 
thaische, braunschweigische, holstein - oldenburgi- 
sche , anbalt - bernburgische , schwarzburg - rudol- 
städtische und sondershauseusche, reuss-plauensche, 
waldecksche, so wie einiger König!. Preussischer 
Provincialregierungen Verordnungen und Publi- 
canda über den Transport von Bettlern, Land¬ 
streichern und verwiesenen Verbrechern. 

Der Inhalt dieser Verordnungen selbst kann 
.hier nicht füglich einer Kritik unterworfen wer¬ 
den. Die Bestimmungen derselben, vorzüglich die 
der Köuigl. Preussischen, die der Mehrheit der 
Uebrigen zum Muster gedient hat, werden als 
höchst zweckgemäss des Bey falls der Sachkundigen 
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nicht entbehren. — Für die Zusammenstellung die¬ 
ser das Transportwesen ordnenden Bestimmungen 
verdient der Herr Herausgeber Dank; doch wurde 
er unstreitig noch grösseren Anspruch sich darauf 
erworben haben, wenn er, um die Langeweile ei¬ 
nes sechs und zwanzig Mal wiederkehrenden Ei- 
nerley’s zu ersparen, den Gegenstand seiner Schritt 
in einer zusammenhängenden Abhandlung erschöpft, 
und die neuesten Verordnungen über denselben nur 

zu Belegen benutzt hätte. 

Beschluss 

der Rec. von Schmitson's Schriften über Wehr¬ 
und Schirmanstalt. 

Tracht, Waffen und Gerathe der Wehrmän- 
lier sollen so zweckmässig und einfach als mög¬ 
lich seyn; diess gilt auch von den Ab - und 
Auszeichnungen dei verschiednen Abtheiluhgen 
und Rangstufen. Jeder Wehrfähige schafft sich 
Bekleidung und Bewaffnung selbst; Unbemittelte 
bekommen jedoch einen verhältnissmässigen Bey- 
trag aus dem Rriegssschatze. Dieser liefert auch 
den Schiessatz (Munition), das Geschütz, und die 
Wagen nebst dem Geschirre, desgleichen Streit- 
und Zugpferde nebst Sattel und Zeug. 

Nachdem der Verf. wegen Einstellung, Um¬ 
setzung, Beurlaubung, Entlassung und Stellvertre¬ 
tung der Wehrpflichtigen die nöthigen Vorschrif¬ 
ten gegeben, geht er S. 47 ff. zur Zerfällung der 
WehiSchaft in ihre Bestandtheile fort. Diesämmt- 
liche Wehrschaft und jeder von den vier obigen 
Abtheilen derselben bestellt in Hinsicht auf ihre 
verschicdne Dienstart zuerst aus Streitmannschaft 
und Pflegmannschaft, und die erste wieder aus 
Fass- Reit- Geschütz- Pf eile- und Tross- Volke. 
Die drey ersten Alten (Fuss- Reit- und Geschütz¬ 
volk) zerfallen wieder in Kerntruppen u. Schützen 
(schwere und leichtere Truppenarien). Die klein¬ 
sten Theilganzen derselben nennt der Verf Man- 
neien, aus 180 Gemeinen bestehend, nämlich i44 
Mann Kerntruppen und 56 Schutzen. Vier solche 
Manuelen bilden ein Battallion 1 der Verfasser hält 
diess Wort für ursprünglich deutsch, indem es von 
dein veralteteten b itten für schlagen una all ab- 
statnme und die Endung on auch in alten Haupt¬ 
wörtern gewöhnlich sey). Äwey Battallione bilden 
nun ferner einen Zug, zwey Zuge eine Schaar, 
zwey Schaaren einen Schaarenzug . zwey Schaa- 
retizüge einen Schaarentrnpp, zwey Sehaarentruppe 
eine Schaarentnnnnei und zwey Schaarentnaimeien 

ein Schaareubattallion. Dass bey diesen Abhei¬ 
lungen und de; eil Benennungen einige Willkür 
herrsche, leidet keinen Zweifel. Aber man findet 
diesen Fehler in allen Heeren; und dass die ge¬ 
wöhnlichen Abheilungen und Benennungen die bei 

sten wären , wird wohl niemand behaupten. Die 
Pflegrpan»schaft zerfällt der Verfasser in fFirth- 
schaftsbeamte Aerzte. Arzneier (Apotheke) ), Geist¬ 
liche und Re< hfsgelehrte, welche den verschiednen 
Theilganzen der Streitmannschaft für die verschied¬ 
nen Zweige der Pflege zugeordnet sind. Die Weiir- 
obern (Oiliciere) für die versc hiedn n Abheilungen 
sind in aufsteigender Ordnung der Leutmar, der 
Oberleut mar. der Ob< 1 stleutmar, der Hauptmann, 
der Oberhauptmann, der B ,nner, der Oberbanner, 
der Hauptbanner, de Oherhauptbanner, der Ur- 
banner, dei Heerzog {General en chef oder Gene¬ 
ralissimus). Die Unterolficiere nennt der Verfas¬ 
ser Obermannen und in besondrer Hinsicht aut die 
Wehr.schaft Oberwehre. die nach aufsteigender 
Ordnung in Köttner, Oberrottrier. kV’ebel u. Feld¬ 
webel zerfallen. Nach de vorhin angeführten Zer- 
fälluug der YVehrschaft in ihre Theilganze zerfällt 
der Verfasser dann auch Land und Voik in ent¬ 
sprechende Theile. Die kleinsten sind die Spren¬ 
gel, deren jeder eine Heermannei in jedem der 
vier Abtheile nach dem Lebensalter stellt. So bil¬ 
den denn weiter vier verbundne Sprengel ein Gau 
mit einem He erbat tallion. zwey verbundene Gauen 
eine Mark mit einem Hee zuge, zwey verbundne 
Marken einen Kreis mit einer Heerschaar u. s. w. 

Da der Verfasser im Folgenden sehr ins Ein¬ 
zelne geht und der beschränkte Raum uns nicht 
erlaubt, ihm hierin zu folgen, so heben wir nur 
noch einiges vorzüglich Bemerkenswerthe aus. Die 
grossen Wehrübungen sollen jährlich zwey mal, im 
Frühling und im Herbste, slattfiuden und jedesmal 
44 Tage dauern, was uns zu lang scheint, da doch 
auch Ruhetage zwischen den Uebuugstagen gege¬ 
ben werden müssen und die bürgerlichen Geschalte 
nicht ohne Nachtheil so lange ausgesetzt bleiben 
können. Entweder müssten also die grossen Ue- 
bungen nur einmal des Jahres gehalten oder die 
Zahl der Uebungstage beschränkt werden. Die ge¬ 
wöhnlichen Wehrubuugen sollen, ausser der gros¬ 
sen Uebungszeit, alle Sonn- und Feiertage (ver¬ 
steht sich, nach dem Gottesdienste) stattfinden und 
daran abwechselnd immer nur die Hälfte der Mann¬ 
schaft theilnehmen. Letzteies ist zweckmässig; aber 
die Feiertage ausser den Sonntagen würden wir lie¬ 
ber ganz trrigeben, wenn die Uebungen nicht etwa 
in einem Scheibeuschiessen, Wettrennen, Kampf- 
spiele und dergl. bestehen sollen, woran jeder gern 
freiwillig theilnimint, weil die Uebung sich ihm 
unter der Gestalt einer öffentlichen Belustigung 
darbietet. Diesen wichtigen Punkt scheint bei 
Verfasser zu wenig beachtet zu haben, indem er 
so vieles Zwangsweise vorgeschrieben wissen will. 
Eine Uebung aber, die uns zugleich belustigt, bi ingt 

allemal doppelten Gewinn. — Von der Landwehl, 
welche alLe wehrfähige Mannschaft überhaupt ie- 
greilt, unterscheidet der Verfasset 1. den hand- 
schirm (S. 66.). d. h die zur Leistung derjenigen 
Dienste verpflichtete Mannschaft, welihe zur Lr- 
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Haltung und Handhabung der öffentlichen Ordnung 
und Sichern eit, insbesondre zur Bewachung der 
Städte, Festen, öffentlichen Gebäude, Schätze und 
dergl. nothig und wozu alle Wehrpflichtigen ver¬ 
bunden sind, wenn sie nicht schon dein Staate an¬ 
derweile damit unverträgliche Dienste leisten, 2. 
den Heerbann (S. 70.), der nur im Kriege stalt- 
findet und in der zum Felddienste gegen den Feind 
ausgehobenen Wehrmannschaft besteht; 3. den 
Landsturm (S. 81.), zu welchem im Falle der 
Noth alle Wehrpflichtigen ohne Ausnahme aufge- 
boten werden. 

Von S. 83. an folgen Anmerkungen, welche 
die einzelnen Bestimmungen der vom Verf. aufge- 
stellten Wehrverfassung näher erläutern und zum 
Tlieil auch gegen mögliche Einwurfe vertheidigen. 
Ein kurzes Schlusswort (S. 160.) nebst einem Sa¬ 
chen zeigt r oder Index (S. i55 bis Ende) beschliesst 
das ganze wohl durchdachte Werk. 

Da eben dieses Werk den Beyfall der hohen 
Bundesversammlung erhielt, so veranlasste diess 
den Verfasser zur Ausarbeitung von Nr. 5, worin 
die in Nr. 2. aufgestellten allgemeinen Grundsätze 
auf Deutschland nach seiner besondern Eage und 
seinen politischen Verhältnissen näher angewendet 
werden. Der V erfasser erwägt also theils die äus- 
sern theils die Innern Verhältnisse des deutschen 
Bundes, um darauf seine Vorschläge zur Bildung 
einer zweckmässigen Wehranstalt des deutschen 
Bundes nach Zeit und Umständen sowohl in carae- 
ralistischer als in militärischer Hinsicht zu begrün¬ 
den. Wir halten sie ebenfalls der Beherzigung 
werth, können aber wegen Mangels an Raum und 
wegen der in dieser Hinsicht schon anderweit ge¬ 
fassten Beschlüsse der Bundesversammlung hier 
nicht näher darauf eingehn. 

Biograp hie. 

D. Wilhelm Miinscher's Lebensbeschreibung und 

nachgelassene Schriften. Herausgegeben von D. 

Ludwig Wachler in Breslau. Frankfurt a. M., 

Hcrrmann’sche ßuchhandl. 1817. 276 S. gv. 8. 

1 Tiilr. i4 Gr. 

Die Lebensbeschreibung, die nur bi-s S. 64. 
geht, ist last ganz vollständig von dem Verewigten 
seiest abgefasst und seine Worte sind so viel .ds 
m '4iith beybehalten worden, auch ist überall nach- 
gewiesen, wo seine eigne Erzählung anfängt. Herr 
Begieruugsralh Wacliler, sein vieljährigej College 
und Freund, konnte, was fehlte, am heften ergän¬ 
zen, und hat mit dieser lehrreichen Biographie 

! nicht nur der Familie und den Freunden M’s, son- 
1 dern auch den Literatoren ein angenehmes Ge¬ 

schenk gemacht. Willi. Munscher wurde i5. März 
1766. zu Hersfeld, wo sein Vater, Philipp Georg, 
Metropolitan und erster Prediger war, geboren; 
seine Mutter war die Tochter des berühmten Orien¬ 
talisten Johann Joachim Schröder, und Wittwe des 
Philologen Johann Nicolaus Funk, Schwester von 
vier geachteten Professoren. Daher der Knabe 
schon den Wunsch äusserte, einst auch Professor 
zu werden. 6 i Jahr alt besuchte er das Gymnasium 
zu Hersfeld, dessen Lehrer geschildert werden, seit 
1781. die Universität zu Marburg (deren Professo¬ 
ren gleichfalls charakterisirt werden). Berings Vor¬ 
lesungen über Metaphysik weckten in M’s Seele 
Zweifel u. hatten grossen Einfluss auf seine Denk¬ 
art und wissenschaftliche Richtung. Schon im 5ten 
Jahve glaubte fyl. der Vorlesungen entbehren zu 
können, und arbeitete für sich; sein Eleiss war 
aber nicht gleichmässig geordnet. Nach dem theo¬ 
logischen Examen in der Mitte des Jahres 178!. 
ging er nach Hersfeld zurück (liier längt seine eig¬ 
ne Erzählung an), wurde 4. Febr. 170a. in Cassel 
ordinirt, erlangte 1787. die Anwartschaft auf die 
Stiftspredigerstelle in Hersfeld, erhielt sie auch 
nach dem Tode seines Vaters (4. Septembr. 1789.), 
Wurde aber nach des Consistorialrath Pfeifers Tode 
1790, noch nicht 26 Jahre alt. Professor der Theo¬ 
logie, Consistorialrath zu Marburg und Inspector 
der reforinirten Kirchen im Oberfürstenthum. He¬ 
ber seine Vorlesungen und sein akademisches Le¬ 
ben gibt er selbst sehr unparteiische Nachrichten, 
die, wie die ganze Darstellung seines Lebens, sehr 
belehrend und warnend sind. 11. Nov, 1797- er¬ 
hielt er die theologische Doctorwürde. Seit 1801. 
wandte er seine vorzügliche Aufmerksamkeit dar¬ 
auf, dem verfallenen Schulwesen aufzuhelfen. i8o5. 
wurde zu Marburg ein Schullehrer - Seminarium 
errichtet und 1. May 1806. eröfnet. 1806. wurde 
M. in sehr bedenklichen Zeitumständen Prorector 
und 1810. Ritter der westphälischen Krone. Den 
Ruf nach Berlin lehnte er wegen einer zu gleicher 
. eit erhaltenen Gehaltszulage ab. Auch in dem 
unruhigen Jahre i8i5 und im J. i8i4. war er wie- 
der Prorector. Sein Körper, von Jugend an zur 
Auszehrung. geneigt, wurde immer mehr durch Ar¬ 
beiten erschöpft. 28. März i8i4. bekam er ein 
heftiges Fieber u. Blutsturz, und starb 28. Jul. i8i4. 
Seme Selbstschilderung (wobey er nur zu streng 
gegen sich gewesen) ist meist vvöitlich S. 49 ß. 
abgedruckt, vom Herausgeber aber sind S. 33 ff. 

I Betrachtungen über M’s sittliche Denkart u. Hand¬ 
lungsweise wieder milgetheilt (sie standen grossem 
Theils schon in den Theologischen Annalen), *n 
deren Schlüsse ein Verzeichnis der Schriften M’s 
keygefugt ist. Es folgen sodann drey Bey ag-n 
von \1 selbst. S. 67. ßeyt äge zur Charakteris ik 
Marbuiger Pi fessoren (Dan. Wyttenbacli *j- 1778, 

Bernhard Otto Duising -J- 1701, Samuel Endemann 
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-u ir8f).), und (S. 72.) zur Geschichte der Univer¬ 
sität Marburg seit 1790. (in weichen vorzüglich die 
1802. ausg ebrochenen Streitigkeiten geschilflert wer¬ 
den, u. über den 19. Apr. 1811. verstorbenen Vi- 
cekanzler Erxleben geurtheilt, und die neuesten 
Begebenheiten sein- umständlich erzählt werden.) 
S. 98. Die Verschwörung vom 2±. Jun. 1809. (wo 
die Bauern sich der Stadt Marburg bemächtigten. 
Der Professor Sternberg, Emmerich nnd 2 Bauern 
wurden nachher in Cassel erschossen.) S. io5. En¬ 
de des Königreichs Weslphalen (und Vorfälle in 
Marburg im Oct. und Novbr. i8i5.). Von S. n5. 
folgen die nachgelassenen Schriften: I. Aufsätze: 
S. "117. über die neuern kirchlichen Verhältnisse 
in Frankreich, vorgelesen 3. Januar 1812. S. j5i. 
Uebersicht der Schicksale des Johanniter- oder Mal¬ 
teser- Ordens, vorgelesen 28. Febr. 1812, S. lii. 
über Voltaire's antireligiöse Denkart, aus den theo¬ 
logischen Annalen igi2. (geschichtlich und psycho¬ 
logisch wird ihre Entstehung entwickelt), S. 154. 
ein Sommertag in Pyrmont, S. 156. Brief an einen 
neuen Professor der Theologie (eine Satyre). 11. 
sind S. 109 ff', fünf Predigten M’s abgedruckt; III. 
S. 255. vermischte Bemerkungen und Bruchstücke, 
IV. S. 261. Lesefrüchte und Winke zur Dogmen¬ 
geschichte. (Unter diesen 2 letzten Rubriken war 
wohl manches zum Drucke gar nicht bestimmt.) 

Kurze Anzeigen. 

Vorbereitungen zur Feier den dritten Jubelfestes 
der Reformation in Kirchen und Schulen. Her¬ 
ausgegeben von Dr. G. A. L. Haustein , Probst 

in Cölln an der Spree, und Königl, Preuss. Oberconsisto- 

rialrath, Ritter des rotlien Adlerordens dritter (nunmehr 

zweyter) Classe. I. Heft VI. lyo S. 8. II. Heft ()5 

S. 8- Berlin in der Sanderschen ßuehh. 1817. 

Wenn gleich diese Hefte vorzüglich zur Vor¬ 
bereitung und Benutzung bey dem Feste bestimmt 
waren, so ist doch ein beträchtlicher Theil dersel¬ 
ben auch nach dem Feste der vorzüglichen Auf¬ 
merksamkeit werth. Gleich in dem ersten Hefte 
findet man alle Verordnungen u. Erlasse de r geist¬ 
lichen Oberbehörden in der Preussischen Monar¬ 
chie, die Feyer jenes Jubiläums angehend, beisam¬ 
men. Dann folgen S. 21 ff. Andeutungen und Ent¬ 
würfe zu Benutzung der sechs vorgeschriebenen 
Texte, von längst bekannten vorzüglichen Predi¬ 
gern und dem Verfasser selbst. Noch sind einige 
Lieder für die Kirche beygefügt., die seitdem be¬ 
sonders und vermehrt abgedruckt worden sind. Im 
zweyten Hefte sind zuerst Ideen zu Schulpredigten 
am Reformationsfeste nach den Aussprüchen Lu¬ 
thers und Andeutungen zu historischen Entwicke¬ 
lungen aus IiUthers Leben für die Jugend aufge¬ 
stellt. Hierauf ist unter der Aufschrift: Luther 

über Schulen und Schulzucht, Erziehung und Un¬ 
terricht; eine Auswahl merkwürdiger Veusserun- 
gen von ihm, die wohl auch jetzt beheizigt zu 
werden verdienen, ans seinen Schriften mitgetheilt, 
Ein Anhang enthält noch einen Beytrag zu Redeii- 
bungen in Gymnasien und Schulen an jenem Feste. 

Prakfisch-hatechetisches Handbuch über den Han- 
növersvhen Katechismus für Lehrer, die bey ih¬ 
rem Unterrichte sich dieses Lehrbuchs bedienen; 
auch als Commentar über jedes andere Religions¬ 
lehrbuch zu gebrauchen von Herrmann Ruten¬ 
berg , Lehrer der Domschule in Bremen. Bremen 

1817. auf Kosten des Verfs. Xlfl. 655 S. 8, 

Der innere Titel: Ausführliche Erklärung der 
christlichen Lehre, gibt noch deutlicher an, was 
man hier zu erwarten hat. Denn obgleich schon 
mehrere Erläuterungsschriften über den Hannöver. 
Katechismus erschienen sind (die der Hr. Vf. auch 
benutzt hat), so fühlte er sich doch gedrungen, ein 
ausführliches erläuterndes Handbuch darüber zu 
schreiben, im Stande, alle damit verbundene Schwie¬ 
rigkeiten zu besiegen und mit allen erforderlichen 
Hulfsmitteln versehen, um den allgemeinen Wunsch, 
einmal ein vollständiges, aber auch vollendetes 
Werk über den Katechismus zu besitzen, zu rea- 
lisiren. In der That finden diejenigen, welche ei¬ 
ner solchen Hülfe bedürfen — und das wird doch 
bey den meisten Schullehrern der Fall seyn, — 
hier einen sehr reichen und wohlgeordneten Vor¬ 
rath mannichfaltiger, brauchbarer, deutlicher Erläu¬ 
terungen, in denen kein Gegenstand übergangen, 
kein Begrif unbestimmt, keine ßibelstelle unerklärt 
geblieben, in der Pflichtenlehre keine Belehrung 
aber ganz specielle Pflichten vergessen ist. Es 
scheint dem Ref. nur bisweilen zu viel und mehr, 
als in einem solchen Handbuche nothwendig ist, 
gegeben zu seyn, wie gleich anfangs über die Welt 
und das Weltgebäude, au einem andern Orte über 
den Menschen; auch über die Pflichten der Pre¬ 
diger gegen ihre Gemeinen haben wohl Katecheten 
und Schullehrer nicht zu sprechen. Pis wird daher 
von ihnen noch eine Auswahl getroffen werden 
müssen. Allein es war auch die Absicht des ein¬ 
sichtsvollen Verfs., sie nichts vermissen zu lassen 
und ihnen den Ankauf mehrerer anderer Werke 
zu ersparen, eine Absicht, die uns vollkommen er¬ 
reicht scheint, daher auch diess Handbuch bey je¬ 
dem Unterricht über die christl. Lehre mit Nutzen 
gebraucht werden kann. Dieser Gebrauch würde 
durch ein Register noch erleichtert worden seyn. 
Nur über manche Glaubenslehren, wie über die 
Lehre von der Dreyeinigkeit, von den bösen En¬ 
geln und ihren Wirkungen, ist der Verfasser doch 
noch etwas zu kui’z, und üherhaujot ist die Pflich¬ 
tenlehre ungleich ausführlicher behandelt, als die 

Glaubenslehre. 



505 505 

Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 12. des März. 64- 

Kriegs Wissenschaften. 

Systematische Darstellung zufiner neuen Kriegs¬ 

lehre für Infanterie, Cavallerie und Artillerie, 

nach dem jetzigen Zeitgeiste und aus dem wirk¬ 

lichen‘Kriege gefolgert; nebst Miltheilungen vie¬ 

ler noch unbekannten, als Augenzeuge erlebten, 

Thatsachen aus dem Kriege in Preussen von 1806 

U. 1807. Voll [V. L. Leissnig, Königl. Preuss. Ar¬ 

tillerie - Lieutenant. Zweyte unveränderte wohlfeile 

Ausgabe. Berlin 1817. b. E. G. Schöne. (18 Gr.) 

Des Herrn Verfassers Absicht ist, zu zeigen, wie 
das aus dem Zeitdrange, und vorzüglich durch Na¬ 
poleons Genie herbeygeh’ihrte Kriegssyslem be¬ 
schallen ist, und dem allwaltenden vorwärts schrei¬ 
tenden Zeitgeiste gemäss, der Individualität der 
verschiedenen Völker noch mehr angepasst werden 
könne. — Er wirft mehrere dieses bezweckende Fra¬ 
gen auf, die hier jedoch keineswegs, wie ans obi¬ 
ger Erklärung hervorgeht, rücksichflich auf das Ei- 
geuthumliche der verschiedenen Völker, sondern 
blos im Allgemeinen erörtert werden; sie sind im 
Wesentlichsten: Wie muss das Kriegsheer be¬ 
schaffen, wie bewaffnet und bekleidet seyn? Wie 
ist es zu verpflegen, und mit Magazinen und La- 
zarethen zu versehen? Aus was für Individuen 
muss der Generalstab und das höhere Olfi» ier- 
corps bestehen? Welche Belohnungen sind einzu- 
füh ren, und welche Einrichtungen für das Seelen¬ 
wohl des Kriegers zu treffen? VVie ist der Ope¬ 
rationsplan zu entwerfen, wie der Marsch in der 
Nahe des Feindes zu unternehmen? Wie soll das 
Kriegsheer vor dem Feinde manövriren, wie sich 
mit ihm schlagen, wie in dessen Nähe cantoniren. 
und endlich im Frieden garnisonireu ? — Das hier¬ 
über Gesagte beruhet meist auf dem Uebiichen, 
auf Vorschlägen, die bereits von andern schon ge¬ 
schehen sind; doch sind mehrere dem Hrn. Ver¬ 
fasser angehörige Ideen vorzüglich durch die in 
den Feldzügen von 1806 und 1807. gemachtem Er¬ 
fahrungen begründet. Die grosse Mann ich faLtigkeit 
der Gegenstände, welche hier jedoch zum Theil 
nur berührt, und meistens sehr oberflächlich abge¬ 
handelt werden, gestalten keine ausführliche Prü- 

Erster Band. 

fung dieser Schrift ; und Recensent beschränkt sich 
auf die .Beleuchtung einiger ihm bernerkungswei ther 
Stellen, um den Leser einigermassen mit Uem Gei¬ 
ste des Ganzen bekannt zu machen. 

Der Behauptung (S. 2.), dass trotz alle dem, 
was auch die Politiker und Philosophen dagegen 
einwenden möchten, die Sicherheit eines Staates 
nur auf einer stehendeu stets schlagfertigen Armee 
beruhen könne, diese überdies so gross als nur im¬ 
mer möglich seyn müsse, und zu deren Unterhalt 
keine Kosten geschonet werden dürften, tritt Re¬ 
censent nicht bey: er glaubt vielmehr, die besol¬ 
dete Armee eines Staates müsse zur Friedenszeit 
30 schwach als immer möglich und vorzüglich be- 
siimmt seyn, der über das ganze Land>zerstreuten 
Miliz als Kriegsschule zu dienen, übrigens alle zum 
Kriegswesen nöthige Fächer in sich enthalten, die 
bey eintretendem Kriege durch diese Miliz oder 
Landwehr ausgefüllt und vollzählig erhallen wer¬ 
den. Was haben Europens Herrscher erreicht, in¬ 
dem sie lange die Sicherheit ihrer Staaten auf ste¬ 
hende besoldete Armeen gründeten, und diese, da 
es jeder dem andern hierin zuvor thun wollte, so 
gross als nur immer möglich machten? Sie lähm¬ 
ten Ackerbau und Gewerbe, da sie ihnen die 110- 
thigen Hände entzogen; belasteten ihre Unlertha- 
nen mit schweren Auflagen; erstickten allen krie¬ 
gerischen Geist bey ihnen, und führten unter sich 
Kriege, die sie meistens wegen erschöpfter Lasse 
aufgehen mussten, ehe solche noch zu entscheiden¬ 
den Resultaten geführt hatten. Allerdings sind, wie 
der Herr Verfasser wähnt, die heutigen Bewohner 
Europens keine Soldatenvölker, wie ehedem die 
Griechen, Römer und Gothen; allein waren es die 
Schweitzer, die Holländer, die Nordamerikaner, 
und noch in den neuesten Zeiten die Franzosen u. 
die'Spanier, als es ihnen gelang, geübten Kriegs¬ 
heeren zu widerstehen, und selbst die entscheidend¬ 

sten Siege über sie zu erkämpfen? und war es 
nicht selbst ein allgemeiner Volksaufstand, wodurch 
es Europens Machthabern möglich wurde, sich der 
usiu pirteu Oberherrschaft Napoleons zu entledigen? 
Indessen scheint der Herr Verfasser die Einführung 
einer Landwehr von seinem Kriegssystem nicht 
ganz au'.seM ie.sseu. zu wollen , indem er au nimmt, 
dass die siebende Armee,' wenn sie aus des Fein¬ 
des Land inner!) db der Grenzen df*« erneuen zu' y > - 

geschlagen würde, durch sie unt< • ; • • t wo-de. ü 
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lein wie diese Landwehr zu organisiren sey, um 
hieraus den möglichst besten Nutzen zur Sicherheit 
des Staates zu ziehen, hievon geschieht keine Er¬ 
wähnung, und dies wäre doch allerdings von Wich¬ 
tigkeit gewesen. — Den Vorschlag (S. ?.), dass 
jeder, der sich der Verpflichtung zum Kriegsdienste 
zu entziehen suche, unnaclilässlich mit dem Tode 
bestraft, der aber, so sich während seiner Dienst¬ 
zeit einer Niederträchtigkeit schuldig mache, aus 
der Armee verstossen, und zum lebenslänglichen 
Tragen eines Zeichens der Schande verdammt seyn 
Jolle, findet Recensent etwas hart. Auch einige 
unter Roms Kaisern setzten Todesstrafe auf Ent¬ 
ziehung vom Kriegsdienste, allein dies vermogte 
nicht, das Reich von dem nahen Umergange zu 
retten. Der Ausdruck Niederträchtigkeit ist für 
den vorliegenden Fall etwas unbestimmt. — S. 4. 
wird als Grundsatz aufgeslellt, dass die ständige j 
Armee aus der wohlhabenden Classe des Volkes 
bestehe, da bey ihr mehr Bildung, mehr Moralität 
und mehr Ehrgefühl als bey der ärmern zu erwar¬ 
ten sey, — S. 4*2. aber gesagt: ,,Man fülle nur den 
Magen des wie oben erwähnt bekleideten Soldaten, 
eröfne ihm noch die genügende Aussicht zur Berei¬ 
cherung im Kriege, und futtere die Pferde gut; 
und gewiss ein solches Heer wird durch seine 
zweckmässigen Waffen, und durch seine unermü- 
dete Mobilität unüberwindlich seyn. Hierin liegt 
das grosse Geheimniss, durch welches sich genie 
volle und glückliche Eroberer den Besitz der Welt 
zueigneten. Für nichts thut der Mensch auch nichts. 
Für den Himmel will der Mensch nicht mehr recht 
mit hoher Resignation kämpfen, die Ehre ist nach 
dem jetzigen Zeitgeiste ein luftiges Phantom, das 
längst aus der Welt im Allgemeinen verschwunden 
ist u. s. w. — Bios Lebensgenuss und Verbesse¬ 
rung seiner Umstände treib n den Menschen un¬ 
aufhaltsam zum Heroismus. Die gewisse Hofnung. 
seine Wünsche nach grosser Belohnung, und mit¬ 
hin Bereicherung, erfüllt zu sehen, erhöhet aber die 
Tapferkeit im Gefecht noch mehr, und ausser die¬ 
ser hin u. her, geistige Getränke; und die Furcht 
vor dem gewissen Tod für den Feigen, lässt kein 
Ausreissen befürchten.“ 

Bey Vergleichung des weiter vorn mit dem 
hier Gesagten, geräth der Leser leicht in Versu¬ 
chung, letzteres für Scherz oder Satyre zu halten; 
dass es indessen ganz ernstlich gemeint ist, ver- 
rathen mehre ähnliche Stellen. So heisst es z. B. 
S. 46. , Mit einem gefühlvollen Herzen und stren¬ 
ger Moral lässt sich wahrscheinlich kein Krieg 
glücklich führen.“ S. 60.: „Was nicht im Guten 
geleistet wird, nimmt sich der Soldat wahrend des 
Battaillirens mit Gewalt, denn wer will und wird 
ihn daran hindern können? Wer vermag hier • 
strenge Befehle ausüben zu lassen? Wer darf dann 
alles sehen wollen? Wo vor’na Feind der Hunger 
herrscht, schweigt das Gesetz. ^Allerdings! aber | 
bey guten Verpflegungs - Anslalleu wil d dies mcht » 

leicht eintreten.) Wo das Naturrecht der Selbster- 
haltung laut wird, da hört da* Eigenihumsrecht 
auf, gültig zu seyn, und dem Starkem gehört dann 
natürlich der Besitz ohne Widerrede zu? Mag 
man dagegen einwenden, was man will, es ist nun 
einmal so, besonde s wenn der Feind eine Provinz 
erobert hat, und der siegende Soldat das fühlt.’4 _ 
Beyr ruhigen Verhältnissen, und zwar in eigenem 
Lande soll die Verpflegung durch Lieferung der 
Bewohner geschehen. „Steht man aber in feindli¬ 
chen Provinzen (sagt der Herr Verfasser), so wil d 
man auch wohl weniger Rücksichten wegen An¬ 
schaffung dieser Bedürfnisse zu nehmen nöthig ha¬ 
ben; denn alles ist ja des Eroberers Eigenthum, 
das verstatten die Gesetze des Krieges im weite¬ 
sten Sinne des Woites.“ 

Allerdings soll der Soldat wohl genährt seyn, 
ohne jedoch im Uebei llusse und in Seiiwelgerey 
zu leben; aber nicht ihm, sondern dem Befehls¬ 
haber muss es überlassen bleiben, ihn gegen Man¬ 
gel zu schützen. Langt dieser auf der Stelle an. 
wo Halt gemacht wird, so schicke er Sicherheits¬ 
wachen in die benachbarten Orte, und zwar unter 
der Anführung vertrauter Officiere, welche zugleich 
Ueberbringer der Anforderung der in einem fest¬ 
gesetzten Zeiträume zu liefernden Bedürfnisse sind. 
Die auf diese Wreise in ihrem Eigenthume ge¬ 
schützten Landleute werden alles aufbieten , das 
Verlangte herbeyzuschaffen, es wird Ruhe und Si¬ 
cherheit in der Gegend herrschen, und nach weni¬ 
gen Stunden Ueberfluss im Lager. Jede Entfer¬ 
nung des Soldaten ans demselben muss hart, und 
jede Plünderung durch Standrecht mit dem Tode 
bestraft werden. Haben die Ortsbewohner auf eine 
thörichte Weise ihre Heimath verlassen, so bleibt 
allerdings nichts übrig, als das Notlüge selbst zu 
holen; aber es muss unter der Leitung als i’echt- 
licher Männer bekannter Obern geschehen. Ue- 
beriässt man dagegen alles dieses der Discretion 
des Soldaten, dann nimmt er mehr als er gemes¬ 
sen kann, verdirbt oft mehr, als sich wegschlep¬ 
pen lässt: und wird dann noch überdies nach 
dem Grundsätze des Herrn Verfassers dessen Be¬ 
gierde sich zu bereichern, die sich im Kriege doch 
nur durch Plünderung befriedigen lässt, begünstigt; 
dann ist es um Disciptin und Tapferkeit gesche¬ 
hen; die Truppen werden in Räuber ausarten. 
Der Befehlshaber, welcher unerlaubte Wege ein¬ 
schlägt, um sich Geld zu verschaffen, verdient die 
tiefste Verachtung: der Soldat, der viel Geld in 
der Tasche hat, wird aus Furcht, es zu verlieren, 
ein Feiger. Traurig ist es für den Befehlshaber, 
nicht immer dem Vlisbrauche der Gewralt Schlan¬ 
ken setzen zu können, aber dieser Misbrauch daif 
wenigstens nicht als Gegenstand einer neuen Kriegs¬ 
lehre in eiu System gebracht und gut geheissen 

werden. 

S. 49. sagt der Herr Verfasser: „Die drücken- 
1 den Fesseln des alten Herkommens sind zerbro- 
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chen, das bessere Neue tritt aus diesen grauen 
Trümmern einer selbgeniigenden Vergangenheit 
gebietend hervor und was folgert ex* hieraus? 
nichts weiter, als dass dei' Soldat auch mitten im 
Flieden von den Städte- und Landbewohnern un- 
eutgeldlich beherbergt und ernährt, überdiess von 
den Capitalisten, welche keine Häuser besitzen, 
noch besonderes Servisgeld an die Olficiere bezahlt 
werden müsse, ßey einer überdies so gross als 
immer möglichen Armee scheint der Herr Verf. 
allerdings den Grundsatz aufzustellen, dass ein 
Volk für diese, und diese nicht für jenes da sey. 
Indem er annimmt, dass es genug sey , wenn die 
über das ganze Land zersireuteu Truppen wö- 
c entlieh nur einmal in Regimenter zusararaen- 
traten, um sich in den wenigen Manövres für die 
wirkliche Campague zu üben; so lässt sich mit 
Recht fragen, ob das nicht auch durch eine schick¬ 
lich organisirte Landwehr geschehen könne, und 
ob der dein Feld baue und andern Gewerben ob¬ 
liegende Landwehrmann nicht lieber am Sonntage 
einige Stunden exerciren werde, als einen müssi- 
gen und lästigen Soldaten zu nähren, um ihn zu 
ersetzen? — Wenn gleich der Hr. Verf. S. G6. 
bemerkt, dass ein todter Soldat dem Kriegsheere 
weniger lästig sey, als ein kranker, so gibt er doch 
die Nothwendigkeit der Hospitäler zu; aber sie 
sollen im Inlaude von Requisitionen gegen Em¬ 
pfangsscheine, in Feindesland aber ohne Ausstel¬ 
lung solcher Scheine unterhalten werden. — Das 
ganze einer Armee folgende Fuhrwerk soll sich auf 
einige Wagen mit Fieischsuppentafeln beschränken, 
der Offieier und Gemeine wenig um die Erhaltung 
seiner Equipirung besorgt seyn, und es jedem übei'- 
lassen bleiben, sich so gut zu helfen, als er kann. 
— Der Plan zur Campagne soll von einem jugend¬ 
lichen feutigen Genie, aber nie von einem bedacht¬ 
samen Alten , vielweniger von einem grämlichen 
Collegium entworfen werden u. s. w. Des Rec. 
Absicht ist übrigens nicht, in dem vorliegenden 

erke nur Mängel aufzusuchen, und er lasst gern 
dem Herrn Verfasser die Gerechtigkeit wiederfah¬ 
ren , dass er die in den Jahren 1806 und 1807. 
mitgeinachten merkwürdigen Feldzüge als ein guter 
und aufmerksamer Beobachter benutzt habe. Seine 
Ansichten über Kleidung, Equipirung und Bewaf- 
nuiig der Truppen enthalten einiges Gute, und das, 
wa> er über den Marsch in der Nähe des Feindes, 
und über die Art, vor demselben zu manövriren 
und sich mit ihm zu schlagen sagt, manches Be¬ 
lehrende. Dass aber alles das , was sich in den 
beyden oberwähnten Feldzügen zugetragen, nicht 1 
unbedingt als allgemeine Regel, und zur Begrün- ! 
düng einer neuen Kriegslehre angenommen werden 
könne, hierüber haben spätere Erfahrungen ent¬ 
schieden. Die Operationen dieser beyden Feldzüge 
wurden ohne alle Schonung des Soldaten und der 
Landbewohner ausgeführt. Bey der gleich im An¬ 
fänge erfolgten Flucht und Zerstreuung des preus- j 
sischen Heeres, durchzogen gleich einem verhee- * 

renden aber schnell vorübergehenden Hagelwetter, 
Verfolger und Verfolgte die Provinzen, bis die von 
letztem geretteten und zur Besinnung zurückge¬ 
kommenen sich an die Truppen ihres mächtigen 
Bundesgenossen anschliessend Widerstand leisteten. 
Fast jeder Tag wurde dann mit einem Gefechte 
bezeichnet, endlich im tiefsten Winter und bey 
strengster Witterung die blutige Schlacht bey Eylau 
geliefert, nach welcher sich beyde Theile von allen 
Kräften entschöpft, zurückzogen, und stillschwei¬ 
gend einen Waffenstillstand eingingen. Viele tau¬ 
send Krieger waren das Opfer übermässiger Stra- 
patzen und der strengsten Witterung geworden; 
viele tausend Landbewohner durch Hunger und 
Elend umgekonxmen, das Land selbst war eine 
Wüste. Im folgenden Sommer erneuerte Napoleon 
seine Angriffe, ward abermals Sieger, und uiclirte 
die Friedensbedingnissc. Hätte man sich preussi- 
seher Seits gleich im Anfänge nicht eben so unbe¬ 
dachtsam in eine Hauptschlacht eingelassen, als mau 
nachher besinnungslos geflohen ist; so würden diese 
beyden Feldzüge eine andere Gestalt erhalten, uud 
Stoff zu einer neuen ganz verschiedenen Kviegs- 

lehre gegeben haben. 

Im Jahre 1812. befolgte Napoleon die nämli¬ 
che Methode Krieg zu führen, allein seine Gegner 
wussten zu manövriren, und er unterlag. Alles 
Extreme kann nicht von Dauer seyn, und muss, 
obgleich oft nur nach und nach, oder selbst fast 
unbemerkbar, wieder zur natürlichen Ordnung zu- 

rückkebren. 

Kurze Anzeigen. 

Geschichte von Schweden herausgegeben von Dr. 
Karl Friede. Allg. Brohm. Direktor des Gymnasiums 

zu Thom. Erster Theil. Zweyte Auflage. Ber¬ 
lin 1817. bey Schöne. 256 S. in 8. 

Ehe noch der Hr. Verf. die folgenden Theile 
liefern konnte, wurde schon eine zweyte Aullage 
des ersten nölhig, und der Vf. durch seine Arats- 
und Orts-Veränderung gehindert, diesen einer nei/cn 
Durchsicht zu unterwerfen. Er ist also unverändert 
abgedruckt. Der Beyfall. den er erhalten hat, grün¬ 
det sich theils auf die mit Auswahl und Umsicht 
verbundene Benutzung neuerer Geschichtswerke 
über Schweden, theils auf die unterhaltende Er¬ 
zählungsart. Quellen sind nirgends angegeben, und 
neue kritische Untersuchungen oder Aufklärungen 
wird man nicht erwarten. Dieser Band schliesst mit 
der ungerechten Hinrichtung des Sohn» von Birger, 
Magnus, der an den Grausamkeiten seines Vaters 
keinen Theil gehabt hatte, und dem bald darauf er¬ 
folgten Tode des ehemaligen Königs Birgers selbst 

5i. May j32i. 
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Allgemeines historisch - biographisch - literarisches ( 
Handwörterbuch aller merkwürdigen Personen, 
die in dem eisten Jahrzehend des neunzehnten 
Jahrhunderts gestorben sind. Von Samuel Baue, 
Koni#!. Wiirtemberg. D«kaa und Pfarrer von Alpeck und 

Göttingen. Zmeyter Band, M — Z. Ulna 1816. 
Stetlinsche Buchhandlung. (Noch mit vier andern 
Titeln, nemlich: Des Herrn Abts Ladvocat hi¬ 
storisches Handwörterbuch — bis zum Ende des 
J. 1810. fortgesetzt, Eilfter Theil — Neues hist, 
biogr. liter. Handvvörterbuch von der Schöpfung 
der Welt bis zum Schlüsse des J. i8io. von S. 
Baur, siebenter Band — Kleines histor. literar. 
Wörterbuch u. s. f., vierter Band — Neues hist. 
Handlexikon etc., siebenter Band.) 768 S. gr. 8 

Auch in diesem Bande vermissen wir die frucht¬ 
bare Kürze, die in einem Handwörterbuche noth- 
vvendig ist, und die hier vornemlich den breiten 
Lobeserhebungen, welche den meisten Schriftstellern 
und Gelehrten reichlich gespendet siud, ganz fehlt, 
ln diesen Charakterisirungen hat Ref., so weit seine 
Bekanntschaft reicht, auch mehr Güte und Glauben 
an eingesandte Nekrologe, als strenge Wahrheit 
gefunden. Von manchen Personen sind nun wie¬ 
der die Nachrichten gar zu dürftig, wie von Joh. 
Wiedewelt. An Gelegenheit zu Berichtigungen von 
Druck- und andern Fehlern haben wir auch kei¬ 
nen Mangel gefunden. Es ist allerdings bey einem 
Wrerke dieser Art, zumal wenn es etwas eilig zu¬ 
sammengetragen wiid, und nicht-eine Menge vor¬ 
züglich guter Quellen zur Hand sind, kaum mög¬ 
lich, Fehler verschiedener Art zu vermeiden. Nur 
dass aut den Ausdruck mehr Sorgfalt gewandt 
werde, kann man mit Recht fordern. Wir führen 
nur eine Probe des Vortrags aus diesem Bande 
S. 66. von einem hiesigen Arzte an: „Er war ein 
einsichtsvoller und beliebter Praktiker bis in sein 
hohes Alter (die neuen Speculationen abgerechnet) 
empfänglich für alles Neue der Literatur, vorzüg¬ 
lich seines Faches, in welchem er übrigens Skepti¬ 
ker war.“ Man wird aber doch immer diess WB. 
mit Nutzen brauchen können, weil man in demsel¬ 
ben viele Nachrichten gesammlet findet, die nicht 
Jeder so leicht selbst sammlen kann, viele Werke 
benutzt sind, die nicht von Allen gebraucht werden 
können, endlich man viele Nach Weisungen antrift, die 
dem nützlich seyn werden, der sich noch genauere 
Kenntnis« irgend einer merkwürdigen Person ver¬ 

schaffen will. 

Die Offenbarung Johannis oder die abwechselnden 
Schicksale der christlichen Kirche von ihrer Aus¬ 
breitung an bis zu ihrem endlichen Triumph, 
nebst einem Anhang. Görlitz, gedruckt und zu 
bekommen bey K. G. Schirach. VI. 246 S. 8. 

Weder auf dem Titel noch unter der Vorrede 
ist ein Druckjahr angegeben. Der ungen. Vf. er¬ 

klärt, dass er nicht habe für Gelehrte, sondern für 
den forschbegierjgen Bürger schreiben wollen und 
von der jetzt herrschenden Erklärung der O. J. und 
fast allgemein angenommenen Meinung über sie sehr 
abweiche. Er stutzt sich dabey zunächst auf Ben¬ 
gels Zeitrechnung. ln der Einleitung bestreitet er 
unter andern die Meinung derer, welche in der Oif. 
nur eine zum Trost der damaligen Christen ge¬ 
schriebene Siegsgeschichte des Christ, über das Ju- 
denthum und iieidenthum finden wollen und be¬ 
hauptet, es sey vielmehr die Absicht, die Christen 
über die gar nicht nahe Zukunft des Herrn zu be¬ 
ruhigen, bey genauer Ansicht finde man auch, dass 
dem Buche keinesweges Ordnung, Zusammenhang 
und Uebereinstimmung mangele; nur Johannes, des¬ 
sen Charakter und Verhältnisse umständlicher ge¬ 
schildert werden, habe ein solches Buch schreiben 
können. Es folgt auf diese Einleitung die Erklä¬ 
rung, mit eingemischter neuer Uebersetzung der ein¬ 
zelnen Verse, des Buchs. In dieser trift man nun 
die Berechnungen einzelner Angaben u. die Deutun¬ 
gen auf Personen an, die hier weder erwähnt noch 
geprüft werden können, da wir mit dem Vf. über 
seine Voraussetzungen nicht übereinstimmeu kön¬ 
nen. Man sieht aber, wie recht artige Combina- 
tionen herausgebracht werden können, wenn man 
von solchen Voraussetzungen ausgeht. Uebrigens 
sind auch manche einzelne Behauptungen sehr will¬ 
kürlich, wie XJII. zu Ende (S. 122.), ,,dass man die 
Zahl 42. auf die Dauer des aus dem Meer entstiege¬ 
nen Thiers, die Zahl 666. aber auf den Letzten, den 
Siebenten und Achten, der erst durch das andere 
Thier zu dem gemacht wird, der den Namen ver¬ 
dient, beziehen müsse.“ Die Zahl 666. wird nicht, 
nur in den Buchstaben des Wortes Autsivoq , son¬ 
dern auch in den hehr. Worten Romijilh und Ka¬ 
tholikith gefunden. Der Anhang S. 189 ff. soll die 
Gründe der Ansicht des Vfs. enthalten. Hier wird 
behauptet, dass J. diess Buch nach der Verfolgung 
unter Domitian geschrieben haben müsse, dass es die 
Schicksale der Gemeinde Jesu für die ganze Dauer 
derselben umfasse; die ganze Oekonotnie des Buchs 
nach des Vfs. Ansicht durchgegangen; vornemlich 
aber über die Zeitangaben und Zahlen in dem Bu¬ 
che die Meinung des Vfs. vorgetragen. Hier wird 
unter andern erinnert, dass, wenn man die Zahl 
666. in 6 gleiche Theile theilt, man 111 erhält, 
und wenn man diese 111. zu n84. die Zeit, wo 
Jerusalem von den Türken erobert wurde (was erst 
1187. geschah), hinzuthut, man jedesmal eine merk¬ 
würdige Zeitepoche (ungefähr) erhalte. S. 206 ff. 
ist eine chronologische Uebersicht von i4 zu i4 
Jahren (vom Jahre Chr. 29. an), wo die 42 Monate 
oder die Zahl 666 zum Grunde gelegt sind, mit- 
getheilt; sie schliesst mit 1806, aber es sind noch 
Begebenheiten zu erwarten und der Verfasser geht 
selbst bis in die Mitte des gegenw'ärtigen Jahrhun¬ 
derts fort, ohne sie jedoch als Endpunct angeben 
zu wollen. Er ist überhaupt sehr bescheiden. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 13. des Marz. 65* 1318. 

O e k o n o m i e. 

Ökonomische Neuigkeiten und J' Behandlungen. 

Zeitschrift für alle Zweige der Land-und ilaus- 

wirthschaft, des Forst- und Jagdwesens im Oe- 

sterreichischen Kaiserthuine. Mit Theilnahme der 

k. k. Mähr. Schlesischen Gesellschaft des Acker¬ 

baues, der Natur - und Landeskunde zu 13tunn. 

Herausgegeben von C. C. Andre. Jahrg. 1817. 

1 — 6ter, oder Jan. bis Juny-Helt. Prag, Galve. 

1817. gr. 4. Der ganze Jahrgang 5 Thlr. 12 Gr. 

Diese, sclion öfters in diesen Blattern kritisirte 
und empfohlene landwirlhschaftl. Zeitschrift fährt 
auch in diesem Jahre fort, sich utn die Erweite¬ 
rung und Vervollkommnung der Ökonom. Wissen¬ 
schaft verdient zu machen. 

Der erste Heft, Januar. 8 S. Ausserordenll. 
Be\l. und -io S. der Heit, mit 2 Kupfern (w'elche 
erstere die eheu nicht günstigen Erndte - u. Wit¬ 
ter uugsberichte des Jahres 1816. aus Ungarn, 'fe¬ 
schen, Klagenfurt und Bunzlau in Böhmen enthält) 
stellt folgende besonders merkenswerthe Aulsätze 
auf: 1) (Jeher BLndoiehzucht und die herrschende 
Lungenseuche, vom Freyh. v. ApJälterer; ein sehr 
leseusvverther, auch noch ins 2le Heft übergehen¬ 
der, gründlicher Aufsatz, der alle Beherzigung ver¬ 

dient. 
2) (Jeher die Stallfiitterung der Schaafe des 

Hm. Grafen v. Schönburg zu Rochsburg, von Hm. 
Professor Kutschcra. Dieser Aulsatz ist im Jahre 
ig 11. geschrieben , und enthalt manches an sich Un¬ 
richtige, und das meiste Andere hat sich seit die¬ 
ser Zeit, wie Rec. gewiss weiss, ganz und gar ge¬ 
ändert. — Dass man aus dem Detail der Fütte¬ 
rung dort ein Geheimniss gemacht habe, hat R,ec. 
nie erfahren. Uebrigens sind über diese Schäferey 
neuerlich viel richtigere und ausführlichere Nach¬ 
richten sclion erschienen. 

3) Auszug eines Schreibens aus Gross - Cairo, 
d. d. 1. Februar 1816.— über landwirthschaftliche 

Gegenstände. 
4) Lohr, über das ökonomische Verhältniss 

der Klee - und Grasarten; empfiehlt das französ. 
Ruchgras (jetzt Holcus avenaceus) und das Honig- 

Lrster Band. 

gras besonders zum Anbau, und beruft sich über 
seinen eigentlichen Gegenstand auf Gennershausens 
bekannte Erfahrung, die dem Grase vor dem Klee 
den Vorzug gab. 

5) Bericht über Bau und Anwendung einer 
Erndtemaschine, gefunden durch Hrn. James Smiths, 
und über ihre allmähligen Verbesserungen, mit 
2 Kupf. aus dem Farmers Magazine , Lond. 1816. 
Nr. LX.V. Diese neue Erndtemaschine soll eigent¬ 
lich, wie man sagt, keineswegs eine ganz neue, 
sondern schon vor geraumer Zeit in England be¬ 
kannt gemachte Erfindung seyn, die man nur neuer¬ 
lichst wieder aufgewärmt hat. Wie Rec. gehört 
hat, so wird in England selbst nicht sehr viel da¬ 
von gehalten, und in Deutschland ist, seines Wis¬ 
sens, noch gar kein Gebrauch davon gemacht wor¬ 
den. ln Beschleunigung der Erndtearbeit scheint 
sie gegen die Händearbeit wenig voraus zu haben j 
gegen gelagertes Getreide wird sie nie angewendet 
werden können, und, da sie itn Ankaul sehr kost¬ 
bar seyn muss, so möchten die Interessen des An- 
kaufscapitals und die jährlichen Reparaturkosteil 
derselben die Kosten der Erndte wohl eher ver¬ 
mehren als vermindern *). 

11. Der zweyte oder Februar-Heft (8 S. ausser- 
ordentl. Beyl. mit Erndte - und andern landwirth- 
schaltlicheu Berichten aus Mähren und Ungarn, und 
56 S.) enthält: 1) Unter der Rubrik: ausgezeich¬ 
neter Oekonomen Nachrichten über Hrn. Ritter u. 
Ehrenfels, so wrie über die Abschaff ung des Natural- 
zehends und andere wichtige wirthschaftliche Ein¬ 
richtungen desselben auf seinen Gütern, und über 
seinen, schon im J. 1799* bekannt gemachten Plan 
und Einladung zu einer Bienengesellschaft auf 
Actien , so hier ganz wüeder allgedruckt ist. Die¬ 
selbe hat indess keinen Beyfall gefunden, den sie 
jedoch aber unstreitig zu verdienen scheiwt, da ge¬ 
wiss am meisten nur dann mit der Bienenzucht 
zu gewinnen ist, wenn sie im Grossen betrieben 

wird. 

Sie soll in 1 Stunde 1 englische oder 1 a Berlin. M. 

Feld abschneiden, braucht, aber dazu 2 Pferde und 1 

bis 2 Mann. Der Unterhalt dieser 2 Pferde und 1 bis 

2 Mann kostet, nun aber auf jeden Pali eben so viel, 

als der von 4 bis 5 Tagelöhnern, deren jeder aber doch 

in 1 Tage 5 bis 4 Morgen an-, tund 4 bis 5 Morgen 

abhaucn kann. 
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2) Ueber Feilenbergs Säemaschine, nebst einer 

Tabelle, nach welcher auf den v'. Wimmer,*sehen 
Gütern in Böhmen allerdings an Aussaat Etwas er¬ 
spart, aber an Erndte bedeutend viel mehr gewon¬ 
nen worden ist. 

5) lieber Hrn. v. Hopfens Landtvirthschaft 
zu Adelsberg in Mähren, von der sonst schon in 
diesen Blättern die Rede gewesen ist, die alle Auf¬ 
merksamkeit verdient. 

4) Ueber die höhere Schafzucht, in Beziehung 
auf die bekannte Ehrenfelsische Rage, vom Hrn. 
Ritter v. Ehrenfels, der zugleich Wollrauster bey 
dem Hrn. Herausg. in Brunn niedergelegt hat, — 
ein nicht zu übersehender Aufsatz, der freylich 
nicht zu wenig Lobes und Rühmens von den Eh¬ 
ren felsischen Schaalen macht. Der Hr. Vf. schlägt 
sich, wie er sagt, den alten Schafzüchtlern zu, in¬ 
dem er in der unbedingten Paarung der Schafe in 
engster Blutsverwandtschaft, als dem Grundsatz der 
neuern, eine Hauptursache sucht , die der fortschrei¬ 
tenden Veredlung der Schafe schädlich werde, und 
wirklich bereits feinere Schafereyen vergröbere. 
Unbedingte Paarung in engster Blutsverwandtschaft 
halt aber auch Rec. seiner 20jährigen Erfahrung 
nach mit den sorgfältigsten neuen Schafzüchtlern, 
für sehr bedenklich. Allein was heisst dies unbe¬ 
dingt: — Dies hätte der Vf. erklären sollen. Rec. 
versteht darunter, — dass man gar nicht dabey 
daiauf sieht, ob die blutsverwandten Schafe, die 
man neuerdings mit einander begattet, besonders 
d e Stähle , nicht etwan schlechterer Art seyen, 
als man sie schon gehabt hat, dass man also ohne 
alle Auswahl der Vorzüglichkeit Blutsverwandte 
mischt. Es ist nämlich schlechterdings unannehm¬ 
bar , dass die Schafe , selbst in einer und der¬ 
selben Rage, in der Qualität der Wolle und der 
Gestalt stets einander völlig gleich ausfallen wer¬ 
den. Wer nun bey der uswalil der zur Zucht 
bestimmten Exemplare nicht immer auf die aller¬ 
besten sieht, soviel er'irgend kann, der geht aller¬ 
dings, auch wenn er bey seiner Ra$e, und in die¬ 
ser bey Blutsverwandten bleibt, eher zurück als 
vorwärts; aber nicht der Blutsverwandtschaft' we¬ 
gen, sondern der geringem Qualität ballier, die er 
zulässt. W er aber stets seine Schafe sorgfältig prüft 
und untersucht und ausw'ählt, und stets nur die 
besten Exemplare zulässt, der braucht sich an Bluts¬ 
verwandtschaft gar nicht zu kehren, und hat von 
ihr kein Ausarten zu fürchten: wie ja eben dem 
H n. v Ehrenfels die Schäfer ey des Hrn. Grafen 
v. Schönburg zu Rochsburg, seines Hrn. Schwa¬ 
gers, die er seihst mit Recht als vollendet edel 
daistellt, beweiset, wo man obigem Grundsätze 
siet, folgt, und daher immer all- die Schafe aus- 
mu-teit. die sich durch irgend ger ingere Qualität 
auszeichnen. Was der Hr. Vf. von den Vorzügen 
des w < issen F t e.s <<rlc* 1 Schweisses vor dem gelben 
sagt, siheuii Re och nicht so ausgenj cbt 
zu seyn. Das rothe Fett hat man aber immer für 

| weniger gut gehalten. Die Erfahrung, dass nur die 
weissehwreis>igeu Schafe in der feinen Wolle über 
den ganzen Körper aushalteii, bat Recens. vollends 
noch keineswegs gemacht, vielmehr im Ge°entheil 
dieses Aushalten auch bey den gelbschweisslaen 
Schafen zu Rochsburg gar häufig, ja gewöhnlich, 
auch beobachtet. Dagegen glaubt er bey weissfet¬ 
tigen Schafen nicht das gar zu weitgehende, und 
den Wollhäudlern dann gar nicht angenehme Kräu- 
selige der Wolle gefunden zu haben, welches er 
aber bey gelbfettigeu sehr häufig fand. Der Un¬ 
terschied des weissen und gelben Schafschweisses, 
und deren Einfluss auf die Qualität der Wolle! 
verdienen unstreitig zwar noch sehr genaue und 
scharfe Beobachtung, doch kann Rec. diesen Un¬ 
terschied bis jetzt keineswegs für so sehr wesent¬ 
lich halten. 

III. Das dritte oder März-Heft, mit 8 S. 
ausserordentf. Beyl. (die die VViener Recension von 
Hrn. R. Andre s Darstellung der laudtvirthschaft- 
lichen Verhältnisse und seine Antikritik enthält, 
welche letztere auch noch ins folgende Heft uber¬ 
gellt, und eigentlich, wie alle dergleichen literari¬ 
sche Zänkereyen , ungern Juer gefunden wird), 
und 48 S., empfiehlt sich durch folgende Aufsätze. 
1) Die Lösung einer forslmathematisehen Auf¬ 
gabe, betreffend die Berechnung des Holzzuwa* Il¬ 

ses auf einer Holzfläche von 0600 Metzen (in w el¬ 
chem der Ertrag nach Probemetzeu und der jähr¬ 
liche Zuwachs per Metzen nach einer Erfahrungs¬ 
tabelle nach der Gute des Bodens und der Bestän¬ 
de bestimmt werden, und wo Wald blossen Vor¬ 
kommen, deren Cultivirung ein Jahr nach der Ab¬ 
schätzung erfolgen soll) auf eine 5<jährige Um¬ 
hiebsperiode , und die Ausmittelung cles jährlichen 
nachhaltigen Ertrags u. s. w7. nebst einer Tabelle 
dazu; — sehr gründlich. 

2) Ueber den lVerth der Kartoff eln; ein Auf¬ 
satz zur Aneiferung, sie mehr anzubauen, nebst 
1 Kupf. über die Behandlung des Kartoffelfeldes; 
weniger wichtig für das nördl. Deutschland, wel¬ 
ches diese Cultur schon im grössten Umfang be¬ 
treibt, als für’s südliche; fortgesetzt im May-Heft. 

5) Utber das Nachsäen einer gleichzeitig rei- 
renden Sommerfrucht auf kümmerlich stehende 
PP inierfr licht-Saaten , vom Hm. Pfau er Hernpel 
zu Zedlitz in Sachsen. Der Hr. Verf. säete, wie 
mehrere sächsische Landwirthe seiner Gegend tha- 
ten, im J. 1816. Sommer körn in d e schlecht ste¬ 
hen den VV iutei korusaaten, oder auch Gerste, und 
gewann nun eine recht reiche Erndte. Rec. kann 
in der That diesem Vorschläge nicht anders, als 
seinen vollen Bey lall gfl'eii, da derselbe ihm uri- 
streitig viel vorzüglicher scheint, als das gewöhn¬ 
liche Umackern .solcher kümmerlichen V\ ü tersta- 
ten. wo mau meist leicht zu viel ihut, und zu zei¬ 
tig die Hoffnung aulgibt. Er hält aber das Oben- 
aufdünge» der n it Sommersaat besäeten Blossen in 
gutem Bvdtn. gut uiclit einmal für nötliig. 
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4) Weber die mit der Ugazy sehen Säemaschine 
im J i3iö. vor genommenen Probesaaten (die sehr 
zuin Vortheil derselben in Saamen-Ersparniss und 
Vermehrung des Erndte-Ertrags ausgefallen sind), 
vom Hrn. Ugazy selbst, nebst einem tabell. Aus¬ 
zug über den Auslall aller dieser Proben. Rec. 
kennt die Maschine nicht, und kann also darüber 
nicht urtheilen. 

5) Weber das Fiorin - Gras der Engländer, 
Agi'ostis stolonifera , vom Hrn. Professor Sprengel 
in Halle und von Hrn. Schnee, nebst einer Abbild, 
aus der Landw. Zeitung, May i8i5.; — enthalt aber 
nicht viel Neues, und wenigstens nichts Gewisses 
über dessen prälendirten grossen Nutzen, sondern 
blos die englischen Lob reisungeu desselben, von 
Herrn Schnee hier gesammelt. Was Recens. bis 
jetzt davon gesehen und gefunden hat, kann ihn 
gar nicht so sehr für dies Gras einnehmen, was an 
sich höchstens nur für schlechteren nassen Boden 
passen kann. 

6) Aufruf zur Stallfütterung der Schafe, von 
Hrn. Georg Fursther, — in bezug aut des Hrn. 
v. Ehrenfels Vufsatz über Hauslütterung der Schafe 
in den frühem Heften dieser Zeitschrift; — geht 
auch ins folgende Heft fort. Diese Angelegen¬ 
heit macht schou an und für sich jetzt grosse Fort¬ 
schritte, namentlich im Preussischen Schlesien und 
in Sachsen. 

IV. Das vierte oder April - Heft mit 24 S. 
ausserord. Beyl. (die Fortsetzung der gedachten 
Antikritik , und dann andere sehr lobende Recen- 
sionen des gedachten Andreschen Taschenbuchs ab¬ 
gedruckt enthaltend, denen dann interessante Erndte- 
und Witterungsberichte aus Böhmen, Gallizien, 
Sachsen , Mähren, Ungarn u. s. w. folgen) u. 44 S. 
liefert folgendes Bemerkenswerthe: l) Heintl Wer- 
suche der Acklirnatisirung der Seidenraupe zu Ne- 
piag in Siederösterreich, die sehr gut ausgefallen sind, 
sowohl für die Cultur im Zimmer, als im Freyen. 

2) Tabaksbau in Ungarn, von Hrn. Fand- 
graf, für den hiernach noch viel zu wünschen ist. 
Noch fehlt es in ganz Ungarn an einem ordentlichen 
zweckmässigen Trockenhause. Im Ganzen werden 
nur 2 Hauptarten in Ungarn gebaut: 1. der virgini- 
sche. gross - u. langblättrige, und 2) der kleine asia¬ 
tische Bauern- oder Bastardtabak mit kleinen rund¬ 
lichen Blättern, die sich aber in viele Abartungen 
seit Einführung des ersten Saamens getheilt ha 
ben. Beo. sind ganz neuerlichst die Sandreer und 
Szandraeer Tabakssorten aus Ungarn sehr gerühmt 
worden. 

0) Die Gedanken und Forschläge zur Fer- 
besserung der Eandwirthschajt sind gut gemeint, 
allein (ur den Bauer und seine Cultur hilft, Rec. 
Meinung nach, durchaus nichts weiter, als das vor¬ 
angehende ßcyspiel guter Wirthschaft von Seilen 
der grossem Güter, welches seine Zweifelsucht min¬ 
dert und seinen Neid erregt. 
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V. Aus dein sehr tnannichfaltigen und reich¬ 
haltigen fünften oder Ma/y-Heft (mit 6ö S.) he¬ 
ben wir Nachstehendes aus: 1.) Erfahrungen über 
den H inter - und Sommerrapsbau in Mahren, von 
J. S. Sie enthalten zwar für die Gegenden, dio 
diese Cultur schon lange treiben, nichts Neues, ge¬ 
ben aber für die nicht damit bekannten einen gu¬ 
ten Unterricht, darin. 

2) Weber D/esseley',s neue Schindelschneide- 
maschme; — recht e mp fehle usvvcrth. Aus sieben 
zweyflattrigen Klötzen, i5 Zoll im Durchmesser 
stark, macht man damit 1092 St. Schindeln, 6 — 7 
Zoll breit, 24 Zoll lang und fast ^ Zoll dick, und 
zwar alle gleich stark und breit. 

5) Armenbrod, in Zeiten der Moth. Es be¬ 
sieht aus Getreide- (Korn, Gerste, Hafer) Mehl, 
etwas liehen isfcmdicus, Gerste - oder Haferslroh 
und Kümmel. Am besten gelangen die Versuche 
mit 5 Loth Gersten- oder Hafermehl, o Loth li¬ 
ehen, 5 Lth. Gersten- oder Haferstroh und 1 Quent¬ 
chen Kümmel, so an ausgekühltcm Brod 16—17-I- 
Lotli geben. 

4) Weber dm Splint, von Franz llösth, nach 
Sprengel, Link u. A. Der Hr. Verf. scheint ire- 
viranus nicht sehr zu kennen. 

5) Forstner, Bemerk, über den J Witterungs- 
Einfluss des vergangenen Jahres auf dm Gesund¬ 
heitszustand der IVeideschafe , mit Berücksichti¬ 
gung der Fortheile ihrer Stallfütterung; sehr be¬ 
herzigenswert!). Die nasse Witterung des Jahres 
i8j6. hat einer Ungeheuern Menge von Schafen in 
allen Gegenden das Leben gekostet durch Verhü¬ 

tung. — 
6) Baron Honrichs zu Kunstadt in Mähren als 

tuchtiger Oekonom dargestellt. 
7) Boskomtz in Mähren , eine interessante 

Wirthschaft. Dergleichen ökonomische Bio - und 
Topographieen sind sehr schälzenswerth. 

8) Schübler, Professor in Hofvvyl, Untersu¬ 
chungen über die physikalischen Eigenschaften der 
Ackererden, aus einem Briefe an Pictet; aus der 
Bibliotheque britannique recht gründlich mit tabel¬ 
larischer Uebersicht der Erden und ihrer Eigen¬ 
schaften, als Gewicht, wasserhallende Kraft, l'e- 
stigkeit, Austrocknung, Absorption des Sauerstoff- 
gas, spezifische W ärme, elektrische und galvani¬ 
sche Eigenschaft 11. s. w. 

VI. Der sechste oder Juny - Tieft, mit 4 S. 
zur Auserlesenen Handbibliothek. Nr. 1. (deren An¬ 
fang einer Recension von Thaers Grundsätzen der 
rationellen Landwirtschaft) und 16 S. ausserord. 
Beyl., (eine Biographie des bekannten, um die Oe- 
konomie durch Empfehlung fremder Getreidearten, 
und andere Sämereyen verdienten /. Beruh. Tischer, 
königl. würtemb. Oberlandesgerichtsraths von Hart, 
und dann landwirlbschatti. berichte aus Steyer- 
mark, Böhmen, Gallizien, Ungarn enthaltend) und 
4o S. enthält Folgendes: a) Gutachten des Herrn 
Baron v. Vockl über die, in Nr. 47 der Ökonom* 
Neuigkeiten, vom .1. i8i6. aufgestelitcnBeschauung»- 
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Grundsätze (<bey Schafen), wie sie zuerst Hr. Ru¬ 
dolph Andre in Nr. i5. 1816. in einem Schema 
ausgefühlt hat; — dessen Gegenbemerkungen über 
diese, durch den Brunner Schal - Verein selbst 
veranlasste, Kritik des Hrn. Baron§ v. Vockl au- 
bey mit folgen; bey de sehr gründlich und sorgfäl¬ 
tig bearbeitet, b) Antwort auf die Einwendungen 
gegen den Verf. des xAuIsatzes : über natürliche 
ff’alddüngttngsmittel, im November - Heft 1815. 
dieser ZeiLung; — gellt fort, c) Resultate über 
Schafpocken-Impfuug zu Latein, vom Hrn. Rent¬ 
meister Polletiri, die sehr zum Voitheile derselben 
ausfallen. d) H ie viel braucht man Saamenkor- 
ner vom TVeizen, Korn, Hafer, Gerstewenn man 
sie auf eine gewisse Entfernung stecken oder seien 
will? mit einer Tabelle; sehr fleissig und sorgsam 
gearbeitet, e) Günderers (in Troppau) Preiscou¬ 
rant seiner Modelle ökonomischer Ackerwerkzeuge 
und Maschinen, die Rec. als sehr sauber gearbei¬ 
tet wohl empfehlen darf. 

Kurze Anzeigen. 

Leben, Meinungen und Schicksale berühmter und 
merkwürdiger Personen aus allen Zeitaltern. Für 
die Jugend bearbeitet von Samuel ßaur, Decan 

der Diöcese Alpeck und Pfarrer von (zu) Alpeck u. GÖt- 

tingen, im Königr. Würtemberg. Erster Theil. Mit 
Kupfern. Frankfurt a. M., Gehr. Wilmanns. 
18x7. 476 S. in 8. 

Für welche Classe und für welches Alter der 
Jugend diese neue Sammlung von Biographieen des 
fleissigen Vfs. bestimmt sey, darüber hat er sich zwar 
nicht seihst erklärt, inzwischen ergibt sich aus dem 
Inhalt dieses Tlieils, dass sie nur für die schon er¬ 
wachsenere Jugend hohem Standes bestimmt seyn 
kann. Denn es enthält gegenwärtiger B. folgende 
vier Lebensbeschreibungen: S. 5. Hannibal. Ober¬ 
general der Karthaginenser, mit einer Einleitung, 
worin einer Uebersicht der Geschichte Karlhago's 
bis auf Hannibal gegeben wird; S. 181. Joh. Hass, 
Prediger und Professor der Theologie in Prag, mit 
vorausgeschickter Nachricht vom Zustande der Re¬ 
ligion vor Hussens Zeiten; S. ü8o. Tycho de Brahe, 
ein berühmter dänischer Astronom; S. 56i. Carl 
vcri Linne, ein berühmter schwedischer Naturfor¬ 
scher. Die Erzählung ist aus den vorzüglichsten, 
nicht genannten, Quellen gezogen, wohl manchmal 
zu umständlich, mit lehrreichen, aber nicht zu häu¬ 
figen, Bemerkungen für die Jugend begleitet, und 
der Vortrag rein und unterhaltend. 

Kronos, genealogisch-historisches Taschenbuch auf 
das Jahr 1818. Inhalt: I. Genealogie der sämmt- 
lichen regierenden und andern fürstlichen Fami¬ 

lien in Europa, so wie auch Anzeige der höch¬ 
sten Behörden einiger Freystaaten ui und ausser 
Europa. 11. Verzeichuiss der au den europäi¬ 
schen Höfen jetzt sich befindenden Botschafter, 
Gesandten, Minister, Residenten, auch Geschäfts¬ 
träger, Agenten und Consuls. 111. Verzeichuiss 
der bey den am 5. Nov. 1816. eröffneten deut¬ 
schen Bundestage zu Frankfurt angesteliten Ge¬ 
sandtschaften. IV. Genealogie gräflicher Fami¬ 
lien. V. Chronologische Uebersicht der merk¬ 
würdigsten Begebenheiten vom 1. Januar 1816. 
bis 3i. März 1817. VI. Interessante Darstellun¬ 
gen aus der Lander- und Völkerkunde. Mit Ku¬ 
pfern. Leipzig, b. Gleditsch. CCXXXX. 5i S. 

Aus dieser Inhaltsanzeige ergibt sich, dass die¬ 
ser dritte Jahrgang nicht, wie die beyden vorher¬ 
gehenden, wissenschaftliche oder andere Abhand¬ 
lungen in sich fasst. Denn die chronol. Uebersicht 
gibt nur eine, etwas vollständigere, als die im Go- 
thaiscüen Hofkalender ist, Anzeige von Ereignis¬ 
sen und Todesfällen (nach den einzelnen Tagen 
der Monate); worin vornämlich der Grenztiactat 
zwischen Baiern und Oesterreich i4. April 1816. 
umständlicher mitgetheilt ist, und in einer Note 
der Bestand der Österreich. Monarchie angegeben 
v.ird, so wie die Bekanntmachung über Hessen- 
Daimstadts Besitzungen 10. July desselben J. und 
ein Vertrag zwischen Preussen und Sachsen-Co¬ 
burg 9. Sept., zwischen Preussen und Nassau 17. 
Octob.; und der letzte Aufsatz enthält nur die Er¬ 
klärung der Kupier, von denen fünf nach den Walks 
through London 1817. verschiedene Ansichten von 
Londons merkwürdigsten Gebäuden gehen (der Ka¬ 
thedrale oder St. Pauls-Kirche, dem Hospital des 
heil. Lucas, Tower, den westindischen Docks, dem 
neuen Zollhaus , dem Coventgarden - 'Theater und 
der Black friars - Brücke ), denn ein 6tes Blatt, die 
Stadt Neuyork in Nordamerika darstellend, wild 
erst im folg. Jahrgang folgen. Die Genealogie hat 
auch diesmal au Umfang und Reichthum, an Be¬ 
richtigung und Genauigkeit, an Anzeigen der neue¬ 
sten Veränderungen mit möglichster Schonung des 
Raumes, gewonnen, und ein Anhang enthält noch 
einige (neue) fürstliche Hauser, ein zweyter An¬ 
hang aber (oder Nr. IV. in der Iuhalisanz.) einige 
im Königr. Sachsen angesessene gräil. Familien, 
und noch sind zuletzt Verbesserungen und Berich¬ 
tigungen beygelügt. Der Herausg., Hr. Hofpred. 
Jacobi, hat die Anzeige von ein Paar Fehlern, die 
doch Fehler bleiben, im vor. Jahrg. in unserer L. 
Zeit, sehr übel genommen. Es gibt Schriftsteller, 
die nur gepriesen seyn wollen; wir wollen daher 
auch nur diesen Jahrgang rühmen, und noch bey- 
fugen, dass dem, weit von Sachsen entfernten, Be¬ 
richtgeber vom Meckl. Strelitz. Staatskalender 1817. 
der Kronos wahrscheinlich nicht bekannt wai', dass 
es übrigens auch wohl verschiedene * ,Jc/ere Quel¬ 
len gibt, aus welchen dieselbe Genealogie im Meck- 
ienb. Strel. Hofkalender genommen weiden konnte. 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 14. des Marz. 66- 1818. 

Intelligenz - Blatt. 

Dritter Jahresbericht über den Fortgang deskön. 

sächs. Hebammen-Instituts zu Dresden 'vom 

1. Januar bis 31. December 1817. 
0 s, , , . *, j 

' I -V . • ' » ' ' > i • i 

Von der Zahl der im Laufe dieses Jahres aufgenom- 

.fc^tilb; 1 *d ar- isui» <t > ■ V W . 

menen und entlassenen Personen , so wie der Statt 
gehabten Entbindungen u. s. \v., wird nachstehendes 
tabellarische Verzeichniss die leichteste Ueberhcht ge¬ 
währen. 
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genommenen 

Scliwangern 

davon sind e 

wordei 

natürlich 

nlb unden 

1 

künstlich 

geboren worden 

sind 

Wöchnerinnen 

sind entlassen 

worden 

Schwangere 

sind entlassen 

worden 
Anmerk. 

B
e
st

a
n

d
 

v
o

m
 

J.
 

i 
8 

i 
6

. 

—
■

1 
■ 

- 
—
 

—
' 

i 
B

es
ta

n
d
 

im
 

J.
 

1
8
1
7
. 

H
in

te
rh

a
u

p
ts

-C
e
b

u
rt

e
n
 I

 

i 
S

c
h
e
it

e
l 
-
 G

e
h

u
rt

e
n

 e 
0 4-> 
b 

0) 
0 

I 
•GO 4-^ 

•J <D 
O S

fc
ei

s-
 G

e
b

u
rt

e
n

 
-
-
-
-
-
 

■ -
 ■ ■
 

1 
K

n
ie

 -
 G

e
b
u
rt

e
n

 

, 
F

u
s
s
- 

G
e
b
u
rt

e
n
 

1 

1 
W

e
n
d
u
n
g

 

o 
tc 
c 

P
e
rf

o
ra

ti
o

n
 

a o 4-* 
U 

£ 
<v 

<L> 

<v 
r> 

CC 
r* r* 

r“ 

Cj 

o 

"tu 
:e« 
«c-i 

daru 

si 

a 
<D 
y* c 

rQ 
tJD 

'S 
O 4-1 

n
ac

h
 
d

e
r 

G
e
b
u
rt
 

Ü
 

®
 

n
 

v
e
rs

to
rb

e
n

 
_
_

 

g
es

u
n

d
 

! 

v
e
rs

to
rb

e
n

 

w
eg

en
 

K
ra

n
k
h
e
it

 

v
e
rs

to
rb

e
n

 

Januar 

3 Wöchne ■ 
rinnen und 

9 Schwan¬ 

gere 

i5 10 5 1 l 4 11 I 1 15 

Februar. 18 *9 1 l ry 
/ i4 1 19 

März. 20 16 10 0 16 l 1 

April. 16 16 2 12 6 1 16 

May. i4 16 
» ) 
o 8 1 12 

Juny. 12 8 1 6 

r 
/ 

5 2 1 
r* 

10 1 
1 

July. 16 10 1 1 6 i 1 11 l 

August. 11 9 1 6 4 2 2 i5 
Sept. i4 i4 .1 io 5 i i 11 

October. 7 6 
r- 
0 ui n 

Abort. 6 5 i i4 

JS'or. i4 12 5 9 2 12 

Decemb. 17 i4 1 i 6 11 i i3 1 3 Zw. Geb. 

Sum ma 12 171 i5o 4 1 1 1 12 i 84 85 9 11 i65 2 3 

Summa l85 
u iiw 

170 inet, ein Abortus lby 20 170 

5 WC unerinnen und 8 Schwangere verbleiben am Schlwssc des Jahres im Institut, 

jü Erster Band. u 
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Von den 169 Gebärenden wurden sonach i3 durch 

künstliche Hülfe, und zwar in der Regel von Zöglin- 

gen des Instituts ; unter meiner Leitung entbunden. 

Von der Anzeige und dem Erfolg der einzelnen Ope¬ 

rationen für die Kinder kann nachstehendes einen He¬ 

bel blick geben. Die Mütter wurden sämmtlich gesund 
entlassen. 

Aj Durch Anlegung der Geburtszange wurden 12 Krei¬ 

sende entbunden, und zwar: Ein Kind wegen bedeu¬ 

tenden Schiefstands des Kopfes, welche. Regelwidrig¬ 

keit zuvor durch Einbringung der Hand beseitigt 

Wurde. Das hierauf wegen mangelnder Geburtskraft 

durch die Zange entbundene Kind war todt und zeigte 

bereits Spuren einer schon begonnenen Fäulniss. 

Eins , wegen angehender Nierenentzündung der 

Kreisenden und feststehenden Kopfes, lebend. 

Eins, w egen des in der dritten Gesichtslage ein¬ 

gekeilten Kopfes , lebend. 

Eins, wegen Enge des mütterlichen Beckens (3£ 

Zoll der Conjugata), todt (mit Spuren der Fäulniss). 

Eins, wegen aussetzender Geburtsthätigkeit und 

vorher bey der Mutter Statt gehabten Leberentzündung, 
lebend. 

Eins, wegen Einkeilung des Kopfs mit dem langen 

Durchmesser in der Conjugata des ßeckeneinganges, 

todt. 

Eins, wegen angehender Convulsionen der Mutter, 
lebend. 

Fünfe, wegen zögernder und aussetzender Geburts- 

thätigkeit, davon vier lebend und eins todt. 

B) Mittels der Wendung und nachfolgender Extraction, 

ein Kind wegen unvollkommner Brustlage, vorgefal¬ 

lenen Nabelstranges und vorliegenden Fusses, todt. 

Bey den Entbindungen beobachteten wir hinsicht¬ 

lich der Mütter: einmal eine bedeutende Blutung, zu¬ 

folge einer beym Durchschneiden des Kopfs entstande¬ 

nen Zerreissung eines grossen Bin aderknotens an der 

Commissura anterior vaginae *). Schleunige Compres- 

sion und Anwendung äusserer adstringirender Mittel 

beseitigte die Gefahr sehr bald. Eben so wurden einige 

andere Zufälle von Hämorrhagie, und ferner rücksicht¬ 

lich der Kinder m< hrmalige Umschlingungen des Na¬ 

belstranges, Asphyxien u. s. w., bald gehoben. Merk¬ 

würdig war das sechsmalige Vorkommen mebrer Kno¬ 

ten im Nabelstrange unter 169 Kindern, und zwar stets 

ohne nachtheiligen Einfluss auf «las Leben der Kinder. 

Auch hatte eine der Personen schon ausserhalb der An¬ 

stalt, und zwar 3 Stunden vor der Stadt in einer Heide 

ohne alle Hülfe im Stehen geboren , wobey das Kind 

auf den Boden gestürzt, und der NabeLtrang zerrissen 

war, jedoe h ohne irgend einen Nachtheil für das Kind **). 

*) Die Kreisende war erst kurz vor dem Moment des Aus¬ 

tritts vom Kinde in der Anstalt arigekornmen. 

**) Ein abermaliger Beleg für die «on Ilrn. Hofmedirns 

Klein in dieser Hinsicht neuerlich vorgetragene Meinung. 
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Unter den Wöclinerimien kam zu mehre™ Malen theils 

angehendes, theils vollkommen entwickeltes Puerperal,- 

Heber vor, an welchem letztem eine Wöchnerin (wb 

äusserlich am Uterus ein beträchtlicher Abscess vor,c- 

'Fuliefen wurde) den r5ten Tag verstarb, so wie eine 

andere am lyten Tage nach völlig überstandenem eigent¬ 

lichen Puerperalfieber an;lentescirendcm Fiebei mit Brust— 

affection verschied. Bey einer dritten entstand voll¬ 

kommene Melancholie, weshalb sie nach grösstentheils 

gehobenen körperlichen Beschwerden an eine Kranken¬ 
anstalt abgegeben werden musste. 

Im angehenden Puerperalfieber nahmen wir in der 

Regel das Ausgehen der Bauchfellsentzündung von dei 

Gegend der Ovarien wahr. 

Einmal wurde bey einer Wöchnerin vollkommnes 

Doppeisehen beobachtet, und durch Blutentziehen bald 
gehoben. 

Unter den 11 nach der Geburt verstorbenen Kin¬ 

dern befinden sieh 4 frühzeitige, welche nur wetiige 

Stunden lebten, 2 andere verstarben an Unterleibs« nt- 

zündungen, 2 au einer in Folge vorausgegangener Ent¬ 

zündung entstandenen Wasseransammlung der Bauch¬ 

höhle, die übrigen an Atrophie meistens in Folge von 

Krankheitszuständen des mütterlichen Körpers. — Sonst 

waren bey den Kindern die im Anfänge des Jahres 

häufigen Ophthalmien gegen Ende desselben fast gänz¬ 

lich verschwunden j auch Gelbsüchten kamen seltner als 
sonst vor. 

Zum Unterricht in der Entbindungskunde wunlen 

zu Ostern 1^17. 22 Studierende (worunter i4 zmn er¬ 

sten Cursus), zu Michaelis 1817. 28 Studirende (wor¬ 

unter i4 zum ersten Cursus) eing* zeichnet. Zum Un¬ 

terricht in der Hebammenkunst wurden zu O tern 10, 

zu Michaelis 1817. 9 Schülerinnen anfge 11 orunien. 

Unter den Vermehrungen der Sammlungen des Ent¬ 

bindungs-Instituts endlich, ist namentlich eines «hr 

merkwürdigen, von dem Amtsphysikus zu Frauenstcin, 

Herrn Dr. Iledrich, eingesenrleten Präparats dankbare 

Erwähnung zu thun , als welches einen im 3t.en Monat 

schwängern Uterus darst«llt, dessen Frucht jedoch nicht 

im Cavo Uteri, sondern in einem Sinus de-- Parenchy- 

ma seiner Wände befindlich ist. Dieser Sinus war 

an mebrern PuneteH- geborsten , und begründete sonach 

den Tod der Seih «angern durch innere Verblutung, 

Dresden, den j6. Januar 1818. 

Dr. Car u s. 

A n k ii n d i g u n g e n. 

Bey uns ist erschienen und in allen guten Buchhand¬ 

lungen zu haben: 

Handbuch der praktischen Glaubenslehre der Chri¬ 

sten, zur Förderung e iner zw« 1 kmässigen und tru« ht « 

baren Behandlung der eiben, besonders im populä¬ 

ren 11« ligio« siin’erri<hl . von Joh. Heinr, Inlsih, 

Dort, der Theol. und Oberprediger zu Quedlinburg. 
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Erster Tlieil, und 2ten Theils iste Abtheil. 1816. u. 
1817. gr. 8. 4 Thlr. 

Der erste Tlieil diesem Werks erschien im Herbst 
des J. 1816., und ist bereits durch günstige Beurtei¬ 
lungen in mehreren gelehrten Blattern dem Publicum 
vorteilhaft bekannt worden. Jener enthielt die allge 
meinen Betrachtungen über die Religion und das Chri¬ 
stentum; diese nun erschienene iste Abtheilung des 
2teil Theils begreift die Lehre von Gott, als die Er¬ 
ste Abteilung der christlichen allgemeinen Religions- 
lehre, welche das Christentum mit der Religion der 
Natur und Vernunft gemein hat. Die *2te Abtheilung, 
Vielehe noch im Laufe dieses Jahres erscheinen wird, 
wird die Lehre vom Menschen und seiner Bestimmung 
enthalten, und der dritte Tlieil w'ird hoffentlich Ostern 
1819. erfolgen, und die besonderen christlich-bibli¬ 
schen und kirchlichen Lehren abhandeln. — Wie po¬ 
pulär der Verf. die religiösen Wahrheiten zu behan¬ 
deln versteht, lasst sich aus seinen Handbüchern zur 
Erläuterung der Evangelien, Episteln und I^eiden-gc- 
8chichte Jesu, von welchen die ersteren jetzt in einer 
zweyten, sehr verbesserten und mit einem Sachregister 
versehenen Auflage erscheinen, zur Genüge beurtei¬ 
len. ln diesem Werke findet man aber die Glaubens¬ 
lehren der Christen auf eine gleich populäre Art im 
Zusammenhänge behandelt, und der Vf. hat nicht nur 
dabey auf Alles, was davon unmittelbar und mittelbar 
zum praktischen Religionsunterrichte gehört, sondern 
auch so, wie es darin Vorkommen und nach verschie¬ 
denen Zwecken behandelt werden soll, Rücksicht ge¬ 
nommen. Daher ist dies Werk nicht blos zum Ge¬ 
brauch der angehenden Prediger bestimmt, welche sich 
mit dem Umfange dessen, was sie zu lehren und wie 
sie es zu lehren haben, ausführlicher bekannt machen 
wollen, sondern auch geübten Predigern, zum Nach¬ 
schlagen bey gewissen besondern Materien, über wel 
ehe sie hier zusammcngestellt finden, was sie sonst aus 
mehreren Schriften mühsam, und wohl bisweilen ver¬ 
gebens. würden zusammen suchen müssen. Dabey ist 
denn theils überall auf die zweckmässigsten Schriften 
zun) weitern Nachlesen über diese Gegenstände, theils 
besonders auf die besten Predigten über dieselben hin¬ 
gewiesen worden. 

Der erste Tlieil enthalt, nach einer die Begriffe 
erläuternden und den Plan des Werks angebenden Ab¬ 
handlung; die Erste Abtheilung des Ganzen: von der 
Religion und dem Christenthum überhaupt, und zer¬ 
fällt in fünf Abschnitte, nämlich : von der Religion 
überhaupt, deren Zweck und Werthe;. — von der na¬ 
türlichen Religion, ihren Begriffen, Umfange, Werthe 
und ihren Grenzen ; — von der geolfenbarten Religion, 
ihnm richtigen Begriff, ihrer Wahrheit und Würde; 
— von den nicht christlich' n Reliaionen — den heid¬ 
nischen der jüdischen und der mohammedanischen Re- 
ligion (ein Abschnitt, der gewiss vielen Predigern, die 
im Religionsunterrichte auf diese Gtgenstände treffen, 
oder auch zum Behufe historischer Predigten , sehr will¬ 
kommen seyn wird); — und von der christlichen Re 

ligion insbesondere, und zwar in vier Capiteln: über 

März. 

die Stiftung und erste Begründung des Christenthums 

(durch Jcsmn und die Apostel); — von der Erk<nnt- 

nissquelle der christlichen Religion , oder der heiligen 

Schrift (und deren wahren Werth und Gebrauch; des¬ 

gleichen über die Lutherische Bibelübersetzung, wel¬ 

che unparteyisch gewürdigt wird); — von einigen 

Hauptpunkten der christlichen Religionsgeschichte —- 

(namentlich der Reformation, wobey auch die Unter¬ 

scheidungslehren der einzelnen Parteyen angezeigt wer¬ 

den*): Alles zum Behuf etwaniger religiös-historischer 

Erörterungen) — endlich von der Wahrheit, Göttlich¬ 

keit und' dem hohen Werthe des Christentliums (wo- 

bey denn auch der Wunderbeweis in praktischer Hin¬ 

sicht beurtheilt wird). 

Des zweyten Theils erster Abschnitt enthält nun 

die Lehren von Gott, — und, nach einer kurzen Ein¬ 

leitung, in fünf Capiteln die nöthigen Betrachtungen 

— über das Daseyn Gottes, — wobey die Brauchbar¬ 

keit der gewöhnlichen Beweise dafür beurtheilt wird; 

— über Gottes Wesen und Eigenschaften;— über die 

Schöpfung der YVelt — wobey die mosaische Schö¬ 

pfungsgeschichte verglichen, und besonders auf den Um¬ 

fang und die VorlrefFlichkeit des Schöpfungsgebiets auf¬ 

merksam gemacht wird;— über die Erhaltung;— und 

über die Weltregierung und über die göttliche Vorse¬ 

hung; worüber man denn die Begriffe und Ansichten 

gehörig berichtigt, und das Wahre und Anwendbare 

von dem Zweifelhaften und Nutzlosen gesondert finden 

wird. 

Man sieht aus dieser Anzeige, dass wir bisher ein 

solches Werk noch nicht hatten, und wie die Erschei¬ 

nung desselben allerdings ein nicht unbedeutender Ge¬ 

winn für die theologische Literatur seyu muss. — 

IV. Heinrichshofens Buchhandlung 

zu Magdeburg. 

fm Verläse von //. h. Brönner in Frankfurt a. M. 
sind nachstehende Werke erschienen und durch alle 

solide Buchh. Deutschlands zu beziehen: 

Bock, Raph., Aura. Ein romantisches Gedicht in sechs 
Gesängen. 8. 1 Thlr. 12 Gr. Velinpap. geh. 2 Thlr. 

Döllinger, Ign., Beytrage zur Entwickelungsgeschichte 
des menschlichen Gehirns, mit zwey Kupfertafeln, 

auf Velinp. Fol. gcL>. 1 Thlr. 8Gr. 
Egerer, J E. J. F., die theoretisch - praktische Forst¬ 

wissenschaft. Versuch eines allgemein vollständigen, 

auf die Natur der Wälder und- bereits gemachten Er- 

*) Durch den Recens. in der Hall, Allg. L. Z. sind wir 
auf einen Druckfehler, 8. 4Ö9, Z. I. u. 2., aufmerk¬ 

sam gemacht worden, der blos durch Versetzung der 

beyden Wörtchen der und die entstanden ist. Man lese 

nämlich statt: „ die der Taufe vorhergeht l< — also:^ 

„der die Taufe vorhergoht,“ — so wird der Missver¬ 

stand gehoben seyn. 
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fahrungen gegründeten Systems. 2 Theile 8. 4 Thlr. 

8 Gr. 

Haas , Situationscharte der Gegenden zwischen dem 

Rhein, Neckar und Main, mit dein ganzen Oden¬ 

walde, zwischen dem Rhein und der Seltz und einem 

Theil zwischen der Rahn und dem Main ; in gros¬ 

sem Maasstabe aufgenommen, und vom ILdkupfer- 

steeher Felsing in Darmstadt gestochen, ln 24 Blat¬ 

tern. Das Biatt 1 Thlr. 12 Gr. 

Krebs, Dr. J. P., Anleitung zum Lateinischschreiben 

in Regeln und Beyspieien zur Uebung. 8. 1 Thlr, 
8 Gr. 

Miltenberg, Dr. W. A. , die Hohen der Erde, oder 

systematisches Verzeichniss der gemessenen Bergho¬ 

hen und Beschreibung der bekanntesten Berge der 

Erde u. s. w. Ein Beytrag zur ldiysiscken Erdkunde, 

gr. 4. 3 Thlr. 

Minner, J. M., englisch - deutsche Gespräche für das 

gesellschaftliche Leben, nach F. Beauval. 3 Bdchen 

8. 1 Tlilr. 

—- — — italienisch - deutsche Gespräche u. s. w. 

3 Bdchen 8. 1 Tblr. 

— — — spanisch - deutsche Gespräche u. s. w. 

8 • 16 Gr« 

Radloff, die Sprachen der Germanen, in ihren säinmt- 

lichen Mundarten dargestellt und erläutert, gr. 8. 

Druckp. 2 Thlr., Schreibp. 2 Thlr. 16 Gr. 

Reinhard’s, Dr. J. W., Ansichten und Benutzungen der 

sonn - u. festtäglichen Evangelien, aus dessen sämmt- 

lichen, über diese Lehrtexte vorhandenen, Predig¬ 

ten zusammengestcllt und mit dessen Genehmigung 

herausgegeben von Ernst Zimmermann. — Auch 

unter dem Titel: Homiletisches Handbuch für den¬ 

kende Prediger. 3 Thle. 8. 4Thlr. 16 Gr. 

Reinhardisches Beicht- und Comrnunionbuch, oder Be¬ 

trachtungen für Communicanten, aus den Schriften 

des seligen Oberhofpredigers Reinhard in Dresden 

gezogen von C. F. Dietsch. 8. 8 Gr. 

Sind, J. B. v., der sicher und geschwind heilende Pferde¬ 

arzt, oder gründlicher Unterricht über die Erkennt- 

niss , Ursachen und Heilung der Krankheiten der 

Pferde. Herausgegeben von K. W. Ammon, königl. 

baier. Thierarzt. 7te durchaus verbesserte und ver¬ 

mehrte Auflage. 8. 1 Thlr. 8 Gr. 

Strack, Dr. F., Eloah, Erhebungen des Herzens zu 

Gott, in einer Reihe von Gesängen und metrischen 

Gebeten. 2te vermehrte und verbess. Auflage. Mit 

Titelkupfer und Vignetten. Velinpap. 1 Thlr. 16 Gr. 

weiss Druckp. 1 Thlr. 4 Gr., ordin. Pap. lSGr. 

Thilenius, Dr. M. G., medicinische und chirurgische 

Bemerkungen. 2 Thle. gr. 8. 5 Thlr. 

4 öinel, Prof. Th., Uebungsbuch zum Uebersetzen aus 

dem Deutschen in das Griechische. 8. 16 Gr. 

Voigt, Prof. F. S., Grundzüge einer Naturgeschichte 

als Geschichte der Entstehung und weitern Ausbil¬ 

dung der Naturkörper, gr. 8. Mit 3 Kupfertafeln. 
3 Thlr. 1 

Warden, W., Napoleon Buonaparte auf St. Helena, 

oder- Briefe, geschrieben am Bord des brittiseben Li- 
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niensehiffes Northumberland und aus St. Helena. 8. 

broeb. 20 Gr. 

Weissenbruch, L W. J., das Ganze der Landwirth- 

scliaft. 4 Thle. 8. C Thlr. i4Gr. 

So eben ist als Fortsetzung erschienen und durch alle 

solide Buchhandlungen zu haben : 

Für Christenthum und Gottesgelahrtheit. Eine Oppo- 

sitionsschrift zu Anfänge des vierten Jahrhunderts 

der evangelisch - protestantischen Kirche ; in Quartal¬ 

heften herausgegeben von PVilh. Schröter , Lirent. 

der Theo!, u. Pfarrer zu Gross-Sclrwabhausen, und 

Friedr. Aug. Klein, Doct. der Phil. u. Baccal. der 

Theo], zu Jena. I. Bdes 2s Heft. gr. 8. Preis geh. 

i5 Gr. 

Zur Leipziger Ostermesse erscheint das 5te Heft. 

Jena den 24. Fcbr. 1818. 

Friedrich Mauke. 

S uh s c r i p tionsan zeige. 

Der liathgeher hey mathematischen Beschäftigungen-, 

oder Sammlung von Formeln aus der reinen und an¬ 

gewandten Mathematik, mit nöthigen Erläuterungen 

und Beyspieien. Herausgegeben von Aug. Slöpel. 

Mit 6 Kupfertafeln und vielen andern, beym Ge¬ 

brauch der Mathematik nützlichen, Tafeln. 

Unter vorstehendem Titel erscheint zu Michaelis 

1818., in Comm. bey Franzen u. Grosse zu Stendal, 

ein Werk auf etw7a 4o Bogen in 8., welches sowohl 

Lehrern als Schülern, Bauollicianten, Künstlern, Kauf¬ 

leuten, Gutsbesitzern, Forstmännern und allen denjeni¬ 

gen, die mathematische Aufgaben zu lösen haben, be¬ 

stens empfohlen wird. 

Eine nähere gedruckte Anzeige über den Inhalt 

dieses Buchs, die Art der Subscription und den Sub- 

scriptionsprcis, ertheilt jede gute Büclihandl. Deutsch¬ 

lands gratis. 

iisi 1 .'■■■ * 

’ , f.? 

Anzeige. 

Um alle Collisionen zu vermeiden , zeigen wir 
hiermit an: dass eine, durch den Mathematiker Dr. L. 

S. Unger besorgte, deutsche Uebersetzung des Werkes: 

„Traitc elementaire du Calcul de Probabilite par La- 

croix, Paris 1816.“ in unserm Verlage erscheinen wird. 

G. A. Keys er s Buchhandlung 

in Erfurt. 
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Leipziger Literatur- Zeit un 

Am 16. des März. 1818. 

Pathologie. 

Lj eher die Erkenntniss und Cur der chronischen 

Krankheiten des menschlichen Organismus. Von 

Dl’. Wilhelm Andreas Uaase, ausserord. Professor 

der Medicin auf der Universität zu Leipzig, und praktischem 

Ärzte daselbst. Erster Band, enthaltend I. Einlei¬ 

tung in die Leine von den chronischen Krank¬ 

heiten überhaupt. II. Chronische Krankheiten 

des irritablen Systems. XXIV. uu d 566 Seiten. 

Zvveyter Band, die chronischen Krankheiten des 

sensiblen Systems. XVIII. und 5yi Seiten in gr. 

8. iBj7. (5 Thlr.) 

l~^ie Absonderung der vorzugsweise sogenannten 
chronischen Krankheiten von den acuten in der Ab¬ 
handlung der speciellen Krankheits- und Heilungs¬ 
lehre hat zwar ihre grossen und gar oft schon ge¬ 
rügten Schwierigkeiten und Mangel, die jeder Arzt 
schon in seiner Lehrzeit fühlen muss, und die er 
ftur noch deutlicher und erschwerender dann er¬ 
kennt, wenn er als selbständiger Arzt die Lauf¬ 
bahn der Praxis betritt, oder den akademischen 
Lehrstuhl besteigt. Allein indem er bald genug 
gewahrt, dass die Natur nirgends eine scharfe und 
feste Grenze zwischen hitzigen und nicht hitzigen, 
zwischen schnell- und hefiigverlaufenden und zwi¬ 
schen langsam schleichenden und Vngwierigen 
Krankheiten ziehe, dass die rasch eintretenden und 
mit heftigen Fieberbewegungen im Anfang schnell 
zunehmenden Krankheiten nicht immer in dem¬ 
selben Verhältniss der Raschheit und der Steige¬ 
rung des Fiebers und der Verschlimmerung einer 
gewissen Höhe oder deren Maximum zueilen, und 
dass sie auf diesem Weg nicht immer wahre Kri¬ 
sen entwickeln, vielmehr dass sie olt ganz uner¬ 
wartet und ohne sichtbare Gegenwirkung von aus¬ 
sen mitten auf ihrer Bahn stehen bleiben, und ei¬ 
nen trägen schleichenden Gang annehmen , ohne 
nachmals Krisen mit entscheidender Umwandlung 
nnd Abnahme zu bilden, indem er auf der andern 
Seite gewahr wird , dass auch häufig genug die 
langsam und aliraalig und nur unter schwachen u. 

Bester Band. 

ungleichen Reactionen der Systeme, mit kaum 
merkbaren, unbeständigen, Fieberbewegungen auf¬ 
tretenden Krankheiten , oder auch solche, welche 
schon eine geraume Zeit ohne bedeutende Zunah¬ 
me der Symptome und ohne sichtbares Hinauf¬ 
streben nach einem Höhepunct gedauert hatten, 
mit einemmale eine rasche Wendung zu einem 
acuten Charakter mit entsprechender Fieberver¬ 
stärkung und vermehrter Hastigkeit und Vehemenz 
des Antagonismus in allen Systemen nehmen , so 
findet er doch nichts destoweniger die Zulässigkeit, 
ja die Nothwendigkeit einer Unterscheidung und 
Sonderung acuter und chronischer Krankheiten für 
die didaktische Behandlung der Krankheits- und 
Heilungslehre und für den systematischen u. Lehr¬ 
vortrag wohl begründet. Die Mehrheit der Fälle, 
in welchen eine gewisse Krankheit von bestimmte¬ 
rer und eigenartigerer Form unter* einem acuten 
Charakter und Gang, und unter rascherem Vor- 
wärtsschreilen des innern Aufruhrs bis zu einem 
gewissen Culmihationspunct ein tritt und verläuft, 
und die augenscheinlichere 11. regelmässigere Rein¬ 
heit, Eigenartigkeit und Selbständigkeit dieser Form 
seihst, unter welcher sie in der Mehrheit der Fälle 
erscheint und verläuft, muss die Regel bilden, und 
die Norm bestimmen, nach welcher der praktische 
Arzt, wie der Lehrer und Schriftsteller, solche 
Krankheiten unter der Classe der acuten zusam¬ 
menreihet, auch wenn er weiss und in seinem Vor¬ 
trag anerkennt, dass diese Regel häufige Ausnah¬ 
men leidet. Ausnahmen, die die gesteckte Grenze 
zwischen den für acut und den für chronisch a po~ 
tiori anerkannten Krankheiten nur zu oft und in 
zu vielfachen Schattirungen verwischen, u. die sich 
uns eigentlich als die sprechenden Ausdrücke eines 
überall und durch alle Gattungen und Arten mög¬ 
lichen Uebergangs der beyden nur zur Erleichte¬ 
rung der Uebei sicht und noch mehr der Abthei¬ 
lung im Lehrvoitrag angenommenen und beybe- 
haltenen Krankheitsciassen, und eines mehr nur 
zufälligen und grösserntheils von äussern Dingen 
abhängigen, nie aber im Organismus allein und 
wesentlich und nothwendig begründeten Verschie¬ 
denheit und Grenze zwischen einem acuten und 
einem chronischen Zustand, darstellen. Die allge- 

; meine Pathologie hat daher längst den Unterschied 
1 zwischen den hitzigen und den chronischen Krank- 
! beiten unter die zufälligen gesetzt, und hat sogar 
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für das Aeusserc derselben kein ein2iges Symptom, 
nicht einmal das Fieber, als ein. vollkommen be¬ 
stimmendes, constantes, und wesentliches Kriterium 
festgesetzt; weshalb auch schon langst von den 
bessern Pathologen die von Mehreren versuchte 
Vertauschung und Gleichstellung der Begriffe und 
Namen von acuten und chronischen Krankheiten 
mit fieberhaften und fieberlosen mit Recht verwor¬ 
fen worden ist. Allein in der speciellen Krank- 
heitslehre, welche bey dem unermesslichen Umfang 
ih res Gebietes, und vermöge der für ihre Anord¬ 
nung und Darstellung weit mehr und eigentlicher 
erforderten Rücksicht auf empirisch - symptomati¬ 
sche Distinction und Eintheilung, die Unterschei¬ 
dung zwischen acuten und chronischen Krankheiten 
recht füglich als eine eben sowohl in der Erfah¬ 
rung begründete als für die specielle Therapie 
wesentliche und einflussreiche annimmt, wird 
die Aufstellung zweyer solcher Classen, zumal zum 
Behuf des Lehrvortrages oder ausführlicher tiand- 
bucher, um so zulässiger, je nothwendiger bey dem 
ungemeinen Umfang der Materien docli eine ge¬ 
wisse Hauptablheilung für beyde Zwecke wird, da 
es doch für den Lehrer und Schüler nicht wohl 
möglich ist, ohne zu grosse Kürze und Unvollstän¬ 
digkeit das Ganze der speciellen Pathologie und 
Therapie, wenn auch mit Weglassung aller mehr 
zur Chirurgie gehörigen Krankheiten, in dem Zeit¬ 
raum eines lialbj hrigen, ja eines ganzjährigen Cur- 
sus abzuhandelu, und da die Bestimmung einer 
andern Abschnittsgrenze noch weit mehr Schwie¬ 
rigkeiten und Inconvenienzen unterworfen ist. Nur 
muss es sich freylich der Schriftsteller oder Lehrer 
der speciellen Krankheits- und Heilungslehre nicht 
einfallen lassen, die Grenze, die er mehr der Be¬ 
quemlichkeit und Erleichterung wegen zieht , für 
eine absolute und scharf und coustanl bestehende 
halten zu wollen. Er muss vielmehr als voraus¬ 
gesetzt annehmen, oder noch besser es ausdrück¬ 
lich erinnern, dass gar oft und vielfältig Krankhei¬ 
ten der einen Classe in Krankheiten der andern 
übergehen können, dass es viele Krankheiten gibt, 
die, ohne bedeutend ihr Wesen und ihre Heilan¬ 
zeigen zn verändern, in ein und demselben Indi¬ 
viduum zu verschiedenen Zeiten, und in verschie¬ 
denen Individuen zu gleichen Zeilen, bald mehr 
acut, bald mehr chronisch seyn können und da>s 
dem Arzt gar manche Krankheitsfälle Vorkommen, 
ja sogar Krankheitsaiten, von denen er selbst nicht 
gewiss bestimmen kann, ob sie für acute oder für 
chronische zu erklären seyen; wie z. B. die Was¬ 
serscheu, der Tetanus (in einzelnen Fällen), in li¬ 

ehe andere Arten von Krampfkrankheiten, auch 
von Schleichfiebern etc. 

Von diesen Ansichten ist, wie man aus dem 
kurzen Abschnitt über den ßcgiitf einer chroni¬ 
schen Krankheit almebmen dait, auch de. würdige 
Veifasser des vorliegenden Handbuches, welches 

wir ohne Bedenken zu den vorzüglichsten und zu¬ 
mal in Hinsicht der diagnostischen und klinischen 
Abhandlung der Arten sehr lichtvoll, unterrich¬ 
tend, und mit praktischem Geiste geschriebenen 
rechnen dürfen, au^gegangen. Er Lat durch die¬ 
ses We.k, welches mit dem dritten Bande vollen¬ 
det seyn soll, nicht nur für praktische Aerzle, die 
sich seihst belehren wollen , sondern insbesondere 
für akademische Lehrer, denen es bey der Menge 
von Lehr - und Handbüchern über die specielle 
Therapie noch immer an einem schicklichen, nicht 
allzukurzen und unvolTtäudigen, und den Anfor¬ 
derungen und Fortschritten der neuern Zeit ent¬ 
sprechenden Leitfaden für die Abhandlung der 
chronischen Krankheiten, gerade dieses grössesten. 
und schwierigsten Theils der Klinik, fehlte, einem 
sehr fühlbaren Bedurfniss auf eine Weise abge- 
holfeu, die über die Fähigkeit und das Verdienst 
des Verfassers keinen Zweifel übrig und über die 
vorzügliche Brauchbarkeit des Ganzen die zum Theil 
schwer vermeidlichen Mängel im Einzelnenj gern 
übersehen lässt. xAuch gegen den Plan und die 
leitende Grundidee, nach welchen der einsichtige 
Verfasse)’ sein Werk ausarbeitete, und in welcher 
er sich zunächst an Reil, in seiner Fiebcrlehre, 
anschloss, lässt sich um so weniger etwas einwen¬ 
den , je unzweifelhafter es bis jetzt noch immer 
seyn dürfte, dass eben nur aus dem Gesichtspunct 
eines in jeder Krankheit nolbwendig und wesent¬ 
lich vorwallenden, und den wesentlichen wie den 
Heilcharakter jeder Krankheit zunächst bestimmen¬ 
den, Leidens und Reagirens eines der drey Haupt¬ 
systeme des Organismus, von welchem der Verf. 
auf ähnliche Art, wie Reil, dem Wesentlichen 
nach auch Ackermann, Marcus, und neuerlich be¬ 
sonders, mit eigenthümlichen Modificationeu. Har¬ 
les, ausgegangen sind, auch für eine naturgemässa 
und praktisch cousequente und fruchtbare Anord¬ 
nung und Behandlung der chronischen Krankheiten 
Licht und Sicherheit und klinische Bestimmtheit zu 
erwarten ist. Sobald mau nur nicht vergisst, dass 
man es nur mit einem vorwaltenden, hauptsächli¬ 
chen, und hinsichtlich auf den sogenannten Sitz so¬ 
wohl als arj die Gestalt und den Gang der Krank¬ 
heit wesentlich coustitutiven Leiden eines Systems, 
nicht aber mit dem ausschliesslichen irgend eines 
derselben, zu thun habe, sobald man dabey den 
Zusammenhang zwischen den vers'. hiedenen Sy ste¬ 
men und ihr, immer doch in gewisser Art polari- 
sches, Ineinandeigx’eifen, mit der hiervon abhängi¬ 
gen unendlichen Maunichfaltigkeit. des Verschmel¬ 
zens der Haupt- (Gattungs-) Affection durch die¬ 
ses Zusammenleben und Entgegenwi) ken der Sy¬ 
steme und ihrer Abtheilungen in Arten und Ab¬ 
arten der Krankheit fest im Auge behalt, so mag 
es daun immerhin weniger darauf atikomraen, wel¬ 
che specielle Ano dnung der Schriftsteller und 
Kliniker in seiner Durchführung jener Grundidee 
befolge, und welche Ab- und Eintheilung der Gat- 
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tungen und Arten von Krankheiten er für jede der 

annehme. Uebereiustimmung 
Kliniker in ihren nosologischen 
nie Statt gefunden und wird sich 
Und so wenig es bey der spe- 
und Einlheilung der vorzugs- 

ge- 

drey Hauptcla.ssen 
der Nosologen und 
Classificationen hat 
nie denken lassen, 
ciellen Anordnung 

weise sogenannten acuten Krankheiten bisher 
schehen ist und künftig geschehen wird , dass die 
verschiedenen von demselben Hauptprincip der 
dreyfachen Classen - Verschiedenheit ausgehenden 
Schriftsteller in den Stellungen der einzelnen Gat¬ 
tungen und Arten unter die eine oder die andere 
Classe, und überhaupt in der Bestimmung des Clas- 
senchai akters für eine und die nämliche Krankheit 
sich gleich und einstimmig bleiben, eben so wenig 
und noch viel weniger kann dieses bey der Stel¬ 
lung und Classificirung des w'eit zahlreicheren, in 
Alt, Form und Zusammensetzung ungleich varia¬ 
bleren und vielseitigeren Heeres der chronischen 

der Fall seyn. Und was vollends die 

grossem Theils der chronischen Krank- 
ihrer innern und aussern ursächlichen 
betrifft, so stossen wir liier wo wir 

Krankheiten 
Theorie des 
beiten und 
Verhältnisse 

es hauptsächlich mit complicirten und oft sehr dunk¬ 
len und unerkannten Störungen, Misleitungen und 
Abweichungen der zur Selbsterhaltung hinstreben- 

und Heilung im Stande der 
bezweckenden Naturthätig- 

. , noch auf weit grössere 
Schwierigkeiten, scheinbare Widersprüche u. Pro- 
V i __^ _ 1 fi 1 rm • i . . k _ 

den und Gleichgewicht 
aufgeregten Gegensätze 
keiten zu thun haben 

hitzigen Krankhei- 
Uebermaas und 

ange- 

bleme, als bey der Theorie der 
ten, in deren Mehrzahl wir das im 
unter \ oi waltendem Leiden und Beatmen 
grilfene System auch fortdauernd bis zum Höhe- 
punct entweder in diesem Uebermaas fortschreiten 
lind siegen oder zuletzt untergehen sehen. Frey- 
lich entfaltet sich gerade da dem Blick des schär— 
fern Beobachters, wenn er hitzige Krankheiten mit 
vorwallender Aflection des plastischen Systems (z. 
L. Schleimfieher etc.) in ihrem Gang und Ausgang 
vci lolgt, auch am deutlichsten die ursprüngliche 
lind für die höhere Theorie auch nur allein erfor¬ 
derte Zweyheit der Systeme in unserrr» Organis¬ 
mus, die sich nur erst im plastischen System auf 
der diesem System eigenen und sein Leben und 
V> n keil charakterisirenden niedrigem und gebun¬ 

denem V italitätsstufe in gewisser Art zu einer 
IJreyheit ausbildet, in welcher eben dieses plasti¬ 
sche System, so lange es in den Verhältnissen sei¬ 
ner Exponenten (der beyden Grundsysteme) nor¬ 
mal beschaffen ist, als ein drittes neben dem sensi¬ 

blen und dem irritablen und empirisch' betrachtet 
gleicher Linie mit diesen erscheint. Im Zu- auf 

orung stand der Krankheit, in sofern sie in einer Störu 

Ues Gleichgewichts sowohl zwischen den Systemen 
g^en einander selbst, als zwischen den Fxponen- 

(bactoren) dieser Systeme besteht (oder nach 

p 1 u:ueru Schulsprache, in einer abnormen Dif- 
eienzirung der Factoren des Organismus), tritt in¬ 

dessen das wahre (genetische) Verhältnis dos pla¬ 

stischen Systems zu den beyden übrigen , die es 
unter verschiedenen Combinationsvei hältuissen zeu¬ 
gen und bilden , und seine Abhängigkeit von die¬ 
sen jedesmal dann offenbarer hervor, wenn es in 
einzelnen Partieen oder Specialgebieten gewisser- 
massen zersetzt wird, und hier in seinen Aeusse— 
rungen und Leiden mehr und hervorstechender 
den Charakter von Irritabilität, dort mehr und vor— 
waltender den von Sensibilität entwickelt. Dass 
aber wirklich plastische Organe und ganze Ge- 
bietstheile dieses Systems in mehrern sowohl acu¬ 
ten als chronischen Krankheiten gar vielfältig und 
unter den anfallendsten Umwandlungen ihres nor¬ 
malen Receptivitäts - und Wirkungstypus sowohl 
einen ungewöhnlichen Grad von Irritabilität als ei¬ 
nen solchen von Sensibilität amielmicn können, dass 
Saugadern und Drüsen die Irritabilität von Blutge¬ 
fässen, Häute die von Muskeln erreichen, dass nicht 
minder Zellhäute, Bänder, Knorpel und Knochen 
in hohem Grad sensibel werden können, ist jedem 
Arzt bekannt genug. 

Noclx gibt es jedoch andere Krankheitszustände 
des reproductiven Systems, oder auch einzelner 
Partieen desselben, in welchen fast jede Aeusse- 
rung von Sensibilität und (wahrer) Irritabilität in 
ihnen erlöschen, und vielmehr in einem ungewöhn¬ 
lich innigen und festen (indifferenzii barer geworde¬ 
nen) Gombinafionsverhältniss der beyden Grund- 
taeloren untergegangen zu seyn scheint, solche 
Krankheiten mithin, in welchen dieses plastische 
System ein selbständigeres, eigenartigeres, freylich 
eben dadurch dem Normalleben des menschlichen 
Organismus entfremdetes und widriges, Leben, und 
einen höhern Grad von Individualität erhält, in 
welchem es mehr schon als Parasit und auf der 
Slule des Pllauzenlebens, oder auf einer noch tie- 
fern, dem J hierleben und seinen beweglichen Po¬ 
len hemmend und verzehrend entgegen tritt. Solche 
MisVerhältnisse bilden sich in seinem weiten Ge¬ 
biet insbesondere in chronischen Krankheiten, und 
erzeugen und modificiren selbst viele derselben. 
Und eben hierin liegt ein vorzüglicher Grund der 
oben von uns angedeuteten , bey weitem grösseren 
Schwierigkeiten und Dunkelheiten , die der klini¬ 
sche Schriftsteller bey der Bearbeitung der chroni¬ 
schen Krankheiten, im Vergleich zu der der acuten, 
und bey der versuchten Durchführung einer Theo¬ 
rie derselben durch alle ihre Gattungen und Arten 
zu bekämpfen hat. W ir können liier diesen Ge¬ 
genstand nicht weiter verfolgen , dürfen aber von 
dem Talent und der vertrauten Bekanntschaft des 
verdienten Verfassers mit seiner Aufgabe erwarten, 
dass derselbe die hier nur flüchtig angedeuteten 
Gesichtspunkte für eine das Eigenthürnliche und 
Besondere der Krankheiten des plastischen Systems 
alLse:t;g genug au(Lssetide Darstellung in dem drit¬ 
ten Bande seines Werkes, der diese enthalten «oll, 
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genauer und möglichst fruchtreich für das Handeln 

entwickeln werde. 

Die Wichtigkeit des Gegenstandes, und unser 
Wunsr,h, zu der Brauchbarkeit, welches dieses sehr 
empfehlungswertlie Werk im ausgezeichneten Grad 

scheu besitzt, noch etwas beytragen zu können, 
möge die, uns sonst nichL gewöhnliche, Weitläu¬ 
figkeit dieser Vorbemerkungen entschuldigen. \\ ir 
werden uns jetzt kürzer fassen, und uns nur anf 
einzelne erheblicher scheinende Bemerkungen be¬ 
schränken, indem wir dem Verf. nun in der Dar¬ 
stellung seines Gegenstandes folgen. 

Den ersten Band eröffnet eine ziemlich aus¬ 
führliche Einleitung, die einen grossen Theii dieses 
Bandes (von S. i— 22i.) füllt, und in io Abschnit¬ 
ten, von dem Begriff einer chronischen Krankheit, 
der Literatur derselben, von der Diagnose der 
chronischen Krankheit im Allgemeinen , von dem 
Wesen der chronischen Krankheiten im Allgemei¬ 
nen, von den entfernten Ursachen derselbe^, von 
den Ausgängen derselben, von ihrer Prognose (die¬ 
ser Abschnitt hätte wohl schicklicher und abkür¬ 
zender gleich mit dem vorigen verwebt werden sol¬ 
len) , von der Cur der chronischen Krankheit im 
Allgemeinen (sehr ausführlich und fast zu weit¬ 
läufig) , und von der Classification der chroni¬ 
schen Krankheiten handelt. Den Begriff einer 
chronischen Krankheit will der Verfasser, nach¬ 
dem er die frühem auf die Dauer, den Man¬ 
gel oder das Verhältnis des Fiebers u. s. vv. ge¬ 
gründeten Definitionen, beseitigt hat. dahin bestim¬ 
men , dass chronische Krankheiten solche wären, 
welche bey einer in den meisten Fällen längeren 
Audauer, als wir bey andern Krankheiten wahr- 
nebraen, sich besonders durch Cn egelraässigkeit in 
dem Auftritt der Krankheitserscheinungen, durch 
unbestimmte Succession und Veränderlichkeit in 
ihren Ausgängen und dem Zeitpunct, in welchem 
diese letztem eintreten, charakterisier). Das ße- 
stimmungslose und Schwankende, was in dieser 
Definition, und zumal in der ersten Hälfte dersel¬ 
ben, liegt, mochte der Verfasser selbst fühlen, wie 
dieses eine Note, in der er jene Beyziehung einer 
in den meisten .Fällen langem Dauer entschuldigen 
will, zu erkennen gibt. — Ueber die Diagnose der 
chronischen Krankheiten, deren grössere Schwierig¬ 
keiten , und deren Quellen und Momente sagt 
der Verfasser viel Gutes und Nützliches. Nur wird 
und muss Vieles von dem , was er hier als Mittel 
zur Diagnose chronischer Krankheiten empfiehlt, 
sich eben so gut auf die Diagnose der acuten Krank¬ 
heiten anwenden lassen. Die S. 18. 19* angeführte 
Literatur der pathologischen Anatomie ist allzu 
unvollständig. Unter den neuem und vorzügli¬ 
chem Werken fehlen die von Sandifort, Portal, 
Baillie (Engravings), J. Fr. Meckel. Otto, Monro 
jun. u. A. — Der Abschnitt über das Wesen, die 

nächste Ursache der chronischen Krankheiten im 
Allgemeinen hätte ganz andets und viel kürzei und 
einfacher gefasst, wo nicht noch tüglicher ganz 
wegbleiben sollen , so viel Muhe und Scharfsinn 
auch der Verfasser auf seine Ausarbeitung gewen¬ 
det haben mag. Denn so wenig eine innere Ein¬ 
heit der chronischen Krankheiten denkbar, und so 
ausgemacht vielmehr eine wesentliche Verschieden¬ 
heit unter ihnen ist, so wenig kann von einem 
Wesen, einer nächsten Ursache, die den chroni¬ 
schen Krankheiten im Allgemeinen eigen sevn und 
gemeinschaftlich zu Grunde liegen soll, die Rede 
seyn. Alle bisher angestellten Versuche, ein sol¬ 
ches gemeinschaftliches Wesen aufzufinden, sind in 
sieh seihst nichtig und grundlos, und eine Kritik 
derselben ist in einem Handbuch, das nach Cotise- 
quenz strebt, wenigstens überflüssig. Der V erfasser 
selbst verwirft zwar, im V7erfolg seiner Kritik, ein 
solches Beginnen , ein gemeinschaftliches Wesen 
aller chronischen Krankheiten auszumitteln. Er 
will aber dafür zwey Momente aufstellen, in 
welchen die nächste Ursache aller chronischen 
Krankheiten begründet seyn solle, nämlich 1) ei¬ 
nen dynamisch abnormen Zustand der Thätigkei- 
ten des Organismus überhaupt, und seiner speciel- 
len Systeme insbesondere, und 2) eine krankhaft 
veränderte Structur der Organe, und abnorme Mi¬ 
schungsverhältnisse in denselben, und in ihren re- 
spectiven Flüssigkeiten und Secretionen. (Genauer 
genommen, zerfall! dieses zweyte Moment eigent¬ 
lich wieder in zwey, denn die Structur der Or¬ 
gane u. ihre krankhaften Veränderungen sind nicht 
lediglich der Ausdruck der Mischungsveränderung 
und nicht ganz identisch mit diesen zu nehmen, 
sondern sie sind als das Product aus diesen u. aus 
den Veränderungen der Lebensthätigkeiten zu be¬ 
trachten, und constituiren somit vielmehr eine drit¬ 
te, den beydeu Hauptclassen untergeordnete Classe, 
in soweit nämlich uberhaupL eine Trennung und 
Unterscheidung zwischen krankhaften Veränderun¬ 
gen der Lebensthätigkeiten und zwischen solchen 
der thierischen Materie und ihrer Mischung, blos 
zum didaktischen Behuf, statthaft ist.) Allein diese 
beyden Momente, oder vielmehr diese zwey näch¬ 
sten Ursachen (?) liegen ja allen Krankheiten zu 
Grunde, acuten wie chronischen, und geben daher 
gar keinen nähern und bestimmenden Grund und 
Aufschluss für eine wesentliche Verschiedenheit 
(öder für einen innern Differentialcharakter), chro¬ 
nischer Krankheiten. Eben so wenig kann ein sol¬ 
cher aus den nun folgenden Verhältnissen krank¬ 
hafter Veränderungen, wie sie sich nach und in 
den drey verschiedenen Systemen des Organismus 
ergeben, und wie sie der Verfasser nach bekann¬ 
ten Grundsätzen der allgemeinen Pathologie ent¬ 
wickelt , hervorgehen 5 eben weil ein solcher nicht 

existirt. t . 

(Die Fortsetzung folgt.) 
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Fortsetzung 

der llec. von Dr. YV. A. Haase über die Er¬ 

kenntnis und Kur der chronischen 

Krankheiten. 

D ie Grundsätze und Erläuterungen, welche der 
Verfasser über die Hau [Starten und Formen krank¬ 
hafter Abweichungen in den Thätigkeiten der diey 
verschiedenen Systeme, zwar in guter und verstän¬ 
diger Wiederholung des Bekannten und in allen 
bessern Lehrbüchern der allgemeinen Pathologie 
Vorgetragenen, aber doch viel zu ausführlich lür 
diesen Ort, aufstellt, gehören daher eben so we¬ 
nig zu dem Zweck einer speciellen Abhandlung 
und Charakteristik chronischer Krankheiten, als die 
ebenfalls zu weitläufige Digression über die verän¬ 
derte abnorme Bildung, Structur, Form (sic! was 
ist aber die Form der Organe noch anderes, wenn 
sie nicht Bildung und Structur ist?) und Mischung 
der Organe und resp. Flüssigkeiten, als nächste 
Ursache mancher (so heisst es jetzt hier, S. 3i.) 
chronischen Krankheiten. Eher hätte noch dieser 
ganze weitläufige Abschnitt (von S. 20 - 4i.) in ei¬ 
ner Einleitung in eine gesammtc specielle Patholo¬ 
gie und Therapie eine schickliche Stelle gefunden. 
Was wissen oder entdecken wir ohnehin Gewisses 
über das V orherrschen von zu viel Sauerstoff, oder 
von zu viel Kohlenstoff, oder Stickstoff, oder von 
Wasserstoff in seinen verschiedenen Modificationen 
und Verbindungen, in der Säftemasse? Wie we¬ 
nig ist das Wenige und Ungewisse, was wir hier¬ 
über auf dem Weg der Beobachtung und Analyse 
im lebenden Körper erfahren können, geeignet, uns 
zum Wegweiser in der speciellen Diagnose und 
Therapie zu dienen? — Der folgende Abschnitt 
über die entfernten Ursachen der chron. Krank¬ 
heiten im Allgemeinen ist an sich sehr gut, ja vor- 
treflich bearbeitet. Aber was wir von dem vori¬ 
gen Abschnitt in seiner Beziehung zu dem Zweck 
dieses Handbuchs gesagt haben, das gilt auch von 
diesem. Die einzelnen Rubriken desselben, über 
die prädisponirenden Ursachen (unter welchen wir 
die constitulio stationaria vermissen, und zu wel¬ 
chen die constitutio endemica, das Klima und der 

Erster Band. 

Boden, so wie der Einfluss des Standes und Ge¬ 
weihes, überhaupt der Lebensweise schicklicher 
und wenigstens eben so gut, als die unter ihnen 
aufgenommenen Jahreszeiten gehört haben würden), 
so wie über die Gelegenheits - Ursachen, sind im 
Ganzen recht gut und treffend bearbeitet; aber 
doch im Ganzen viel zu kurz und nur in ihren 
Umrissen skizzirt, sobald sie als umfassende und 
tiefer in die Verhältnisse dieser ursächlichen Mo¬ 
mente eindringende Dai Stellung derselben , wie sie 
die allgemeine Pathologie oder eine an deren Stelle 
gesetzte Einleitung in die gesammte specielle No¬ 
sologie liefern müsste, gelten sollten, und wieder¬ 
um zu ausführlich für eine blose Abhandlung der 
chronischen Krankheiten. Für eine solche könnte 
die speciellere Ausführung jener ätiologischen Mo¬ 
mente und überhaupt einer allgemeinen Aetiologie 
nur dadurch einen höheren Werth und eine spe¬ 
ciellere diagnostisch-praktische Beziehung erhalten, 
dass bey jedem dieser einzelnen ursächlichen Ein¬ 
flüsse theoretisch und praktisch gezeigt würde, wie 
und unter welchen besondern Verhältnissen und 
Bedingungen diese Causalrnomente gerade nur, oder 
doch vorzugsweise, einen chronischen Charakter 
und Gang der Krankheiten u. keinen acuten, oder 
wie und wodurch sie die Uebergänge von acuten 
in chronische Krankheiten bewirken. Aber dieses 
zu entwickeln, kann von keinem Handbuch weder 
der gesammten speciellen Nosologie, noch viel we¬ 
niger von einem blos die chronischen Krankheiten 
umfassenden gefordert werden. Es ist dieses viel¬ 
mehr die Aufgabe der individualisirenden und ca- 
suistischen Nosologie u. Klinik, und muss zugleich 
das Resultat und die Frucht eines gründlichen Stu¬ 
diums der allgemeinen Ph}rsiologie und Pathologie 
se'yn. Uebfigens findet sich auch in der von dem 
Verfasser befolgten Eintheilung und Anordnung der 
äussern Ursachen in prädisponirende und Gelegen- 
heits - Ursachen, die schon so oft bemerkte und 
von jedem prüfenden Arzt lebhaft gefühlte Man¬ 
gelhaftigkeit, Unsicherheit und Unbestimmtheit die¬ 
ser Unterscheidung und Abtheilung bestätigt, was 
wir weniger dem Verfasser, der hierin nur der 
Schule folgte, als vielmehr dieser selbst zur 
Last legen wollen. Wie schwankend und in d^r 
Natur selbst nicht scharf begründet die Differenz 
und Grenze zwischen den sogenannten c. proegu- 
menis und den c. procatarcticis sey, wie sehr und 
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tnannichfach vielmehr die eine Classe in die andere 
übergehen könne, erfährt jeder Arzt im Fkreise 
seiner Wahrnehmung nur zu bald , und zeigt sich 
eben am deutlichsten aus der Uebersicht der «Stel¬ 
lungen, die in dem vorliegenden, wie in den aller¬ 
meisten andern pathologisch - klinischen Handbü¬ 
chern den einzelnen Ursachen in beyden Classen 
gegeben werden. Wodurch soll, wie z. ß. hier 
angenommen wird, den Jahreszeiten gerade eine 
Stelle unter den prädisponirenden, dagegen der At¬ 
mosphäre (die doch gerade einen so wichtigen Platz 
unter der erstem Classe behaupten kann), der Diät 
und Lebensordnung (dieser so umfangs- und ein¬ 
flussvollen Quelle vorbereitender Urs.), den ende¬ 
mischen Einflüssen, denen des Standes und Gewer¬ 
bes etc., die ihnen vom Verfasser angewiesene Stelle 
unter den Gelegeulieits Ursachen zukommen? Es 
wäre endlich Zeit, dass wir diese Eintheilung, wenn 
wir sie auch nicht ganz aufgeben wollten, einer 
scharfem Kritik und Revision unterwürfen, und 
unter den Gelegenheits - Ursachen nur diejenigen 
absolut äusseren Causalmomeme aufnähmen, wel¬ 
che an sich unabhängig von einem allmälig vorbe¬ 
reitenden Einfluss schon durch ihre eigene, wenn 
auch nicht immer plötzliche, doch iin Ganzen 
schnellere und dabey zufällig u. transitorisch slatt- 
findende Einwirkungskraft eine Krankheit erzeugen, 
oder zu ihrer Erzeugung, in Gemeinschaft, mit der 
Anlage, und bald mehr als Hauptfactor und ent¬ 
scheidendes Moment, bald mehr als Nebenursache, 
mitwirken, — Unter der Rubrik der Diät gibt der 
Verfasser auch der Qualität nach eine Uebersicht 
der verschiedenen Nahrungsmittel und Getränke, 
als Krankheits - Ursachen, welche indessen, da sie 
nur die Skizze dieses so umfangsreichen Gegen¬ 
standes enthält, für eine specielle Darstellung dic-7 
ser diätetischen Substanzen nach ihrem möglichen 
Einfluss auf Erzeugung chronischer Krankheiten viel 
zu kurz und unvollständig bleiben musste, während 
sie doch für ein klinisches Handbuch von dem Zu- 
srhuitt, wie das vorliegende, zu lang ist. Die 
Gitte, von welchen als von Krankheits - Ursachen 
hierauf der Herr Verfasser handelt, theilt er in 
sauerstoflige, sti< kstoliUe, kohlen- und wasserstoffige 
ein (zu diesen letztem zahlt er auch die narkoti-r 
sehen Gifte), fühlt aller selbst das Unzulängliche 
und in der Durchführung durch die einzelnen 
Pflanzen - und Mineralgifte nicht immer Sichere 
dieser, wie freyiich aller anderen Eintheilungen. 
D er Artikel von den Ansteckungsstoffen ist hier 
nur sehr fluchtig berührt, weil der Verfasser der 
Meinung ist dass die flüchtigeren, immateriellen^?) 
und nicht sinnlich wahrnehmbaren Ansterkungs- 
stofle, welche er voizugsweise Conlagia nennt, im 
jcgensatz zu den Ansteckungsstoffen materieller 

(soll heissen gröberer oder sinnlich wahrnehmbarer) 
Alt, die ihm Miasmen heissen, nur acute, und 
nicht leicht chronische Krankheiten erzeugen. Wir 
können dem Verfasser weder in dieser Behauptung, 

noch in seiner Unterscheidung zwischen Contagier* 
und Miasmen nach dem eben Bemerkten, weder in 
der Natur gegründeten, noch für die Wahrneh¬ 
mung halt- und brauchbaren Unterscheidungsgrund 
heypflichten, ohne jedoch liier in das Nähere der 
Wide legung eingehen zu können. So viel dürfen 
wir indessen mit Bestimmtheit dagegen bemerken, 
dass Conlagien und Miasmen nur mehr zuEälliae 
und durch ganz andere Verhältnisse bestimmte 
Verschiedenheiten unter sich haben, und dass bey- 
de in acuten wie in chronischen Krankheiten, als 
nächste Ursache bestehen können, ja dass es gerade 
gewisse chronische Krankheiten sind , welche ge¬ 
wisse Contagien in der eigentlnimlichsten u. selbst¬ 
ständigsten Art als ihre wesentli« he Ursache er¬ 
kennen , und sie wiederum als solche entwickeln 
und fortpflanzen., während gerade unter den Mias¬ 
men, die voizugsweise äussere Quellen erkennen, 
mehrere nur acute, und nicht oder nur bedingt 
chronische Krankheiten erzeugen. 

Sehr schön ist der folgende (VI.) Abschnitt 
über die Ausgänge der chronischen Krankheiten 
bearbeitet. Nur hätten wir liier den Begriff von 
Metastase und ihr V erbältniss zum Metaschematis- 
mus (der an sich gar nicht so, wie hier steht, von 
der Metastase verschieden ist, sondern vielmehr in 
seiner allgemeineren Beziehung gar oft die letztere 
als eine mehr örtlich bestimmte Art in sich fasst) 
bestimmter uud richtiger ausgedrückt gewünscht. — 
Der VII. Abschnitt beschäftigt sich mit dm- Ein¬ 
theilung der chronischen Krankheiten iin Allge¬ 
meinen, nach ihren wesentlichen und nach ihren 
zufälligen Differenzen. ln Hinsicht der erstem 
macht der Verfasser die schon im Vorhergehenden 
(s. oben) motivirte Eintheilung in dynamisch-chro¬ 
nische und in chemisch - chronische oder mit ver¬ 
waltender Abnormität der Structur und Mischung 
gültig. Die zufälligen Differenzen sind die bekann¬ 
ten. Der Abschnitt V1JI. über die Prognose der 
chronischen Krankheiten im Allgemeinen kann bey 
aller Sorgfalt seiner Bearbeitung deswegen nicht 
befriedigen, weil sich eben über die Prognose einer 
ganzen Kraukheitsclasse , die schon in ihren Gat¬ 
tungen und noch viel mein in ihren Arten so un¬ 
ermesslich viele Veränderungen und Besonderheiten 
in der Symptomen - Deutung und in der Prognosis 
zulässt, im Allgemeinen nichts Bestimmtes und Zu¬ 
verlässiges, was dem Kliniker sich' e Leitung und 
Frucht gewähren könnte, festsetzen lässt. Die Pro¬ 
gnostik und Prognose kann nur den Gattungen, und 
noch mehr und eigeuthumlicher den Arten der 
Krankheiten angeboren, — Der Abschnitt IX. ent¬ 
wickelt die allgemeine Therapie der chronischen 
Krankheiten vorzüglich ausfuh lieh (von S. 100 — 
2ii.), und in der Thal auch in vorzügliche) Ge¬ 

diegenheit. Der V erfass r zeigt sich in diesem un¬ 
gemein gelungenen Abschnitt als einen eben so ra¬ 
tionellen als gewandten und mit der Kunst des-Ue— 
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bertragens der allgemeinen therapeut. Grundsätze 
in das Specielle der Klinik vertrauten Therapeu¬ 
ten. Als erste Indication setzt er fest die Hebung 
der entfernten Ursachen, sowohl der äussern, als 
der prädisponirenden. Als zweyte Indication, die 
jedoch nur fiii dynamisch-chronische Krankheiten 
aufgestellt wird: die Beseitigung ihres wesentli¬ 
chen innern Charakters, je nach dem verschiedenen 
organischen System, das in sich das Wesen und 
die nächste Ursache der • Krankheit, vorwaltend 
wenigstens, enthält; also nach drey Unterabthei¬ 
lungen : i. Behandlung der chronischen Krankhei¬ 
ten des irritablen Systems, a) unter der Form der 
Synocha, in welcher nach dem Verfasser keine der 
be den an die Irrilabilität gebundenen Kräfte, we¬ 
der die expansive noch die constructive, uber die 
andere hervorti etend erscheint, sondern beyde in 
der Fülle ihrer Kraft sich gegenseitig unter den 
Erscheinungen eines energischen Kamples, oder ei- 
nei Hypersthenie. zu beschränken streben (was kann 
man sich eigentlich unter dieser gleich starken Ener¬ 
gie der beyden Factoren, die doch Krankheit, also 
Disproportion, in so hohem Grade setzen soll, den¬ 
kend und, wie kann wohl wahre Synocha Charak¬ 
ter chronischer Krankheiten seyn?) b) unter der 
Form excessiver Contractionsthätigkeit, c) unter der 
Form überwiegender Expansion. 2) Behandlung 
der Krankheiten des sensiblen Systems, a) als ge¬ 
steigerte, b) als geschwächte oder aufgehobene, c) 
als alienirte Sensibilität. (Diese letztere darf nur 
ja nicht als von den beyden eisten Zuständen an 
sich verschieden und ganz getrennt von diesen be¬ 
trachtet, und kann wenigstens nie anders, als zu¬ 
gleich nach dem Zustand von a oder von b behan¬ 
delt tverden, was auch dem Verfasser nicht ent¬ 
gangen ist, wenn er es gleich nicht scharf genug 
lierausgehobeu hat.; 5) Behandlung der Krankhei 
len des rep« oductiven Systems, a) "unter der Form 
abnormer Absonderungen in drüsigen Organen, b) 
unter solcher in den Schleimhäuten und Schleim¬ 
drüsen, c) unter solcher eines erkrankten Sauga¬ 
der- und Lymphdriiscnsystems, jedesmal nach dem 
gedoppelten Zustand des Zuviel oder des Zuwenig 
von Reizung und Thätigkeit betrachtet (Die Un*- 
terseheiduüg zwischen dem Erkranken von Lympfu 
di usen und dem von drüsigen Organen, deren DHr> 
sen doch auch mehr oder weniger ly mphatiitdlF 
sind, mochte liir den Kliniker allermeist theils zu 
subtil theils auch zu wenig ergiebig für einef Dif- 
ferenzii urig des Heilverfahrens seyn.) Wenn gleich 

in der Auseinandersetzung dieser verschiedenen 
Indicafionen nach ihrer dynamischen Beziehung 
nicht nur viel Hypothese, sondern auch allenthal¬ 
ben' e 11 unvermeidliches Vermischen' derselben mit 
der chemisch ma’e iellen Ein Wirkungsweise unter- 
lauit. und wemn gleich in der Stellung, die die Iu¬ 
dicata hier enthalten, so wie in der Bestimmung 

er oetierisrhen und sneelWirkungs- und 

der theoreti- 

ih er generischen und speeifjsehen \\ 

Hedgebrauchs weise Vieles nur mehr 
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scheh Consequenz und dem einmal angenommenen 
. Classificatiuiis - System zu Gefallen, als in directem 
j Hervorgehen aus der Beobachtung und Erlahrung 

aufgesteilt ist, so enthalten doch die Bemerkungen 
über die den einzelnen Indicationen entsprechenden 
Heilmittel und deren verschiedene Wirkungsweise 
nach dem verschiedenen / ustand der eminent lei¬ 
denden Systeme und Organe ungemein viel Trelli- 
ches und echt Praktisches, und liefern bey aller 
Bündigkeit einen sehr werthvollen Beytrag zu einer 
rationellen Heilmittelkunde. — Die dritte Indica¬ 
tion, die Behandlung der abnormen Organisation 
einzelner Organe, so wie der krankhaften Mi¬ 
schungsverhältnisse dieser Organe und ihrer Saite, 
dürfte, in sotern sie- als eigene und für sich beste¬ 
hende Indication gelten soll, die ungenügendste und 
in sich selbst mangelhafte, ja selbst unstatthaft und 
inconsequent erscheinen, indem sie vielmehr in al¬ 
len den Fällen , wo nicht entweder chirurgische 
Hülfe oder unmittelbare chemische Einwirkung auf 
Locälausartuügen der organischen Textur und Mi¬ 
schung sie bedingt und möglich macht, mit der 
vorigen Indication im Geiste und in der Ausfüh¬ 
rung vereinigt werden muss. Ihre Ausführung hat 
uns daher auch am wenigsten befriedigt. — Die 
vierte Indication ist auf eine eben so ungewisse als 
unbefriedigende Art dahin gestellt: Berücksichti¬ 
gung ärztlicher Erfahrung über die Wirksamkeit 
der unter der zweyten und dritten (in der Inhalts¬ 
anzeige steht falsch „unter der ersten und zweyten“) 
Indication namhaft gemachten Heilmittel in chro¬ 
nischen Krankheiten von bestimmter Form, und 
stellt somit einen empirischen Nothhelfer und Cor- 
rector, der auf speculativ era Weg gefassten Indi¬ 
cationen auf. — Die fünfte Indication berücksich¬ 
tigt den Unterschied zwischen der Behandlung all¬ 
gemeiner und localer chronischer Krankheiten. Die 
sechste die Palliativ- und Linderungseur. Die sie¬ 
bente die Regulirung des diätet. Theils der Cur, 
und des körperlichen und geistigen Regieren«, wor¬ 
an noch einige Regeln für den praktischen Arzt 
geknüpft werden. Man sieht ohne unser Erinnern, 
dass die Zahl und Xbtheilung der Indicatiobtn zu 
sehr; gehäuft und vervielfältigt ist. 
I>1U • •• »•. j1-' 1 o •in r' \ 

Dei' Abschnitt X. enthält die Classification der 
chronischen Krankheiten, von welcher wir hier nur 
die Classen und Ordnungen hersetzen können: I. 
Classe, Chronische Krankheiten des irritablen Sy¬ 
stems. I. Ordnung: Gongestionen des Blutes, ohne 
Gattungen. II. Ordnung: Blutungen. (Hierunter 
kommt auch der morbus marulosus W> rlh. vor, 
aber nicht der Scorbuf, zu dem er doch viel na¬ 
türlicher gehört haben wurde.; III. Ordnung: Un¬ 
terdrückte Blutungen. (Hierunter auch die Chlo- 
rosis. ) II. CI asse, Chronische Krankheiten des 
.sensiblen ystems. I. Ordn.: Spasmodische Krarik- 
heiien, Krämpfe, die zugleich als gemischte Krank¬ 

heit den Uebergaug von Krankheit aus der vorige» 
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Cla.sse in die der zweyten darstellen. (Hierunter | 
wider Vermulhen auch der Keichhusten.) il. Ord- \ 
ß.juiT; Chronische Krankheiten des sensiblen Sy¬ 
stems mit vorwaltender Abnormität in den Funk¬ 
tionen der äussern Sinne. 111. Ordnung: Chroni¬ 
sche Krankheiten des sensiblen Systems rnit ver¬ 
waltender Abnormität des Gemeingefulils. (Hier¬ 
unter stehen hier der Rheumatismus, die Gicht, 
die doch wohl eine ganz andere Stellung verdient 
hätte, und der Gesichtsschmerz.) IV. Ordnung: 
Chronische Krankheiten etc. mit temporär aufge¬ 
hobner oder sehr geschwächter Function des Ge¬ 
hirns. V. Ordnung: Geisteszerrüttungen, Gemiiths- 
krankheiten. III. Classe, Chronische Krankheiten 
des reproductiven Systems. I. Ordnung: Krank¬ 
heiten mit vorwallender Abnormität in den Aus- 
und Absonderungen. (Hierunter stehen als Gat¬ 
tungen nicht nur die Schleimflusse, und unter die¬ 
sen auch die Schleimschwindsucht, sondern auch 
die vermehrten Se - und Excretionen, und unter 
diesen auch die Ruhr, die doch nicht leicht eigen- 
thümliche Krankheit des lymphatischen Systems ist, 
so wie die verminderten Se- und Excretionen, und 
unter diesen auch die Gelbsucht und die Sluhiver- 
haltung.) II. Ordnung: Chronische Krankheiten 
des reproductiven Systems mit vorwaltendem Lei¬ 
den der Lymphgefasse und Lymphdrüsen. (Dar¬ 
unter, neben den Skroplieln und der Rhaphitis, 
auch die Wassersucht, die indessen bekanntlich gar 
nicht immer und schlechthin Krankheit des Lymph¬ 
systems , sondern in ihren subinflarnm.atörischen 
Arten ganz eigentlich Krankheit des arteriellen 
Theils des Capillarsystems und der aushauchenden 
Getässe ist.) 111. Ordnung: Chronische Krankhei¬ 
ten des reproductiven Systems mit gleichzeitig vor¬ 
waltendem Leiden des Gefässystems. Hierunter ist 
als einzige Gattung der Scdi.hut gesetzt* zum gros¬ 
sen Befremden aller derjenigen Pathologen, welche 
bisher den Scorbut., und wir glauben mit Recht, 
unter die Krankheiten des Muskel- und Blutgefäss¬ 
systems gesetzt, und als eine eigentliche Cachexia 
systematis venosi et capillaris betrachtet haben. 
IV. Ordnung: Chronische Krankheiten des repro¬ 
ductiven Systems mit verwaltender Abzehrung;({Ins 
Körpers. Als die beyden Gattungen dieser Ord¬ 
nung sind aufgestellt die hectischen Krankheiten, 
und die Schwindsüchten. V. Ordnung: Chroni¬ 
sche Hautansschlage. Unter diesen auch die Lues 
indica, in zwey Arten, als Yaws, und als Pians, 
und der Weichselzopf. (Die Radesyge und die 
Sibbens werden wohl auch als Gattung hiebe* ge¬ 
hören, wenn sie der Verfasser nicht unter die fol¬ 
gende Ordnung bringen will. Das Pellagra, wel¬ 
ches ebenfalls ausgelassen ist, gehört auch wohl 
unter diese Ordnung, wenn es gleich auch einige 
Verwandtschaft mit den Scropheln hat. Die crusta 
serpiginosa kann schwerlich eine eigene Gattung 
bilden; eben so wenig der chronische Pemphigus. 
Ueberhaupt wünschen wir sehr, dass der Herr Ver¬ 

fasser bey der Ausarbeitung dieses Abschnittes von 
den chronischen Haufaussi hiägen, der in dem drit¬ 
ten Bande Vorkommen soll, die Unterscheidung u. 
Einlheilung derselben einer genaueren Revision 
und den angemessenen Abänderungen unterwerfen, 
und zu dein Ende auch die Werke von Alibert, 
PVillan, liciternannMc. benutzen möge.) VI. Ord¬ 
nung: Die venerische Krankheit. VII. Ordnung: 
Würmer uud Wurm-Krankheiten ; nur nach den 
drey Wurmgatlungen: die Ascariden, die Spül¬ 
würmer und der Bandwurm (warum nicht auch 
Bandwürmer, da doch wenigstens zwey Arten iin 
Menschen Vorkommen ?) unterschieden. Diese Wür¬ 
mer und Wurmkrankheiten werden in unseren no¬ 
sologisch-klinischen Handbüchern so lange als eine 
Art von Lückenbüssern und Anhängseln erschei¬ 
nen, als wir unsere Kenntnisse von der Erzeugung 
der Würmer und von ihren ätiologischen u. übri¬ 
gen correlativen Verhältnissen zu den Krankheits¬ 
zuständen des Darmcanals und des Plasticismus 
noch nicht auf eine höhere Stufe, als auf der sie 
noch steht, gebracht haben. 

Die Anordnung der Gattungen ist im Ganzen 
sehr consequent uud vorzüglich, wenn gleich ein¬ 
zelnen, zum Theil hier bemerkten, Gattungen eine 
andere Stellung und eine naturgemässere Zusam¬ 
menstellung oder Trennung zu wünschen wäre. 
Für die Bestimmung und Unterscheidung der Ar¬ 
ten befolgt jedoch der Verfasser kein festes und 
constantes Princip. Er verfährt vielmehr hierin 
sehr schwankend und ungleich, und nicht selten 
auf Kosten der logischen Consequenz , wenn wir 
gleich gar wohl zugeben, dass in der Artenbestim¬ 
mung, als der schwierigsten Aufgabe eines nosolo¬ 
gischen Systems, Einheit des Princips und Conse¬ 
quenz der Durchführung nicht erwartet und ohne 
Nachtheil für die empirische Diaguose uud specielle 
Behandlung nicht wohl befolgt werden kann. So 
viel jedoch unbeschadet dem praktischen Zweck der 
logischen Consequenz in der Befolgung eini¬ 
ger leitenden Principe gehuldigt werden kann, so 
viel soll auch geschehen, um das Rationelle eines 
nosologischen Systems nicht schon bey den Gat¬ 
tungen aufhören zu lassen. Die Arten können 
entweder aus dem Sitz oder Hauptherd der Krank¬ 
heit,,1 oder aus dem Typus ihres Zeilgauges, oder 
aus der Form der sie charakterisirenden Erschei¬ 
nungen (wie 2. B. bey den Ausschlägen), oder, 
jedoch nur in Ermangelung eines der vorigen Kri¬ 
terien, aus dem Bedingtseyn specifisch wirkender 
äusserer Ursachen (z. B. gewisser nicht in exan- 
ihematischen Eigenformen unterscheidbarer Conta- 
gien) bestimmt und unterschieden werden. Dann 
muss aber wenigstens nur das eine oder nur da» 
andre dieser Eintheilungs - Principe für je eiue 
Ordnung das allein gültige bleiben. 

(D er Beschluss folgt.) 
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jNieht so finden wir es durchgängig in dem vor¬ 
liegenden Handbuch. So gehört wohl der Keich- 
liusten, in sofern er ein eigenes epidemisches Mi¬ 
asma voraussetzt, und doch eigentlicher unter die 
acuten und fieberhaften Seuchen zu zählen ist, 
nicht als Mitail unter die Gattung der chronisch- 
convuLivischen Krankheiten, die Hydrophobie vom 
Hundsbiss nicht als Milart neben der Epilepsie, 
dem Veitstanz, der Hypochondrie etc., die Pollutio 
und die Cholera nicht unter die Gattung der ver¬ 
mehrten Secretionen (welche Gattungsbestimmung 
überhaupt übel gewählt ist, da den vermehrten Se- 
cretiouen so ganz verschiedene dynamische Ver¬ 
hältnisse zu Grunde liegen können). So möchte 
auch die Gelbsucht, als blose Art von verminder¬ 
ten Secretionen, also als blose verminderte Gallen- 
secretion, nicht tief und bestimmend genug aufge¬ 
fasst seyn. So ist die Ruhr, wenn sie zumal epi¬ 
demisch und fieberhaft, * dann auch allermeist acut 
ist, gar viel mehr, als eine blose Art vermehrter 
und beschleunigter Excretiouen , und gehört dann 
weit mehr unter die Krankheiten des irritablen und 
des sensiblen Systems. So ist die Diabetes, offen¬ 
bar zu den phthisischen Krankheiten gehörend, ih¬ 
rer Natur und ihrer nosologischen Stellung nach 
viel zu unbestimmt angegeben, wenn sie hier blos 
als eine Art von Abnormiläten der Functionen der 
Se - und Excretions-Organe (der IV. Gatt. der-I. 
Ordn. der III. Classe) aufgeführt wird. So dürfte 
weder die von dem Verfasser unter dem Arten- 
Namen Hyperaphia aufgeführte übermässige Em¬ 
pfindlichkeit der Haut, noch die als Anaphia auf- 
estellte allzu verminderte Empfindlichkeit dersel- 
en als eigene Krankheitsarten gellend zu machen 

seyn, da der eine wie der andere Zustand immer 
nur ein wandelbares Symptom von sehr verschie¬ 
denen Krankheitszuständen ist. Dasselbe gilt von 
der Hypergevstie und Agevstie; und selbst die 
Hyperosmie und Anosmie können nicht wohl in 
dem Grade eigenartig werden, dass sie eine eigen- 

Erster Band. 

artige Curart (die nicht blos die reizungsvermin- 
dernde, oder aber die reizende und antiparalytische 
im Allgemeinen wäre) bedingen sollten. 

Die nosologisch - therapeutische Ausführung 
der ersten und zweyten Classe füllt nun den üb ei¬ 
gen Theil des ersten Bandes (von S. 225. an), und 
den zweyten Baud. Sie wird keinen unbefriedigt 
lassen, der mit den Schwierigkeiten der Aufgabe 
nicht nur, den Kern der gesammten Nosologie, 
Aetiologie und Therapeutik des gi össten Theils der 
chronischen Krankheiten und der darüber vorhan¬ 
denen Erfahrungen in einen verhältnissmässig so 
bescli:änkten Raum zusammenzudrängen, hinläng¬ 
lich bekannl ist, sondern auch den Geist und die 
Grundsätze des von dem Verfasser befolgten und 
von der leitenden Grundidee der dynamisch - che¬ 
mischen Wechselwirkung zwischen den organischen 
Systemen und ihren Salten, so wie des daraus ab¬ 
geleiteten antagonistischen Princips der Therapeu¬ 
tik ausgehenden Systems, wie wir es aus der Ein¬ 
leitung dargestellt haben, aufgefasst hat. Wir kön¬ 
nen dem Verf. in dem Detail seiner Abhandlung 
der hier vorkommenden Krankheiten, in welchem 
man überall den selbstdenkenden, unbefangen prü¬ 
fenden, die inneren Verhältnisse der Krankheiten 
und ihrer Heilbedingungen mit klarem und leben¬ 
digem Blick auflassenden und mit praktischem 
Geiste entwickelnden Arzt und zugleich den viel¬ 
belesenen Literator erkennt, nicht weiter verfolgen, 
und wollen nur noch durch einige wenige Bemer¬ 
kungen zu einzelnen Capiteln zeigen, dass wir die¬ 
ses gediegene und dem akademischen Lehrer, wie 
dem praktischen Arzt in gleichem Grade zu em¬ 
pfehlende Werk mit derjenigen Aufmerksamkeit 
gelesen haben, die es vor vielen andern über chro¬ 
nische Kranklieiten erschienenen Werken verdient. 
Viele andere Bemerkungen und Erinnerungen, die 
uns beym Lesen aufgestossen sind , und die für 
den sichtbar nach Wahrheit und Vervollkommnung 
strebenden Verf. nicht ohne Interesse seyn durf¬ 
ten, müssen wir jetzt, da wir ohnehin schon so 
weitläuftig geworden sind, unterdrücken, hoffen sie 
aber aut eine andere und geeignetere Weise noch 
anderwärts mittheilen zu können. 

In dem Capitel von den Congestionen (I. CI. 
I. Ordn.) widerspricht der Verf. in seiner nächst- 
ursachlichen Eintheilung derselben der gleich im 
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l. §. gegebenen richtigen Bestimmung derselben, 
nach weicher jede ßlutauhäufung einen dynamisch- 
kranken, aber immer selbsttätigen, Zustand der 
Gelasse voraussetzt; weshalb, wie er dort aus¬ 
drücklich sagt, Stagnationen der Congestion nicht 
angeboren. Und dennoch nimmt er (§. 3. c.) Con- 
geslionen durch eine passive Stagnation in den un¬ 
tätigen Gelassen, oder eine paralytische Conge- 
stion an! Hier wie anderwärts hat er sich offen¬ 
bar durch eine zu weit verfolgte Vorliebe für die 
Reil’sche Dreyheit des Wesens der Krankheiten, 
und für die von dem verewigten Reil späterhin 
selbst grösstentheils aufgegebene Paralyse als gene- 
risch-dritte innere Krankheits-Differenz verleiten 
lassen. Bey dieser Abhandlung der Congestionen 
musste übrigens der Verfasser gleich Anfangs füh¬ 
len , wie wenig bestimmbar ein innerer und we¬ 
sentlicher Unterschied zwischen chronischen und 
hitzigen Krankheiten sey, und dass sich überhaupt 
in der Erfahrung auch für das Aeussere kerne be¬ 
stimmte und constanle Grenze zwischen chronischen 
und acuten Krankheiten ziehen lasse; welches er 
auch in der Vorrede zum zweyten Band selbst an¬ 
erkannt hat, indem er dort über die Ungewissheit 
klagt, in der er sich selbst über die Aufnahme ei¬ 
niger Krankheiten von hervorstechend fieberhaftem 
und entzündlichem Charakter, der Raphanie, der 
Hydrophobie, des Rheumatismus, der Gicht, wel¬ 
che Leyde Krankheiten übrigens doch die wenigste 
Ungewissheit über ihre Stellung verursachen kön¬ 
nen» da sie an sich und ihrer ursprünglichen und 
einlachen Gestalt nach den chron. Krankheiten an¬ 
gehören, und nur in ih en Vei Stärkungen, Ver¬ 
setzungen, Metaschematismen und Complicationen 
bedingterweise den acuten sich anreihen, und des 
Keichhustens, welchen wir dagegen für eine an 
sich acute und nur bedingt chronisch werdende 
Krankheit betrachten) in die Reihe der chronischen 
Krankheiten befunden habe. — Bey dem vorzüg¬ 
lich gut und hauptsächlich nach Sparigenberg be¬ 
arbeiteten Abschnitt von den Blutflüssen dunkt uns 
doch im ersten Capital, von den Blutungen im All¬ 
gemeinen, die Abhandlung der Aeliologie, der Pro¬ 
gnose und der Cur der Blutungen im Allgemeinen 
zu weitläuft,ig und in dieser Alt unnöthig, da in 
den folgenden Capiteln von den Blutflussen mit 
dem Charakter der Syuocha, des Erethismus, und 
der La >mung, diese Momente doch wieder aus¬ 
führlich genug, und bey diesen einzelnen Gattun¬ 
gen auch zweckmässiger und praktisch nützlicher 
abgehandelt werden. Das allzu viele Genei alisiren 
und das zu ausführliche Verweilen in dem Gebiet 
der allgemeinen Therapie, in welchem es sich doch 
mehr von möglichen Bedingungen handelt, ist in 
einem Handbuch der speciellen Klinik, das zu- I 
nächst die wirklichen Bedingungen des Ivkennens 
und des Verfahrens in den bestimmten Ve iiä tnis- 
sen und Fällen entwickeln soll, nicht au s- iner 
Stille. m,d führt leicht zum Indeterminismus. — 
Die ubersauje Salzsäure oder Euchloriusäure durfte 

nach genauer geprüften Erfahrungen, und selbst 
übereinstimmend mit der jetzigen , freylich noch 
unvollkommenen und ungewissen, Kenutniss ih er 
chemischen Natur, schwerlich das ihr hier nach 
früheren Auctoritäten ertheilte Lob eines ausge¬ 
zeichneten Tonico - Adstringentia in paralytischen 
Blutflussen verdienen, nicht neben die Schwefel¬ 
säure gestellt werden, von welcher sie sehr ver¬ 
schieden, und auf jeden Fall nicht als ein Toni- 
cum und Adstringens wirkt. Auch ist es ein auf¬ 
fallender Jrithum, wenn hier Sarrone und Syden- 
harn schon als Aucloriiäten für diese übersaure 
Salzsäure aufgefuhrt werden. — Bey der Melaeoa 
hätte noch mehrere und speciellere Rücksicht, als 
wirklich geschehen ist, aut das Leiden der Milz 
genommen werden sollen, das dieser Krankheit, wo 
sie anders echt vorkommt, und nicht mit Datm- 
blulungen verwechselt wird, nach unseien Erfah¬ 
rungen immer und wesentlich eigen ist, und wel¬ 
chem zufolge wir keinen Ansland nehmen , jene 
Krankheit als eine idiopathische chronisch-astheni¬ 
sche Milzentzündung (Subimflamraatio) mit dem 
Charakter des bald mehr schleichenden, bald ra¬ 
scher fortschreitenden Synoclius, und mit. einer 
collicjuativen Tabescenz jenes Eingeweides anzuer¬ 
kennen. Wir sind deshalb noch weit entfernt, mit 
Marcus jede Meläna und jeden Vomitus cruenius 
ohne Weiteres für Splenitis zu erklären. Dass die 
Harnblasenhäinorrhoiden nicht immer unter so be¬ 
unruhigenden, schmerzhaften und gefährlichen Zu¬ 
fällen erfolgen, hat llec. besonders in einem Fall 
erfahren, wo ein sechzigjähriger, im Uehrigen ge¬ 
sunder und regelmässig lebender, Mann schon seit 
vielen Jahren regelmässig im Frühjahr und Herbst 
einige Wochen an dem Abgang einer beträchtli¬ 
chen Menge Blutes aus der Harnblase, mit gewöhn¬ 
lichen Vorboten von Härnorrhoidalcongestionen, u. 
unter einigen fieberhaften Zufällen, aber ohne be¬ 
deutende Schmerzen oder andere beunruhigende 
Symptome litt. — Unter den Ursachen der Hämor¬ 
rhoiden. die zugleich dieses Uebel oft eben so sehr 
coinplicii en, als hartnäckig und für die Cur er¬ 
schwerender machen, ja oft eine ganz eigene Be- 
handiungsweise erfordern, gehören nach vielfältigen 
Eifahrungen des Recensenten auch rheumatische 
Afiectionen der Hämon hoidalarterien , unter wel¬ 
chen die Hämorrhoiden als ein wahrer Rheumatis¬ 
mus dieser Mastdarmarterien, je zuweilen auch der 
Venen, am wenigsten einen periodischen Gang neh¬ 
men, leicht entzündlich weiden, und häufig mit 
Rlieumat dgien anderer Gefässpartieen im Unter¬ 
leib oder auch anderer Eingeweide abwechseln. 
Die Pathologie und Therapie der Hämorrhoiden, 
so gut sie auch hier abgehandeit ist, gehört übri¬ 
gens noch immer zu den man elhaftesten Partieen 
unsrer Kunst. — Die Blutllei kenkrankheit dürfte 
in einer künftigen neuen Ausgabe eine etwas aus- 
fuhrlichere, und mehrere neuere Beobachtungen 
benutzende Abhandlung erfordern. — ln di< selbe 
Ordnung durfte auch die von dem Veriasse. über- 



549 '1818* März. 550 
r 

gangene Blausueht gehören, wenn sie als idiopathi- 
s, he Herzkrankheit, und nicht als allgemeine 
Krankheit des Gelass - -und zunächst des Venen- 
svstems erscheint, in welchem letzteren gar nicht 
seltenen Fall -sie eine eigene, hier ebenfalls nicht 
aulgelührte Art der Chlorotis, mit wirklich blau- 
s licht, gen Erscheinungen, darstellt. Recensent hat 
hiei über zwey merkwürdige Erfahrungen gemacht. 
_ Unter den sehr ausführlich und vortreflich be¬ 
arbeiteten Krampfkrankheiten hätten wir der soge¬ 
nannten brustbräune, als Herzkrampf betrachtet, 
ein eigenes Capitel gewünscht. Bey der Epilepsie 
fehlt die allerdings wichtige von Harless aufge- 
st< Ute Species der Epil. e medulla spinali oriun- 
da. — Bey der Hydrophobie fehlt die Schrift des¬ 
selben Arztes, und die von ihm empfohlnen Mittel, 
namentlich der Stechapfel, der Phosphor, und der 
Arsenik; auch noch andre Mittel. — Die Cala- 
lepsis ist zu kurz und unbefriedigend abgethan und 
ihr Verhaltniss zu dem, hier ganz übergangenen, 
Somnambulismus gar nicht berührt. 

Reisebesch r ei buii gen. 

Neue Reisen der Engländer. Vierter Band. Ent¬ 
haltend f. Archibald ■ Campbell’s Reise um die 
Welt, nebst Beschreibungen von des Verfassers 
Aufenthalt in Japan, Kamtschatka, den Aleuti- 
schen und Sandwich - Inseln und seiner durch 
Sc liffbvuche erlittenen Schicksale in den Jahren 
löot) bis i8>2. 11. Robert Adams Gesrhichts- 
erzählung seiner merkwürdigen Schicksale und 
seines Aufenthalts an der Küste und im Innern 
von Africa. in den Jahren 1810 bis i8i4. Jena, 
bey August Schmid und Comp. 1817. XII. 162. 

102 S. in 8. 1 Thlr. 12 Gr. 

Die beyden Reisebeschreibungen haben noch 
ihre besonder 11 Titel und Seitenzahlen. Man hat 
aus ihnen schon Bi uc stucke in den Miscellen für 
die ausländ. Literatur gelesen. Campbeils Reise ist 
zum Theil aus seinen Papieren, meist aber nach 
seinen mündlichen Be; ichten niedc^geschriebeu wor¬ 
den, wobey der englische Herausgeber sich so ge¬ 
nau als möglich an die Ausdrücke des Verfs. ge¬ 
ll lten hat. Denn dieser Verfasser, Archib. Camp¬ 
bell, zu Wyndfoit unweit Glasgow 19. Jul. 1787. 
geboren. Sohn eines gemeinen Soldaten, de 1 anfangs 
das vA'eber-Handwerk erlernte, 1800. aber an deu 
Bo d eines Schilfes ging, und als Matrose mehrere 
Reisen machte, 1812. aber, nachdem ihm beyde 
Füsse amputrt waren, in sein Vaterland zuiück- 
keiirte, wo er sein Leben kumineilich durch die 
Geige fristet, war freylich nicht im Stande, eiti 
Buch /ä\x schreiben, und man kann auch leicht ur- 
theileu, dass, ausser der anziehenden Erzanlung 

seiner eignen Schicksale und dessen, was er selbst 

zu sehen Gelegenheit gebäht hat, eben nicht viel 
Merkwürdiges in der Reisebeschreibung Vorkommen 
kann, noch weniger neue Entdeckungen zu erwar¬ 
ten sind. Wenn nun die Erscheinung des Origi¬ 
nals durch die wohlthätige Absicht, den armen 
Mann zu unterstützen, gerechtfertigt wird, so fällt 
diese Entschuldigung bey der Uebersetzung weg, 
die wenigstens sehr hätte verkürzt werden können. 
Am ausführlichsten u. bedeutendsten sind die Nach¬ 
richten von den Sandwich - Inseln , deren Lage in 
der Mitte zwischen den Continenten von Asien u. 
America, Fruchtbarkeit und übrige Eigenschaften, 
aucli der Bewohner, ihnen schon jetzt eine grosse 
Wichtigkeit gibt. Der König dieser Inseln, Ta- 
maahmaah, der die europäische Cultur schon zum 
Theil angenommen hat und seine Völker zu civi- 
lisiren bemüht ist, wird von dem Verf., der sich 
5 Monate in seiner Familie aufgehalten hat, um¬ 
ständlicher, als es von andern neuern Reisenden 
geschehen ist, geschildert (C. 8 ff.). Der Uebers. 
hat aus der fast gleichzeitig erschienenen Schrift 
des Herrn Mariner: An Account of the Tonga- 
Islands, Lond. 1817. Einiges in den Anmerkungen 
nachgetragen. Von dem engl. Herausgeber rührt 
der erste Anhang her (S. i33.): Bey träge zu einem 
Wörtei buche der Sprache der Sandwich-Inseln, die 
erste vollständige VV Örtersammlung dieses Idioms, 
bey deren Vlittheilung in dei Uebersetzung die 
Schreibart des Originals bey behalten ist, injwelchem 
die fremdartige Zusammensetzung einiger austral. 
Wörter doch Abweichungen von der gewöhnlichen 
engl. Aussprache nothwendig machte, die der Her¬ 
ausgeber in einer Vorbemerkung anzeigt. Die 
Sammlung ist nach dem deutschen Alphabete um¬ 
gestellt, indem die deutschen Wörter voranstehen 
und die austral. Ausdrücke beygesetzt sind. Noch 
lolgen dem WTörterbuche Gespräche auf ähnliche 
Art. Ein zweyter Anhang S. i56 ff. enthält eine 
geschichtliche Nachricht über die Sandwich - Inseln 
und ihre Veränderungen von ihrer Entdeckung 
durch Cook im J. 1778. an bis zur Ankunft Camp¬ 
hells daselbst 1809. nach Cuok’s, Meare’s, Port- 
locke’s , Vancouver’s, .ßroughton’s , Turnbull’s und 
Lisiauski’s Angaben in ihren Reisebeschreibungen. 
— R bert Adam's, eines arnerikan. Seemanns, der 
an der afrikan. Küste Schiffbruch gelitten hatte, 
und in die Gefangenschaft der Eingebornen gera- 
then war, Geschichtserzählung ist mit Anmei kungen 

des Herrn Dupuis, brittischen Viceconsuls zu Mo- 
gadore. und anderer Sachkundigen begleitet u. mit 
Genehmigung der afrikan. Gesellscbaf zu London 
von einem ihrer Beamten, Herrn S Cocl\ heraus- 
gegeben und nun aus dem Englischen übersetzt 
woi den. Auch dieser Verfasser hatte keine wis- 
sensch fl liehe Bildung und befand sich zu London 
in «ien f lendesteu Umständen, als man ihn diesem 
Elende ent« iss, seine Auslagen prüfte und ihie 
Glaubwürdigkeit ane1 kannte. Die hier voi gelegte 
Erzählung ist die Frucht der mit ihm angestellten 
Verhöre» Seme Erzählung, die unveiändert mitge- 
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tlieilt wird , ist auch von Herrn Dirpuis bestätigt 
worden. Die Anmerkungen des Letztem sind um 
so wichtiger, da er acht Jahre im Gebiete des Kai¬ 
sers von Marocco, zum Theil in amtlichen Ver¬ 
hältnissen gelebt hat, und die Landessprache genau 
kennt. Diese Anmerkungen sind, ihrer Ausführ¬ 
lichkeit wegen, nicht unter den Text gesetzt, son¬ 
dern stehen am Schlüsse von S. 65. an, und geben 
über manche Gegenstände, wie über die Ait der 
Plünderung gescheiterter Schiffe, über einige kleine 
xnohamedanische Staaten, Auskunft, berichtigen ei¬ 
nige Angaben des Verfassers und lösen anschei¬ 
nende Widersprüche desselben auf. 

John ilIawe's — Reisen in das Innere von Bra¬ 
silien — deutsch hei ausgegeheu von E. A. FF. 
v. Zinimermann. Zweyte Abtheilung. Bamberg 
und Leipzig, bey Kunz J817. (von S. 225 — 5ü6. 
8.) 1 Thli. 12 Gr. 

D er vollständige Titel ist bereits im vorigen 
Jahre St. 108. S. 857. bey Anzeige fies eisten Theils 
angegeben worden. In dem gegenwärtigen gibt der 
Verfasser, nachdem er erzählt hat, dass ihm zur 
Besuchung der Diamantgruben Erlaubniss ertheill 
worden, Nachricht von einem vorgeblichen Dia¬ 
mant, der dem Prinz Regenten (jetzigem Könige) 
überreicht worden seyn soll. Es war ein rundes 
Stück Krystall. Im iiten Capitel wird Villa Rica, 
Mariana und einige nahe gelegene Orte, im i2len 
Tejuco, die Hauptstadt des Diamant - Diatricts be¬ 
schrieben. Darauf folgt der allerdings sehr wich¬ 
tige Besuch dev Diamantgruben am Flusse Jigi- 
tonhouha, und die allgemeine Beschreibung der dort 
angelegten Werke, und im i4ten Capitel verbreitet 
sich der Verfasser über die Districte Minas Novas 
und Pai’acatu und beschreibt S. 583. den ungefähr 
12 Jahre vorher im Fluss Abaite gefundenen gröss¬ 
ten Diamant im Schatze des Prinzen und die Um¬ 
stände der Auffindung. Die folgenden Capitel 
geben von den einzelnen Capitanerien und ihren 
physischen Merkwürdigkeiten u. den Nationen noch 
einige, aber nicht zureichende, Nachricht, und in 
dem letzten (oder 20sten) sind allgemeine Bemer¬ 
kungen über den Handel von England nach Brasi¬ 
lien voi'getragen. Der Anhang S. 523 ff. enthält 
noch einige ausgeführtere Bemerkungen, die im 
Texte natürlich nicht Platz finden konnten, die 
erste über die Revolution der Provinzen des Rio 
de la Plata, die Plane des Liniers, die Junta von 
Buenos Ayres, die folgenden kürzern (S. 543 ff.) 
über bessere Bewirthschaftung der Güter in Brasi¬ 
lien, über die gegenwärtigen Verordnungen, wel¬ 
che die Diamanten betreffen, die verschiedenen 
Zweige der Einkünfte in Brasilien, den gesell¬ 
schaftlichen Zustand der mittlern Classen, die vom 

Berg- und Feldbau leben, den Gebrauch der Neger 
als Boten, die dem Lande eigenthumlichen Krank¬ 
heiten. Aber, was über alle diese Gegenstände ge¬ 
sagt wird, ist nicht befriedigend und aus neuern 
Beschreibungen schon vollständiger bekannt. 

Reise eines Gallo - Amerikaners (M. Simond’s) 
durch Grossbritannien in den Jahren 1810 —■ 
1811. In zwey Tiie/len. Deutsch hei ausgegeben 
von Ludwig S hlosser. Erster Theil mit drey 
Kupfern (und zwey Tabellen). Leipzig und Al- 
teubuig, Brockhaus, 1817. XII. 417 S. in 8. 

Der Verfasser hat fast zwey Jahre in England 
und vorher länger als 22 Jahre in Amerika gelebt. 
Für seine Freunde in Amerika schrieb er ur¬ 
sprünglich diess Tagebuch, um ihnen die Eindrücke 
mitzutheilen, welche die neuen und mann ich falti¬ 
gen Gegenstände auf ihn gemacht hatten. F’ür 
Freunde zeichnet man nun freylich manches auf, 
was dein grossem und belesenen Publicum aus 
andern Werken bekannt ist. Dem Verfasser war 
fast keine von einem Franzosen geschriebene Reise 
durch England bekannt, die des Anführens werth 
wäre. (Wir Deutsche haben deren mehrere und 
vorzügliche.) Lob verdient der Verfasser, dass er 
alle persönliche Anekdoten und Schilderungen weg¬ 
gelassen hat, wodurch viele Reisende (auch deut¬ 
sche) die Rechte der Gastfreundschaft nur zu oft 
verletzen. Da er freymüthig, aber so unparteyisch, 
als es einem Franzosen nur möglich ist, geschrie¬ 
ben , so hat sein Werk selbst in England Bey fall 
gefunden. In der That gibt es von den vorzüg¬ 
lichsten Städten Englands und Schottlands, von 
deu Naturmerkwürdigkeiten, den Gebräuchen, der 
Regierungs- und Gerichtsform, den öffentlichen 
Anstalten verschiedener Art so umständliche Nach¬ 
richten, dass der, welcher sonst wenig über Eng¬ 
land gelesen hat, hier einen vollständigen Unter¬ 
richt erhält; auch wird der schon Unterrichtete 
manches Neue finden. Der Styl ist bisweilen et¬ 
was gesucht. Wir wollen zum Beweis nur anfüh¬ 
ren, was S. 68 f. über die Pressfrey heit gesagt ist: 
„Aus dieser Freyheit, alles zu drucken, entsteht 
eine Art von Durchsichtigkeit, welche in dem 
Staatskörper viele ekelhafte Verrichtungen zeigt, 
die ganze Arbeit des Magens und der Eingeweide, 
das durstige Saugen vieler Gefässe, mancher um 
das Leben zu erhalten, mancher es mitzutheilen, 
das Spiel der von zähen, schleimigten Säften ge¬ 
hinderten Lunge, die Verunreinigung und Ver- 
derbniss der edeln Theile durch Berührung der 
unedelsten und alles dessen, was unsere Natur Ge- . 
brechliches und Ekelhaftes hat. Aber zugleich, 
welche Mitttel zur Wiedergeburt!“ Von einigen 
merkwürdigen politischen Personen, wie Sir Fran¬ 
cis Burdett, sind doch auch Nachrichten gegeben. 
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C. Valerii Flacci Argonauticon Liber octavus. No- 

tis criticis edidit et dissertationera de versibus 

aliquot P. Virgil. Maronis et C. V. Flacci iniuria 

suspectis addidit Augustus TVeichevt, AA. LL. Ma¬ 

gister Regiae scholae Mianensi« Professor sextus et societ. 

Lat. Jenensis socius honor. Misnae, impensis Goed- 

schii. MDCCCXVIII. VIII. 148 S. gr. 8. 

I3er Hr. Vf., der schon durch eine Epist. critica 
in Valerii Fl. Argonautica 1812. (s. diese Lit. Z. 
1812. S. 1009.) und andere philol. Schriften als ein 
mnsichtsvoller Kritiker und trefflicher Interpret 
der Alten bekannt ist, fand bey seiner fortgesetz¬ 
ten Beschäftigung mit dem V. Fl., dass die neuern 
Kritiker ohne Grund mehrere von Baptista Pius 
von Bologna aus einigen Handschriften aufgenom- 
mene Verse als unecht verworfen haben, und ent¬ 
schloss sich, ihre Echtheit in einer besondern Schrift 
dai •zuthun, damit ihm nicht bey Aufnahme der¬ 
selben in seine neue Ausgabe ein Vorwurf daraus 
gemacht werden könne. Da der Verleger eine et¬ 
was ausgeführtere Abhandlung wünschte, so erwei¬ 
terte er sie durch Vertheidigung mehrerer Verse 
und Stellen im Virgil, die man gleichfalls als un¬ 
echt verworfen hat, sah sich aber auch genöthigt, 
nach dem Wunsche des Verlegers, das achte Buch 
der Argonn. des V. Fl. vorauszuschicken, worin 
sechszehn Verse, die in andern Ausgaben fehlen, 
aulgenommen sind , mit kritischen Bemerkungen, 
ohne diese als Probe der neuern Ausgabe aufstellen 
zu wollen. Denn in dieser Ausgabe wird der Com- 
mentar ungleich ausführlicher seyn , und sich auch 
über die Sachen verbreiten, umständlicher aber darin 
einzelne schwierige Stellen in beygefiigten Excursen 
behandelt werden. Doch lässt sich aus den hier un¬ 
tergesetzten Noten schon die Art der vorsichtigen 
kritischen Bearbeitung erkennen, wobey die alten, auf 
Handschriften und erste Ausgaben gegründeten, Les¬ 
arten, die von neuern Kritikern ohne Grund sind 
verworfen worden, wieder hergestellt und verthei- 
digt, und keine rauthmaassliehen Verbesserungen, 
wenn sie nicht höchst nothwendig und gewiss sind, 
in den Text gesetzt werden. So wird zwar gleich 

im 1. V. fata.y was in Handschriften steht und der 
Erster Band. 

Sinn fordert, vorgezogen, aber fcicta ist im Texte 
gelassen. Vielleicht wird Hr. Professor W. hierin 
künftig weniger bedenklich seyn. Im 8.<V. ist un— 
gue, Burmanns Verbesserung, in den Text gesetzt, 
sonst aber nichts geändert, und im 20. V. eiecta 
st. erecta, mit Delamalle, weil der Sinn es fordert. 
Ein Druckfehler der Burm. Ausgabe, den die Hart., 
wie gewöhnlich, fortgepflanzt hat, V. 4i. antea st. 
aurea, war von Mehrern berichtigt worden, ohne 
dass sie die frühem, und selbst die Zweybr. Aus¬ 
gabe, nachgesehen und bemerkt hätten, dass es ein 
Druckfehler sey. Dergleichen Druckfehler in ein¬ 
zelnen Ausgaben sind manchmal, wenn sie einen 
Sinn gaben, als wichtige Lesarten angesehen wor¬ 
den, wie V. 218- Im 235. V. ist die alte Lesart, 
descendit alumnos, hergestellt. Dean so sehr sich 
auch die in den meisten spätem Ausgaben befind¬ 
liche Lesart Alanos zu empfehlen scheint, so ist 
es doch nur eine Conjectur von Maserius, und 
überdies setzen die Schriftsteller die Alanen nicht 
an die Donau, sondern an den mäotischen See und 
Don. Hierüber und über den Gebrauch des Worts 
alumnus von Anwohnern der Flüsse, und die Ver¬ 
wechselung dieses Worts mit Alanus in einer Stelle 
Claudians sind noch schätzbare Bemerkungen mitge- 
theilt. Auch im 281. V. ist accelerate viam im Texte 
beybehalten, obgleich Hr. W. die Lesart der mei¬ 
sten Handschr. jugam mit Recht vorzieht; denn 

die Wiederholung fugam — faglt ist vielleicht 
vom Dichter absichtlich gebraucht. Bisweilen ver¬ 

breitet sich der Herausg. auch über die verschie¬ 
dene Schreibart der Worte, wie S. 5o f. über vor- 
tex und vertex, wo kein Unterschied der Bedeu¬ 
tungen angenommen wird. Mit gleicher Genauig¬ 
keit wird die Redensart limiua (nicht lumina) coe- 
lestia laxare V. 55o. erläutert. Der Hr. V f. hat 
noch einige Hülfsmittel zur Berichtigung des Tex¬ 
tes gebraucht, die von Andern nicht oder sehr nach¬ 
lässig benutzt waren, und von welchen in der Vor¬ 
rede Nachricht gegeben wird. Wir gehen fort zu 
der Diss. de versibus aliquot P. Virgilii Maronis 
et C. Valerii Flacci iniuria suspectis S. 5i ff. Der 
Hr. Verf. geht von der Bemerkung aus, dass man 
sich vornämlich in der sogenannten hohem Kritik, 
in Aufsuchung und Verwerfung angeblich un¬ 
echter Verse und Stellen, oft sehr viel erlaubt habe. 
In der That ist kein Geschäft der Kritik schwie¬ 
riger, als dieses, am schwierigsten in den prosai¬ 
schen Schriftstellern, die oft selbst etwas hinzuge- 
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fügt oder eingeschaltet haben, was man nur zu ge¬ 
neigt gewesen ist, für Zusatz eines Abschreibers 
zu halten , wovon einige Beyspiele angeführt wer¬ 
den. Jn den Dichtern verrathen sich solche Ein¬ 
schaltungen leichter, und doch muss man auch hier 
mit grosser Vorsicht zu Werke gehn. Worauf 
dabey Rücksicht zu nehmen sey , wird S. 5o. an¬ 
gegeben: Alter des Dichters, häufiges oder minder 
häufiges Lesen seiner Gedichte, Ursprung und Fort¬ 
pflanzung jeden Gedichts. Es wird vorzüglich der 
sei. Heyne getadelt, dass er nicht nur überhaupt 
bey der kritischen Behandlung der Gedichte Vir¬ 
gils, sondern auch insbesondere bey Verwerfung 
oder Vertheidigung einzelner Verse unbeständig, 
und bald zu verwegen, bald zu bescheiden gewe¬ 
sen sey. Von der letztem Art werden angeführt 
Ecl. I, 18. Aen. VI, 770. IX, 29. 121. 161. X, 
872. XII, 6i2.e6i5. Einer dieser offenbar unech¬ 
ten Verse gibt Gelegenheit, Einiges über den Ge¬ 
nitiv der Wörter in ius und inum, der sich bey 
den Schriftstellern bis auf die letzten Zeiten Au¬ 
gusts nur in i eudigte, zu sagen, und über zwey 
Stellen, die dieser Regel entgegen sind (Lucret. V, 
ioo4. Ennii ap. Serv. ad Aen. 6, 219.), zu ver¬ 
breiten , und in letzterer die richtige Lesart aus 
Donatus herzustellen. In den übrigens sehr aus¬ 
gefeilten Georgg. ist dem Vf. doch eine Stelle IV, 
27a ff. etwas zweifelhaft. Mehrere von Heyne im 
Virgil verworfene Verse haben schon Voss, Wun¬ 
dei lieh und Ruhkopf in Schutz genommen. Die 
meisten Stellen der Aeneide, wo Etymologien von 
Namen Vorkommen, dürfen nicht für unecht ge¬ 
halten werden, eben so wenig alle Wiederholun¬ 
gen von Versen, die bey den epischen Dichtern 
sehr gewöhnlich waren, oder die wenigen Verse, 
die man auch bey andern Dichtern antrifft; über 
die von Virgil aus der Ciris aufgenommenen Verse 
sagt Hr. W. hier nichts, da er dies Gedicht, das 
er dem Cornelius Gallus vindicirt, verbessert mit 
den Elegieen desselben Dichters herauszugeben ge¬ 
denkt. Bisweilen sind in solchen wiederholten Ver¬ 
sen einzelne Worte, dem jedesmaligen Zwecke oder 
Zusammenhänge gemäss, abgeändert, was für die 
Kritik wichtig ist. In den griechischen ältern Ge¬ 
dichten sind weit öfter und mit mehrerm Rechte 
solche Wiederholungen für Interpolationen zu hal¬ 
ten. S. 70 ff. handelt Herr W. von den halben 
Versen, die man oft in den Virg. Gedichten an- 
trifft (58 zählt er in der Aeneide). Es wird von 
der Eile, mit welcher Virg. dies Gedicht verfertigte, 
hergeleitet, und diese aus zwey Gründen erklärt, 
die mit seinem eignen Schreiben an August (beym 
IVfaciob.) belegt weiden. Virgil feilte nachher zwar 
die einzelnen Bücher aus, aber der frühe Tod un¬ 
terbrach diese Arbeit. Da auch Tucca und Va- 
l'ius, die auf Augusts Befehl eine Revision der Ae¬ 
neide unternahmen, die Halbverse unvollendet Hes¬ 
sen. so hatten f» eylich spätere Ergänzei einen Feyen 
Spielraum. Aber nun haben manche neuere Kri 
tiker auch einiges für Ergänzungen gehalten, was 

nicht dazu zu rechnen ist. Mehrere Beyspiele die¬ 
ser Art werden angeführt und dergleichen ange- 
gefochtene Hemistichien durch Bemerkung des Zu¬ 
sammenhangs oder richtigere Jnterpunction gerettet 
(wie Aen. XJ, 171 11.). Im 4. B. V. 244. wird 
Hrn. Di. Ammons Emendation: et lumina nocte 
resignat (d. i. tecludit, resolvit in miseram avnvtav, 
nach Homer. Od. 24, 4.) angenommen, wenn an¬ 
ders der ganze Vers echt sey. Dass aber der halbe 
Vers Aen. 5, 54o., den man verschied-11 zu er¬ 
gänzen versucht hat, nicht vom V . herruh en könne, 
wird mit mehrern Gründen dargethan; hatten ihn 
Tucca und V'arius in der Handschrift gefunden, 
sie hätten ihn gewiss ausgestrichen. Dagegen wird 
der 54i., nach einem sehr richtigen Gefühl, ver- 
theidigt. Es weiden sodann , ausser einigen nur 
berührten, vornämlich folgende Stellen als echt dar¬ 
gestellt, zum Theii berichtigt und erklärt: Aen. lVr, 
256—58. (wo mit den ältesten Handschriften und 
ßrunk gelesen wird: — volabat Littus arenosum 
ad JLibyae etc. Das homoroteleuton, das dem sei. 
H. so anslössig war, wird duich ähnliche Stellen 
gerechtfertigt) 285 f. (wo Utque gelesen und nach 
versat ein Colon gesetzt wild) 526. (den schon 
Brunk vertheidigte; die ganze Stelle aber .w ird liier 
richtiger iuterpungirt und erklärt) V, 182. VII, 
587. (w'obey durch Beyspiele gezeigt ist, dass die 
besten Dichter dieselben Worte, aber mit einem 
Zusatz, der den Nachdruck oder die Annehmlich¬ 
keit erhöht, wiederholen, und in einer langem An¬ 
merkung S. 95 ff. auch ßentley, Markland und an¬ 
dere Kritiker getadelt werden, dass sie mehrere 
solche Stellen geändert haben , jedoch auch zugestan¬ 
den wird , dass allerdings fehlerhafte Wiederho¬ 
lungen Vorkommen, — man findet hier sehr wich¬ 
tige ßeyträge zu der ganzen kritischen und exe¬ 
getischen Untersuchung über eclile und unechte 
Wiederholungen) IX. 86 f. (eine Stelle, die nach 
Voss iuterpungirt und erklärt wird) VIII, 2 ö f. 
(deren Zusammenhang mit den übrigen scharfsin¬ 
nig dargethan wird, aber an dem folg. V., wo dem 
Hercules Salier zugeschrieben werden, nimmt Hr. 
W. desto mehr und mit Recht Anstoss, und glaubt, 
es sev ein aller Schreibfehler, und müsse heissen: 
Tune ulii ad cantus etc., es würde also dies ein 
doctus error seyn, dergleichen wohl manche in den 
Weiken der Allen voi kommen), X, 4 5. — S. 
io5 ff. fährt der Vf. fort, noch einiges anzufuh- 
ren, worauf der Kritiker hey U iterscheidung ech¬ 
ter und unechter Verse zu sehen hat. Es wird vor- 
närnlieh bemerkt, dass bisweilen die Dichter selbst 
bey Verfertigung der Gedichte noch andere Verse 
aufgezeichnet oder an den Rand geschrieben zu ha¬ 
ben scheinen, um sie dereinst zu verbessern und 
in den Text zu nehmen; konnte nun der Dichter 
nicht seihst die letzte Hand au sein Gedicht leg n, 
und wurde es nach seinem Tode bekannt gemacht, 
so konnten solche Verse leicht in den l ext auf- 
getiomme» und ihnen auf irgend eine Art ange- 
passl werden; die Bemerkung ist schon von Au- 
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dern vorgetragen worden. Um solche daToygcKpiug 
zu entdecken, wird freyiich grosse Umsich; erfor¬ 
dert. Mit gleicher Vorsicht müssen auch solche 
Gedichte behandelt werden, deren VerfF. selbst ge¬ 
stehen , dass sie dieselben schnell verlertigt und 
nicht ausgefeilt haben. Dahin gehören die Silven 
desStatius, in welchen Markland, ohne darauf Rück¬ 
sicht zu nehmen, vieles geändert hat. Endlich bey 
Gedichten, die von ihren Verfassern zweymal sind 
herausgegeben worden, haben die Abschreiber beyde 
Recensionen zu vereinigen gesucht und eine aus 
der andern interpolirt. Doch können aus dieser 
Vermischung beyder Recensionen nur Wiederho¬ 
lungen, Zusätze und Ergänzungen, nicht aber Lü¬ 
cken und Weglassungen ganzer Stellen entstanden 
seyn. Der Vertheidigung mehrerer für unecht ge¬ 
haltener Verse im Val. Fl. (S. 108 ff.) sind einige 
Bemerkungen über die verschiedenen und unglaub¬ 
lichen Fehler, welche die Abschreiber überhaupt 
begangen haben, vorausgeschickt, vornämlicli die 
Auslassungen, die höchst selten aus Handschriften, 
nie, muthmaasslich mit Sicherheit, ergänzt werden 
können. Jn den Dichtein sind solche Lücken und 
Versetzungen entstanden , wenn Abschreiber von 
einem Vers aut einen andern, des ähnlichen An¬ 
fangs oder Schlusses wegen , sich verirrten. Noch 
häufiger sind Versetzungen von Versen durch die 
gewöhnliche Nachlässigkeit der Abschreiber entstan¬ 
den (die, wenn sie sich in allen Handschriften, die 
man kennt, befinden, auf die notliwendige Vermu- 
thung führen, dass der Fehler sehr alt, und alle 
vorhandene Abschriften aus einer einzigen Quelle 
geflossen seyen) — bisweilen hat man auch ohne 
Grund Versetzungen angenommen, was von Val. » 
Fl. VIfl, 225 ff. schon gegen Delamalle dargethan 
worden war, und hier aufs Neue erinnert wird — 
oft haben auch Abschreiber aus Ueberdruss oder 
unglücklichem Zufall (auch wohl, um bald fertig 
zu werden, und, wenn sie für Geld abschrieben, 
den Lolin zu erhalten) mehrere Verse, vornämlich 
am Schlüsse der Gedichte weggelassen. Aul diese 
A t. glaubt Herr W.., sey der letzte Theil von 
Övids 21. Brief verloren gegangen. Bisweilen ha¬ 
be«! auch die Abschreiber eine Lücke selbst zu er¬ 
gänzen, sieb bet ausgenommen. Oft. fehlen auch 
g-mze Stellen in vielen Handschriften, und werden 
nur in wenigen und noch dazu neuern Codd. ge¬ 
funden, ohne dass man an ihrer Echtheit zweifeln 
könnte, wovon mehrere auffallende Beyspiele an- 
gt zeigt sind. Bisweilen fehlen solche Stucke in eini¬ 
gen Handschriften ganz, und stehen in andern an 
ganz Unrechtem Orte, was daher entstanden zu 
seyn scheint, dass die Abschreiber beym Utnwen- 
den ein oder mehrere Blätter der Urschrift über¬ 
schlugen, und, um den Zusammenhang unbeküm- 
nu- t. im Schreiben fortfuhren; bemerkten sie spa¬ 
ter den Irthum, so gaben sie das weggelassene Stück 
an geder andern Stelle. Daher werden einige Ver¬ 
setzungen mehrerer Verse in Handschr. und Aus¬ 
gaben des Val. II. begreiflich gemacht, besonders 

im 8ten Buche, das gerade am schlimmsten von 
den Abschreibern behandelt zu seyn scheint. So 
konnte also bisweilen eine einzige Handschrift zur 
Ergänzung der Lucken dienen, die man in allen 
andern findet, und. ist sie übrigens alt und gut, so 
darf man auf ihr Ansehn solche Stellen als echt 
annehmen. Zum Beweis wird Val. Fl. 4, 196 f. 
angeführt, wo die Aldin. Ausgabe zwar eine Les¬ 
art hat, die den Sinn herstellt, aber, wie alle ver¬ 
schiedene Lesarten in dieser Ausgabe,, nicht aus 
einer Handschrift , sondern von einem Corrector 
herrührt. Eine einzige Handschrift hat da den 
fehlenden Vers gegeben. Ein ähnliches Beyspiel 
ist in Lucan. 10, 997. Drey Merkmale der Echt¬ 
heit solcher Verse werden angegeben: 1. dass wirk¬ 
lich eine Lucke sey, 2. dass die Ergänzung den 
Sinn herstelle. 3. dass sie der.Manier des Dichters 
oder Schriftstellers angemessen sey. Davon wird 
nun noch (S. 118 ff.) insbesondere die Anwendung 
gemacht auf Stellen in des Valerius Gedichte, die 
nur in einer oder wenigen Handschriften gefunden 
worden sind, und zwar folgende: Argon, I, ist der 
800. Vers, den, auf Carrion’s Angabe, die neuern 
Editoren aufgenornmeu haben, verworfen, dagegen 
die zwey Verse, die ßapt. Pius in einer Handschr. 
fand, als echt dargestellt; II, nach 44i. drey Verse; 
V, 5y4. u. 585—8.7. VII, 187 ff. 344. VIII, wo 
Pius nach i5o. sechszehn Verse in einigen Codd. 
gefunden hat, die er selbst für unecht halt, in de- 
uen aber der mit seinem Dichter sehr vertraut ge¬ 
wordene Hr. Prof. W. die gewichtvolle Kürze des 
Valerius wieder findet, daher er sie, nach Erwä¬ 
gung aller Umstände, durchaus für echt hält. —• 
So gibt diese Abhandlung viele ßeyträge zu meh¬ 
rerer Begründung der höhern und niedern Kri¬ 
tik, die auf gereiften Erfahrungen und überdach¬ 
ten Urtheilen beruhen. Ausser dem (nicht ganz 
vollständigen) Register der behandelten Stellen, hätte 
noch ein kleines Sach - und Wortregister beyge- 
fugt werden sollen. 

C. Sallustius Crispus, oder historisch - kritische Un¬ 
tersuchung der Nachrichten von seinem Leben, 
der Urtheile über seine Schriften, und der Er¬ 
klärung derselben. Nebst einem Beytrag zur 
Kritik des Cicero und Seneca. Herausgegeben 
von M. Otto Moritz Müller. Züllichau u. Leip¬ 
zig, Darnmann’sche ßuehh. 1817. 128 S. in 8. 

D er Hr. Verf., ehemals ihiser Mitbürger, seit 
einigen Jahren Lehrer dei alten Literatur an dem 
königl. pieuss. Waisenhause und Gymnasium zu 
Zullichau, hat in dieser Schrift einen neuen, rühm¬ 
lichen Beweis seines kritischen Scharfsinns und For¬ 
sch ungsgeistes gegeben. Bekanntlich sind dem Cha¬ 
rakter und Leben des Sallusts starke Vorwurfe ge¬ 
macht worden. Einige Gelehrte haben nun ge¬ 
glaubt, man könne sie auf sich, beruhen lassen uud 
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brauche sich nur an die Schriften des S. zu hal¬ 
ten, aber Hr. M. erinnert mit Recht, ihr Werth 
verliere doch, wenn mau immer denken müsse, er 
sey den Grundsätzen , die er vortrage, selbst un¬ 
treu gewesen. Nach Corte versuchten zwar Wie¬ 
land und Roos, den Sallust wenigstens gegen die 
Anklage wegen wollüstiger Ausschweilungen zu 
rechtfertigen. Aber es bleiben noch andere Ankla¬ 
gen übrig , und selbst, jene Rechtfertigungen ge¬ 
nügen nicht. Hr. M. hat also erstlich die Zeug¬ 
nisse, welche keinen Glauben verdienen (des Pom- 
peius Lenaeus, Verfassers einer Satyre auf Sallust, 
des Verfassers der Declamatt. in Ciceronem et Sal- 
lustium, des Lactantius und Makrobius), abgeson¬ 
dert, dann die echten Quellen der Lebensgeschichte 
des Sali, angegeben und aus ihnen folgende Resul¬ 
tate aufgestellt: C. Sallustius Crispus (dies ist die 
richtige Stellung seiner Namen) stammte aus einer an¬ 
gesehenen Familie ab, sein Geburtsjahr (667. U. C.) 
und Ort (Amiternum) ist zweifelhaft; was von der 
Anwendung seiner Jugend von Andern angeführt 
wird, beruht auf der Frage, ob der Brief ad Cae- 
sarem von ihm herrührt; dass Ateius Philologus 
sein Lehrer gewesen sey, folgt aus der Stelle des 
Suetons nicht; die Anekdote die Gell. N. A. 17, 18. 
angeblich aus Varro von einer jugendlichen Aus¬ 
schweifung und Beschimpfung Sallusts erzählt, wird 
bestritten, da Gellius sie wahrscheinlich aus dem 
Gedächtnisse niederschrieb und vielleicht die Quelle 
unrichtig nannte, indem es der altere M. Teren- 
tius Varro nicht seyn könne, aus welchem diese, 
sonst nirgends vorkommende, Nachricht genommen 
sey. Als Volkstribun widersetzte sich S. dem Milo 
und dessen mächtigen Freunden mit vielem Eifer. 
Seine Ausstossung aus dem Senat war nicht Folge 
seiner schlechten Sitten, sondern der Anhänger des 
Pompejus und insbesondere des Appius (denn dass 
die Anhänger des Milo und Cicero daran Theil ge¬ 
habt hätten, wird bezweifelt. Er erhielt nachher 
Commando’s bey der Cäsar. Partey. Dass er als 
Statthalter in Numidien Raub und Plünderung ver¬ 
übt habe, gründet sich auf eine Stelle Dio Cass. 
45, 9., und Hr. M. hält die Nachricht nicht für 
ganz erdichtet, entschuldigt aber den S., dass er 
den Befehlen Cäsars habe gehorchen, Und die Geld¬ 
summen, die dieser forderte, mit Gewalt herbey- 
schaffen müssen. Nach Cäsars Ermordung zog er 
sich von den Geschäften zurück und arbeitete an 
seinen Geschichtswerken. Auch die seinen Schrif¬ 
ten gemachten Vorwürfe, das Haschen nach ver¬ 
alteten Ausdrücken und Redensarten, das Bilden 
neuer und Nachbilden griechischer Worte, die 
dunkle Kürze, werden beleuchtet, und endlich noch 
das beurtheilt, was in neuern Zeiten sowohl für 
die Berichtigung des Textes, als die Erklärung sei¬ 
ner Schriften geschehen ist, und, wie viel dem künf¬ 
tigen Bearbeiter des S. zu thun übrig sey, durch 
ein Beyspiel in dem B. lug. c. 101. dargethan, S. 
67—97., was zugleich als Probe einer neuen Be¬ 
arbeitung von Hin. M. selbst anzusehen ist, die 

gewiss den Wunsch erregt, dass er seinen Fleiss 
ferner darauf wenden möge. Gelegentlich sind 
auch einige Stellen im Livius behandelt. Zuletzt 
wird noch ein Urtheil über Woltmanns neueste 
Ucbersetzung gefällt und belegt, das nicht zu streng 
ist. Der Anfang enthält noch, in latein. Sprache, 
S. 107 ff. kritische Anmerkungen über Cicer. de 
Orat. 1, 1—2g-? die ganz kurz vorgetragen sind, 
und S. j 17 f. Bemerkungen über vier Stellen in 
den Briefen Cicero’s an verschiedene Freunde, end¬ 
lich noch S. 119. eine Anzeige der bedeutenden 
Varianten, die Hr. M. in einer Ausgabe des Se- 
neca Lipsiae lägä. zu dessen Buche de providen- 
tia fand. 

Kurze Anzeigen. 

Der Mann von TVelt, oder Grundsätze und Re¬ 
geln des Anstandes, der Grazie, der feinen Le¬ 
bensart und der wahren Höflichkeit, von Qottfr. 
Immanuel H^enzel, Professor der Philosophie zu Linz. 

Fünfte verbesserte Auflage. Pesth 1816., bey 
Hartleben. i5i S. in 8. ohne die Inhaltsauzeige. 
Mit einem Titelkupfer. 

Da diese Anweisung sehr viel umfasst — denn 
auch Sprachregeln und Sprachtonregeln werden ge¬ 
geben, und über Zimmereinrichtung gesprochen — 
so ist sie freylich nur kurz , doch lässt sie nicht 
leicht etwas unberührt, was in den grossen Kreis, 
den sie umfassen soll, gehört, und, dass man sie 
nützlich befunden hat, beweisen die wiederholten 
Auflagen. Der Vf. hat ausser den Lehren seiner 
Vorgänger die eignen Beobachtungen benutzt. 

Der Mann in gesellschaftlichen Irerhältnissen. Eine 
Anleitung zur Weltklugheit, Umgangskunst und 
prakt. Lebensweisheit überhaupt. Nach Knigge, 
Pockels, Heidenreich, Montaigne u. a. m. Von 
Ernst Heinr. Kosengarte. Pesth 1816., b. Hart¬ 
leben. 212 S. in 8. 

Dies Werk ist in seinem Umfange beschränk¬ 
ter, in der Behandlung ausführlicher, als das vo¬ 
rige. Ausser den auf dem Titel genannten Schrift¬ 
stellern sind auch noch Andere benutzt worden, 
deren Schriften in der Vorrede angezeigt sind. Das 
Ganze besteht aus zwey Büchern, das erste handelt 
von der Geselligkeit überhaupt, das zweyte von der 
Umgangskunst, und zwar in fünf Abschnitten, vom 
Umgänge überhaupt, vom Umgänge mit sich selbst, 
mit Andern, mit ganzen Ständen, mit einzelnen 
Charakteren und Gemüthern (mit einzelnen Perso¬ 
nen von verschiedenem Charakter). Die aufgestell¬ 
ten Grundsätze aber sind nicht immer streng mo¬ 
ralisch. Denn es wird der gesellschaftlichen Falsch¬ 

heit das Wort geredet. 
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Vermischte Schriften. 

Dorptische Beiträge für Freunde der Philosophie, 

Literatur und .Kunst. Herausgegeben von Karl 

Morgenstern. Jalirg. 1816. Erste Hälfte. Dor¬ 

pat, auf Kosten des Herausgebers gedruckt bey 

Schunmann, Leipzig in Com miss. bey Kummer 

1817. 266 S. 8. 

limine ausführliche Recension eines neuen philos. 
Werkes und Systems eröffnet diess Stack. Der 
Herausgeber war nemlich anfangs entschlossen (was 
er nachher aufgegeben hat), auch Recensionen, zu¬ 
mal von Büchern in Russland lebender deutscher 
Gelehrten aufzunehmen, und so wurde dieser er¬ 
ste Aufsatz schon vor ein paar Jahren geschrieben. 
Weder dieser Aufsatz, noch das Buch selbst, wel¬ 
ches er angeht, steht in der geringsten Verbindung 
mit dem nachherigen Schicksal des Verfs. des Buchs, 
würde aber doch, oh er gleich nur eine wissen¬ 
schaftliche Beurtheilung enthält, (nach S. 264) nicht 
gedruckt worden seyn, hatte man dieses Schicksal 
damals, als er gedruckt wurde, voraus sehen kön¬ 
nen. Er hat die Aufschrift: Ueber ein neues Kryp- 
to - Identitätssystem in der Form einer durch die 
Logik versuchten Begründung der Philosophie, vom 
Hrn. Coli. Rath Dr. Gotll. Benj. Jäsche, Prof, der 
Phil, zu Dorpat, S. 1 — 25. Es ist das zu Char¬ 
kow 1812 üi der Universitäts-Druckerey erschie¬ 
nene Werk: Institutiones Philosophiae univer- 
sae in usurn auditorum suorutn conscripsit Jo. Schad, 
Philos. theor. et pract. in Caes. literarum, quae 
Charkoviae conslituta est, Univ. Prof. P. O. ac 
Collegg. Consil. Tomus primus, Logicam puram et 
applieatam complectens; worüber gegenwärtiger 
Abschnitt sich verbreitet. Es wird zuvörderst au 
Bardili’s (von S. nicht erwähntes) ähnliches Unter¬ 
nehmen, die Philosophie durch die Logik zu be¬ 
gründen, erinnert, des Hrn. S. Begriff der J^ogik 
und Unterscheidung der Logik und Metaphysik, 
die Art seines Versuchs einer Vereinigung der 
Physik und der Metaphysik durch logische Verei- 
nigung der beyden Welten, der Sinnen - oder Er¬ 
scheinungswelt und der intelligiblen Welt, des Seyns 
an sich, die Hauptmomente- seines Ideenganges 
mit seinen Worten, die Grundzüge seines Systems 
und die Uebereinstitnmung desselben mit der ab- 

Erster Band. 

soluten Identitätslehre durch Vergleichung der bey¬ 
den Hauptpunkte in der absoluten identitäts - Phi¬ 
losophie Schelliugs und Schade’s, der Idee des Ab¬ 
soluten und der Ableitung des Endlichen aus dem 
Absoluten, dargelegt, wohl mit Recht bemerkt, 
d ss es rathsamer gewesen wäre, die russische Ju¬ 
gend erst mit der empirischen Seelenlehre, philos. 
Anthropologie und empirischen Logik bekannt zu 
machen und in dieser Rücksicht Hrn. Staatsr. Ja- 
kob’s Lehrbücher empfohlen. S. 26 — 52. Ueber 
das zweckmässige Verfahren bey Vergleichung der 
hebr. Sagengeschichte mit den Mythen anderer Völ¬ 
ker, Rede gehalten am i5. Sept. 1808 vom Herrn 
Coli. - Rath D. Herrin. Loop. Bohlendorff, Prof, 
der Theol. zu Dorpat. Auf Verlangen des Verfs. 
wird S. 264 erinnert, dass es ihm in seinem Vor¬ 
trage mehr um eine concentrirte und fassliche Zu¬ 
sammenstellung der den Geleinten de.s Fachs hin¬ 
länglich bekannten Materie, für ein gemischtes Pn- 
blium, als um vollkommne Erörterung und gründ¬ 
liche Ausführung derselben, zu thun gewesen sey. 
Der Hr. Vei f. geht, von der Behauptung aus, das? 
die Kriterien des Mythischen, die in neuern Zei¬ 
ten aufgestellt worden sind, auf die schriftlichen 
Monumente der Hebräer, ungefähr bis bald nach 
den Zeiten des Propheten Elisa, vollkommen pas¬ 
sen, erinnert, dass die grosse Aehnlichkeit zwi¬ 
schen der semitischen Sagengeschichte und den äl- 
teru Mythen und Philosophemen anderer Völker 
die frühem Kirchenvater und die Gelehrten des 
17. Jahrh. auf die Idee gebracht habe, alle mor- 
genl. und griech. Mythologie von den Hebräern 
und ihren heiligen Urkunden abzuleiten, und zu¬ 
vörderst eine gemeinschaftliche asiatische Grund¬ 
lage der ältesten Geschichte im 1. B. Mos. ange¬ 
nommen. Es sind sodann die Fragen, die bey ei¬ 
ner Vergleichung hebr. Mythen (wie sie der Verf. 
an nimmt) mit denen andrer morgenl. V ölker in Un¬ 
tersuchung kommen, und die zu beobachtenden 
Vorsichtsmaasregeln, angegeben. S. 53 — 78. Bruch¬ 
stücke aus einer \\ Dec. i8i4 öffentlich gehalte¬ 
nen Rede, vom Herausgeber, worin eine kurze 
Uebersicht einiger der merkwürdigsten, zur Haupt- 
begebenheit des verflossenen Jahres (Dec. 1810 bis 
i4.) gehörigen Thafsachen (mit Anzeige dessen was 
in der Rede selbst weiter ausgeführt war, und hier 
weggelassen ist), gegeben und einige ausgezeichne¬ 
te Züge des unvergleichlichen Charakters Alexan¬ 
ders ausgehoben, S. 79—86. (Französisches) Schrei- 
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ben des Hin. v. Chamisso (der sich bey der vom 
Grafen Romauzow veranstalteten Reise uni die 
Welt befindet) an Se. Erlaucht den Hrn. Reichs¬ 
canzier Grafen Rurnianzow, aus Brasilien im Dec. 
i8i5 (ein kurzer Belicht von der Reise bis nach 
Brasilien). S. 87 — 124. Briefe von Kant, von 
Garve, Hamann, Kästner, Lavater, Lichteribeig, 
]\Joses Mendelssohn, Seile, Salzer, JVielarul und 
TVyttenbach. Ausgewählt und aus der Handsclirilt 
der Verff. mitgetheilt vom Herausgeber. (Sie sind 
zum Theii sehr interessant. So gibt Hamann seine 
eignen Ansichten der Mosaischen Archäologie, Käst¬ 
ner eine Nachricht von seinen philosophischen Stu¬ 
dien, Mendelssohn, Seile, Sulzer, einige Wider¬ 
sprüche gegen Kants System , Wyttenbachs Briet 
zeichnet sich durch die Latinität aus.) S. 120 — 
172. Auszüge aus Briefen von Carl (Gotthard) 
Grass, (geb. 8, Gct. 1767 zu Serben in Liefland, 
anfangs Theolog, der auch mehrmals predigte, nach¬ 
her als Landschaftsmaler, Dichter und Schriftstel¬ 
ler berühmt, gest. zu Rom 5. Aug. i8i4.) an ei¬ 
nen seiner ältesten Freunde in Liefland, aus Hand¬ 
schriften des Verfs. mitgetheilt vom Herausgeber 
nebst Vorerinnerung des Letztem über das Leben, 
die Schriften und die in Liefland vorhandenen Ge¬ 
mälde von Grass. S. 170 — 177. Gedichte (Epi¬ 
stel an eine blinde Matrone, von Grass, und drey 
Epigramme vom Herausgeber.) S. 180 — 190. Bruch¬ 
stücke einer den üec. 1810 zu Dorpat öffentlich 
gehaltenen Vorlesung über den Geist und Zusam¬ 
menhang einiger philosophischen Romane, vom 
Herausgeber (der dazu veranlasst wurde durch die 
schriftliche Aufforderung des Hrn. Reet. Jördens, 
ihm für sein Lexicon deutscher Dichter und Pro¬ 
saisten eine Charakteristik der Schriften des Man 
nes zu liefern, von welchem hier die Rede ist;) 
er schrieb zwey Aulsätze, den, wovon das hier 
mitgetheilte Fragment den Schluss macht, das schon 
in der Rigaer Zeit, für Literatur und Kunst July 
1811 gedruckt war, hier aber verbessert abgi d uckt 
ist. und einen zweyten über die dramatischen 
Werke desselben Dichters. Dass es übrigens der 
Gen. Klinger ist, der hier aufgesteJlt wird als „der 
Mann, welcher im Fache der Rumänen - Litera¬ 
tur auf seinem Standpunkte moralischer Höhe und 
männlicher Charakterstärke in der That einzig da- 
steht“ wird man, oh er gieich nicht genannt ist, 
leicht entdecken. Genannt ist er einmal in dem 
zweyten ebenfalls S. 196 — 205 abgedruckten Frag¬ 
ment: Bruchstücke einer öffentlich gehaltenen v ur~ 
lesung Dec. 1811 zu Dorpat) über die drama¬ 
tischen Werke eines deutschen Dichters (wo es 
von ihm heisst: ..Dennoch blieb hohe.- Pathos in 
solchen gefühlvollen, ja leidenschaftlichen Cha¬ 
rakteren, welche mit dem Gefühl und der Leiden¬ 
schaft selten moralische Krall vereinen, die ei¬ 
gentliche Sphäre seines Dichtergeistes, sein wahres 
Element. Uebeiall, zumal in den spätem Wer¬ 
ken, tritt der Mann, der Manu voll deutschen 
Ernstes und deutscher Tiefe, bestrebt echte Deutsch- 

heil darzustellen und festzuhalten, aus dem Hin¬ 
tergründe hervor: in den Schauspielen wie in den 
philosophischen Romanen; in beyden wie in den 
Gedanken und Betrachtungen.) S. 206 — 228. The¬ 
mata und gelegentliche Bemerkungen, vom Her¬ 
ausgeber, fortgesetzt von No. 101 — i3i. Es sind 
theils interessante Bemerkungen über einzelne Wer¬ 
ke, theils allgemeinere Andeutungen literarischen, 
ästhetischen philologischen Inhalts, die benutzt za 
werden verdienen. S. 229 — 55. Otto von Rieh- 
ter’s (des Reisende« im Morgenlande) Tod (.zu 
Smyrna 25. Aug. 1816. — Der Bericht des dasigen 
russischen Generalconsuls Roubaud de Ponteves an 
den kaiserl. Gesandten bey der Pforte, Hrn. von 
Italinsky; seine Tagebücher und Sammlungen sind 
in Sicherheit nach der Versicherung des Hrn. Hof¬ 
rath Ewers, von dem dieser Aufsatz mitgetheilt 
ist.) S. 2.56 —62 Vermischte Nachrichten lite: a— 
rischen und artistischen Inhalts vom Herausgeber 
(von des D. Fr. Parrot Reise auf dem Monte Ro¬ 
sa, Th. 'Taylors Werken und andern Neuigkeiten 
aus England, Karl von Kügelgen’s Krymischen Land¬ 
schaften und malerischen Reise durch die Kiym, 
dem Landschaftsmaler Jak. Mievill aus Basel, von 
fertigen oder zu erwartenden Werken Dörptiselier 
Gelehrten, der Gedächtnissfeyer des verewigten 
Derschawin zu Kasan u. s. f. wird Nachricht gege¬ 
ben. — Nach dieser Anzeige ist es wohl nicht nö— 
thig, etwas über die fruchtbare Reichhaltigkeit auch 

dieses B. zu sagen. 

Thermisch!e Heinere Schriften von D. Johann Ja¬ 

kob Stolz. Zweyte Hälfte. Winterthur, in der 

Sleiner’schen ßuehh. 18*6* Vif. 5oi S. in 8 

1 Thlr. 

Der Verf. erklärt es selbst fiir eine Samm¬ 
lung zerstreuter Blätter von sehr ve. schiedenei Far¬ 
be und von ungleichem Geruch, von veihälfniss- 
mässig schwächerer und stärkerer inuern Kraft; 
manches Einzelne ist an sich nichts weniger als 
wichtig und erheblich. Eieylich kann wohl die 
Frage entstehen, ob das, was etwa ein Zeitinteres¬ 
se hatte, auch in eine Sammlung aufgenommen zu 
werden verdiente. Die Aulsätze dieses B. sind: 
26. S. 1. D. Christoph Georg Ludwig Meister. D. 
und Prof, der 1 heul, und Reet, des Gymn. Past. 
Piim. zu U. L. zu Bremen, geh. am 12. Aug. 
1708, gest 26. Jan. 1811. Schluss der am 2t. fehl. 
1811 gehaltenen Vacauz- Predigt über Job. 4. 1 
zum Andenken des Verewigten, abgedr. 
theol. Nachr. 1810. S. 29. ff. (kurze Schilderung 
seines öffentl. Lebens und Wirkens). 27. S. 8. Kn- 
chengebet zu Bremen und in den damals ehemalig 
(Sic) genannten Gebiete der Stadt nach dei Gebu.t 
des (cidevaui) Königs von Rum, 5i. VI -iz ißil 

^mit einer ziemlich überflüssigen geschichtlichen 

m 
— j4. 

den 
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Einleitung, und einer Nachschrift über die übrigen 
Feyerlicbkeiten jenes Tages.) 28. S. i4. Gebet vor 
der Erwählung meines Naclifolgei s auf dem Chor der 
Kirche zu St. Martin in Bremen i5. May 1811 
(mit einer vorausgeschickten Nachricht über die 
damaligen Bemühungen und Hoffnungen der Ka¬ 

tholiken in Bi einen, die Martinikirche mit dem Kir¬ 
chengut für sich zu ei halten, die aber bey dem 
Mi mster des Cultus in Paris vereitelt wurde, und 
einer angehängten Anzeige über den Erfolg der 
neuen Wahl.) 29. S. 22. D. Johann Caspar Hä- 
feli (Schilderung desselben in einem Neujahrsblatt 
1814. ) Mehr hat Hr, St. in der Vorn zu Hafeli's 
nachgelassenen Schriften 1. Th. von ihm gesagt. 
Die Darstellung desselben, seiner Studien und sei¬ 
nes Charakters ist hier mit Anmerkungen , die für 
die Jugend sehr lehrreich sind, begleitet. 5o. S. 
401. Das neue Bremische Gesangbuch , (Theol. Ann. 
1815. Jul.) Schon 1766 war daran gedacht und eine 
Commission desshalb niedergesetzt worden, 1809 
wurde eine neue Commission angeordnet; vor dem 
Ende 1810 war das ganze aus 84o Liedern beste¬ 
hende Gesangbuch vollendet. Lehrreich ist die Kri¬ 
tik der Lieder und der Veränderungen in einigen 
derselben, welche hier mitgetlieilt wird. Ausser 
ihr sind auch manche liter. Nachrichten von den 
Vei fassein einiger Lieder merkwürdig. Im Bre¬ 
mischen Stadtgebiete ist das neue Gesangbuch noch 
nicht eingefuhrt. 5r. S. 95. Brief an meinen jüng¬ 
sten Sohn, Christian August, nach seiner Aushe¬ 
bung zinu Ehrengardisten des Kaisers Napoleon, 
1810. (Auch diese tröstende Antwort auf den Brief 
des Sohnes war in den theol. Nachrichten 1810 ab- 
gedruckt.. Dieser Sohn des Verfs. hat nachher 
kaufmännische Keisen nach Brasilien gemacht.) 52. 
S 101 I heilnehmung au dem zu Zürich 10. May 
1814 dein Hr'n. Chorherrn, Felix Müscheier zu 
Ehren gefeyerteu Jubelfeste (bescheidene Schilde¬ 
rung seiner Geistesbildung und Verdienste). 53. S. 
109. Die literarische Gesellschaft zu Bremen, im 
Pebr. 1807 gestiftet von ii Freunden der Litera¬ 
tur; ein Auf atz schon in den Zürcher Bey trägen, 
neuerlich gedruckt.) 54. S. 117. Stammbuch blätter 
(eli nfalls aus den Zurch. Beytragen wiederholt. 
Sie sind nur zu lang und gedehnt.) 55. Einige im 
J. lüio aufgezeichnete Gedanken über Kanzelberedt- 
samkeit, veranlasst durch Herrn Carl Willi. Fä- 
si, V. D. M. (damals) zu Zürich (der mit grossem 
Bey lall predigte.) 56. S. 161. Eine Anekdote aus 
meinem Leben (aus den Zürcli. ßeytr. Voraiis 
gehen Nachrichten über die damals und die spä¬ 
terhin in Bremen gewöhnlichen Leichenbestattim- 
geu; der Verf. erzalilt dann, wie er genöthigt vvor-j 
den sey. eine Parentation bey der .Lutherischen Mut¬ 
ter >eiuer Dienst magd aus dem Stegreif zu halten.!). 
S- i?5. Eine Bemerkung (aus einigen Avertüse- 
sements in den Zeitungen wird auf eine Verrnin- 
clei uug religiöser Gesinnungen ump Jahr 1802 ge- 
sei. ussenü)% S. 176. Einige Fragen, die uiiimss- 

geblich m Synuden, Preuigerconfererizen) asketi¬ 

schen Gesellschaften oder in einer theol. Monats¬ 
schrift gelegentlich verhandelt wei den könnten (aus 
den theol. Nadir. 1800 wiederholt, gegen die Dul¬ 
dung schamloser Inschriften an Wirthshäusern und 
unzüchtiger Lieder, die öffentlich verkauft wer¬ 
den). S. 181. Variation eines Sinngedichtes von 
Ludw. Grafen von Zinzendorf (höchst unbedeutend). 
S. 181. Einige Todesanzeigen (die der Verf. in die 
theol. Nachrichten eingesandt hat). S. 189. Eine 
Art von Preisangabe (zu einer Predigt über Klät- 
schereyen, nur vorgeschlagen). Mit Uebergeliung 
der Miscellen und Gedichte des Verfs. erwähnen 
wir nur noch folgende Aufsätze: S. 2o3. Ulrich 
zur Kinden von Zürich und Arnold von Winkel¬ 
ried aus Unterwalden, ein Auftritt aus dem alten 
Schwabenkriege (1499); Neujafirsblalt der Stadt¬ 
bibi. zu Zürich, vom Jahr 1816 (für seinen Kreis 
wuchtiger als für das grössere Publikum). S. 219. 
An Hrn. D. und Prof. Wachler über des firn. 
Oberhofprediger Reinhard in Dresden Reforma- 
tionspredigt von 1800 (nicht mit derjenigen Wür¬ 
de und Vermeidung aller ßitteikeit geschrieben, 
die bey theol. Controversen noch mehr als bey 
andern erfordert wird, wenn wir nicht den Geist 
des Christenthums und der Humanität verläugnen 
wollen). Wozu die unnütze Witzeley: die Pre¬ 
digt habe nicht aus Verdienst sondern aus freyer 
Gnade eine solche Wichtigkeit erhalten? S. 254. 
Ein Wink für Religiouslehrer, mit Beziehung auf 
eine Stelle der populären Vorlesungen des Herrn 
Prof. Jak. Friedr. Fries über die Sternkunde (in 
welcher der kosmologisehe Beweis oder Glaube au 
Gottes Daseyu bestlitten wird). S. ■iS’j. ff. gibt 
der Verf. ein Verzeichnis seiner Schriften, mit 
Anführung einiger Urtheile über manche und an¬ 
dere Nachrichten, und, damit nichts verloren gehe, 
sind auch 16 kürzere Anzeigen neuer 'Schritten, 
die der Verf. in einigen geleinten Blättern ge¬ 
macht und hier „heynahe aufs Gerathewohl“ aus- 
gehoben hat, abgedruckt. 

Jo. Jac. Hottingeri Opuscula oratoria. Turici, ap. 

Orell, Fussli et socios 1816. 586 S. 8. mit dem 

Brustbilde Steinbrychels. 

Bey den Abhandlungen, Reden und kleinen 
Schriften dieses Veterans unsrer Literatur ist es 
unuölhig, über die Vorzüge der Auswahl dc-r Ge¬ 
genstände, der Behandlung und des Vortrags, der 
nicht immer die gewünschte Leichtigkeit und clas- 
sisebe Gewandtheit hat, etwas zu sagen* wir dür¬ 
fen uns uu 1 aul eine Anzeige des Inhalts beschiän- 
keu. S. 1, I>- aclibiis, quibus juveuum alirjuaudo 
potentium et dv, iiioi um auitnis instillandus et ad 
erta.ri constautiae firmitatem edueeudus videatur 

sensus hum.iuitatis. Ad ill. academiae iitter. at- 
que artium . quae Patavii floret, Uonsessum dispu- 
tatio, secuudis honöribus (Accessit) dccorata. Vor- 
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treffliche Belehrungen, wie durch die vorsichtige 
Erziehung seihst, durch das Beyspiei der Eltern, 
durch den Unterricht, durch die Religion, der Hu- 
manitätssinn in Kindern der hohem Stände zu er¬ 
wecken und zu unterhalten sey, mit wohlgewähl- 
ten Exempeln und Stellen, auch italien. Schrill¬ 
st Iler, unterstützt. S. 6i. De recta eloquenliam dö- 
ceudi ralione O ratio, professionis eloqu. adeun- 
dae causa dicta a. 1774. Zuvörderst werden die 
Gienzen der Beredsamkeit genauer bestimmt, und 
daun mit der Kinze, welche die Zeit nothwendig 
machte, die fruchtbare Art, wie der Redner sie 
zu lehren gedachte, angegeben. S. 91. Oratio de 
caute oppugnandis öpiniouibus vulgi religiosis, ha- 
bita d. 19. Apr. a. 1794. Es war damals wohl nö- 
thig, gegen unvorsichtige und unvorbereitete Be¬ 
streitung religiöser Volksmeinungen zu warnen, 
der Verf. ist aber weit entfernt, Forschungen und 
Verbesserungen der Religionslehre zu verwerfen. 
Vielmehr sagt er selbst am Ende: „vet reipubli- 
cae causa vehementer est optandum, ut et ii, qui- 
bus summa religionis est tradita, cum philosophia 
excuiti, tum vario doctrinae genere sint instructi, 
neque doctorum homiuum, di vi na rum rerum sci- 
entiam ab erroribus et humanis commentis pur- 
gantium studia principum ac magistratuum praesi- 
dio aut voluntate unquara deslituantur.“ Damit 
hängt zusammen S. 121. de doctoi is academici in 
in\e»tiganda religione mutiere atque officio Oratio 
dicta d. 2U Dec. a. 177B. Es wird gelehrt, wie 
sowohl in Erforschung der Wahrheit und des gött¬ 
lichen Ursprungs der Religion, als in den Glaubens¬ 
und Sittenlehren der Lehrer zu verfahren habe. S. 
iö3. De divini numinis iti reguudo homiuum gene¬ 
re consilio. Oratio a. 17hl. Von dem Begriff des 
höchsten Wesens geht der Verf. zu dessen Sorge 
für das menschliche Geschlecht und Leitung des¬ 
selben über und erläutert das, was er über den 
Zweck der Gottheit dahey sagt, mit Stellen der 
heiligen Schrift und des berühmten schweizer. 
Theologen, ßullingers. S. 179. De praesenti religio- 
nis statu atque periculo deque praeposteris ac per- 
niciosis nonnullorum iilam propugnandi artibus, Ora¬ 
tio dicta a. 1787. So gross auch die Gefahr für 
die Religion damals zu seyn schien, so erklärte der 
Verf. doch mit christl. Zuversicht, dass er für sie 
überhaupt noch nichts fürchte, und führt für diese 
seine Hoffnung mehrere gewichtvolle Gründe an, 
tadelt aber auch die ganz verkehrten Mittel, die 
Religion zu vertheidigen. In einer zweyten 1796 
gehaltenen Rede de praeposteris etc. artibus ist S. 
207. ff. diese Materie fortgesetzt, und zugleich ge¬ 
zeigt, wie viel auf den Charakter der Religions¬ 
lehrer ankomme, um die Religion aufrecht zu er¬ 
halten. S. 207. Acroama de Jo. Jac. Steinbryche- 
lio, dessen ausgebreitete Kenntnisse und mannig¬ 
faltige Verdienste auch um den Unterricht und das 
Schulwesen dargeslellt werden. S. 285. Acroama de 
Jo. Jac. Bodmero, dessen Lebensgeschichte und 

Streitigkeiten, die deutsche Poesie und Sprache be¬ 
treffend, ausführlich erzählt werden. Es ist auch 
noch S. 517 eine lehrreiche Vergleichung zwischen 
ihm und Breitinger angestellt und von S. 320 an 
folgen die erläuternden und beweisenden Anmer¬ 
kungen. S. 341. Epistola ad Lepeum (Abbe L’E- 
pee) Pärisiensem Conventus Scholastici Turicensis 
nomine scripta (als dieser bekannte Lehrer der 
Taubst ummen auch die Lehrer des Gymnasiums zu 
Zürich zu Schiedsrichtern in seinem Streit mit Hei¬ 
nioke aufgerufen hatte. Das Uribeil ist so gestellt: 
Non videtur Heinickius rationem Tuam, quam op- 
pugnat, salis cognitam perspectamque habere, ne¬ 
que legisse aut omnino vidisse librum, cpio iliam 
exposuisti. Uebrigens konnte der V. freylich über die 
Hein. Methode gar nicht urtheilen. S. 56i. Prolo- 
gi in exarninibus publicis dicti, und zwar 1. Som- 
nium dictum in examine autumnali a. 1776. 2. 
S. 368. Palinodia dicta in exam. vernaii a. 1779» 
5- S. 576. Omina laeta dicta in exam. autumnali 
a. 1781. 4. S. 079. Gratiarum actio, dicta in exam. 
autumn. a. 1786. 5. S. 58i. Memoria Corrodi, 
dicta in exam. aut. a. 1795'. 6. S. 385. Memoria 
Steinbrychelii dicta in exam. vern. a. .1796. (beyde 
sehr kurz). 7. S. 585. Auspicia muneris postremi, 

dicta iu exam. aut. 1796. 

Drey Rectoratsredm. 1. Bcy Ankündigung dev 
letzt jährigen Soramerferien. 2. Bey Abkündi¬ 
gung derselben. 5. Ueber die Vortheile der so¬ 
genannten strengern Wissenschaften. Von Con¬ 
rad von Orell, Prediger an der Pfarrkirche und Chor¬ 

herr zu Zürich. Zürich Orell, Füssli und Comp. 
1816. XXII. 72 S. gr. 8. 

Die erste Anrede an die Schüler des Züricher 
Gymn. bey Ankündigung der Sommerferien ge¬ 
halten 10. Jul. i8i5. legt ihnen die Vortrefflichkeit 
ihrer Bildungsanstalt und die Pflicht ihre Ferien 
zweckmässig zu gebrauchen ans Herz, die zweyte 
bey Wiedereröffnung der Lehrstunden 24. Aug. 
i8i5 erinnert an den grossen Umfang der Kennt¬ 
nisse, die .sie sich zur Vorbereitung auf ihren künf¬ 
tigen Stand erwerben müssen und die Wichtigkeit 
ihrer Bestimmung. Die dritte und umfassendste 
ist nach der öffentlichen Prüfung 9. Dec. 1815 
gehalten, zeigt den Jünglingen, dass Grammatik 
der alten Sprachen und Mathematik die beyden 
Hauptstudien sind, die sie betreiben müssen, und 
thut einen Blick zugleich auf den fehlerhaften Un¬ 
terricht in den ehemaligen Philanthropinen. Auch 
die Zueignung an den verdienten Salomo Hirzel 
enthält mehrere, vornemlich die Schweiz angehen¬ 
de, belehrende Bemerkungen. Die feurige aber 
allgemein fassliche Sprache wird dieser Rede ge¬ 

wiss Eingang verschaffen. 
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Wo so mannigfaltige homiletische Vorzüge zu¬ 
sammen treffen, als diess bey dem hochgeschätz¬ 
ten Verf. dieser Predigtsammlung der Fall ist, da 
kann auch die vollkommene Erreichung des von 
ihm beabsichtigten Endzweckes, christlichen Sinn 
imd christlichen Glauben zu wecken und zu näh¬ 
ren, keinem Zw'eifel unterworfen seyn. Die vor¬ 
liegende Sammlung enthalt 19 in der neuern Zeit, 
grösstentheils über die gewöhnlichen evangelischen 
oder epistolischen Perikopen gehaltene Vorträge. 
Man erkennt in ihnen augenblicklich den längst 
geübten und vielfach erfahrenen Prediger, der im 
Fortgange der Zeit an Fruchtbarkeit und Fülle der 
Gedanken, an Leichtigkeit, Natürlichkeit, Leben¬ 
digkeit der Sprache, an Wärme des religiösen Ge¬ 
fühls sichtbar gewonnen hat. Wird man auch bey 
der Lectüre dieser geistlichen Reden (denn es sind 
Producte wahrer religiöser Beredsamkeit) nicht so 
oft durch eine gewisse Originalität der Gedanken 
oder Wendungen überrascht, und ergriffen, als 
diess etwa bey den Vorträgen eines Harms der 
Fall ist; so besitzen diese Predigten dafür eine 
grössere Correctheit der Sprache, einen wohlklin¬ 
genderen Periodenbau, eine strengere logische An¬ 
ordnung", und nicht selten auch eine erschöpfen¬ 
dere Ausführung einzelner Puncte. Die Vorträge 
eines Harms gehen freylich auch noch tiefer in 
das positive Dogmatische des Christenthums ein; 
die Vorträge des Verfs. bewegen sich mehr in dem 
Kreise allgemeiner Religionswahrheilen, welche je¬ 
doch immer zugleich aus dem Standpuncte des 
Christenthums dargestellt werden. Sehr interessant 
ist besonders der psychologisch - religiöse Charak¬ 
ter, den viele dieser Predigten haben. Wir be¬ 
gnügen uns, insbesondere auf folgende Reden auf¬ 
merksam zu machen. I. Die Liebe nimmt der 
Furcht die Pein über 1 Joh. 4, 17. Denn sie gibt 
a) Kraft zum edelmüthigen Wirken und willigen 
Dulden, b) sie erweitert den Kreis der Betrach¬ 
tungen und Gefühle, c) sie gibt dem Gewissen 
Ruhe, d) sie zeigt uns die Menschen im günstigen 

Erster Band. 

Lichte, e) sie stellt der Seele eine liebende Gott¬ 
heit vor, f) sie halt den Glauben an die Ewigkeit 
fest. V. Ueber den Umstand, dass Jesus seine Be¬ 
lehrungen so häufig an Gegenstände aus der Natur 
anknüpft, über Lucae 8, 4—i5. Anzusehen ha¬ 
ben wie diesen Umstand, wie hier gezeigt wird, als 
sicheres Kennzeichen des reinen und unbefleckten 
Herzens Jesu, als ein lautes Zeugniss von seiner 
hohen Weisheit, als einen gültigen Beweis seiner 
edlen Liebe, als einen starken Ausdruck seines 
Wunsches, dass die Menschen die Religion mit ih¬ 
rem täglichen Leben in Verbindung bringen möch¬ 
ten. Benutzen sollen wir diesen Umstand zu tie¬ 
fer Achtung gegen Jesum, als eine Regel unseres 
Verhaltens, und zu der Frage, ob wir Jesu Zweck 
auch an uns selbst zu befördern suchen. VII. Wie 
das Dunkel der Nacht das Leben im Lichte beför¬ 
dern könne, über Johannis 5, 1—15. a) Schon 
durch die stille Einkehr in unser Inneres, b) durch 
ernste Betrachtungen über das äussere Leben, c) 
durch den heiligen Kampf gegen das Böse, zu dem 
es uns aufregt, d) durch kräftige Erhebung zum 
Ewigen und Unsichtbaren, e) durch stille Unter¬ 
haltungen mit Gott selbst. IX. Der wohlthätige 
Einfluss, den Freundschaft und Glaube an Unsterb¬ 
lichkeit auf einander äussern, über Joh. 16, 24 — 
3o. A. Der Glaube an Unsterblichkeit, zeigt der 
Verfasser, wird uns durch die Freundschaft er¬ 
wünschter, zuversichtlicher, wirksamer. B. Die 
Freundschaft wird durch den Glauben an Unsterb¬ 
lichkeit edler, reicher am Genüsse, getroster. X. 
Man besitzt die edelsteFreyheit, wenn man, aus Ach¬ 
tung für die Pflicht, sich frey willig seiner Freyheit be¬ 
gibt, über 1 Cor. 9, 16— 27. Es werden 1. die haupt¬ 
sächlichsten Fälle angegeben, in denen es Pflicht 
ist, sich der Freyheit zu begeben, a) in Ansprü¬ 
chen, die uns niemand streitig machen kann, b) 
in Genüssen, die man sich erlauben darf, c) in 
Beschwerden, die uns niemand zumuthen kann, 
d) in den Rechten, die uns unser Beruf, unsere 
Lage, unser ganzes äusseres Verhältniss zugesteht. 
Es wird 2. gezeigt, dass der Mensch die edelste 
Freyheit besitze, wenn er solche Opfer zu brin¬ 
gen fähig sey, indem er a) frey von der Macht 
des Irrthums und der Vorurlheile sey, b) frey 
von der Herrschaft der Sinnlichkeit, 0) frey von 
der Gewalt der Leidenschaif, d) frey von dem 
Zwange, den der Buchstabe des Gesetzes anthut. 

Schon diese Proben sind hinreichend, den geord- 
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neten und interessanten Ideengang des Verfs. dar¬ 
zulegen. Wir neunen nur noch kürzlich die Haupt¬ 
sätze der XL Predigt: je mehr die Sterblichkeit 
mit ihren Schrecken uns bedroht, in desto hellerer 
Klarheit stellt sich das Unsterbliche uns dar; der 
XlV.: über die Art, wie das Herz aus seinen 
Verirrungen oft sich wiederfindet, der XV.: Frie¬ 
de mit der feindseligen Welt ist die schönste Ge¬ 
walt über die Welt; der XIX.: der Mensch er¬ 
scheint in der Empfänglichkeit für Trost grösser, 
als im Genüsse de» Freude. Man wird nicht leicht 
irgend einen erheblichen Punct in der Ausführung 
dieser und anderer Gegenstände, welche in dieser 
Sammlung beai beitet worden sind, vermissen; eher 
könnte man glauben, dass der Verl, hie und da 
einiges getrennt und zerstückelt habe, was füglich 
verbunden werden konnte, wie in der Vll. und 
VI11. Predigt, und im ersten Theil der V. und X. 
Die Themata sind sämmtlich leicht und natürlich 
aus dem Texte entwickelt, bis auf die XJL Pre¬ 
digt: das Schicksal kann den Glauben nicht über¬ 
wältigen (über Römer n, 53— 56). Denn, wenn 
der V erf. hier die Entwickelung seines Thema auf 
den Satz gründet (S. 2i5.) dass sich der Apostel 
Paulus in seiner Erwartung getäuscht gesehen habe, 
indem der grösste Theil der Juden in seiner Ver¬ 
blendung beharrte und dem Christenthume abge¬ 
neigt blieb; so wird hier etwas unbewiesenes vor¬ 
ausgesetzt. Hat auch der Apostel in einigen Stel¬ 
len die Erwaitung einer einstigen allgemeinen 
Bekehrung aller Juden ausgespi oclien; so hat er 
sich doch nie darüber erklärt, dass er noch wäh¬ 
rend seiner Lebenszeit diesen allgemeinen Ueber- 
tritt erwarte, konnte sich mithin auch nicht darum 
gelauscht in seiner Erwaitung sehen, w'eil er be 
merken musste, wie verblendet noch immer der 
grössere Theil der Juden war. Auch ist im gan¬ 
zen Texte von keiner getäuschten Erwartung des 
Paulus die Rede. Nicht vollkommen richtig ist 
als Thema der XVII. Predigt der Satz aufgestellt: 
mit Jesu Tode lebte der Geist eines kindlichen 
Gott Vertrauens wieder auf. Es musste vielmehr 
hejssen: durch den Tod Jesu u. s. w. Denn nicht 
alle die Folgen und Wirkungen, welche dort vom 
Verf. dargestellt werden, entstanden sogleich mit 
dem Tode Jesu: sie haben sich vielmehr gr sJten- 
theils allmälig aus seinem Tode entwickeli , nach 
der Auferstehung Jesu, und nach seiner Erhebung 
in die unsichtbare Welt. Als eine Probe der red¬ 
nerisch ausgebildeten und ansprechenden Dtetion 
des Verfs. tbeilen wir den Anfang der VII. Pre¬ 
digt mit: ,,Ehe der Schöpfer Heere lebendiger We¬ 
ssen in die junge Welr hervorgehen iiess, sprach 
„er: „es wei de Licht “ denn er sah voraus, dass 
„ohne des Lichtes milde Kraft das Leben nicht ge 
„ deihen würde, welches hervorzubringen er be- 
„sc lossen halte. So war es und so ist es noch. 
„Licht, heller Pag, sind die grossen Bedürfnisse 
„jedes Lebens, sind es, wohin alle Kialle sich uei- 
„gen, was alle Augen suchen, und worin selbst 
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„der Geist sein Element findet. Dem Lichte schl iesst 
„sich die Blume aul, das Licht begrusst der Vo el 

mit jubelndem Morgengesange; und wollet ihr be- 
,,meiken, was das Licht dem Menschen ist, so se— 
,,het, wie der kaum erwachte Säugling nach ihm 
„blickt, wie der Kranke sich seiner freuet, wie der 
„Gesunde mit fröhlichem Muth in dasselbe hervor- 
»j tritt, wie der Traurige an seinem Anblicke sich 
,, erquickt, wie wi« es uns alle um uns her zu ver¬ 

schaffen, und in den verborgensten Winkel unse- 
„res Lebens zu bringen suchen.“ 

Die ernste Zeit. Predigten in dem Jahre i8i5 und 

l8i4. gehalten vom üoct. G. A. Lj. Haustein, 

Propst in Cölln an der .'pree und Oberconsistorialrathe. 

Magdeburg b. Heinrichshofen. i8i5. (l Rtlr. 12 gr.) 

Gemüthlich zu seyn, ist fü: einen homiletischen 
Schriftstell« r in dei neuesten Zeit ein sehr zweydeu— 
tiger Ruhm geworden. Unter der Firma dei Ge- 
muthlichkeit haben sico im Gebiete der redenden 
Künste Erscheinungen blicken lassen, die das Ur- 
iheil einer verständigen Prüfung ohne Weiteres für 
kindisch oder phantastisch erklären musste. Und 
dennoch wäre es ein unersetzlicher Schade, wenn 
um des unverständigen Missbrauchs willen die Sache 
selbst als unwürdig und der Ruhm der Gemuthlich- 
keit als durchaus eitel betrachtet werden softe. Die 
wahre Gemüthlichkeit ist einer der wunschenswür- 
digsten Vorzüge an Erzeugnissen der Dichtkunst und 
der Beredsamkeit; etwas sehr Wesentliches gebricht 
denen, in welchen der Geist der Gemüthlichkeit gar 
nicht wohnt. Nur muss sie es nicht wagen, für sich 
allein die Hand nach dern Kranze der Vollendung 
auszustrecken; mit der Klarheit und der Kraft muss 
sie einen engen Bund schliessen. Nur in wem diese 
drey wohnen und eins sind, darf hoffen, sich dem 
Ziele zu nahen. Aber eben die innige gegenseitige 
Durchdringung und gänzliche Vereinigung dieser 
Drey zu vöilig gleicher Gewalt über Einen ist rin 
Ideal geistiger Organisation das man unter dem Men¬ 
schen, wie wir nun einmal sind und auch als Predi¬ 
ger bleiben, vergeblich suchte. 

Herr Dr. Hanstein gehört zu den Predigern un¬ 
serer Zeit, welche den Beruf empfangen haben, die 
Eh: e dei homiletischen Gemuthliehkeil zu retten und 
der Weit zu zeigen, welche Fruchte sie in einem 
Geiste tragen, in welchem leichte Erregung und Er- 
giessung des Gefühls zwar die vorherrschende a er 
bey weitem nicht die allein herrschende Eigenschaft 
ist. Dieser ehrenvolle Beruf des H. H. war s» hon 
lange zw^a; nicht mehr zweifelhaft; aber die vor¬ 
liegende Sammlung ist ohne Zweitel die unwider- 
sprechlichsle Beglaubigung des-elbigen. Nicht der 
Scharfblick tiefsinniger Meditation kündiget sich in 
den Themen an, die er behandelt, die von derer- 
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schlitterten Zeit hervorgebrachte Bewegung seines 
Heizens Hess sie ihn suchen und finden; nicht das 
Verlangen seinen Gegenstand durch möglichst viel¬ 
seitige und umfassende Erörterung vor dem Auge 
seiner Zuhörer im vollen Eichte erscheinen zu las¬ 
sen, sondern der Drang ihres Herzens in gleiche 
Empfindung mit dem seinigen zu versetzen, leitete 
ihn bey seinen Entwickelungen; nicht die künstle¬ 
rische Vollendung der Sprache und des Ausdru¬ 
ckes, sondern das volle Herz, das den Mund uber¬ 
gehen machet, hat ihn den Rhythmus gelehrt, hat 
ihm Bilder gegeben und Perioden auf die Lippe 
geführt. Aber er ist ein zu besonnener und gebil¬ 
deter Geist, ein zu geübter und geschmackvoller 
Stylist, als dass die Oberherrschaft des Gemuthes 
den Gedanken und die Regel mit ihren Ansprü¬ 
chen gänzlich ungehört hätte abweisen dürfen. Die 
strenge Normalkritik wird manches vermissen, man¬ 
ches tadeln; aber die natürliche Gerechtigkeit, wel¬ 
che sich an die Sache hielt, wird ihm das Lob der 
Ei baulichkeit bey seinen Vorträgen in einem ganz 
vo. zuglichen Grade zugestehen. Und wer möchte 
es nicht vorziehen, vor Paulus, 1 Cor. i5, 1. 
als vor dem kritischen Tribunal unserer Homile¬ 
tik Gnade zu finden; und ist das Lob der Erbau¬ 
lichkeit nicht im Grunde das höchste? 

Zwar sind die Begebenheiten, von denen diese 
Vorträge veranlasst und an welche sie geknüpft 
wurden, zum Theii schon in den Hintergrund ge¬ 
treten, und haben von Seiten ihrer Kralt, die Ge- 
muther zu ergreifen und zu erschüttern schon viel 
verloren. — Darum würde auch eine ins Einzel¬ 
ne gehende Beurtheilung dieser Vorträge nur bey 
einer kleinen Zahl von Lesern die gewünschte 
Theilnahme nnd Aufmerksamkeit finden; völlig 
unterlassen durfte jedoch die freylich verspätete 
Anzeige derselbigen nicht werden, damit diese 
Blätter nicht der Vorwurf träfe, keine Kenntniss 
von einer homiletischen Erscheinung genommen zu 
haben, welche in den Literaturangaben der homi¬ 
letischen Handbücher in der Folgezeit bey den Pa- 
rag aphen von der Gemüthlichkeit zuverlässig im¬ 
mer genannt weiden wird. 

Kirche und Religion. 

Die Kin he in dieser Zeit. Drittes Heft. Vor¬ 
schläge zur Bildung der Geistlichen. Von F. 
//. C Schwarz, Doct. und Prof, der Theol. zu Hei¬ 

delberg. Heidelberg b. Muhr und Winter. 1817. 
8. S. 55. (8 gr.) 

Der Verf. nennt die Geistlichen das Herz der 
Kirche, und er toideit mit R cht, dass aut ih e 
Bildung mehr als je Sorgfalt verwendet werde. 
H icrzu muss heytragen, wer es irgend vermag. 
Es ist jetzt die Zeii, alles Gute anzuiiörn und zu 

erwägen, um das vollkommnere zu Staude zu brin¬ 

gen. Auch nur gehört werden will der Verf., und 
seine Vorschläge verdienen Beachtung. Wir über¬ 
gehen, was er in der ersten Abtheilung über die 
Ursachen der Verbildung und Herabsinkung des 
geistlichen Standes sagt, wovon er die vorzüglich¬ 
ste darin findet: dass bald nur die äussere Ue- 
hung des Liturgen, bald nur die Wissenschaft das 
Hauptziel der geistlichen Bildung blieb, jenes in 
früherer, dieses in neuerer Zeit. Seine Vorschlä¬ 
ge gehen nun auf Vereinigung der Wissenschaft 
und des Christenthums im künftigen Religions¬ 
lehrer , verbunden mit tüchtiger amtlicher Vorü¬ 
bung. Wenn auch damit nicht alles erschöpft ist, 
so wird doch die Sache beym rechten Ende ergrif¬ 
fen, und es ist bey aller Verbesserung am geia- 
thensten, Eins recht ins Auge zu fassen und aus¬ 
zuheilen, als Alles ergreifen zu wollen, und nur 
oberflächlich zu heilen. Für seinen Zweck schlägt 
der Verf. vor: 1) strenge Auswahl und Prüfung 
derer, die zum Kirchenamt zugelassen werden sol¬ 
len , in Rücksicht ihres sittlichen und religiösen 
Charakters — womit schon auf Gymnasien ange¬ 
fangen, und auf Universitäten fortgefahren werde. 
2) Sorgfältige Leitung zur künftigen Bestimmung 
der Geistlichen in Rücksicht auf ihr inneres (wis¬ 
senschaftliches und religiöses), und äusseres Leben. 
5) Errichtung eines dreyfachen Seminars zum rich¬ 
tigen Uebergang von der wissenschaftlichen zur 
amtlichen Thätigkeit. Die Anstalt für homiletische, 
katechetische und Paslorallehren ist das Seminar 
im kleinern Styl. Das im mittleren Styl wurde 
Aehnlichkeit haben mit dem klösterlichen, oder 
vielmehr mit pythagoreischen Leben; es würden 
darin Vortiäge ertheilt und Uebungen angesteilt; 
täglicher Umgang der Candidaten mit ihren Leh¬ 
rern, und Unterhaltung über die wichtigsten Ge¬ 
genstände der Amtsführung wäre Hauptsache. Ue- 
ber das Seminar im grossen Styl äussert sich der 
Verf. also: „Wir denken uns noch eine Anstalt, 
welche die vollständige amtliche Uebung und zu¬ 
gleich die wissenschaftliche Ausbildung so befasst, 
dass sie beyde in sich vereinigt und zur Einheit in 
dem Candidaten hinleitet. Das wäre denn für die 
Candidaten eines ganzen Landes so, dass sie in 
ihrer besondern Thätigkeit., als Vivarien, sich üb¬ 
ten, aber einen allgemeinen X erein ausmachten 
durch eine wissenschaftlich religiöse Mittheilung. 
Sie müssten darin die Kirche selbst abbilden.‘r 
Di ese Anstalt könnte als ein Uebergang zur Syno¬ 
dal Verfassung gelten. Würden die Geistlichen, heisst 
es S. 35, eine engere Christengeraeine ausmacheu, 
gleichsam als die Aeltesten, so würde nicht nur 
in jedem Einzelnen sondern auch im Ganzen der 
Geist Christi der grossen Gemeine vorstehen, und 
das ideal der christlichen Kirche wurde sich im¬ 
mer herrlicher vollenden. Hierin liegt die Fe.stig- 
keit und das Wachst hum unsrer Kirche, ode> ni-’- 
ge, ds. ** — Die Sache erscheint ohne Wide rede 
zweckmäss.g; schon in de- fluchtig veizeichne«en 

Idee, weiche eine nähere Ausarbeitung verdient. 
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Man frage nicht nach den Kosten. Es ist endlich 
Zeit, dass etwas Rechtes für die Kirche, diess 
Herzblut des Staats getlian werde, und gerade hier 
muss man anfangen, um tüchtige Geistliche aufzu¬ 
erziehen, die auch am besten das kirchliche We¬ 
sen in Achtung und Wirksamkeit bringen können, 
dass es Jedermann erkenne, wie ohne das regere 
und edlere Kirchenleben auch das ganze Staatsle¬ 
ben erkranke und in Fäulniss gerathe. 

Der Anhang gibt willkommene Nachrichten 
über das ehemalige Collegium Sapientiae in Hei¬ 
delberg, das mit so vielem anderen Guten ein 
Raub der bösen Zeit geworden ist, und für eine 
bessere Zeit in verjüngter Gestalt aufzuieben verdient. 

Kurze Anzeigen. 

Die Lehre des Christenthums zum Gebrauche für 
die gebildete Jugend. Von Dr. Joh. Christoph 
Spiess, Pfarrer der deutsch - reforrairten Gemeine zu 

Frankfurt am Mayn., Frankf. a. M., Guilhaumann, 
1817. 516 S. 8. 20 gr. 

Es ist diess Lehrbuch vornemlich den Confir- 
manden der deutsch - reformirten Gemeine zu 
Frankfurt a. M. gewidmet. Es umfasst ausser ei¬ 
ner Einleitung, über die Welt, in sieben Haupt¬ 
stücken (von Gott, vom rechten Verhalten des 
Menschen nach Gottes Willen, von dem sündhaf¬ 
ten und elenden Zustande des menschlichen Ge¬ 
schlechts, von der Erlösung des menschlichen Ge¬ 
schlechts durch den Sohn Gottes, Christus Jesus, 
von der Theilnahme des Sünders an der Erlösung 
durch Besserung, von der christlichen Kirche und 
Kirchengemeinschaft, von dem ewigen Leben) de¬ 
ren jedes in mehrere Abschnitte geiheilt ist, die 
gesammte Glaubens - und Sittenlehre so, dass diese 
Lehre in Paragraphen meist mit den Worten der 
heil. Schrift kurz und fasslich, praktisch, mit dar¬ 
aus gezogenen Resultaten und Bemerkungen, vor¬ 
getragen und die Haupstellen der heil. Schrift dabey 
angeführt werden. Dem Lehrer bleibt nun frey- 
lich noch manches Izu erklären. 

Anweisung zum Gehrauch der Bibel in P'olksschu- 
leny für gebildetere Schullehrer bestimmt. Zwey- 
ter Theil, Grundsätze der Erklärung. Zweyte 
Auflage. Neustadt an der Orla, bey Wagner 
1817 gedruckt und verlegt. VIII. 555 S. 1 Rthlr. 
Dritter Band. Bibel - Unterredungen. Ebenda¬ 
selbst 1817. VIII. 668 S. x Rthlr. 12 gr. 

Nicht bloss Schullehrer an niedern Schulen, 
auch andere und Prediger werden diese Anweisung, 
die ausführlich und praktisch ist, mit grossem Nu¬ 
tzen brauchen. Für den ganz ungebildeten und 
unvorbereiteten Schulmann ist die Anleitung zur 
Bibelerklärung nicht. Der zweyte Band, der sie 
enthalt, ei'schien schon i8i4 zum erstenmal, und 
enthält (in 21 Capp.) nach Bestimmung des Begriffs 

März. 

I und des Werths der Erklärung und Darlegung der 
Pflichten und Hulfsmittel des Erklärens, die nö- 
thigen Belehi ungen über Erklärung aus dem Zusam¬ 

menhänge und aus dem Sprachgebrauche, über un- 
eigentliche Ausdrücke, ihre Entstehung, Einthei- 
lung und Erklärung, vornemlich über dichterische 
Bilder, über Vorbilder (die, weil sie noch in 
manchen Schulen mit zum Unterricht gerechnet 
werden, hier berührt, aber bestritten worden sind), 
über soiclie Ausdrücke, die ohne uneigentlich zu 
seyn, doch einer Erklärung bedürfen, über die 
Genealogie der Bedeutungen, den Dichtergeist bey 
den heiligen Schriftstellern, die Weissagungen vom 
Messias uncF seinem Reiche (deren Ursprung er¬ 
lauf eit wird), das Reich Gottes und den prakti¬ 
schen Geist, der bey der Bibelerklärung in Volks¬ 
schulen herrschen muss. Diese Belehrung ist nicht 
nur sehr fasslich vorgetragen, sondern auch durch 
gegebene und erläuterte Beyspiele sehr anschaulich 
gemacht. Um diesen Band nicht zu stark zu ma- 
inachen, liess der Verf. das kleine, die schwer¬ 
sten Ausdrücke erklärende Wörterbuch, das er an¬ 
fangs beyfügen wollte, weg. Der dritte Band, der 
durch die Versetzung des Verfassers (Hrn. Consist. 
Rath D. Dinter) an einen andern Ort und einen 
grossem Wirkungskreis (zu Königsberg) verspätet 
wurde, enthält i5 Unterredungen über biblische 
Geschichten und Stellen , und zwar einzelne dar¬ 
unter von mehrfacher Art, mit Rücksicht auf die 
Classen und die Orte. So ist unter der 1. Nr. die Ge¬ 
schichte Ca ins und Abels dargestellt, wie sie der O- 
berclasse und wie sie der Miltelclasse erzählt werden 
kann ; die Schöpfungsgeschichte unter der 2. vorge- 
tragen, wie sie in gehobenen Schulen und an Orten, 
wo der Lehrer ohne ängstliche Berücksichtigung sich 
unbefangener äussern darf, dargestellt werden kann, 
und wie sie in Schulen, wo die Schwäche der Schü¬ 
ler, den Lehrer auf das Nothwendigste beschränkt 
oder die Umstände besondere Rücksicht fordern , zu 
erzählen ist; unter der 5. die Erzählung vom Prophe¬ 
ten Jonas behandelt, für Verhältnisse, wo weniger 
ängstliche Rücksichten zu nehmen sind und für Schu¬ 
len und Verhältnisse, wo mehr Schonung erfordert 
wird. I11 andern Unterredungen sind Beyspiele von 
katechetischer Erklärung schwerer Stellen, von Ent¬ 
wickelung dogmatischer Begriffe, moralischer Leh¬ 
ren, und der Genealogie der Bedeutungen, von Be¬ 
handlung der bibl. Geschichte gegeben; einige Un¬ 
terredungen verbreiten sich über die Gleichnissreden 
Jesu; andere sollen theils das Gefühl für das Schöne, 
theils religiöse Gefühle erwecken u. s. f. Und alle 
diese Bibelleclionen sind weder für schwache Lehrer 
noch für ganz unfähige Kinder bestimmt, aber, was 
durch Erfahrungen bewährt ist, für verbesserte Bür¬ 
ger- und Landschulen nicht zu schwer. DerTonund 
die ganze Manier der einzelnen Unterredungen ist 
übrigens so verschieden, wie ihr Inhalt und ihre Be¬ 
stimmung es forderten. Gebildete u. denkende Schul¬ 
männer werden gewiss auch sie mit Einsicht zu be¬ 

nutzen wissen. 



577 678 

Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 21- des März. 73. 1818. 

Intelligenz - Blatt. 

Berichtigungen und Ergänzungen zu Herrn 

Domprediger Rotermunds Fortsetzung des 

Jöcliersclien Gelehrten Lexikons. 

Zürn dritten Bande. 

Hegelaer (Franc.) (Rot. III. S. 162.) ist derselbe, wel¬ 

cher S. 331. als Kiggetarius (Franc.) aufgeführt ist. 

Er hiess Kiggelaer (Fr.), vgl. Seguier biblioth. bo- 

tanic. (Lugd. Bat. 1760.4.) p. 45. 96. u. 128. Delic. 

Cobresian. Th. 2. (Augsburg 1782. gr. 8.) S. 584. 

Kejara (Simon) (ebend. S. ]65.), steht schon im Joch. 

IV. 600. unter Simon ben Kajira oder Kejara. 

M. Keller (Gottlieb Wilhelm) (ebend. S. 175.), war 

1688. geboren, wurde am 20. üct. 1761. Inspector, 

Rector und Professor des Gymnasiums, und starb am 

17. März 1757. Ihm folgte schon am 17. May des¬ 

selben Jahres M. Christian Gottlieb Habicht, vergl. 

Ehrhardt's Presbyterologie des Evangel. Schlesiens, 

ir Theil (Liegnitz 1780. 4.) S. 101. n. XII. und 

n. XIII. 
Kellinghusen (Heinr.) (ebend. S. i84.), war von bey- 

den Abhandlungen nicht Verfasser. Die erste ist von 

Just Henning Böhmer und steht in dessen Exercit. 

ad Pand. T. III. n. 4g. Die zweyte ist von Johann 

Samuel Stryh, s. J-Veidlich's Verzeichniss aller zu 

Halle herausgekommenen jur. Disputationen. (Halle 

1789. gr. 8.) S. 66. 
von Kemnaten (Matth.) und Kemnatensis (Matth.) (eb. 

S. 207.) sind eine und dieselbe Person. 

Kempfer (Gerard) (ebend. S. 213.) hiess Kempher (vgl. 

Univ. Reg. zu d. Neu. Zeitung, v. gelehrten Sachen, 

B. I. S. 633. u. III. 197.) Seine Observationes etc. 

stehen an den Poetis latinis, rei venaticae scriptori- 

bus et bucolicis antiquis. Lugd. Batav. 1728. 4. 

Kerger (Willi.) (ebend. S. 242.). Dieser Artikel ist, 

nach der angezogenen Stelle der Ujj'enbach'sehen Rei¬ 

sen, durchaus unrichtig. Denn 1) hiess dieser Ge¬ 

lehrte Karger, nicht Kerger; 2) konnte er nicht erst 

im 18. Jahrhunderte, am wenigsten 1730. geboren 

seyn, da Ujf 'enbach, nach dem angeführten T. 2. 

S. 1. itn Jahr 1710. in London war, und Kargem 

daselbst antraf; 5) wollte er die angeführte Schrift 

herausgeben. Allein es fragt sich: ob sie wirklich 

erschienen ist? 

Erster Band. / 

Kerstan (Martin Gottlieb) (ebend. S. 254. und Zus. 

S. VII.). Nach Joh. Adam Scherzer's Programm, das 

er zu Kerstan's Doctorpromotion schrieb, war der¬ 

selbe am 11. Nov. 1702. zu Dresden geboren, stu¬ 

dierte seit 1724. zu Leipzig, wurde daselbst 1726. 

Magister, habilitirte sich 1751. mit der Diss. de ana- 

tocismo etc. und wurde gegen Ende desselben Jahres 

Doct. d. R., bey welcher Gelegenheit er seine Diss. 

de fideicommisso etc. schrieb. 

Keseler (Casp.) (Joch. II. 2072. Rot. III. 261.). Weit¬ 

läufiger gibt von ihm Nachricht Ehrhardt in d. Pres- 

byterologie des evang. Schlesiens T. IV. S. 224—26., 

der auch im 3. Th. 2. Absch. desselben Werks S. 351. 

eine Genealogie des Keselerschen Geschlechts liefert. 

Kessler (Elias) (Rot. III. 267.). Er hiess Johann El. 

K., wurde 1687. Mitglied des Blumenordens, und 

schrieb: Gott gewidmetes Sonn- und Festtags-Opfer, 

oder besondere Betrachtungen über alle sonn - und 

festtägliche Evangelien durch das ganze Kirchenjahr, 

in — Liedern. Oetting. 16 ■ . . In der Vorrede die¬ 

ser Schrift sagt er, dass er auch einen: Peinlichen 

Gerichtsprocess des Herrn Jesu schon früher habe 

drucken lassen ; vgl. Amarantes Histor. Nachrichten 

von d. Hirten- und Blumen-Orden an der Pegnitz 

Anfang u. s. w. (Nürnb. 1744. 8.) S. 542. 43. 

Kessler (Isaak) (ebend. S. 272.). Nach Cless elench. 

II. 80. ist der Titel dieser Schrift: Gespräch zwi¬ 

schen einem Lehrer und Kind vom neuen Jahr. 

Kessler (Stephan) (ebend.) vgl. Förster's analect. Frey- 

stadiens. (Lissa 1751. 4.) S. 3l3 — 317., wo sein, 

von ihm selbst in latein. Versen abgefasster, Lebens¬ 

lauf steht. 

Ketel (Andreas 1. 2.) (ebend. S. 281.) sind eine und 

dieselbe Person. Vergl. Andreae biblioth. Belgic. 

p. 5i. 
Keyser (N. N.) (ebend. S. 298.) hiess mit dem Vor¬ 

namen Johann. Vgl. Girtanner Abhandlung üb. d. 

venerisc h. Krankh. 3r Bd. 2te Aufl. (Gotting. 1793. 

gr. 8.) S. 4g5. 507. 523. u. 548. 

Keyser (Mauritius Wilh. Christiani) (Joch. II. 2079.) 

und Keyser (Moriz Wilh. Christian) (Rot. III. 3oo.) 

sind einer und derselbe Schriftsteller, der auch schon 

unter Christiani (Moriz Wilh.) im Adel. II. 320. 

steht. 
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Khun (Johann) (Joch. II. 2081. Rot. III. 3i2,). Man 

nennt ihn auch Khiin oder Kühn. Seine Lebens¬ 

umstände stehen in dem Dresd. Gel. Anz. 1762. S. 

607 — 612. etwas vollständiger. 

Kkunrath (Heinr.) (Rot. III. 3i3. Zus. S. X.), vergl. 

besundi rs {Adelung’Geschichte der menschl. Narr¬ 

heit, B V. S. 91 — io5. 

Kiber (David) (Rot. 111. 3i4.), heisst Kyber (David) 

und steht im Joch. II. 2188. und hier ergänzt S. 

9 3. 94. 
Kiburz (Abrah.) (ebend. S. 3i5.), der S. 994. noch¬ 

mals und unrichtig unter Kyburg (Andr.) vorkommt, 

hiess eigentlich Kyburz (Abrak.) und war ein Land¬ 

geistlicher im Canton Bern. Er wurde 1728. ordi- 

nirt, war zuerst 1737. Pfarrer zu Bümplitz, 1746. 

auf der S< hwarzenegg, iy55. Decan zu Sanen, und 

im 7jährigen Kriege zugleich Feidprediger bey den 

deutschen Kreistruppen, endlich 1764. Helfer zu 

Thun und starb 1785. Er ist Verfasser vieler theo¬ 

logischer , katecbetischer und ascelischer Schriften. 

Vgl. Lutz Ncki’olog denkwürdiger Schweizer aus dem 

18. Jahrhundert (Aarau 1812. gr. 8.) S. 276. 

Kiel (Tobias) (ebend. S. 318.), der Sohn des Pfarrers 

Georg (nicht Johann) Kiel (der S. 334. Kilian heisst), 

war zu Ballstädt am 29. Oct. i5S4. geboren, wurde 

1606. Oberschuldiener daselbst, i6i3. Pfarrer zu 

Eschenberga, 1626. zu Ballstädt, starb aber schon 

1627., nachdem er in dieser Stelle kaum 6 Tage in 

seinem Geburtsorte gelebt hatte. Vgl. (Brückner’s) 

Sammlung verschiedner Nachrichten zu einer Beschrei¬ 

bung des Kirchen und Scbulenstaats im Herzogth. 

Gotha, 3r Thl. 8s St. (Gotha 1761. 4.) S. 12. i3- 

Gelbke Kirchen - und Schulen - Verfassung d. Her¬ 

zogthums Gotha, 2r Thl. lr Bd. (Gotha 1796. 4.) 

S. 110. u. i35. 
Kilien ( M. K.) (ebend. S. 534.), heisst Lilien (Carl 

Aug.), und steht richtig S. 1822. 

Kilius (Georg) (ebend.). Er war um i558. geboren, 

studirte zu Leipzig und Jena, wurde 1570. Schul¬ 

meister zu Ballstädt, seit i58o. bis zu seinem Ab¬ 

sterben 1622. Pastor daselbst; s. Brückner a. a. O. 

Tbl. II. St. 12. (Goiha 1760. 4.) S. i3. i4.; Gelbke 

a. a. O. S. 110. 
Kimmeimann (Matth. Mich.) (Rot. Zus. S. XXIII ) heisst 

Kümmelmann ( M. M.) und steht richtig T. III. S. 

g4i. u. Zns. S. LVI. Vorn Pastorat in Lodersieben 

kam er 1781. als Superintendent nach Quetfurt, 1766. 

nach Freyburg, und starb am l5. April 1767., s. 

Horrer's Alman. f. Prediger. 1792. S. 238. 3g. 

Kinnehot (Henric. i. u. 2.) (Rot. III. 363.) sind eine 

und dieselbe Person. 

Kir (Paul) (ebend. S. 3j3.), heisst Kyr (P.) und steht 

richtig S. 998. 

Kirchen ( Henrie.) (ebend. S. Zi'J.), heisst Kirchner 

(Hermann; und steht richtig im Joch. II. 2m>3. und 

hier ergänzt S. 4o4 f. Die hier (S. 377 ) angeführte 

Schult tiht S. 4o6. richtig und voll tändiger. 

Kirchmaier (Sebast) (ebend. S. 3g2.). ln Andr. Sam. 

Gesner progr. Rernm ad bistor. gvmnas. Rot nhnig. 

pertinent, particul. VT. (in dessen Exercitat. acholast. 

Nürnberg 1780. 8.) p. 198* 99. stehen sechszehn, hier 

nicht angegebene, Abhandlungen verzeichnet, die er 

als Lehrer zu Rotenburg au der Tauber schrieb. 

Kirch/nar (Nie.) (ebend. S. 3g6.), heisst Airchmayr 

(Nie.) und stellt schon im Jöcher II. 2101. und hier 

ergänzt S. 3g2. 

Kirchmeier Job. Casp.) (ebend.) ist Kirchmeier (Georg 

Casp.), in dessen ergänztem Artikt 1 auch *>. 38g. n. 

85. die hier angeführte Schrift richtiger steht. 

Kirchner (Christoph Heinr.) (ebend. S. 4o3.). Nach 

den in meinen Händen befindlichen handschriftlichen 

Vitis Eruditorum e principatu Onoldmo et Baruthino, 

von Georg. Friedr. Cas. Schad {Aleusel’ s Lex. XU. 

61 f.), war er zu Windsbach im Ansbachseben am 

5- Oct. 1725. geboren (wo sein Vater, Johann Georg, 

der zuletzt Pfarrer in Petersaurach wurde, damals 

Kaplan war), und kam 1750. als Rector nach Mie- 

tau , wo er am 25. Oct. 1758. starb. — Von den 

im lioterm. Artikel angeführten Schriften müssen die 

2te und 3te wegfallen, weil von jener, Jac. Willi. 

ßlaufu&s, von dieser, Christian Willi. Fianz (nicht 

Carl Wilh. Friedr.) Walch, Verfasser waren. Da¬ 

gegen gehören zu denselben: a) Diss. philologico- 

philosophica in qua initium tractatus ex Gemara ba- 

b}rlonica transfertur, illustratur, modusque in illo 

occurrens disputandi ad nostrum disceptandi niodum 

secundum regulas logicas reducitur. Jena 1746. 4. 

b) Philosophische Gedanken von allerhand Dingen, 

4 Stücke, eilend. 17*7. 4. ct Verteidigung seiner 

Accentuation , wider das Urtbeil, so davon in dem 

4qsten Stücke der Jenaischen Nachrichten von theo¬ 

logischen Büchern ist gefällt worden, ebend. 1747. 8. 

d) Beweis aus der Vernunft, dass, wenn ein vernünf¬ 

tiges Wesen auch nur eine einzige Sünde begangen, 

solches unmöglich durch seine eigne Handlungen könne 

selig werden, ebend. 1747. 4. 

K. A. Henniche. 

( Die Fortsetzung folgt.) 

Nekrolog. J 8 1 7* 

Am i6ten Dec. verstarb in Dresden Thomas von 

Wagner, Sohn des Geh. Raths, auch Geh. k manzr ths 

Andreas von Wagner, der in Leipzig 1727. geboren, 

i8o5. in Dresd' n verstarb. Auch die er sein Sohn ward 

in Leipzig am 26. Jul. 175g. geboren, und studierte 

auf der Fürstenschule M issen, sodann in Witten f rg 

und Göttingen; waid hierauf seit Ende des Jahres 1780. 

Bergrath und Beysitzer der Landes - O' k noinie - !Nla- 

nufactur und C*>mmerzien - Deputation in Dresden; seit 

1782. Finanzrath und Beysitzer der Kammer-CiediL 

cassen Commission, und seit 1791. finanzrath. 

Sein König erkannte seine Verdienste, und ernob ihn am 

26. Oct. 1812. in den Freyht r<nstand. Den allgemei- 

e 11 Kranken und Versorgung*—Anstalten war er Va¬ 

ter, ihre Fürsorge war ihm Herzensangelegenheit; auch 
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erwarb er sieb grosse Verdienste um diese. In ver¬ 
geh! d' nen Fachern besass er seltne , recht eigentlich 

wissenschaftliche Kenntnisse, und seine Schriften, die 

das Gel. T. im VIII. u. X. Bd. auf behält, zeugen, wie 

sehr er uin systematische Bergwissenschalt sich ver¬ 

dient gemacht hat. Auch war er ein theilnchmender 

Freund des damals in Leipzig von 1796. bis 1801. her- 

ausgegebenen Allg. lit. Anzeigers. Dresden verliert an 

ihni' einen der uneigennützigsten (darum gehört auch sein 

Nachlass nicht unter die beträchtlichsten), rechtschaf¬ 

fensten und echten menschenfreundlichsten Männer. Aus 

einem alten Leipziger Rathsgeschlecht, dessen Vorfah¬ 

ren sich im Rath seit i554. bereits finden, entsprun¬ 

gen, hat sich die alte Treue und Redlichkeit auf die 

Nachkommen vererbt; sie wird sich auch gewiss auf 

die von dem Verstorbenen zehn noch unversorgten hin- 

terlassenen Kinder fortverbreiten. 

Ankündigungen. 

Endlich habe ich das Vergnügen, den Besitzern 

der drey ersten Hefte meines 

Atlasses zur Geschichte aller Europäischen Län¬ 
der und Staaten von ihrer ersten Bevölkerung 
an bis zu den neuesten Zeiten, 

hiermit anzeigen zu können, dass die vierte und letzte 

Lieferung desselben jetzt in wenigen Wochen zur Ver¬ 

sendung fertig seyn wird. 

Diese Lieferung enthält 9 Tabellen , welche die 

Geschichte unsers Welttheils und aller mit demselben 

in Verbindung stellenden auswärtigen Länder vom Jahre 

i5oi. bis 1816. umfassen, und so vollständig sind, dass 

auch diejenigen Staaten, die nur eine Zeitiang unab¬ 

hängig waren, und in den meisten historischen Hand¬ 

büchern übergangen werden (z. B. das Fürstentb. Sie¬ 

benbürgen), einen verhältnissmässigen Platz darin er¬ 

halten haben. 

Ich lüge diesmal 5 Charten bey, welche die geo¬ 

graphische Gestalt von Europa am Ende der Jahre 1600., 

1700., 1788., 1811. 11. 1816. darstellen, und zugleich 

alle einzelnen Oerter enthalt* n, die im Laufe der drey 

letzten Jahrhunderte durch wichtige Ereignisse berühmt 

geworden sind. Ich habe sogar Raum gefunden, fast 

allenthalben auch die Oerter von zweyter M ikwürdig- 

keit auzugeben , z. E. bey der Geschichte des sieben¬ 

jährigen Krieges nicht blos Collin, Hastenbeck, Ro-s- 

bach, Leuthen, Zorndorf, Hochkirchen, Minden, Ku- 

nersdorff u. s. w., sondern auch Lutterberg, Emsdorf, 

Grimberg, Job nnisberg u. dgl. In Ansehung des Stichs, 

der Illumination, de- Papiers und des ganzen Aenssern 

darf ich diese Charten — ein Blatt durchaus wie das 

andere — schön nennen. 
t 

Fiir diejenigen, welche die ersten Hefte mein s 

Atlasses nicht besitzen oder verlangen, erscheint die 

März. 

gegenwärtige Lieferung ais ein besonderer Atlas untei 

dem Titel: 
/ 

Tabellen und Charten zur Geschichte der drey letz¬ 

ten Jahrhunderte bis zum Jahre 1816. 

Sämmtliche Charten waren bis auf einen kleinen 

Theii der Illumination schon zur vorigen Michaelis- 

Messe iertig; mit dem Druck der Tabellen konnte da¬ 

gegen erst vor Kurzem der Anfang gemacht werden, 

doch darfich unbedenklich hoffen, dass derselbe vor Ab¬ 

lauf der nächsten Buchhändlermesse beendigt seyn wird. 

Dieser Atlas ist von seiner Entstehung an auf 

Pränumeration herausgegeben worden, und ich erman¬ 

gele nie nt, auch die gegenwärtige Lieferung jedem Ge- 

öchichtsireuude auf diesem Wege unter äusserst vor¬ 

teilhaften Bedingungen anzubieten, worüber ich fol¬ 

gendes bemerke: 

x. Obgleich ich diesmal mit sehr bedeutenden Ko¬ 

sten in jeder Hinsicht noch mehr liefere , als bey dem 

vorigen dritten Helte, so erhalten dennoch diejenigen, 

welche aut eine von den beyden Ausgaben der jetzigen 

.Lieferung wirlcticli pianumeriren, und das Geld porto- 

irey vor dem 3i. May entweder an mich selbst oder 

an die Rengersche Buchhandlung in Halle einsenden, 

das Exemplar für eben den Pränumerationspreis, wie 

das dritte Heit, nämlich für 3 Rthlr. Conventionsgeld 

oder 5 Fl. 24 Xi. Nach Ablauf des Pränumerations¬ 

termins kostet das Expl. im Buchladen 4 Rthlr. 8 Gr.; 

auch muss ich ausdrücklich bemerken, dass im Falle 

einer zahlreichen Pränumeration schwerlich vor Mi¬ 

chaelis neue Exemplare 1111 gewöhnlichen Buchhandel 

zu haben seyn werden. 

2. Für die Besitzer der drey ersten Hefte, welche 

die jetzige Fortsetzung unter dem Titel: 

Atlas, Vierte Lieferung 

bestellen, muss ich bemerken, dass im vorigen Jahre 

von den Tabellen des ersten Hefts (lab. I XI.) eine 

neue Ausgabe er.-cbienen ist, welche zwar einige, aber 

meistens nur unerhebliche V erbesserungen erhalten hat. 

Allein der alte Haupttitel sagt, dass das Werk nur bis 

zum Jahre 1800. gehen werde, und passt also nicht 

mehr zu der jetzt erscheinenden vierten Lieferung. Ich 

habe deshalb ür die Besitzer der alten Ausgabe den 

neuen Haupttitel und die mit demselben verbundene 

erste Tabelle, welche gerade die meisten Verbesserun¬ 

gen erhalten hat, besonders abdrucken lassen, und \v tue 

i,, jedes wirklich pränumerirte Exemplar der jetzigen 

Lieferung einen solchen Abdruck unentgeltlich mi, eiu- 

legen. 

3. Eben so werde ich für diejenigen, welche che 

jetzige Liefci ung unter dem litel: 

T. heilen und Charten 

bestellen, ausser den oben erwähnten fünf Charten auch 

die von Anno i5oo. in jedem wirklich pranuoieiiirt.-n 

ExempLre unentgeltlich mit beyfügen. Diese Charte 

macht das letzte Biait im dritten Hefte meines Atlas- 
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ses aus, und gehört nicht eigentlich oder nothwendig 

in die gegenwärtige Sammlung, sondern zur Geschichte 

des XV. Jahrhunderts. Allein sie gewährt doch auch 

eine nützliche Einleitung zur Geschichte der drey letz¬ 

ten Jahrhunderte, und wird daher für jeden Gcschichfs- 

freund, der sie noch nicht besitzt, eine hoffentlich an¬ 

genehme Beylage seyn. Späterhin aber kann diese Char¬ 

te für den gewöhnlichen Buchhandel nicht vereinzelt 

werden. 

4. Wer auf io Exempl. pränumerirt, erhält das 

l ite frey; wer 5 bestellt, braucht von dem 6sten nur 

die Hälfte zu bezahlen. 

Leipzig, den io. Marz 1818. 

C. Kruse, 
Hofrath und Professor. 

In unserm Verlage erscheint in der Hälfte dieses 
Jahres: 

Archiv für die civilistische Praxis. 

Herausgegeben von 

Dr. J. C. Gensler, Hofr. u. Prof, der prakt. Rechts¬ 
wissenschaft, Ord. des Spruchcoll. der Juristenfacultät 
zu Heidelberg; — Dr. C. Mitlermaier, Hofr. u. Prof, 
der Rechte zu Landshut, — und Dr. C. TV. Schweitzer, 

Geh. Hofr. u. Prof, der Rechte zu Jena. 

Erstes Heft in gr. 8. 9 Bogen stark, deren drey einen 
Band bilden werden; jedes Heft zu 16 Gr. Sachs, 

oder 1 Fl. Rhein. 

Als Mitarbeiter an diesem Archiv können die Her¬ 
ausgeber für jetzt schon nennen : Borst, Klien, von 
Lohr , Makeldey, Martin, Schräder , Spangenberg, 

Thibaut und Zachariä; sie behalten sich vor, die an¬ 
derweiten Zusagen beym Erscheinen der ersten Hefte 
des Archivs bekannt zu machen. Die ausführliche An¬ 
kündigung — zugleich Probe von Druck und Papier — 
dieses Archivs, ist dem Februar-Heft der „ Heidelber¬ 
ger Jahrbücher der Literatur“ beygefügt, und auch be¬ 
sonders in jeder Buchhandlung zu haben. 

Heidelberg, den 1. März 1818. 

Mohr und Winter. 

Zur Beförderung eines gründlichen latein. Sprach¬ 

unterrichts sind bey Friedrich Frommann in Jena im 

Laufe des Jahres 1817. folgende neue Auflagen er¬ 
schienen : 

F. W. Dörings Anleitung zum Uebersetzen aus dem 

Deutschen ins Lateinische. Erster Theil. Vorübun¬ 

gen für die ersten Anfänger. Erzählungen aus der 

römischen Geschichte in chronologischer Ordnung, 

von R.omulus bis zum Tode des Kaisers Augustus. 

Siebente vermehrte und verbesserte Aufl. 8. 18 Gr, 

und daraus im besondern Abdrucke 

Schulze, C. T.j Vorübungen zum Uebersetzen aus 

dem Deutschen ins Lateinische. Sechste verbes¬ 

serte und vermehrte Auflage. 8. 6 Gr. 

Diesen Vorübungen ist in dieser^Aufl. eine neue 

Sammlung von Beyspielen beygefügt worden, theils um 

dem Nach heil , den das oft wiederholte Uebersetzen 

derselben Beyspiele haben kann, zu begegnen, theils 

um den Schülern Stoff zum Privatfleiss zu geben. Un¬ 

geachtet aber dadurch die Anleitung um 3£ Bog. stär¬ 

ker geworden, ist doch der frühere Preis von 18 Gr. 

nicht erhöhet. 

Lateinisches Elementarbuch zum öffentlichen und 

Privatgebrauch, von F. Jacobs und F. TV. Döring. 

Erstes Bändchen, Vorbereitender Cursus. Latei¬ 

nisches Lesebuch für die ersten Anfänger. Vierte 

verbesserte und mit einem Abschnitte vermehrte 
Auflage. 8. 6 Gr. 

Ungeachtet dieser Vermehrung von fast 3 Bogen 

ist doch zum Besten der Schulen der so niedrige alte 

Preis beybehalten, dagegen dieser neue Abschnitt für 

die Besitzer der frühem Auflagen besonders abgedruckt 

worden unter dem Titel: 

Einiges zur Kenntniss der Länder- und Völkerkunde 

der alten Welt. Als Ergänzung des vorbereiten¬ 

den Cursus des latein. Slementarb. erster bis drit¬ 

ter Ausgabe. 8. 2 Gr. 

Lateinisches Elementarbuch zum öffentlichen und 

Privatgebrauch, von F. Jacobs und F. TV. Döring. 

Zweytes Bändchen. Dritte verbesserte Auflage. 

8. 8 Gr. 

Am 2. May d. J. und folgende Tage soll in Bre¬ 

men durch Unterzeichneten die hinterlassene Bücher¬ 

sammlung des sei. Herrn Dr. theol. G. Sagelken, be¬ 

stehend aus literarischen, philologischen, historischen, 

geographischen, mathematischen, philosophischen, poli¬ 

tischen, naturhistorischen , theologischen und schön- 

wissenscbaftl. Werken , öffentlich den Meistbietenden 

verkauft werden. 

Verzeichnisse dieser Sammlung sind zu haben in 

Leipzig bey Hm. A. G. Liebeskind; in Berlin bey Hrn. 

Enslin; in Frankfurt a. M. in der Hermannschen Buch¬ 

handlung ; in Cassel bey Hm. Antiq. Jacoby; in Göt¬ 

tingen bey Hm. Procl. Schepeler; in Hannover bey 

Hrn. Ant. Gsellius ; in Osnabrück bey Hrn. Auct. Drop, 

und in Hamburg bey Hm. Hoffmann u. Campe. 

Zur Uebernahme sicherer auswärtiger Aufträge, 

wenn solche kostenfrey eingehen, erbieten sich in Bre¬ 

men der Hr. Professor Roller und 

Joh. Georg Hasse, 
Auctionator. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 23. des März, 1818. 

Biblische Exegese. 

Christiani Theopliili Kuinoel, Theol. D. et Prof. Ord. 

in Acad. Gisensi Commentai'ius in libros ATovi Test, 

historicos. Volumen I. Evangelium Malthaei. 

Editio secunda, auctior et emendatior. Lip- 

siae ap. Harth 1816. X. 858 S. gr. 8. Volumen 

II. Evangelia Marci et Lucae. Editio secunda et 

auctior. Ebendaselbst 1817. 716 S. 8. 

Der erste Band ist vornetnlich viel stärker gewor¬ 
den, als die erste Ausgabe J807, die nur 775 Seiten 
enthielt. Der zweyte ist bloss um einige Seiten ver¬ 
mehrt, aber der Druck ist in der neuen Ausgabe et¬ 
was mehr zusammengerückt. Ueberhaupt ist der V. 
seinen ehemaligen Ansichten und Erläuterungen treu 
geblieben und die neue Ausgabe unterscheidet sich 
von der ersten vorzüglich durch Zusätze, in wel¬ 
chen entweder die ehemaligen Angaben bestätigt, oder 
neuere Schriften benutzt und excerpirt, oder neuer¬ 
lich vorgetragene Erklärungen bestritten werden. So 
sind gleich anfangs in den Prolegomenen die neuern 
Schriltsteller welche Einleitungen ins neue Test, ge¬ 
schrieben oder (bis 1816) die Frage über die drey er¬ 
sten Evangg. und ihre CJebereinstimmung und Quel¬ 
len behandelt haben, nachgetragen, und es wird noch 
eine dritte Ansicht beygefügt, nach welcher unsere 
Evangelien nicht aus einem geschriebenen Urevange- 
lium, sondern aus einem mündlich fortgepflanzlen, 
hergeleitet werden. (Dazu müsste nun noch eine 
vierte kommen, nach welcher sie aus mehrern ur¬ 
sprünglichen, einzelnen, schriftlichen Aufsätzen zu¬ 
sammengestellt sind). Der Verl, behält die Meinung 
bey, dass gleich anfangs, ausser mehrern aufge¬ 
zeichneten Bruchstücken über Jesu Lebensgeschichte 
auch ein ausführlicheres Urevangelium in aramäischer 
Sprache vorhanden gewesen sey, das aber bey den 
häufigen davon genommenen Abschriften manche 
Veränderungen erfuhr, so dass unsere drey ersten 
Evangelisten verschiedene Abschriften davon gehabt 
und gebraucht, ausser denselben aber auch noch 
andere Aufsätze, Matthäus aber ursprünglich seines 
auch aramäisch geschrieben habe. Einige Einwen¬ 
dungen dagegen sind allerdings berührt und abgew'ie- 
sen , aber nicht alle Schwierigkeiten , die bey dieser 

Annahme entstehen, bemeikt, viel weniger gelöset. 
Erster Bund. 

Ueberhaupt glaubt Rec. auch noch an andern Stellen 
eine gewisse verhällnissmässige Vollständigkeit und 

Gleichheit der Behandlung zu vermissen, die, wenn 
auch die ganze Arbeit nur für solche, die nicht 
zu tief in exegetische Untersuchungen eingehen 
wollen, bestimmt war, doch erfordert werden konn¬ 
te. Auch die Gründe für die Echtheit der beyden 
ersten Capp. des Matthäus sind vermehrt. (Von 
Hrn. Lic. Gersdorfs dafür angeführten Sprach- 
gründen konnte noch kein Gebrauch gemacht wer¬ 
den.) Aut gleiche Weise ist in dem Commentar 
selbst manches nachgetragen, sowohl was die Er¬ 
läuterung einzelner Ausdrücke als die Thatsachen 
anlangt, vornemlich die Erzählungen von Wun¬ 

dern. 
Wir führen noch einige einzelne Stellen an, 

ohne bey denen zu verweilen, die nur Zusätze 
zu den Worterklärungen oder philologische Er¬ 
läuterungen enthalten, und ohne die ganze Ein¬ 
richtung des Commentars zu beschreiben, die aus 
der vorigen Ausgabe bekannt ist. \ oti Matth. 0, 
10. ist nun eine wörtliche Uebersetzung zuerst den 
griech. Worten beygesetzt, aber die ehemalige Er¬ 
klärung, nach welcher vf-iag auf eine doppelte Clas- 
se der Juden, die folgsamem uud die widerspensti¬ 
gen , gehen soll, ist beybehalten, so sichtbar es 
auch ist, dass in der ganzen Stelle nur ein drohen¬ 
der Ton heiTScht und der Messias als strafend vor¬ 
gestellt wird, und so wenig es auch erwiesen ist, 
dass 7xvtv/na aytov in einer solchen Verbindung die 
göttliche Lehre bezeichnet. Uebrigens ist Hrn. K. 
R. Schotts neuere Abh. noch erwähnt. Die Er¬ 
klärung der Phänomene bey der Taufe Jesu hat 
keine Zusätze erhalten, wohl aber die Darstellung 
der verschiedenen Ansichten und Erklärungen der 
Versuchungsgeschichte im 4. Cap. Bey Matth. 5, 
3. ist von des Hrn. Dr. de Wette Bemerkungen in 
Creuzer’s und Daub’s Studien III, 5o8. fl. kein Ge¬ 
brauch gemacht. Bey den Wundergeschichlen und 
sonderbar scheinenden Ereignissen sind immer auch 
neuere Erklärungsversuche und Gegenschriften an¬ 
geführt und die Gründe beyder Parteyen erwähnt 
und erwogen wrorden, um dem Leser auf diese Art 
das eigne Urtheilen zu erleichtern. M. s. Matth. 
i4, 20. und 25. (wo doch die spätem Aufsätze des 
Herrn Prof. Schulthess, der in der Folge seine 
frühere Meinung geändert hatte, und die Schriften 
gegen ihn nebst einigen andern fehlen). Die Er¬ 
klärung der Verklärungsgeschichte Jesu ist unver- 
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ändert geblieben. Eben so sind die Gründe für die ; wir doch, dass odv vuo&at und wdlvtiv verwechselt 
Behauptung dass Matth. 24, vom 43. V. an bis 25, sind, auch muss es l'h. 11. S. statt d'e'yortes 
5i. von der letzten Zukunft Jesu und den kunfti- xov koyov heissen devouevoi. 
gen Belohnungen und Strafen verstanden weiden 
rau'Se, nicht verstärkt, und auf manche Einwen¬ 
dungen dagegen nicht Rücksicht genommen. Auch 
über die Frage, ob Jesus das Osterlamm an einem 
und demselben Tage mit den übrigen Juden, oder 
einen 'lag früher genossen, haben wir keine neue 
Bemerkung gefunden. Nur bisweilen ist aut Zu¬ 
sammenstellung der Begebenheiten nach der Zeit¬ 
folge und auf chronologische Schwierigkeiten Rück¬ 
sicht genommen worden; wir wünschten, dass es 
an rnehrern Orten geschehen wäre. Kritische Un¬ 
tersuchungen sind nur an wichtigem Stellen be¬ 
rührt und der Hr. Verf. halt sich vornemlich an 
Griesbach Comm. Crit. Bey den folgenden bey- 
den Evaugg. sind der Zusätze noch weniger und es 
wiid ölters auf den Comm. zum Matth, verwiesen. 
So ist in den Piolegg. zum Markus nur ßertholdt’s 
Einleitung und Schulze’s Abh. über den schriftstel¬ 
lerischen Charakter des Markus noch angeführt, 
alles übrige ist unverändert. Bey Marc. 9, 4y. ei¬ 
ner allerdings sehr schwierigen Stelle, weil alles 
von der Frage abhängt, ob in diesen letzten Ver¬ 
sen des 9. Cap. ein Zusammenhang ist, oder ob 
es Bruchstücke verschiedener Reden oder Gnomen 
sind, ist nur noch ein Auszug aus Hm. U. Scholt's 
Abh. darüber gemacht. Uebrigens hat Hr. O. K. 
seine ehemalige Erklärung unverändert wiederholt 
und nut am Ende noch die Beystiunnung des Hrn. 
G. K. R. Gabler erwähnt. Da ihm über den An¬ 
hang des Marcus die Vertheidigung der Echtheit 
desselben vom Hrn. K. R. Schott entgangen war, 
so ist diese S. 716. f. nachgetragen, ln der Dar¬ 
stellung der verschiedenen Ansichten von der Him¬ 
melfahrt Jesu bey Marc. 16, 19. f. sind nicht nur 
einige neuere Schriften erwähnt (S. 209. ff.) die 
tür ein sicthbares Aulsteigen zum Himmel sich er- 
klä ren, sondern auch die Gründe, die sie insbe¬ 
sondere heygebracht haben, erwähnt, und es ist 
dieses Stuck, ausführlicher ergänzt, als mehrere an¬ 
dere. Ueb- igens ist des B. van Willes Specimen 
hertnen. de iis, q.iae a solo Marco sunt narrata etc. 
Traj. 1811., das eigentlich in den Prolegg. schon 
hätte erwähnt werden sollen, in dem Comm. bis¬ 
weilen angeführt und benutzt. In den Prolegg. zum 
Lukas hat nur der 6. §. der von der Echtheit der 
be\den ersten Capp. handelt, beträchtliche Zusätze 
erhalten. B- y der Erklärung seihst sind auch Val- 
ckenarii Scholae gebraucht und bisweilen angeführt, 
und an manchen O len auch noch mehrere neuere 
Abhandlungen erwähnt und benutzt worden, wie 
bey der Parabel C. ib. ln der Erklärung selbst 
haben wir nichts geändert gefunden. Wenn übri¬ 
gens 1 h. 1. S. "32 stellt. Griesbach habe die Les¬ 
art fvyaQigt'jOag vorgezogen, so muss es offenbar 
ei/loyi]Oug heissen, und wenn bey Lue. 2, 48. 16, 
25. auch itzt wiederholt wird, ddvvuadcu sey Ver¬ 
bum proprium de partus doloribus, so fürchten 

Epistolae catholucie graece, perpetua annotatione 

illustratae a D. Davide Julia Pott. Fase. I. eom- 

piectens epistolain Javobi. Editio tertia, auctior et 

emendatior. Gottingae, apud Hern. Dieterich» 

MDCCCXVI. VIII. 555 S. in 8. 

Auch unter dem Titel: Novum Test, graece per¬ 

petua annot. illuslratum. Editionis Koppianae 

Vol. IX. complectens ep. cathol. Fascic. 1. exhi- 

bens epist. Jacobi. Contmuavit D. D. J. Pott. Ed. 

tertia u. s. w. 

Die erste Ausgabe erschien 1786., die zweyte 
schon sefir vermehrte 1799. Seit dieser Zeit sind 
die katholischen Briefe, und namentlich der des 
Jacobus von rnehrern, lebenden und verstorbenen, 
Gelehrten, die Hr. P. selbst nenni (Morus Zieg¬ 
ler, Clausen, Eichhorn, Gabler. Hug, Bertholdt, 
Stolz, Schmidt, Augusti, Reinhard, Hensler, Hot- 
tiuger, Flatt u. A) theils in Einleitungen ins N. 
T., theils in Ueberselzungen und Anmei kungen, 
theils in Erläutei ungen einzelner Stellen behandelt 
worden, und sowohl ihre Benutzung als fortgesetz¬ 
te eigne Forschung und Uebung bat den Hrn. Abt, 
der übrigens der g.ammatisch- historischen Erklä- 
rungsart. als der einzigen die vor gröberm Irrthum, 
und schädlicher Wiilkuhr bewahren kann, treu ge- 
biiebeu, nicht nur zu bedeutemlen Vermehrun¬ 
gen und Zusätzen, sondern auch zu manchen 
Aenderungen Veranlassung gegeben, so dass diese 
Ausgabe sehr von der vorigen abweicht, ln den 
Piolegg. ist gleich anfangs die Untersuchung ober 
den Namen epistolae cathoficae neu ausgearbei¬ 
tet und macht itzt den Anfang, da sie sonst weit 
später (unter der 5. Nummer) stand. Hr. P. be¬ 
merkt itzt, dass ihm alle, welche darüber gesch ie- 
ber» haben, darin zu iircn scheinen, dass sie die¬ 
sem Ausdrucke eine einzige, durchaus geltende, 
Bedeutung unterlegen, da doch aus den verschiedenen 
Angaben der alten Schriftsteller erhellt, dass er zu 
verschiedenen Zeiten verschiedene Bedeutungen ge¬ 
habt habe. Hr. P. setzt darüber folgendes lest: in 
den ersten 2 Jahrh. bis auf die Mitte des 5. wur¬ 
den damit bezeichnet Briefe, die nicht an eine 
Person, Kirche, Gegend, sondern an die Mehr¬ 
heit der Christen geschrieben waren, so viel als 
iyxvxkioi; dass aber nur der 1. Br. Joh. und der 1. 
Br. Petri damals diesen Namen geführt hätten, 
wird nicht behauptet. Zu den Zeiten des Euse¬ 
bius und später bedeutete jenes Wort alles, was in 
der katholischen (allgemeinen) Kirche vorgelesen 
wurde. Daher wurde in noch spätem Zeiten der 
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Sammlung der echten Evangelien und der echten 
Briefe Pauli diese als die dritte Sammlung cauoni- 
scher Briefe bey gefugt. Einwendungen gegen diese 
Angaben wer len noch beantwortet. Auch die Auf- 
atellung anderer Meinungen hierüber ist erweitert. 
Die Untersuchung über einen gemeinschaftlichen 
Zweck dieser Briefe, den Hr. P. noch annimmt, 
ist mehr /.usammengezogen. Sie führt auf die Be¬ 
merkung, dass eine Nachahmung der Paulin. Briefe 
allerding« möglich war. Es wird nun aber noch 
Augusti's Angabe des gemeinschaftlichen Zwecks 
angeführt und geprüft. In Ansehung der gemein¬ 
schaftlichen Schreibart sind jedoch die neuern 
Schriften nur genannt, ln Ansehung der Zeit der 
Abfassung dieser Briefe bleibt Hr. P. bey seiner 
frühem Behauptung stehen und bestreitet nur noch 
die Meinung Senders hierüber. Die Untersuchung 
über die Jakobe (in weicher auch itzt behauptet 
wird, dass Jakob der Bruder Jesu und Jakob des 
Chlofai oder Alphäus Sohn eine und dieselbe Per¬ 
son sind, ohne desswegen leugnen zu wollen, dass 
Jesus mehrere Bruder von einer Mutter gehabt ha¬ 
be) und über den Ve f. des Briefs (nach Hin. P. 
Jakob des Alphäus Sohn) hat keine bedeutenden 
Zusätze erhalten, wohl aber wird noch die Frage 
ausführlicher behandelt, .ob Jakob ein Essener ge¬ 
wesen sey. und mit Hi n. (’ons. B. Augusti (ohne 
jedoch neue Gründe anzubringen) behauptet, dass, 
wenn Jakob nicht ehemals zur Gesellschaft der Es¬ 
sener gehört hat, er wenigstens aus ihren reinem 
G u d^ätzen und Lehren manches entlehnt habe. 
Die Meinung, dass der Brief in Jerusalem geschrie¬ 
ben worden, ist mit einigen neuen Gründen un¬ 
terstützt. Der Abschnitt über diejenigen, an wel¬ 
che der Brief geschrieben ist, hat durch Widerle¬ 
gung derer, welche eine andere Meinung vortragen, 
(denn der Verf. behauptet, er sey an Christen, 
die ehemals Juden waren und ausserhalb Palästi¬ 
nas, vornemlich in Kleinasien zerstreut lebten, ge¬ 
schrieben worden), Zusätze erhalten. Ueber die 
Zeit, Veranlassung und Schreibart des Briefs ist 
nur wenig hinzugekommen. ln Ansehung des Tex¬ 
tes hat Hr. P. sich nun noch genauer an die zwey- 
te Griesbachische Au gäbe gehalten. So steht 111, 
12. nun un Texte: tiewg urt (was wohl ttdi heissen 
sollte) üXoxov yXvxv nonjOui udtoQ. Unbedeutende Va¬ 
rianten sind nunmehr weggelassen, wüe III, i4. 
tpiVlav st. iyi&tluv. Mit demselben Rechte konnte 
auch Ul, 17. evdiuxpizog wegbleiben, doch ist die 
Bemerkung damber sehr gekürzt. Wir wurden 
zu umständlich werden, wenn wir die meinem 

Aenderungen und Bereicherungen des Commentars 
antuhren wollten. Nur eine zur Probe. Ehemals 
wurden die Worte ij ygaipt} Xt'yti IV, 5. auf Stel¬ 
len im N. Test, bezogen, diese Anzeige ist nun¬ 
mehr ganz weggeblieben und es wird dagegen er¬ 
innert, jene Formel weide gewöhnlich gebraucht, 
wenn Stellen aus dem A. T. angefühlt würden, da 
sien aber keine solche im ganzen A. T. find**, so 

sey es wahrscheinlich, dass sie aus einem verloren 

gegangnen apokryphischen Buche genommen sey. 
Auch sind die letzten W orte dei Stelle fxdgovct di 
dldomrt yü^iv, die ehemals übersetzt waren: „acion- 
ge majoribus, quam yiUa zu . nos bonis 
ac beneficiis afficit“ nunmehr so gegeben: ac sen- 
sum nobis longe honestiorem atque beuevolentiorern 
instillat. Weder hier noch nachher ist von Schol- 
ten’s Diss. de significatt. voc. yuQig Gebrauch ge¬ 
macht. Die Zahl der Excurse ist mit einem ver¬ 
mehrt, die übrigen erweitert. Der vierte (sonst 
dritte), über dieselbe Stelle: vexatissimus ille lo¬ 
cus Jac. 4, 5. f. copiosius explicatur, aliorumque 
interpretum rationes recensentur atque dijudicanlur; 
erwähnt auch die kritischen Versuche den Text zu 
ändern, übrigens wird eingestanden, dass bey je¬ 
der Erklärung immer einige Schwierigkeiten übrig 
bleiben 5 man muss sich also an die halten, wel¬ 
che die wenigsten hat. Von den übrigen Excursen 
ist der erste über die Wörter nitQÜ&iv, nHfJuGfiog 
u. s. f. vornemlich durch die Untersuchung über 
die Quelle der Vorstellung, dass Gott die Men¬ 
schen versuche, erweitert; der dritte (sonst z\vey- 
te) über .3, 6. und die verschiedenen Verbindun¬ 
gen und Erklärungen der Stelle hat nur einige Zu¬ 
sätze und konnte allerdings vollständiger gemacht 
werden. Die Erklärung de- Stelle seihst im Com- 
mentar ist unverändert geblieben. Neu ist der 
2. Excürsus de loco Jac. 2, i4 — 26. ad doctrmam 
Pauiinam de fide et operibus recte refereiHo. des¬ 
sen Resultat ein Versuch, zwey Hauptmeinungen 
darüber zu vereinigen, ist, es habe nemlieb Jekob 
zwar dem Ap. Paulus nicht geradezu wid#*: -pro- 
chen, denke aller allerdings über den Glauben anders 
und habe nur bewirken wollen, dass man nicht, 
aus Missverständnis der Paulin. Ausdrücke, etwa 
den Tugendeifer unterlasse. Wenn aber die Aus¬ 
drücke nions und i'yyu von Beyden in verschiedener 
Bedeutung gebraucht worden sind , so findet doch 

durchaus kein wahrer Widerspruch Statt. 

Bey träge zur Erklärung, besonders zur praktischen 

Erklärung der Bibel, von D. Franz Volkmar 

Reinhard. Aus dessen Schriften gesammelt und 

herausgegeben vom M. Carl Friedrich Bartzsch, 

Archidiak. an der Hauptkirche zu Pirna. Leipzig 1817 

in der Giäffschen Buchh. X. 754 S. gr. 8. 3 Thlr. 

Als Hr. Superint. Fritzsche in des firn. Dr. 
Tzschirners Memorabilien u. s. w. IN, 1. S. 208. ff. 
äusserte, die neuern Exegeten möchten die Rein- 
hardschen Winke und Ansichten zur Bibelerklä¬ 
rung benutzen (wovon er selbst dort eine Probe 
gab), so konnte schwerlich seine Meinung seyn, 
dass man seine Erklärungen oder Anwendungen 
einzelner Stellen oder Bemerkungen über bekannte 

Dinge sammeln mochte. Hr. M. ß., welcher ur- 
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theilt, dass der sei. R. unter den Schriftauslegern 
eine der ersten Stellen verdiente, glaubte ,,eine 
nicht überflüssige und unnütze Arbeit zu überneh¬ 
men , wenn er die in den vorhandenen 43 Banden 
der Predigten und in den einzeln erschienenen 
Kanzelreden des Verewigten vorkommenden Bibel¬ 
erklärungen .aufsuchte und sammelte, dabey aber 
auch seine übrigen Schriften (die opuscula aca- 
demica, die Dogmatik und Moral, den Versuch 
über den Plan Jesu, ja selbst seine theoretischen 
sehen und praktischen Vorlesungen) benutzte, “ und 
diese Sammlung, welche er eine ergiebige Aus¬ 
beute nennt, übergibt er nicht nur den Predigern, 
welche darin vorzüglich viele praktische Bemer¬ 
kungen antreflen, sondern auch dem gelehrten 
Publikum. Von einer früher erschienenen Samm¬ 
lung: D. F. V. Reinhard’s Ansichten und Benu¬ 
tzungen der Sonn - und Festtags-Evangelien aus 
dessen sämmtlichen Predigten zusammengestellt und 
mit dessen Genehmigung herausgegeben von Zim- 
mermann, II. Theile, Frankf. a. M. 1812 und i3. 
unterscheidet sich gegenwärtige Sammlung dadurch, 
dass sie sich auf die aus den Texten hergeleiteten 
Themen gar nicht einlässt, sondern bloss auf das 
Exegetische beschränkt. Die Anmerk, überdas A. T. 
sind nicht sehr zahlreich, denn schon S. i3o fan¬ 
gen die über das N. Test. an. Es ist sichtbar, dass 
in diesen eine ganz verschiedene Manier herrschen 
muss, je nachdem sie in Predigten oder in academ. 
oder andern Schriften, absichtlich oder gelegent¬ 
lich, vorgetragen sind, dass also auch eine grosse 
Ungleichheit der Behandlung hieraus entstehen muss. 
So ist in einigen Stellender Vortrag sehr wortreich, 
in andern kurz, meist sind die Erklärungen ohne 
Beweis vorgelragen, bisweilen findet man gelehrte 
Erläuterungen, wo man sie gerade nicht erwartet, 
wie S. 160. ff. über den Ausdruck^ Vater, von 
Gott, und S. 402. ff. über die sogenannte Gemein¬ 
schaft der Güter in der ersten Jerusalem. Kirche 
(die doch nicht deutlich genug ist). Es wäre daher 
wohl gut gewesen, wenn überall die Stellen, wo 
man die Erklärungen findet, mit wenigen Worten 
oder Zeichen nachgewiesen worden w ären, wozu 
immer Platz blieb. Sehr häufig ist das, was hier 
mitgetheilt wird, aus den gewöhnlichsten exeget. 
Schriften bekannt. Am wichtigsten und brauchbar¬ 
sten ist unstreitig das Beyspiel., nicht nur einer 
fruchtbaren, sondern auch einer vorsichtigen Be¬ 
handlung mancher Stellen oder Geschichten. Wir 
rechnen dahin vorzüglich die Einleitung zu der 
Versuchungsgeschichte Jesu. Aber das Bedeuten¬ 
dere hätte sich auf wenige Bogen bringen lassen. 

Kurze Anzeigen. 

Wilhelm von Freygangs, Russ. Kaiserl. Hofraths und 

Legat. Secret. bey Sr. Maj. dem Könige der Niederlande, 

Ritter (Ritters) des St. Annen-Ordens ater und des St. 

Wladimir - Ord. 4ter Classe, Doct. der Philos., der KÖn. 

Soc. der WissenscK zu Gott, und mehr. and. gel. Ge- 

sellsch. Miglieds, Briefe über den Kaukasus und 

Crcoigiert, nebst angehängtem Reisebericht über 
Persien, vom Jahr 1812. Aus dem Franz, über¬ 
setzt von Heim . von Struvey Kais. Russ. Geschäfts¬ 

träger und General - Consul der freyen Hanseestadt Ham¬ 

burg, Collegienrath, Ritter u. s. f. M t 4 Vignetten 

und 2 Charten. Hamburg, bey Perthes und Bes¬ 
ser 1817. VI. 329 S. gr. 8. 2 Thlr. 

Wir haben das Original bereits St. 108. S. 
161 vor. J. angezeigt. Der erste Theil rührt von 
der geistreichen Gattin des Verfs. her, welche mit 
zwey kleinen Kindern ihrem Gatten auf der be¬ 
schwerlichen und gefährlichen Berufsreise über den 
Kaukasus nach Georgien folgte; sie ist die erste 
Schriftstellerin über diese Gegenden, und der kennt- 
nissvolle Uebersetzer hat sich bemüht, die Zart¬ 
heit und Natürlichkeit ihres unterhallenden Vor¬ 
trags so vollkommen, als es unsere Sprache ver¬ 
stauet, nachzubilden. Der zweyte, vom Hrn. v. 
Fr. selbst herrührende Theil, der Reisebericht nach 
Persien gewährt auch wissenschaftliche Belehrung. 
Denn der Verf., der schon früher zwey Jahre in 
der Moldau, Wallachey und Bessarabien gewesen, 

hatte Beobachtungsgeist und Gelegenheit genug den 
Charakter der Regierung und des Volkes in Per¬ 
sien zu durchschauen. Seine Reise von Tiflis nach 
Tauris, die ein lebendiges Gemälde des Landes und 
der Sitten darbietet, seine Charakteristik der Be¬ 
herrscher Persiens vom Nadir Schah an bis auf den 
itzigen, sind besonders schätzbar. Der Ueb., der 
auch diesen Theil mit gleicher Sorgfalt verdeutscht 
hat, erinnert noch, dass durch den Frieden Russ¬ 
lands mit Persien i8i5 ein bedeutender Theil von 
Nord - Persien an Russland gekommen sey, dass 
schon itzt die russische Herrschaft wohlthätig auf 
diesen Theil des westlichen Asiens wirke, und dass 
der Besitz der Küsten des kaspischen Meeres und. 
der daran gelegenen reichen Länder grosse Folgen 
für Russlands Kunstfleiss und Handel haben müs¬ 
se, welche auch in diesem Werke schon angedeu¬ 
tet sind. 

Kurze Anzeige. 
Der fVandler unter Gräbern. \Eine Sammlung von 3oo Grab- 

Schriften allerley Inhalts, und in mehrern Sprachen. Heraus¬ 
gegeben von Dr. Hassler. Freyburg 1816. Herder’sche Uni- 

versitäts -Ruchh. XVIII. i55 S. 8. 

Nicht nur von den Sarkophagen und andern Denkmälern in 
Kirchen sondern auch aus Büchern sammelte der Herausgeber 
diese theils scherzhaften und erdichteten, theils wirklichen und 
ernsthaften Grabschrifien, die von den Verstorbenen selbst oder 
von Andern herrühren, christliche, jüdische und heidn>sche, 
auf einzeln genannte Personen, und auf ungenannte oder ganze 
Classen anwendbar. Sie sind daher auch in acht Paragraphen 
oder Classen abgetheilt und sogar eine antike, Grabschrilt auf 
eine Nachtigal ist aufgenmmen. Dass vielen der verehrtesten Le¬ 
ser dadurch ein angenehmer und lehrreicher Abend bereitet 

sey, bezweifeln wir. Nur ein kleiner Theil ist sinnreich und 
treffend. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 24. des März. * * 75. 

R i r c h e n t h u m. 

Ueber christliches Kirchen- und Schulwesen. I. 

Heft. S. 109. II. Heft mit fortlaufenden Seitenz. 

523 S. gr. 8. 1816. Berlin in der Maurerschen 

Buchhandlung. (1 Thlr. 4 Gr.) 

Der Verfasser (Hr. Friede. Wilh. von Schubert, 
Uoct. und Prof, in Greifswald) reihet sich an die 
fast zahllosen Meister und Gesellen, die Steine her- 
beytragen zum neuen Bau der christlichen Kirche, 
von welcher Viele wünschen, sie möchte nun bald 
daslehen, wie einst für das Reich Gottes eine Stätte 
verlangt werde. Wir lassen uns das gefallen r da 
wir vielerley Arbeiter u. mancherley Steine brau¬ 
chen, um das weitlauflige Werk für Alle bewohn¬ 
bar zu machen. Es will aber Jeder den Bau nach 
seiner Weise aufführen, und Manche sehen sogar 
links und rechts mit scheelen und scheltenden Bli¬ 
cken nach den Nachbarn , wenn diese bauen und 
herbtyschaffen, wie es ihnen nicht behagen will. 
So soll es nicht seyn, und es ist Mühe und Ar¬ 
beit vergebens, wenn man irgend mit anmassendem 
Sinn sich zum Mitarbeiter am Heil der fre'yen 
Christengemeinden darbietet. So tritt auch Herr 
von Sch. sogleich im Vorworte auf: „Ein jegli¬ 
cher, welcher spricht: Religion ist nicht der äus¬ 
sere Gottesdienst, versteht beyder Wesen und Be¬ 
deutung nicht — und spottet des Blutes der treuen 
Zeugen, ja spottet des Blutes, welches der Erzhirte 
am Kreuzesstamm für seine Schaafe vergoss, und 
führet der Erlöseten Seelen in die Finslerniss zu¬ 
rück. Doch wer gab ihm ein Recht zu solcher 
U ngereclitigkeit gegen die Brüder? darf man ihm 
Macht geben zu solcher Feindschaft? darf noch 
das Schwert der Gerechtigkeit in der Scheide 
stecken bleiben ?“ Ey die Kirche hat kein anderes 
Schwert, als das des Geistes, und wir wissen es 
wohl zu ziehen und zu führen , ohne es im Ge¬ 
ringsten zu bedürfen, zum Schwert der Gerech¬ 
tigkeit zu greifen, Welches doch nur Luftstreiche 

egen die Geister thun kann. Indess schon aus 
ieser Aeusserung erkennt man, wess Geistes Kin¬ 

der die Ansichten und Grundsätze sind, die uns 
hier vorgelegt werden. Es sey uns aber Alles 
willkommen, was gut ist, trage es, welche Farbe 
es wolle; und gern geben wir dem Verfasser das 

Erster Band. 

Zeugniss, dass er neben mancherley Ueberspanntem 
uns viel Gutes dargereicht hat. 

1. Ken dem Namen und TVesen des Amtes 
eines christlichen Pfarrers. Der Verfasser findet 
am passendsten die Benennung Geistlicher, Prie¬ 
ster, Pastor. Das Wesen des Amts setzt er in 
das Haushalten über die Geheimnisse Gottes in 
Christo. Er will, der Pastor soll nichts denken 
und thun, als nur sein Amt. „Hat er ein beson¬ 
deres Steckenpferd ausser der Weide seiner Schaa¬ 
fe, so ist er nicht Pastor. Seines Amts ist aber 
auvh, zu ringen und zu kämpfen im Gebet, dass 
er die wahre Kunde des menschlichen Herzens 
empfange, die aus dem gläubigen Sinne, und der 
christlichen Erleuchtung, und den innern Erfah¬ 
rungen im Chrislenthume hervorgeht.“ Man sieht, 
woher es kommt, und wohin es geht. — 2) Die 
häuslichen Verhältnisse des christlichen Pfarrers. 
„Der Glanz, welcher den Geistlichen umgibt, wenn 
er dem Herrn im kirchlichen Amte dient, um¬ 
strahle ihn auch in seinem Hause. Einfalt und 
Liebe, Friede und Eintracht soll darin herrschen. 
Seine Habe soll sich mehren, durch Ordnung und 
Sparsamkeit, oder wie ihn sonst noch des Herrn 
Hand segne, für die Armen, und zu uneigennützi¬ 
ger Gastfreundschaft;“ (man schalle das Coelibat 
lierbey!) Er soll kein Landwirth seyn. Viel He¬ 
bung des Gebets soll seyn im Hause des Pastors 
mit Frau, Kindern und Gesinde. Der Verfasser 
spricht aus einer alten guten Zeit. Das Leben 
aber, selbst des Predigers, gestaltet sich anders ira 
Fortgange der Zeit.' Ohne gerade ein eifriger Be¬ 
ter zu seyn, kann Jemand ein tüchtiger Seelsorger 
seyn; denn es ist nicht Allen auf einerley Weise 
zu wirken gegeben. Der Verfasser aber schliesst 
mit der biltern Rede: „nur ein solcher Seelsorger 
(nach des Verfassers Sinn) darf sich trösten mit 
den Worten Pauli: ich bin rein von Aller Blut 
u. s. w. Act. 20, 26. 27. 5) Erziehung und Bil¬ 
dung des Geistlichen in der Schule und auf der 
Universität. Dieser Abschnitt, dem Juhalle nach 
fast gleichlautend mit dem III. Heft von Schwarz 
Kirche dieser Zeit, ist reich an nützlichen Vor¬ 
schlägen. Auch dieser Verfasser dringt, wie spä¬ 
terhin Schwarz, auf eine strenge Vorbereitung der 
künftigen Geistlichen von der Schule an bis zum 
Eintritt ins Amt. Er ist für theologische Stifte, 
wie sie im Wirtembergischen bestehen. Wir wür - 
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den lieber die Schulzeit zu freyer literarischer Bil¬ 
dung bestimmen, aber die zwey letzten Jahre der¬ 
selben zu eigener Vorbereitung auf die theologi¬ 
sche Laufbahn in einer Alt von klösterlichem Se¬ 
minar verwenden lassen. Auf jeder Universität 
bestehe neben dem theologischen Seminar (für wis¬ 
senschaftliche Bildung) auch ein Pastoral - Institut; 
b< yde Anstalten sind bindend für Alle. Wenn es 
S. i8* heisst: „die theologische Laufbahn beginnt 
da, wo im Jüngling, ja schon im Knaben, die hö¬ 
here Natm erwacht;“ so fragen wir: wer kennt 
dips Erwachen? wie aussert es sich? Ist auch die 
erste Richtung entscheidend ? Noch bemerken wir, 
dass hier für die Bildung christlicher Predige: die 
Werke eines Tauler, Spangenberg. Spener, Frey- 
linghausen, H. A. Franke, Hambach, Gramer und 
Juh. Arnd vorzüglich empfohlen werden; die Na¬ 
men neuerer Kanzelredner sieht man nicht. 4) 
Die theologischen Examina, und der Candidaten- 
Stand. Was hier unter andern von einem Exa¬ 
mt u vitae gesagt wird, ist sehr ungenügend. Die 
Kenntuiss des Charakters kann sich nicht über die 
bürgerliche Unbescholtenheit ausdehnen, und aus 
einem Examen wird man nichts vom Heizen er¬ 
fahren, wie hier behauptet wird. Uebrigeus sind 
die strengen Grundsätze des Verfassers hinsichtlich 
des Candidaten-Standes sein- zu achten, und der 
Vorschlag: bey Vacanzen ordinirte Candidaten an- 
zustellen, verdient überall ausgeführt zu werden, 
Wie auch der: jeden Candidaten, welcher Haus¬ 
lehrer werden will, einem scharfen pädagogischen 
Examen zu unterwerfen. 5) Ordination und In¬ 
stitution. Ohne Formulare, die leider noch hie 
und da gebraucht werden! Die feyei liehe Darrei¬ 
chung der Bibel kann sehr heilsam werden, und 
hier wäre der Ort, den Ordinanden eben auf sie, 
und nur auf sie feyerlich zu verpflichten. — 6) 
Von der christlichen Predigt. „Zwey Dinge sind 
dazu nolhwendig; i) dass eine heilige Begeiste¬ 
rung in dem Herzen des Predigers walte, und 2) 
da^s er das Wort Gottes in Christo verkündige.“ 
Es ist darüber viel Gutes mit Innigkeit und Erhe¬ 
bung gesagt — freylieh in einem ganz andern Sin¬ 
ne, a s man sonst von dem Wesen einer christli¬ 
chen Predigt zu sagen pflegte. Nach dem Verfas¬ 
ser soll daian alles b blisch seyn, Stoff, Form, und 
selbst Ausdruck. Mit Recht ist er gegen das Ex- 
temporiren. Aber eben datum möchten nur We¬ 
nige geneigt seyn, noch vor der Kirche eine geist¬ 
liche Audienz zu geben, die vielfach zerstreuend 
seyn würde. 7) Ki chengebete und Abkundig äu¬ 
gen. Das Bekannte, gut und ernstirh vo gela- 
gen. — 8) Der Kirchengesang und die Kirchen¬ 
musik. Der Ve f<ssei ist dafür, dass Evangelia 
und Episteln wieder ahgesungen werden. Er timt 
Verschlage, die neuen Gesangbücher abzuschaffen. 
und (he alten kräftigen Lieder, etwa in besonderu 
Anhängen wieder eiuzufuhren. Wie sich die Zei¬ 
ten ändern Sonst gab es Schläfer« ven wegen dei 
neuen Gesangbuchei ; nun soll es wieder um die 

1 

alten anheben. Der Verfasser führt mehrere alte 
Sammlungen an, unter andern Tersteegens Gott 
geheiligtes tlaifenspiel der Kinder Zion — die 
geistliche Taubenstimme und das Rauchfass, Aruds 
Paradies-Gart lein und dergl., woraus viele vorzüg¬ 
liche Lieder gezogen werden könnten. Sonst sind 
in diesem Abschnitte viele gesunde Urtheile, und 
manches Ausführbare enthalten. Der Verfasser un¬ 
terscheidet recht gut nach alter Weise dieyfachen 
Kirchengesang, den des Predigers, den des Chors, 
den der Gemeinde. Unter den Liedern sollten bi¬ 
blische Spruche stehen. Manche Lieder sollten nur 
stehend gesungen werden, wie: Herr Gott dich 
loben wir; Nun danket alle Gott. Nach dem 
Ve lasser sollte in keiner Kirche eine geistliche 
Musik aufgeführt werden, wozu Geld den Eingang 
bahnet — es sey denn, dass solche Musiken mit 
Gebet und Gesang unter priesterlicheu V errichtun- 
gen b gönnen und geeudiget wurden! 

9) Beichte und Abendmahl. Es ist zu wun¬ 
dern, dass dieser Verfasser der allgemeinen Beichte 
das Wort redet, und die Privatbeichte nur dane¬ 
ben geslattet. Er will aber billig, dass jene feyer- 
licher als gewöhnlich gehalten werde — durch 
Kuieen der Coufilenten beytn Vorlesen der Beich¬ 
te, oder wenn sie \on einem Beichtenden gesagt 
vvi‘d — durch Busslieder während des Acts. Auf¬ 
legen der Hantle auf jeden Einzelnen. (. ecensent 
hat zuweilen 100 bis 200 Confilenlen. wo das Letz¬ 
tere unmöglich wird, und alier Effect zuletzt sich 
umkehren wurde.) ßeym Abendmahl will der 
Verfasser, wie zu erwarten, das Geheimnissvolle, 
und die Beziehung auf Versöhnung durch Chri¬ 
stum am meisten he; ausgehoben wissen. Er ist 
übrigens gegen die Pri vatcom inunionen. Aberauch 
zur Strafanstalt wünscht er das Abendmahl zu ma¬ 
chen, indem er vo .schlägt, dass berüchtigte Men¬ 
schen es nur im Geheim , höchstens in der Sacri- 
stey gemessen sollen. Quousque tandem! Warum 
vergisst man das Ursprüngliche und Ansprechend¬ 
ste bey dieser Handlung, dass sie Gedächtnissmahl 
seyn soll? Hie in liegt Eins und Alles, und in 
diesem Sinne kann sie für Jeden , wess Glaubens 
er sey, eine theure und segensvolle Feyerliehkeit 
werden. — Das wichtigste und reichste Capilel in 
diesem Hefte ist das letzte: über den AntheiV des 
Pfarrers arn Unterricht der Jugend, a) in der 
kirchlichen KatechFinuslebi e, b) in der Schule, 
und in der Anweisung des Schullehrers, c) in der 
Vorbereitung der Confinnanden. d) in der Vorbe¬ 
reitung derer, die zuerst das heil, Abendmahl ge¬ 
messen wollen , e) in der Sonntagsschule. Leber 
das Alles wird giündlich und nachdrücklich ge¬ 
sprochen; eines Auszugs ist es aber nicht fähig, 
und wir gehen nur wenige Bemerkungen. Auch 
Herr von Sch. ist der Meynung, dass der eigentli¬ 
che Religionsunterricht nicht von den Schulmei¬ 
stern gegeben werden könne, worüber SAuoarz 
(Kirche d. J. II. H.J sehr richtig sagt: dass die i 
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gewöhnliche Lehre des Christenthums in öffentli¬ 
chen Schulen seit langer Zeit ein Hinderniss des 
wahren Christenthums geworden sey. Prediger und 
Candidaten müssen dazu in Bewegung gesetzt wer¬ 
den. Das Uebel ist grösser, als man weiss, wenn 
man c*i nicht in der Nähe und Ferne gesehen hat. 
M it dem Unterricht der Confii rnanden will es der 
Verfasser wie billig und recht sehr ernstlich ge¬ 
nommen wissen. Er bestimmt dazu zwey Jahre, 
was bey dem kläglichen Schulunterricht nicht zu 
viel ist; er theilt die Kinder in zwey Classen, 
lässt jeder einen besondern Unterricht geben, um 
den Schwachem naciizuhelfen, und will, dass jede 
Stunde zur Erbauungsstunde gemacht werde. Das 
Examen soll zuin Schluss der Vorbereitung der 
Catechumenen in Gegenwart der Eltern gehalten 
werden, nicht aber bey der Confirmation. Ueber¬ 
aus einfach und ansprechend ist die Form, die für 
diese letztere Handlung gegeben wird. Wenn aber 
der Verfasser noch eine besondere, drey bis vier 
monalli* lie Vorbereitung zur Abendmahlsfeyer ver¬ 
langt , so ist dies des Guten zu viel, und würde 
auch in den wenigsten Gegenden auszuführen seyn, 
da wir uns glücklich schätzen müssen, die zer¬ 
streute Heerde .auf drey bis vier Monate zur Vor¬ 
bereitung auf die Confirmation sarnmlen zu können. 

II. Heft. 11) 12) Früh- Nachmittags- TVo- 
chen- Festtägiger Gottesdienst. Der Vf. wünscht 
di« He Stellung der Frühgottesdienste (Metten), 
duch ohne Predigt. Mit Recht. Reeensent erin¬ 
nert sich mit Vergnügen dieser erhebenden An¬ 
dachten während der w rmeren Jahrszeit, die von 
presshaften Personen aller Art zahlreich besucht 
wu den. Aul dem Lande sind sie nicht passend, 
am wenigsten da, wo mehrere Gemeinden eit.ge- 
pf r t s nd. Auch der Nachmittägliche Gottes¬ 
dienst auf dem Lande wird oft nur mit wenigen 
Pe; sonen gehalten. Dennoch beklagt der Verfasser 
die kullösuag desselben im ehemaligen Schwedisch- 
Fommern. und führt mehrmals die trostreichen 
Worte der pommerscheu Agende an: „Wenn 
auch nur wenige Leute zur Vesper kommen, so 
sollen sie (die Plärrer) doch ihr Amt nicht nie¬ 
derlegen , sondern als Diener Gottes mit den En¬ 
geln im Himmel Gott lobsingen, ihnen selbst zum 
Trost und zur Besserung. Wo sie solches thun, 
wiid Gott etliche erwecken, ein, zwey oder mehr, 1 
dir zur Kirche kommen/4 Dasselbe gilt von den I 

wöchentlichen Bet- und Bibelstunden, die der Ver¬ 
fasser in Städten vermehrt sehen will, so dass alle 
'Jage die Kirche ollen stünde — was wir aller- j 
dings billigen, jedoch nur zu beliebiger Herzens- 
andacht, wie bey den Katholiken. i3) Die Buss- ! 
B t- und Festt ige. Vor dem Busstage sollte eine 
g'o se Betstunde gehalten werden, (ln Sachsen wird 
sie auch gehalten, freylich im Sinne der angeführ¬ 
ten pommerschen Verordnung.) Der Bu.sstage soll¬ 

ten nur zwey seyn. Warum aber dringt der Ver- J 

fasser auf Wiederherstellung der in den meisten 
Ländern aufgelösten kleinern Festtage? Er irrt 
sehr, wenn er meint, dass Prediger und Gemein¬ 
den sich auf diese Tage freuten. Am wenigsten 
jetzt, wo der Verlust jedes Arbeitstages schmerz¬ 
lich ist, und gewöhnlich der Sonntag darunter lei¬ 
den muss. Dem Verfasser liegt besonders am Fe¬ 
ste der Verkündigung Mariä, das als unbewegliches 
Fest feyerlich begangen werden sollte. Man muss 
aber die Verlegung aller Feste auf die Sonntage 
wünschen. Denn wir feyern nicht die Tage, son¬ 
dern das Andenken an die festlichen Begebenhei¬ 

ten. Für die, in neuerer Zeit vorgeschlagenen Feste, 
als Tauffest, Bibelfest u. s. w. ist der Verf. nicht 
— doch aber für das Geburts - und Krönungsfest 
des Regenten. Statt der einzelnen Aposteitage, für 
deren Wiederherstellung er ebenfalls spricht, wäie 
ein Fest aller Heiligen auch in unsrer Kirche zu 
wünschen — doch an einem Sonntage, wie auch 
das jährliche Todtenfest auf den letzten Sonntag 
des Jahres verlegt werden mag. 

l4) Die christliche Trauung. Es soll nach 
dem Verfasser den Brautleuten überlassen bleiben, 
ob sie in der Kirche oder im Hause verbunden 
seyn wollen. Besser ist die bestimmte Entschei¬ 
dung für die Kirche, wie in Sachsen. Am Altar 
ist der Sinn heiliger, und das religiöse Gefühl er¬ 
weckter, als im Hanse; und gerade dies ist für 
die ehelichen Verhältnisse ein nie zu vernachläs¬ 
sigender Pu net. Dass die Scheidung nie ohne Zu¬ 
ziehung des Pfarrers vollzogen, und der versam¬ 
melten Gemeinde als ein Todesfall bekannt gemacht 
werde, ist ailer Aufmerksamkeit wertfa. io Die 
Taufe der Neu gehör neu, und der Kirchgang der 
Sechswöchner innen. D e Taufe wird ,.als eine 
leyerliche und öffentliche Erklärung des Heilandes 
betrachtet, dass das Kindlein Theil habe an dem 
Gnadenreiche der Erlösung und Heiligung; ja 
der Verf. behauptet: „im Augenblicke der Taufe 
geschehe eine Umschaffung des jungen Baums zu 
einem edlen Fruchtbaum, von der wir freylich 
nicht wissen, wie sie geschehe, weil uns die ge¬ 
heimen Wirkungen der Gnade verborgen sind/* 
ln d eu Worten Christi findet sich keine Hindeu¬ 
tung auf eine so wundervolle Umschaliung durch 
die Paule, und sie müsste auch überall an der 
hotnungsvollen Jugend sichtbar werden. Uebrigens 
ist der Verfasser für die Haustaufen, welche aus 
physischen Gründen wenigstens von Michaelis bis 
Os fern gesetzlich seyn sollten. — 16) Das christ¬ 
liche Begrabniss. Dies soll ein öffentliches seyn 
— mit den uöthigen Ausnahmen. Aber geradezu 
widersprechen müssen wir der Befugniss, dass das 
stille Begrabniss vom Pastor als Strafe* für ruch¬ 
lose Gottesverächter angeordnet werden könne. 
Dies siebt nur dem Consistorium zu, mit vorläu¬ 
fige. Entscheidung dt s Superintendenten; und auch, 
wo es verhängt wird, macht es keinen sonderlichen 
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Eindruck, Indem mehr die Lebenden, als die Ver¬ 
storbenen dabey gedrückt werden. Dass übrigens 
jede Leiche vom Pfarrer begleitet werde, er auch 
einige sinnvolle Worte an die Traurenden lichte, 
ist löblich, so wie die Sitte, die in Dänemai k 
benscht, überall Nachahmung verdient: dass der 
Prediger auf den eingesenkten Sarg zu dreyen Ma¬ 
len Erde wirft, und folgende, oder ähnliche Worte 
dabey spricht: Mensch, du bist Erde, und sollst 
zu Erde werden, und aus der Erde wieder aufer¬ 
stehen! — 17) 18) Seelsorge. Dies wichtige Ca- 
pitel ist hier mit Gründlichkeit und Interesse be¬ 
arbeitet. Der Verfasser macht grosse Anforderun¬ 
gen an den Prediger, dass er eine tiefe Kenntniss 
von seiner Gemeinde erlange; er soll dazu fl ris¬ 
sige Hausbesuche benutzen, und sich mehrfache 
Seelenregister anlegen. Gm solchen Forderungen 
zu genügen , muss das ganze Leben eines Geistli¬ 
chen blos amtlich seyn, und er darf weder durch 
eheliche und elterliche Verhältnisse zerstreut wer¬ 
den, noch darf sich seine Parochie über ein mas¬ 
siges Dorf ausdehnen. Recensent hat acht Gemein¬ 
den zu seiner Parochie, und ihm ist es geradehin 
unmöglich, die Seelsorge auf die Weise, und in 
dem Umfange zu führen , wie es hier gefordert 
wird. Sie erscheint aber auch als eine geistliche 
Polizey, bey welcher allerdings viel Gutes heraus¬ 
kommt, wir fürchten aber auch viel Böses, und 
wozu ohnehin ein Volk gehört, das sich in so 
strenge geistliche Zucht nehmen lässt, wie es sich 
jetzt wohl nirgends mehr finden wird. Viel zweck¬ 
mässiger werden zum Behuf einer ernsten und li¬ 
beralen Seelsorge die Presbyterien wirken können, 
wenn ein ernster guter Geist in denen wohnt, die 
sie bilden. — Was der Verfasser weiter über die 
Behandlung der Kranken und Gefangenen, und 
über Eidesverwarnungen sagt, ist beherzigenswerth : 

nur denken wir anders über die Art', zur Bekeh¬ 
rung der Kranken zu sprechen. Nach S. 199. soll ' 
man sich dabey allein an die Lehre halten, „dass 
die Gnade Jesu der einzige Weg zur Seligkeit sey, 
diese aber durch reuevolles und demiithiges An- 
erkenntniss unsers sündigen Zustandes, Glauben an 
ihn und seinen Tod für uns Sünder-, und eine 
hieraus hervorgehende dankbare Liebe zu dem, 
welcher uns zuletzt geliebt hat, nicht aber durch 1 
eigne Gerechtigkeit erlangt werde.“ Das hören sie 
allerdings gern; das ist aber auch das Mittel, sie 
für die rechte Bekehrung einzuschläfern. Man 
lerne das Volk und sefne Grundsätze kennen, und 
man wird, nach einem so sanften Vorspiele arun 
noch zu ganz andern Waffen greifen, um die Her¬ 
zen zu wecken und sie auf das Eine, was Noth 
thut, hinzurichten. 

(Der Beschluss im nächsten Stück.) 

Kurze Anzeigen. 

Geschichte Napoleon Buonaparte's. Von Fried¬ 

rich Saalfeld, Professor in Göttingen. ZiveyteV 

Theil der eisten Auflage. Enthaltend: Die Ge¬ 

schichte von der Abdankung Napoleon Buona- 

parte’s im Jahre i8i4. bis zu dessen Ankunft 

auf St. Helena im Jahre i8i5. Leipzig und Al¬ 

tenburg, Brockhaus, 1817. 107 S. 8. 16 Gr. 

Es ist dieser Theil zum Besten der Käufer der 
ersten Ausgabe besonders abgedruckt; es wate zu 
wünschen gewesen , dass auch die in dem ersleu 
Theile gemachten Veränderungen mit abgedruckt 
worden wären. Von dem Werke selbst haben wir 
zu anderer Zeit Bericht gegeben. 

Die Gefangenschaft Ludwigs XVI. und seiner Fa¬ 

milie im Tempel, Aus dem geheimen Tagehuche 

einer erlauchten Mitgefangenen (dev Herzogin von 

Angouleme, Tochter Ludw. X VI.) ; Uebersetzung 

der am 21. Jan. 1817. in Paris ei'schienenen Me- 

moires particuliers etc. Der Umschlag in Stein¬ 

druck stellt den Thurm des Tempels und eineri 

Grundriss der Umgebungen desselben dar. Berlin 

1817. b. Duncker u. Humblol. XII. i3t S. 8. i6Gr. 

Ob wir gleich schon Clery's Tagebuch u. Hüe’s 
Erzählungen von den damaligen Begebenheiten be¬ 
sitzen, die bevde auch nach der franz. Vorrede zu 
gegenw. Werkelten unbedingten Glauben verdienen, 
so war doch letzterer nur Zeuge der Ereignisse bis 
zum 2. Sept. u. Clery’s Tagebuch schliesst mit dem 
Tode Ludwigs; von den Schicksalen seiner Familie 
im Tempel nach diesem Tage hat man keinen Be¬ 
richt eines Augenzeugen. Die gegenw. Nachrichten 
schliessen mit dem Tode Ludw. XVII. (9. Jun. 1795. 
in einem Alter von 10 J. u. 2 Mon.) und sind während 
u. kurz nach deu Leidenstagen aufgesetzt; beygefiigt 

ist die Nachricht von der Befreyung der Herz, von 
Angouleme aus dem Gefängniss 19. Dec. 1796, wo- 
bey auf Hüe’s Werk über die letzten Lebensjahre 
Ludwigs verwiesen wird, und Einiges aus Males¬ 
herbes Papieren über seine Unterhaltung mit dem 
Könige im Tempel. Der Uebersetzer hat an dem 
Tagebuche, obgleich manche Widerholungen uarin 
Vorkommen, mit Recht nichts verändert, und nur 
einige kurze Anmerkungen beygefügt. Dazu sind 
auch Clery’s und Hüe’s Schriften benutzt, da der 
Uebersetzer den ersten Plan, aus ihren Schriften 
einen gedrängten Auszug zu machen, aufgab. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 25. des März. 76- 

Vaterländische Geschichte. 

J versuch einer Geschichte Leipzig's, von seinem 

Entstehen bis auf die neuesten Zeiten; von M. 

Johann Christian Dolz, Vicedirector der Rathsfrey¬ 

schule zu Leipzig. Leipzig 1818. Georg \ oss sehe 

Buchhandlung. X. 568 S. kl. 8. 

t^ngeachtet es uns weder an grossem und klei¬ 
nern Jahrbüchern und Geschichten, noch an Be¬ 
schreibungen unsrer Stadt fehlt, so wird doch die 
gegenwärtig anzuzeigende nicht nur nicht überflüs¬ 
sig scheinen können, sondern sie wird dem kundi¬ 
gen Leser bald als eine der vorzüglichsten erschei¬ 
nen , und unter den, nicht eben häufigen, guten 
Jahrbüchern der Städte unsers Vaterlandes einen 
ausgezeichneten Platz behaupten. So genau und 
sorgfältig ist die Darstellung, so geprüft und aus¬ 
gewählt die Thatsachen , so belehrend und frucht¬ 
bar die Uebersichten und Bemerkungen, so rein 
und anziehend der Vortrag, so unterhaltend die 
ganze, mit manchen Anekdoten und witzigen Aeus- 
serungen ausgestaltete, Behandlungsart. Der Herr 
Verfasser fing schon vor 20 Jahren an, während 
der einen Messwoche, wo nicht alle Schüler die 
Freyschule besuchen können, denjenigen, die sie 
besuchten, in einer Zwischenstunde die Geschichte 
ihres Wohnorts zu erzählen und machte sich dazu, 
mit Benutzung der nächsten Hülfsmittel, einen Ent¬ 
wurf. Da er nachher in besondern Lehrstunden 

die Wohnortsgeschichte, als einen Theil der ge¬ 
meinnützigen Kenntnisse vortrug, so erweiterte 
und berichtigte er diesen Entwurf, und als er sehr 
richtig bemerkte, dass ein möglichst geordneter und 
wohl behandelter Ueberblick der Geschichte dieser 
Stadt auch Andern angenehm seyn würde, so sam¬ 
melte er, mit den nöthigen Hülfsmitteln von eini¬ 
gen hiesigen Gelehrten unterstützt, noch mehrere 
Materialien, die er dann kritisch sichtete und ord¬ 
nete; dabey nahm er zwar die Zeitfolgc zur Füh- 
rerin, vermied aber das Chronikenmässige und liess 
die Gegenstände so folgen, wie sie in näherer Ver¬ 
bind ung mit einander stehen. Auf diese Weise 
entstand gegenwärtiges Werk, das man weder für 
einen blossen Versuch, wie es der bescheidene 
Verfasser nennt, noch für ein Lesebuch ansehen 

Erster Band. 

darf, obgleich auch auf solche Leser, die nicht Ge¬ 
lehrte von Profession sind, Rücksicht geuommen, 
und eben deswegen manche Erläuterungen einge¬ 
schaltet sind, welche unnöthig waren, wenn aus- 
schliessend gelehrte Leser vorausgesetzt wurden. 
Von . S. 18 — 58. der Einleitung ist ein beurthei- 
lendes Verzeichniss der Quellen und Hulfsmittel 
zur Geschichte Leipzigs aufgestellt, worin auch un¬ 
gedruckte Werke aufgeführt und der Wunsch vor¬ 
getragen ist, dass sich irgend ein junger Freund der 
Ortsgeschichte entschliessen möchte, alles, was in 
dem Laufe eines Jahres in jeder Hinsicht Merk¬ 
würdiges in der Stadt und bey der Universität sich 
zugetragen, aufzuzeichnen und nach Verlauf dessel¬ 
ben durch den Druck bekannt zu machen; so wür¬ 
de eine fortlaufende Reihe kleiner Jahrbücher ent¬ 
stehen, aus welchen sich dereinst ein Ganzes bilden 
liesse. Vielleicht könnte auch nur von fünf zu 
fünf Jahren eine Fortsetzung erscheinen. Aber die 
bisherigen Erfahrungen über den Absatz solcher 
Schriften (z. ß. Eck's Tagebuch, das hier nicht er¬ 
wähnt ist) sind gerade nicht auf munternd gewesen. 
Uebrigens hat der Hr. Verfasser einige ungedruckte 
allgemeinere Werke benutzen können. (An man¬ 
chen Orten werden noch immer handschriftliche, 
historische u. statistische, Werke geheim gehalten.) 
Jn der Einleitung ist noch von Ortsbeschreibungen 
und Ortsgeschichlen und dem Lehrreichen und In¬ 
teressanten derselben insbesondere gehandelt wor¬ 
den. Der Hr. Verf. theilt die Geschichte Leipzigs 
in drey Perioden. Die erste begreift die älteste 
Geschichte von etwa 700 nach Chr. Geb. bis zur 
Stiftung der Universität i4og. Voraus geht ihrer 
Behandlung eine kurze Darstellung von Leipzig in 
seiner gegenwärtigen Gestalt, mit blosser Angabe 
der Schriften über die Lage und den physischen 
Zustand der Stadt. Dann wird das Wahrscheinli¬ 
chere über die ältesten Bewohner unsrer Gegend, 
die Hermunduren (wenn diese anders in dieser Ge¬ 
gend, die wahrscheinlich lange unangebaut und mit 
Wäldern und Sümpfen bedeckt lag, gewohnt haben) 
und die Sorben (Sorbenwenden, denen viele Dör¬ 
fer und Städte des Vaterlandes ihr Daseyn verdan¬ 
ken, wie die Namen beweisen) vorgelragen. Die 
Letztem legten auch den Grund zu Leipzig (Lipzk, 
von Lipa oder Lip die Linde — es sind hier S. 55 
f. und 512. mehrere Ortsnamen aus der slavischen 
Sprache erklärt), ursprünglich ein Dörfchen, das 
vor dem Anfänge des joten Jahrhuuderts von kei- 
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nem Schriftsteller erwähnt wird. Nur im Allge¬ 
meinen lassen sich die Einrichtungen der Wolm- 
plälze der Sorben beschreiben. Auch als Heinr. I. 
die Sorben in hiesiger Gegend in der ersten Hälfte 
des loten Jahrhunderts besiegte, war .Leipzig noch 
ein Doit, bey welchem er wahrscheinlich die Al¬ 
tenburg anlegen und mit Deutschen besetzen liess 
(daher der Name Burger, deren Leibeigene die über¬ 
wundenen Slaven wurden , daher der Name Skla¬ 
ven); es wird wahrscheinlich gemacht, dass Hein¬ 
rich auf der Altenburg auch einen Dingstuhl (Ge¬ 
richtshof errichtet habe. Die Fabel, dass schon 
Bonifacius im 8ten Jahrhundert die heidnischen 
Götzen allhier zerstöit und das Christenthum ein- 
gefuhrt, die Jakobskirche gestiftet habe, wird wi¬ 
derlegt. Die zuletzt genannte Kirche ist erst im 
loten Jahrhundert erbauet, und eist zu Anfang des 
Uten das Christenthum dauerhafter gegründet wor¬ 
den. Wahrscheinlich gehörte im Uten und i2ten 
Jahrhundert Leipzig den Markgrafen von Meissen, 
denn die angebliche Schenkung des Dorfs an den 
Bischof von Merseburg im 11teil Jahrhundert und 
die Eintauschung desselben durch den Mar .graf 
von Meissen sind bey de ungegründet. Seit dem 
Anfang des i2ten Jahrhunderts ist Markgraf Kon- 
rad im Besitz von Leipzig und er soll es auch zur 
Stadt (n34.) gemacht haben. Doch erhielt es eist 
unter Markgraf Otto dem Reichen, um 1176. eine 
feste Mauer mit einem tiefen Graben, auch das 
Hallesche oder Magdeburger Recht, und der Grund 
zu seinem nachlnrigen Wohlstände wurde gelegt, 
indem die Stadt das Recht zu zwey jährlichen 
Märkten erhielt. Die Schicksale J^eipzigs unter 
den folgenden Maikgrafen, die Stiftung einzelner 
Klöster, Hospitäler, Kirchen, Schulen, die Erwei¬ 
terungen der Stadt und ihres Handels, die Feh¬ 
den und Kriege, in welche es verwickelt wurde, 
andere neue Einrichtungen , wie z. B. die Grün¬ 
dung des Schöppenstuhls, die Ankäufe, welche der 
Rath machte u. s. f. werden vornemiich ausgeho¬ 
ben, und theils Schiiften darüber nachgewiesen, 
theils das Merkwürdigste aus den spate; n Schick¬ 
sal. n mancher Anstalten zusammengestellt, und zu¬ 
letzt noch ein Ueberhlick dieser Peiiode gegeben. 
Die zwevte (S. ti5 ff.) geht von der Stiftung der 
Universität i4 9. (die zur V ermehi ung der Zahl 
und zur Belö’dcrung der Bildung und des Wohl 
Standes der Einwohner nicht wenig heytrug) bis 
zur Einführung der kirchlichen Reformation i55y. 
Eine kurze Geschichte der Stiftung und erste Do- 
tiiung der Universität macht den Anfang. Die 
Studenten brachten aus Piag auch die erste Apo 
thrke mit nach Leipzig (die Löwenapotheke). ! 11 
diese Periode fallen noch mehrere für Leipzig 
wichtige Anordnungen und Stiftungen, die Einfüh 
rung der B ichd. u< kerkunst , die Errichtung des 
Oherhofgerichts, verschiedene Kleider- und andere 
Ordnungen ; sie geben zu manchen schönen Er¬ 
läuterungen damalige» Sitten Veranlassung, wobey 
auch der Ablasshandel und die geistlichen Possen- 

spiele nicht vergessen sind. Dann wird die Ge¬ 

schichte des Anfangs der kirchlichen Reformation 
berührt und das Schicksal mehrerer Anhänger der¬ 
selben in Leipzig erzählt. Auch von diesem Zeit¬ 
raum von -j5u Jahren wird ein Ueberblick gegeben. 
Dass die dritte Periode von 16.59 — 1817. am aus¬ 
führlichsten behandelt sey, kann man schon aus der 
Seitenzahl (S. 171 — 510.) schiiessen. Sie ist aber 
auch die reichhaltigste, fruchtbarste, und hat die 
besten und umständlichsten Quellen. Zuerst wird 
die Geschichte der Einführung der Reformation in 
Leipzig am Pfingstfeste des Jalnes 1539. erwähnt, 
wobey auch die Verschiedenheit der Angaben über 
die beydeii ersten evangelischen Predigten nicht 
unbemerkt geblieben ist. Weil man aus Schonung 
manche Gebräuche beybehielt, so haben sich in den 
Eiieben unsrer Stadt bis auf die neuein Zeiten li¬ 
turgische Einrichtungen erhalten, die in andern 
evangelischen Kirchen längst schon abgeschaft wa¬ 
ren. Bey Gelegenheit der Reloimation der beydeii 
gelehrten Schulen werden auch die vorzüglichsten 
gelehrten Männer, die in der Folge an diesen Schu¬ 
len gearbeitet haben, genannt. S. 180 ff. sind die 
Kirchen und Klöster in Leipzig vor der Reforma¬ 
tion erwähnt. Moriz’ens Verdienste um die Uni- 
veisität werden S. 107 ff. gerühmt, aber auch die 
unter ihm gemachten Handwerks- und andern O d- 
nungeu und die Belagerung Leipzigs im schmalkal- 
disc heu Kriege erwähnt, ln diese und andere Dar¬ 
stellungen sind dann Nachrichten von der damali¬ 
gen Lebensweise, dem Zuwachs des Eigenthums 
der Stadt, der Einführung der Familiennamen, ein¬ 
geschaltet, und auf gleiche Weise ist die Geschichte 
Leipzigs auch unter den folgenden Regierungen 
vorgetragen. Der Einfluss der kr ptocalvinisti- 
schen Unruhen auf das hiesige Rathscollegium, aus 
welchem auf kurze Zeit alle Doctoren der Rechte 
ausgeschlossen wurden, und die Behandlung D. 
Cracau’s und D. Peucer’s in den Gefängnissen auf 

. der Pleissenbui g , die Geschichte und der Einfluss 
der zweyten kryptocalvinistischen Streitigkeit, der 
Tumult , der in Leipzig 19. May 169a. ausbrach 
und seinen Gs und in den theologischen Händeln 
hatte, wird, letzterer fast zu umständlich, erzählt. 
Das B.andvorwerk erhielt seinen Namen daher, 
weil es um diese Zeit von dem Pöbel , der dort 
gehaltenen Zusammenkünfte der Calvinislen wegen, 
war in Brand gesteckt werden. Das Patent, wo¬ 
durch 1609. das Verbot der Fastnachtsmurrimerey 
geschärft wurde, ist S. 289 ff’, ganz einger ckt. 
Es musste aber in der Folge das Verbot noch oft 
erneuert werden. Eist seit 1617. konnte man um 
die ganze Stadt herum gehen, denn damals wurde 
der Weg zwischen dem Thomas- und Barfuss- 
Pfö’ teilen gemacht, fn der Geschichte des üojahri- 
gen Krieges werden die Berichte anderer Ge¬ 
schichtsschreiber von den Unterhandlungen mit 
Pil y. der in dem Todteng äbei hause wohnte, we¬ 
gen Uebergabe Leipzigs berichtigt S. 286 ff., ubii- 
gens S. 5u5. die traurigen Foigen, welche dieser 
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Krieg für Leipzig hatte, dargestellt, andere merk¬ 
würdige Vorfälle, die während des Kriegs und 
nach demselben sich zutrugen, erwähnt. Das Ver¬ 
bot des Pennalismus 1661. gibt Veranlassung, die¬ 
sen unter den Studirenden herrschenden Unfug, so 
wie manche polizeyliche Anordnungen, die Sitten 
und Moden , welche sie angingen, zu schildern. 
Die Taute eines Socinianers machte einige Worte 
über diese Religionspai tey, deren Grundbehaup¬ 
tung doch nicht ganz vollständig angeführt ist, 
nolhwendig; mehr aber ist über den Pietismus, 
da, wenn nicht der Name hier zuerst aufgekom¬ 
men , doch wenigstens der Streit über denselben 
für Leipzig sehr wichtig geworden ist, S. 346 ff. 
gesagt. Die frühem Veränderungen mit dem hie¬ 
sigen Postwesen sind bey der Erhebung des hiesi¬ 
gen Postamts zum Oberpostamte 1692. erwähnt; 
vielleicht hätten hier auch noch die spätem und 
die Ernennung der Oberpost - Commissarien zu 
Oberpostamtsräthen 1817. angeführt weiden kön¬ 
nen. In der fernem Darstellung der Geschichte 
dieser Stadt bis zum Ende des vorigen Jahres sind 
nicht nur die wichtigem Ereignisse genau ver¬ 
zeichnet, sondern auch neue Einrichtungen, Stif¬ 
tungen. Anstalten und Verbesserungen jeder Art 
und Beziehung, merkwürdige Eifindungen, die 
von Leipzigern oder Andern hier gemacht worden 
sind, Gelehrte und Künstler, Kunstsammlungen 
und ausgezeichnete Gebäude u. s. f., ohne etwas 
Bedeutendes zu übergehen, angeführt. Bey diesem 
grossen Reichthum mannichfaltiger Gegenstände 
und Nachrichten wäre freylich ein Register wohl 
wünschenswerth gewesen. Es fehlt dabey nicht an 
speciellen, sonst wenig bekannten, Angaben und 
Anekdoten (wie S. 446.), die zum Theil noch pi¬ 
kanter durch die beygefügten Bemerkungen (wie 
S. 389.) geworden sind. Dass noch Manches über¬ 
gangen ist, kann dem Werke eben so wenig zum 
V01 würfe gereichen, als dass sich in einzelnen 
Nachrichten etwa einiges berichtigen lässt. Der 
Verfasser hat selbst mehrere Zusätze und Berich¬ 
tigungen am Schlüsse beygefügt. 

Beschluss 

der Recension: Ueber christliches Kirchen- 

und Schulwesen. 

19) Ueber Kit chendisciplin. Hier entwirft der 
Verfasser ein st> enges Sabbaths - Mandat, und er 
ist nur allzu ängstlich in Anordnungen und Vor¬ 
kehrungen zur Beförderung der Kirchenzucht. 
Man vergisst hier zu oft bald die Freyheit der 
G t-wissen, weh he köstlicher ist, als das .durch 
Zwang Errungene, bald die eigne Wirksamkeit 

des Predigers, der zur Verhütung alles kirchlichen 

Unfugs am meisten beytragen kann. Recensent ist 
ohne alle äussere Beyhülfe in seinem Kirchenwe¬ 
sen, und es ist ihm gelungen, eine strenge Ord¬ 
nung darin einzuführen, und blos durch Beharr¬ 
lichkeit zu handhaben. — Auch von einem Pres¬ 
byterium spricht der Verfasser, zu einer Zeit, wo 
es noch nicht errichtet war. Er will es aber auch 
zu einem Friedensgericht machen, vor dem alle 
streitende Parteyen erscheinen sollen, ehe sie Pro- 
cesse anfangen; die hernach dennoch streiten und 
verlieren, sollen dem Presbyterium Strafgelder 
nachzahlen. Ornne nimium nocet! Von dieser Art 
sind auch die Vorkehrungen zur Verhütung der 
Unzucht. Die beste Vorkehrung ist Bildung echt 
frommer Familien - Vereine , und Erhaltung eines 
ehrbaren und sittlichen Geistes in den Gemeinden. 
20) Von den Verhältnissen protestantischer Pfar¬ 
rer und Schullehrer gegen ihre Obern und ihres 
(gleichen. Dies reichhaltige Capitel ist besonders 
wichtig für Geistliche, die sich in die neue Syno¬ 
dal vei fassung einrichten, und für sie wirken wol¬ 
len. Es ist nur Alles zu weitschweifig und nicht 
ohne Wiederholungen behandelt worden. Von S. 
271. an findet man eine Fluth von Fragen über 
den äussern und innern Zustand der Gemeinden, 
der Pfarre, der Verwaltung des Seelsorgeramts, der 
Schule u. s. w., welche zu beantworten eine Kennt- 
niss vorausgesetzt wild, die man weder dem Pfar¬ 
rer, noch dem Propste (Superintendent) Zutrauen 
kann, und womit am Ende nicht viel mehr, als 
viel vergebliches Schreiben bewirkt wird. Soll bej^ 
Visitationen, wo nach dem Verfasser auch ein 
vollständiger Gottesdienst in der Pfarre gehalten 
weiden solfil). über das alles Nachfrage geschehen, 
so gehe man den Pfarrern eine ausführliche In¬ 
struction über das tiefste Detail ihrer Amtsfüh¬ 
rung in die Hände, und auf den Grund derselben 
empfange der Ephorus von ihnen miindlicli und 
schriftlich die nÖthigen Nachweisungen über den 
religiösen Zustand der Gemeinden. — Dieser Pa¬ 
ragraph enthält noch viel Gutes über das Land¬ 
schulwesen, welches wir zur näheren Prüfung in 
geeigneten Zeitschriften empfehlen. 21) Bibelge¬ 
sellschaften. Man wird schwerlich einen wärme¬ 
ren und beredtem Freund derselben finden, als 
unser V erfasser ist. Aber er gibt auch wohl über¬ 
dachte Rathschläge zur guten Einrichtung der Bi¬ 
belgesellschaften, und zur Beförderung des eigent¬ 
lichen Zwecks derselben, da es nicht genug ist, lür 
Verheilung der Bibeln zu sorgen, sondern nur 
darauf zu denken ist, dass und wie sie benutzt 
werden, wozu die Pfarrer mehr, als es geschieht, 
in Thätigkeit gesetzt werden sollten. Da übrigens 
unser Verfasser dem blossen Lesen der Bibel eine 
übernatürliche Kraft beylegt, w4e zu erwarten war, 
so veriheidigt er auch den reinen Abdruck dersel¬ 
ben ohne alle Erklärung, die doch gerade bey der 
Luthe sehen Uebei setzung unentbehrlich ist, und 
wodurch die so wohl ausgestattete Funhsche Aus- 
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gäbe sich immer grösseren Beyfall erwerben wird. 
__ So wenig wir uns mit der Denkart vereinigen 
können, die in der angezeigten Schrift herrschend 
ist so hat sie doch bey allem Ueberspannten, was 
sich darin häufig offenbart, mannichfaltiges Inter¬ 
esse für das Kirchen- und Schulwesen überhaupt, 
und sie ist besonders für das ehemalige Schwe- 
disch-Pommern wichtig, auf dessen kirchliche Ein¬ 
richtungen und Gewohnheiten de** Verfasser stete 

Rücksicht genommen hat. 

Kurze Anzeigen. 

Vier Erholungs - Wochen oder Reise durch die 
neupreussischen Markgrafthümer, Nieder- und 
Oberlausitz, über Warmbrunn nach dem Rie¬ 
sengebirge und den Adersbacher Felsen in Böh¬ 
men und Rückkehr durch das Königreich Sach¬ 
sen, beschrieben von /. W. E. Magdeburg, in 
der Creuz’schen Buchh. 1816. 251 S. 8. 

So wie die Reise zur Erholung diente, so kann 
auch die Beschreibung derselben zur Erholung ein¬ 
mal gelesen werden, denn die Erzählungsmanier in 
den 12 Briefen ist ganz leicht und gefällig, und für 
den, welcher die Gegenden u. Orte noch gar nicht 
aus eigner Ansicht oder aus Schriften hat kennen 
gelernt, die Nachrichten auch wohl belehrend. 
Vorzüglich gehört dahin, was über das Riesenge¬ 
birge, über Warmbrunn, über Herrnhut und des¬ 

sen Einrichtungen gesagt ist. 

Tagehuch einer Reise von Paris nach Jerusalem 
durch Griechenland und von Jerusalem durch 
Egypten, durch die Staaten der Barbarei und 
durch Spanien zurück nach Paris, von F. X. v. 
Chateaubriand. Uebersetzt und mit vielen An¬ 
merkungen begleitet von D. L. A. Hassler, Kön. 
Würtemb. geistl. Rath, Dekan und Stadtpfarrer in Obern¬ 

dorf am Neckar. Erster Band. Freiburg, Herd er¬ 
sehe Universitäts - Buchhandl. 1817. VIII. LXXI. 
025 S. 8. Zweyter Band, VIll". 5o2 S. 8. Drit¬ 

ter Band, XIV. 218 S. 8. . 

Es ist die dritte Uebersetzung eines mehr durch 
die Manier des Vortrags als durch die Wichtigkeit 
des Inhalts empfohlnen Werks. Von den bey den 
frühem s. diese Eil. Zeit. 1812, 17b, i422., i8i4, 
56, 446 I. Der zweyten hat sich der Verfasser 
der gegenwärtigen bedient. Seine Absicht war, das 
Lesen dieses Tagebuchs, auch in religiöser Hin¬ 
sicht noch mehr zu verbreiten. Deswegen ist auch 
die Charte nebst den Kupfern weggelassen worden, 
um das Werk nicht zu vertheuern. Bey den An¬ 

merkungen scheint der Verfasser auf Leser, die 
wenige Kenntniss des Alterthums besitzen, vornem- 
lich Rücksicht genommen zu haben. Für andere 
waren wohl die Eichholz’schen hinreichend. Die 
Periode, in welcher dieses Tagebuch vorzüglich an¬ 
zog, ist vielleicht doch schon vorüber gegangen. 

Beiträge zur neuesten Geschichte der Kon. Uni¬ 
versität zu Würzburg und zur Berichtigung öf¬ 
fentlicher Nachrichten und Urtheile über diesel¬ 
be; besorgt durch den Prof. u. Oberbibliothekar 
J. C. Goldmayer. Studienjahr 1816- 1817. Erste, 
Zweyte Lieferung. Würzburz 1817. in Comm. 
der Göbhardtschen Buchh. zusammen 256 S. 8. 

Bey ihrer zweyten Jubelfeyer (seit der zwey¬ 
ten Stiftung) erhielt die alte und nicht unberühmte 
Universität zu Würzburg einen genauen Geschicht¬ 
schreiber (Christian Bönicke’s Grundriss einer Ge¬ 
schichte der Univ. zu Würzb. 1782. 88. II. 4.), sie 
hatte dann ihre gelehrten Anzeigen (1786—96. 8.), 
ihre wöchentlichen Anzeigen von gelehrten u. an¬ 
dern gemeinnützigen Gegenständen (1797. 1798. ^*)> 
ihre neuen gel. Anzeigen (1799 — 1802. 8. — alle 
diese Anzeigen wurden von den Professoren Andres, 

Feder, Köl und J. ß. von Siebold auf Kosten der 
Univers. herausgegeben) und eine Literaturzeitung 
(i8o3. in 4. Privatunternehmen des Hrn. Professor 
Goldmayer). Die nachherigen Zeitumstände waren 
ihr nicht immer günstig. Da sie neuerlich wieder 
aufgelebt ist, so sind die Beyträge zu ihrer Ge¬ 
schichte vom Nov. 1816. an gewiss recht zweckmäs¬ 
sig, und der Vf. macht sich dadurch nicht nur um 
sJme Universität, sondern auch um die Literatur 
überhaupt ein Verdienst. Es werden darin Rescri- 
pte, welche sie betreffen, Verzeichnisse der Vorle¬ 
sungen und der Studirenden, Beschreibungen akad. 
Feierlichkeiten, Promotionen u. s. f., Anzeigen 
von Schriften, Methoden, Beobachtungen, Versu¬ 
chen, Erfindungen, Würzb. Gelehrten/andere Nach¬ 
richten von den akadem. Instituten u. Hülfsmilteln, 
mitgetheilt. Man erhält also eine vollständige Ue- 
bersicht sowohl des Bestands und Fortgangs als der 
Wirksamkeit der Universität. Von neuen Mitglie-» 
dern der Universität werden auch kurze Biogra¬ 
phien geliefert. Am merkwürdigsten ist die aclen- 
aetnässe Darstellung der Veranlassung zur Zurück¬ 
setzung des Prof. C. A. Fischer in den Ruhestand, 
sammt den nöthigen Actenstücken, bekannt gemacht 

von dem akadem. Senate der Univ. (S. 17 — 72*)> 
und die letzte Erklärung des akadem. Senats über 
die in der ersten Lieferung der Beyträge enthaltene 
Darstellung S. 97 — 102. Vergleicht man^sie mit 
der später erschienenen, und in dieser L. Z. auch 
schon angezeigten eignen Erzählung des Hrn. Prof. 
F., so wird man in den Stand gesetzt, selbst un- 
parteyisch über den ganzen Vorgang zu urtheilen. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 26. des März. 77. 

——j——- - — -W«* 

Mythologie. 

Unter andern Theilen der Alterthumswissenschaft 
ist auch dieser in den neuesten Zeiten Gegenstand 
vielfacher, begründeter und umlassendei Untersu¬ 
chungen geworden , aber es sind auch über den 
Ursprung und die Bedeutung verschiedener religiö¬ 
sen Mythen des Alterthums noch mehr von ein¬ 
ander abweichende Ansichten und über die Be¬ 
handlung der Mythologie überhaupt noch verschie¬ 
denere Grundsätze als ehemals aufgestellt worden. 
Wir zeigen für jetzt nur eine der neuesten 

Schriften, die sie angehen, an: 

Briefe über Homer und Hesiodus, vorzüglich über 

die Theogonie, von Gottfried Hermann und 

Friedrich Creuzer, Professoren zu Leipzig und zu Hei¬ 

delberg. (Mit besonderer Hinsicht auf des Erste- 

ren Dissertatio de mythologia Graecorum anti- 

quissima und auf des Letztem Symbolik: u. My¬ 

thologie der Griechen.) Heidelberg in August 

Oswald’s Univ. Buchh. 1818. VIII. 224 S. 8. 

Die auf dem Titel genannte Dissert. de my¬ 
thologia Graecorum antiquisdma vom Hrn. Prof. 
Hermann, im vorigen Jahre zugleich mit den Le¬ 
bensbeschreibungen der damals promovirten und 
renuncirten Doctoren der Philosophie und Magi¬ 
ster der freyen Künste herausgegeben (56 S. in 4.), 
stellte eine neue Art, die Mythen in des Hesiodus 
Theogonie zu erklären, eine physisch-grammatische 
auf, die auch auf die gesammte alte Mythologie 
angewendet werden könne. Die erste und natüi’- 
lichste Frage bey jenem Gedichte ist: aus welchen 
Quellen Hesiodus seine Erzählungen genommen 
habe? Mit Uebergehung derselben wird vielmehr 

nach den Quellen der griech. Mythologie überhaupt 
gefragt und sie aus dem Orient, Indien, Phönicien, 
Aegypten u. s. f. hergeleitet. Dein Hrn. Verfasser 

schien es ein viel richtigerer Weg zu seyn, wenn 
man das, was von den Griechen selbst überliefert 

worden ist, so viel möglich, verfolgte und dabey 
vom Hesiodus und Homer ausging. Dabey wird 
auf zwey meist übersehene Umslände aufmerksam 
gemacht: i. dass die Namen der Göller, Heroen, 
u. anderer Wesen ursprünglich griech., von Eigen- 

Erster Band. 

schäften und Geschäften der Götter hergeleitet sind, 
2. dass jene Dichter den Sinn dieser Erzählungen 
selbst nicht verstanden haben und man also nicht 
untersuchen müsse, was diese, sondern was die äl- 
tern Dichter haben sagen wollen. So gelangt man 
zwar auch zu einer allegorischen Erklärung, aber 
zu einer ganz andern, als die ist, welche man in 
neuern Zeiten mit Recht verworfen hat. Es wird 
erinnert, dass alle Kenntniss göttlicher u. mensch¬ 
licher Dinge über Lycien nach Europa gewandert 
sey, die ältesten griechischen Dichter dieser frem¬ 
den Lehre das morgenländische Gewand abgenom¬ 
men und sie gräcisirt haben, dass diese Dichter 
lange in Thracien blieben, und dann auch mit den 
übrigen Griechen in Verbindung kamen, dass end¬ 
lich diese, nachher sehr verfälschte und verdun¬ 
kelte, Lehre der Weisen in die Mysterien verwie¬ 
sen wurde. Die Spuren u. Ueberreste davon muss 
man nun durch sorgfältige und umsichtsvolle Er¬ 
klärung aufsuchen. Ein Versuch einer solchen Er¬ 
klärung wird nun in der gedachten Abhandlung 
mit der Theogonie oder vielmehr Kosmogonie des 
Hesiodus gemacht, wobey dem Vorherigen gemäss 
vorausgesetzt wird, der Dichter schöpfte aus einem 
ältern Philosoph, dieser gab den Gegenständen Na¬ 
men, welche diese Gegenstände selbst bezeichneten; 
Hesiodus überlieferte die Sagen, wie sie von den 
Alten vorgetragen, von den Zeitgenossen geglaubt 
wurden, ohne ihren Sinn zu erkennen; man muss 
aber das, was er aus Unkunde hinzufügte, von dem 
alten unterscheiden. Der alte Philosoph, dem er 
folgte, liess zuerst das Xüog vorhanden seyn: so 
wird der von aller Materie leere Raum genannt. 
Die Materie ya7a, terra, so genannt, weil sie den 
Stoff der Schöpfung enthält, wurde nachher her- 
vorgebracht, mit bey den i'gog (von iIquv, Jugatinus) 
verbunden, weil ohne ihn die Materie ganz unthä- 
tig gewesen wäre. Der Vers, wo diesen drey Ure¬ 
lementen noch der TaQzaQog beygefiigt wird , ist, 
nach Hrn. H. entweder vom Hesiodus oder von 
einem spätem Interpolator gemacht. Der Baum 
Xaog brachte zuerst den 'EQißog und die Nv£, diese 
letzte aber den Ai&riQ und Hutyt] hervor. Denn 
ehe etwas aus der Materie gemacht wurde, war 
alles im Raum mit Finsterniss bedeckt, daher 'Eqs- 
ßog, Opertanus (von operire sogenannt), ira Raum 
ist zugleich die Bedingung der Bewegung und zwar 
von oben nach unten, daher Nv'£, nuta, von vvtiv, 
vergere; wenn nun die FinstermsSjSich herabsenkte, 
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so musste oberhalb Licht entstehen , daher Al&riQ 
und 'l/ftfQt], Claiia um! Serena. Die Materie aber 
brachte zuerst den OvQuvog, Superus (von öptiv) 
hervor und die dickere Materie bildete sich zu der 
Gestalt, welche Tellus genannt wird. Das alte Ge¬ 
dicht nannte dies« OvQfu (Montes) und FLovrog, wel¬ 
ches letztere Wort Heüod nicht verstand und mit 
dem Meere verwechselte. Tlovrog ist vielmehr die 
Tiefe (daher fundus). Die Abkömmlinge des Him¬ 
mels und der Erde sind: ’&xfctvog Celerivena, nicht 
von vuhv, sondern von dem alteu Worte i'eiv ire; 
er heisst auch ’S2yrjv, von dem Ey, weil er <1 e Ma¬ 
terie, gleich dem Dotter, in der Mitte unterhielt. 
Es ist nicht der nachher sogenannte Ocean , son¬ 
dern die mit grosser Heftigkeit über die ganze Welt 
ergossene Wassermenge; erat als üe sich gesetzt 
hatte, entstanden die Meere, Flüsse und Seen. Mit 
dieser Wasser-Ergiessung war eine grosse V erwir¬ 
rung der Elemente vetbunden, und diese Unord¬ 
nung der Natur bezeichnen die paarweise auftre¬ 
te’ den Brüder des Oceans, andere Titanen, zuerst 
KoTog und AqIoq, Turbulus und Seiugus (denn xct7og 
hat gemeinschaftlichen Ursprung mit dem Worte 
KfjivHv, und Äo7og ist wie ko wog von xsUiv abgelei¬ 
tet, denn was sich setzt, ist trübe), dann ‘Tnfpiwv 
und ’junfTog (Tollo und Mersius), Qela und clJda 
(Ambulona u. Fluonia), fye'fug und Mvi]f.ioGv^ ^Sla- 
tina u. Moneta, jene bestimmt das Flüssige fest zu 
machen, diese das Ruhende zu bewegen, von f.wu- 
g&ou, welches, wie ähnliche Wörter, von fxcdfcv, 
streben und stemmen, hergeleitet-wird), 0o/ßtj und 

(Februa und Alumnia), jene reinigend und 
das Schädliche entfernend, diese nährend und das 
Nützliche herbeyfuln end. Zuletzt 7\^övog (Perficus, 
von HQuivitv, der endlich diese Unoidnimgen bey- 
legte und das grosse und schwere Werk beendigte, 
daher die Zeit von ihm den Namen erhielt. Es 
folgen hierauf zwey Generationen des Himmels u. 
der Erde, die Kyklopen (deren Name Hesiod un¬ 
richtig es klärt, es sind y.uidcoTifg, volvuli, Donner 
und Blitz, die du'ch den Hirn el sich wälzen, da¬ 
her ihre Namen Bpovrtig Tonuus. ZTfQonrjg Praestin 
xius u. "A{iyi]g Fulgelius) und die ( entimani (deren 
Generation das erste Be lieben, belebte Naturen zu 
erzeugen, andeutet. Kortog von xorog Saevio, Bqux- 
pecog Viriatus, Fvrjg Membro); alle Abkömmlinge 
des Himmels und der Eide heissen TiTtjvig Ten- 
dones. quia ultro citroque tendendo omnem natu¬ 
ra m pertentaverunt. Diess bezeichnet schon hin¬ 
länglich den Weg, den der Hr. Verf, bey Erklä¬ 
rung der übri en Wesen und Namen in der Theo- 
gouie betreten hat, und wir gehen nun sogleich zu 
den Briefen über, die nur diess vorauszus* flicken 
nöthig machten. 

Zu diesen Briefen gab nun nicht nur das eben 
angeführte Programm, sondern auch der von allen 
Gelehiten für alt gehaltene Homerische Hymnus auf 
die Ceres und des Hrn. Ho fr. Creuzer’s Ansichten 
und Zweifel in Betreff desselben Veianlassng. 

Denn er legte diese dem Hrn. Prof. Hei mann vor, 

6(2 

dessen Briefe, fast ganz unverändert abgedruckt, 
nieht nur manche Behaupiungen in der Mythologie 
und Symbolik des Hrn. C. bestreiten, sondern auch 
die Prämissen zu der erwähnten Dissertatio und 
hin und wieder den Comrnentar dazu liefern. Ihr 
Alldruck, neben den Creuzerschen Briefen, schien 
daher sowohl lür das bisher Vorgetragene, als für 
weitere Forschungen wünschenswerth. Der erste 
Biief dieser Sammlung (vom Hrn. P of. H.) billigt 
Hin. C’s Erklärung des h. in Cer. 260 — 67. von 
festlichen Spielen, wodurch eine H tuptschvvierig- 
keit in der Sache gehoben vviid. eine andere in der 
Erklärung der Woite bleibt. Die ältesten vorhan¬ 
denen Dichter, erinnert Hr. H., spiachen nicht 
symbolisch, sondern erzählten, was sie ei zählen, 
als Thatsaehe, ohne nach dem Giund oder einer 
andern Deutung zu fragen; aber es existirte schon 
vor Homer eine philosophische, symbolische Poesie, 
die überliefert wurde; durch manche Aenderung 
an der alten Ueberlieferung wurde die Deutung der 
uralten symbolischen Sprache freylich schwieriger. 
Den üyysten Vers hält Hr. H. für unecht, und über¬ 
haupt den Hymous, wie alle diese Hymnen, nicht 
für frey von Interpolationen. Die Behauptung, dass 
Homer und He.siodus Alles mit vollem Glauben 
ei zählten, bezweifelt Hr. C. im 2ten Briefe. Der 
Hymnus auf die Ceres sey für einen mysteriösen 
Gottesdienst bestimmt gewesen , und daher war 
Hrn. C. die Bemühung mehrerer Kritiker, alles 
Mysteriöse und Symbolische wegzuwischen, immer 
anstÖssig. ohne dass er deswegen die Interpolation 
im Siiine [Ts leugnete. Auch er nimmt ältefe 
Tempellieder, eine frühere symbolische Poesie, die 
von der episch populären verschieden sey, an, und 
wünscht, da^s das Verhältnis* des alten g iechisclien 
Kirchenstyls zum Epos aufgeklärt werden möge. 
Hr. H. gibt daher im 3ten Briefe eine Art von 
Skizze der ältesten griechischen Poesie zur Erläu¬ 
terung von Heiod. 2, 55. Nach diesem Geschicht¬ 
schreiber waren Homer und Hesiod, 4oo Jahre vor 
ihm, die ältesten Dichter und alles, was frühem 
zugeschrieben wurde, neuer. Diess gesteht EJr. H. 
zu, nicht abei, was Herodot weiter sagt, dass diese 
Dichter zuerst die Theogonie erfunden hätten, noch 
weniger, w'as von einigen Neuern behauptet wor¬ 
den ist, da s die Poesie in Griechenland entstanden 
und mit den Kolonien nach Asien gewandert sey. 
Die Namen von Dichtern in.den Homerischen Ge¬ 
dichten, wie Demodokus etc., sind fingirte, von ih¬ 
ren Geschälten hergenommene. Namen und bewei¬ 
sen nur das Daseyn einer uralten Poesie (aberauch 
Eumolpns ist kein rein historischer Name und viel¬ 
leicht gilt dasselbe noch von Mehrern, die als Aus¬ 
länder angegeben wre den). Aus \sien ging die 
Poesie durch Lycieu nach Thracien und die alten 
Sänger waren Priester oder hatten von Priestern 
ihre Kenntnisse und Philosopheme; flenn in der 
griechischen Mythologie liegt zu viel Sinn, als dass 
sie leere Dichtung der Phantasie seyn könnte, und 
sie ist den orientalischen Mythen zu ähnlich, als 
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dass ihr Ursprung nicht im Orient'zu suchen wäre; 
aber sie hat doch so einen eigenthümlichen Cha¬ 
rakter, dass Griechen als Urheber dieser Mytholo¬ 
gie anerkannt wei’den müssen. Diese Mythologie 
ist nicht symbolisch (d. i. sie stellt ihre Begriffe 
nicht durch solche Zeichen dar, in denen die Gott¬ 
heit selbst vorhanden zu seyn oder mit denen sie 
im Zusammenhänge zu stehen geglaubt wird) noch 

allegorisch (d. i. sie trägt nicht ihre Lehren durch 
Bildei vor, aus denen man das Wahre nach der 
Aehulichkeit mit den gebrauchten Bildern auffinden 

soll), sondern sie trägt die ganze Lehre (Kosmo- 
gonie) einfach mit den wahren Namen der Dinge 
und nach ihrem wahren Zusammenhänge poetisch 

(d. i. mit Personificationen) vor; daher nur etymo¬ 
logische Interpretation bey den Namen der Götter 
nölliig ist. Die uralte Lehre der Weisen blieb 
nachher Eigenthum der Volkslehrer und Priester, 
das Volk fasste nur die sinnlichen Bilder auf, jene 
aber entstellten die ursp. iinglich (einfache, zusam¬ 
menhängende, kosmogonische) Lehre durch Erklä¬ 
rungen und Philosopherae (daher die unerklärbaren 
u. unzusammenhängenden Dogmen der Mysterien). 
Zwischen der uralten Poesie und dem Zeitalter des 
Homer ist eine Kluft von wenigstens einem, wo 
nicht mehrern Jahrhunderten, daher' wussten Ho¬ 
me)’ und Hesiodus nichts von dem Sinn der alten 
Lehre. Es gab vermnthlich eine mittlere Poesie, 
welche den Uebergang von der alten sinnvollen in 
die neuere machte. In dieser mittlern Poesie wur¬ 
den Eigenschaften u. Kräfte der menschlichen Na¬ 
tur pe sonificirt, oder, sie wurde allegorisch; so 
V/pexL)? die Tugend als Ruhmerwerbend [?j^uro 
xAtag). Der ganze trojanische Krieg mag wohl nicht 
vrel mehr als eine Allegorie seyn; eben so die Ge¬ 
schichte der Pelopjden. Die Namen stimmen mit 
den Eigenschaften und Thaten der Personen zu¬ 
sammen. Nachdem die Poesie allegorisch gewor¬ 
den war, und Thaten als von Menschen vollbracht 
da zustellen angefangen hatte, was mehr Beiz ha¬ 
ben musste, als die ursprünglichen kosmogonischeu 
Lehren, ging sie auf das Volk über, man verfolgte 
diesen angenehmem Weg, die ganze Götterlehre 
wurde verändert, die alle Leine, die wahre Mytho¬ 
logie, blieb Eigenthum der Priester, aber auch sie 
wurde verfälscht, die eigentliche Theologie aber von 
der Poesie ganz ausgeschlossen. Der Hymnus aut 
die Ceres ist daher, wie die übrigen Hymnen, kein 
religiöser, obgleich der, aus welchem er entlehnt 
ist , eit) solche) gewesen seyn mag Die O phi- 
schen sind religiöse Hymnen oder Nachbildungen 
davon. Es gab aber noch epische Hymnen, die 
ausser den zum Gottesdienst gehörigen bey den 
Fesieti gesungen wurden und dazu gehören die 
Homerischen. 

Diesen Sätzen tritt ITr. C. im 4. Briefe gröss- 
tentheils bey , und nimmt den früher gebrauchten 
Ausdruck, Kirchenlieder, von den Hy nmen zuruck, 
trennt sich aber von Hermann in dem Begriff 

von 'ältester .griechischer Poesie, in dem Prmcip 

der Mythologie, indem er ausser dem Homerischen, 
Zeugung, noch ein Orphisches, Mischung, annimmt, 
in dem Daseyn des Symbolischen in der ältesten 
Poesie, das er behauptet, und des Allegorischen, was 
gleichfalls in derselben gefunden wird, bestätigt 
durch das ßeyspiel der spinnenden Ilithyia und 
anderer von der Weberey, die nicht eigentlich ver¬ 
standenwerden kann, hergenommene My then, worin 
nicht mis verstände ne Wiederholung alter Lehre, 
sondern redender Beweis von der Fortpflanzung und 
Erhaltung gewisser Lehren und Allegorien entdeckt 
wird. Es ist ferner behauptet, dass in den theolo¬ 
gischen, priesterl. Lehrsätzen der Griechen kein sol¬ 
cher Wechsel oder Neuerung geherrscht habe, wie 
man in neuem Zeiten angenommen (was doch der 
Geschichte und Analogie nach mit Recht behauptet 
zu werden scheint). Die ethische (oder von meiischl. 
Eigenschaften u. Kräften hergenommeue) Allegorie 
setzt C. nicht erst in spätere Zeiten, sondern be¬ 
trachtet sie als Zwillingsschwester der physischen 
Allegorie. Hercules ist ihm ursprünglich Bild der 
ringenden, kämpfenden Sonne, in dem Gegensatz 
von Licht und Finstei niss liege schon die ethische 
Ansicht im Keime. Eine ande) e Etymologie 
%Moe) u. Erklärung des Namens wird gegeben. Jeder 
durchgreifende Nationaimythus hatte bey den alte-» 
sten Völkern schon früh eine doppelte Ansicht, eine 
innere, theologische (vornemlich im Geist alter Na¬ 
turreligion) und eine äussere V olksmässige; jene 
wurde in Hymnen ausgebildet. Uebrigens -chlit-sst 
die physische und ethische Allegorie gar nicht das 
historische Anerkennen einer wirkl. Person, z. Ö. 
eines Hercules, eines Minos, aus (eine Behauptung, 
der wir ganz heyslimmeu, zumal wenn diese Na¬ 
men m den Mythen als Collectivnamen betrachtet 
werden). Wie Homer u. Hesiodus, der alten Pi ie- 
sterzeit so nahe, doch so sinnliche Vorstellungen 
von den Göttern geben konnten, wird S. 46 ff. aus 
dem Einwandern neuer St tnrae und den Revolu¬ 
tionen durch die Herakliden, und der dadurch be¬ 
wirkten Spaltung zwischen den neuen Sängern und 
den ältern priesterl. Personen zu erklären versucht. 
Mau kann jedoch Homer und Hesioö. nicht für so 
ganz kindlich naiv u. unwissend in Allem, was die 
Theologie der Nation lehrte, annehrat-n. In dieser 
Rücksicht wenden S. 5o ff. aus der Iliade u. Odyssee 
die Spuren nicht gemeiner Religionskunde ihrer V er¬ 
fasse) aufgesucht und dargelegt; denn es sind frey- 
lich nur leise Andeutungen eines geheimen Sinns 
mancher Mythen, die man darin antrift. Die Resul¬ 
tate seiner Ansichten stellt Hr. C. S. 55 ü. zusam¬ 
men. Hr. Prof. H. wiederholt ebenfalls im 5. Br. 
S. 5y f. seine Ansicht d r griech. Mythologie und 
ihrer Behandlung überhaupt mit den Gegensätzen 
Hi n. Hofr. C’s. und macht dann folgende allgemei¬ 
nere Bemerkungen: es gibt zwey Methoden der Auf¬ 
klärung dei gr. Mythologie, die des lYeuneris und 
die des Vereinigen«; bey de müssen verbunden wer¬ 
den , denn die Mythologie ist ihrer Aufgabe nach 

blos historisch, Geschichte der Mythen und der in 
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ihnen liegenden Ideen; diese Mythen machen eine 
vielartige, zwar ihrem Ursprung nach verwandte, 
aber keinesweges systeraat. Masse, kein System sym¬ 
bolisch ausgedrückter Lehren, aus; ausser den bey- 
den, vorher angegebenen, Ansichten eines jeden Na¬ 
tionalmythus gibt es noch zwey, die philosophische, 
die von der theologischen verschieden ist, und die 
mythologische (oder historisch-kritisch-exegetische), 
welche entweder histor. oder philosoph. oder heydes 
zugleich ist. Die drey ersten Ansichten werden nä¬ 
her beleuchtet, und nach ihnen drey Theile oder 
Perioden der Myth. scharf abgesondert, dem schnel¬ 
len Ueberspringen aber von Griechenland auf den 
Orient, so dass die gr. Mythologie nichts als Copie 
der oriental, sey, begegnet. Denn wenn gleich der 
gr. Mythologie Philosopheme, die aus dem Orient 
abstammen, zum Grunde liegen, so muss sie doch als 
eigentliche gr. Mythol. angesehen werden, weil alles 
mit gr. Namen belegt ist (wenn diese nicht später ent¬ 
standen sind, wie die Namen der Völker selbst, z. B. Pe- 
lasger,S. 67 f.). Alle Allegorien wollte Hr. H. nicht 
von der ältesten Poesie ausschliessen, sondern nur 
behaupten, es sey ein zweyter Schritt der Poesie ge¬ 
wesen, als sie blos allegorisch wurde. Homer u.He- 
siodus gehören in die mittlere Periode, wo die alten 
bildlich eingekleideten Systeme von Kosmogonie, 
ethischen und phys. Lehren, unverstanden, als hist. 
Wahrheit vorgetragen wurden. Manche Symbole ha¬ 
ben eine feste Bedeutung erhalten, aber aus dem Ge¬ 
brauch des Symbols folgt nicht die Identität dessen, 
dem es beygelegt wird. Alle alte Nationalmythol. 
besteht aus bildlich dargestellten Philosophemen, 
die man aus ihnen selbst erklären muss, die man- 
nichfaltige Abänderungen u. Verschiedenheiten er¬ 
halten haben, welche nicht mit einander vermischt 
werden dürfen. ‘Die von Hrn. C. angenommene Mi¬ 
schung findet Hr. H. erst in der zweylen Periode, 
und gibt die Vereinigung mehrerer Religionen durch 

Ansiedelungen u. die Mysterien als Ursachen da von 
an. Die älteste Nationalmythol. der Griechen muss 
etymologisch-allegorisch, die Lehre der Priester und 
Mysterien historisch-dogmatisch, die exoter. Theorie 
der Dichter und Philosophen philosophisch-kritisch 
behandelt und erklärt werden. Im 6. Br. entwickelt 
nun Hr. C. die Verschiedenheit ihrer beyderseitigen 

Ansichten sowohl über die Materie (den myth. Stoff) 
als die Form (das myth. Verfahren) noch deutlicher. 
Hier muss nun Ref. sich ganz gegen Hrn. C. erklä¬ 
ren, wenn er die Anschauung, den Sinn, als den 
Richtweg zum höhern Alterthum, zum Gebiet des 
Mythus annimmt, oder die Scheidung der gr. Myth. 
von jeder andern nicht zugesteht. Wenn der Aus¬ 
druck Philosopheme, von den Vorstellungen der Wei¬ 
sen der ältesten Zeit gebraucht, verworfen wird, weil 
es damals noch keine Philosophen gab, so kömmt ja 
alles auf die Bedeutung des Ausdrucks an. Die UqoI 

Xoyoi wurden nach Hrn. C. nicht verändert, sondern 
nur andere Sagen, die in diesen Kreis nicht gehör¬ 
ten. Diess wird durch das Beyspiel der Sagen von 
Gyges, Kandaules, erläutert. An wesentlichen Ue- 

berlieferungen, worauf Menschenwohl, bürgerl. Ge¬ 
sellschaft u. Cultur beruhen, durfte nichts verändert 
werden. Ein Beyspiel wird aus den heroischen My¬ 
then angeführt, von den Molioniden, wobey viel ety- 

mologisirt ist. Die Disciplina arcani konnte auch dem 
Homer nicht unbekannt seyn. Gelegentlich wird hier 
auch erinnert S. 122 ff., dass der Sinn mancher 
bildl. Darstellungen in Homer aus alten allegor. Scul- 
pturen, besonders den ägypt. sich aulfinden lasse, auch 
der ältere, vorhomerische, Grund der Odyssee S. 126 
f. in Anregung gebracht. Dass Pelasger überhaupt 
Fremde bedeute, wird bestritten und vielmehr ein 
alter hierarch. Stamm in ihnen erkannt, die Disci¬ 
plina arcani, die frühe Kunde der Orakel und das 
chem. Princip der Mischung noch erläutert (S. i54.). 
Von S. 109. an wendet sich Hr. C. zu der oben 
erwähnten Dissertatio des Hi n. Prof. H. u. bemerkt 
darüber, dass die erste Anschauung oder der Grund¬ 
begriff das Princip sey, von welchem die Erklärung 
ausgehen müsse, dann erst die Namen dazu ge¬ 
braucht werden können; bey jenem Grundbegriff 
aber müsse man immer vou der Bilderwelt des 
Orients ausgehen, und nie auf einen einzelnen gr. 
Namen allein bauen, sondern alle zu Rathe ziehen; 
dann verbreitet er sich über die Theogonie des Hes. 
und die Hermann. Ansicht davon, und erweitert 
manche einzelne Vorstellungen u. Erklärungen, wie 
von A?« S. i48 ff., die evyvg(Qvog oder Ephesische 
Diana , trägt mehrere Bedenklichkeiten gegen die 
Grundlage des H. Systems, und gegen einzelne An¬ 
nahmen , vor, erklärt noch manche Worte (wie 
Qyr\v S. 160.), behandelt auch manche Varianten (so 
wird S. 163. rvyrjg der Lesart Fvrjg vorgezogen, weilder 
Wassermann, die Personification der winterl. Wasser- 
flulh, Fvyrig, besser hieher passt), vertheidigt. manche 
für unecht erklärte Stelle, vergleicht nicht selten 
indische und noid. Mythen, fasst den Sinn einiger 
Mythen ganz anders u. gibt andere Etymologien der 
Namen an. Wir können aber diese gehaltreichen, 
gelehrten und scharfsinnigen einzelnen Bemerkun¬ 
gen , von welchen eine der letztem sich über die 
Tyrsener oder Turasener verbreitet, nicht weiter 
verfolgen. Ueberliaupt sind noch viele einzelne Be¬ 
merkungen verschiedenen Inhalts (wie S. y5. über die 
auf den Meeren sich überall herumtreibenden Kreter u. 
Phönicier S.73, über ivviwQog S. 76 f. über das Alter der 
gemalten Vasen, das nicht viel über die Mitte des 7ten 
Jahrh. hinaufgeht) u. Verbesserungen mancher Stel¬ 
len u. Mittheilungen aus Handschriften (wie aus dem 
Schellersheim. Codex des Hesiod. u.seines Scholiasten 
S. 147. 196. 199.), an mehrern Orten zerstreut, ein 
Umstand, der wohl ein dem Gedächtniss zu Hülfe 
kommendes Register wünschenswerth machte. Noch 
ist sehr wahr (S. i5o f.) erinnert, dass die Theogonie, 
bis sie an den Hesiodus gelangte, schon durch man¬ 
ches poetische Medium durchgegangen und von je¬ 
dem colorirt war und dass Pausanias die grösste 
Summe von Sagen u. bildlichen Vorstellungen lie¬ 
fert, die als Grundlage des alten griechischen Göt¬ 
terdienstes anzusehen sind. 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 27. des März. 78- 1818. 

Alte Kunstgeschichte. 

l'Vinchelmanri’s Werke herausgegeben von Hein¬ 

rich Meyer und Joh. Schulze. Siebenter Band, 

welcher den Traüato preliminare, oder vorläu¬ 

fige Abhandlung vor den Mo mimen ti autichi in- 

editi, aus dem Italienischen übersetzt, und das 

Register über die in sämmtlichen Bänden gegen¬ 

wärtiger Ausgabe von Winckelmann’s Werken 

angeführten Denkmale der alten Kunst enthält. 

Mit 8 Kupfern. Dresden in der Waltherschen 

Hofbuchhandlung 1817. (Auch mit einem beson- 

dern Titel.) VI. 5oo S. in 8. 

^an besitzt zwar schon eine Verdeutschung der 
Mo nura. ined. und dieser Trattato preliminare hat 
zum Theil nur das zusammengezogen, was in der 
Geschichte der Kunst des Alterthums ausführlicher 
ist vorgetragen worden, allein er gibt auch die Re¬ 
sultate dessen, was W. durch unermüdetes For¬ 
schen während seines ganzen Lebens gewonnen und 
die spätem geläuterten Ansichten desselben, wenig¬ 
stens die letzten, die er gefasst,* und so durfte er 
auch hier nicht fehlen, zumal da die frühere Ue- 
bersetzung eine neue gar nicht überflüssig zu ma¬ 
chen schien. Da es dem Verfasser, ob er gleich 
lange in Rom gelebt hatte und der italienischen 
Sprache sehr kundig war, doch nicht immer gelang, 
sich vollkommen frey, leicht und deutlich auszu¬ 
drücken, und daher der Sinn mancher Stellen zwei¬ 
felhaft wurde, so hat der Lebersetzer immer damit 
die Geschichte des Alterthums selbst verglichen u. 
übrigens sicli bemüht, die Einfachheit, Ruhe und 
Würde, die in W’s deutscher Schreibart herrscht, 
auch hier wiederzugeben , was ihm sehr wohl ge¬ 
lungen ist. W. nahm in dieser Arbeit zunächst 
auf Italiener und insbesondere den Cardinal Albani 
Rücksicht, und das ist der Gesichtspunct, von wel¬ 
chem man bey ßeurtheilung dieses Werks ausge¬ 
hen muss. Der Vorwurf, dass sich W. hier der 
archäologischen Manier der Italiener zu sehr ge¬ 
nähert habe, tri ft doch mehr die Erklärung der 
Denkmäler, als diesen Trattato, wo nur manche 

einzelne Gegenstände etwas zu ausführlich behan- 
Erster Band. \ 

delt sind. Ausser den Anmerkungen des Verfas¬ 
sers sind noch andere von dem Lebersetzer beyge- 
fügt, in welchen theils Manches ergänzt (wie S. z54. 
über die ägypt. Kunst), theils Einiges berichtigt, 
theils auf die ausführliche Behandlung in der Ge¬ 
schichte der Kunst des Aljterthums verwiesen wird. 
W. leitete die Gewohnheit der Hetrurier, in ihren 
Denkmalen nicht die Begebenheiten ihres Landes, 
sondern griechische Mythen darzustelien, aus dem 
Mangel der Schrift und der Jahrbücher her, der 
Herausgeber mit mehrerm Rechte von dem Cha¬ 
rakter der Hetrurier und der Roheit ihrer Litera¬ 
tur, die auch durch die Bekanntschaft mit den 
Griechen nicht ausgebildet wurde. Einige Anmer¬ 
kungen betreffen den Sinn des Textes, wie die S. 
204. über eine Stelle im Anfang des 4ten Capitels, 
wo vermuthlich W. das Wort parabole unrichtig 
gebraucht hat, und S. 275. über eine im Texte 
deswegen, weil sie ihr volles Licht erst durch eine 
Anmerkung in den Mon, ined. erhalt, ausgelasse¬ 
ne Stelle von ilixoßkiyuQog. wovon auch W’s Er¬ 
klärungunrichtig war. S. 008-16. folgt die Erklä¬ 
rung der diesem Bande beygefiigten Kupfer, deren 
Gegenstände eben so wichtig als wohl gewählt sind. 
Es sind: T. 1. Einer der beyden ägyptischen Lö¬ 
wen aus Basalt, über Lebensgrösse, jetzt wasser- 
speyend an der grossen Treppe zum Capitolium : ei¬ 
ner der etwas kleinern ägypt. Löwen aus Basalt, 
an der Fontana felice, auf dem Platz der Bäder 
Diocletians. T. 2. Durchgesägter Scarabäus aus 
Carneol, fünf Helden vor Theben vorstellend; der 
Carneol der Preussischen Sammlung, welcher den 
Tydeus vorstellt, der sich einen Wurfspiess aus 
dem Beine zieht oder mit dem Schabeisen reinigt; 
Tydeus nach tödtlicher Verwundung hinsinkend. 
T. 3. Theseus sitzend, ein Scarabäe; Peleus, eben¬ 
falls Scarabäe; diese fünf Steine hielt W. für 
Monumente der alten hetrurischen Kunst, was der 
Herausgeber bestreitet; die den Romulus und Re- 
mus säugende Wölfin im Pallast der Conservatori 
des Capitols , auch von dem Herausgeber für ein 
Werk der hetrurischen Kunst gehalten. T. 4. 
Sturz einer Statue der Pallas, aus der Villa Albani, 
altgriechische Arbeit; Giustin. sogenannte Vesta¬ 
lin, gleichfalls altgriechische Arbeit, aber doch et¬ 
was jünger als die vorige, abgebildet nach der Gail. 
Giust. T. 5. Statüe einer Muse aus dem Pallast 
Barberini, von W. sehr geschätzt, der Herausgeber 
schliesst aus dem mächtigen Styl und der sorgfälti- 
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gen Behandlung, dass sie aus der Zeit kurz vor 
dem Phidias und Polyklelus herrühre ; sie ist nach 
der einzigen Abbildung bey Bracci verkleinert dar¬ 
gestellt; Muse im Mus. P. Cb, Beyspiel gefälligen 
Reitzes, wie die vorhergehende hollen Ernstes. T. 
6. Der sogenannte sterbende Fechter im Mus. Capit.^ 
Gefass von gebrannter Erde im Mus. Coli. Rom., 
worauf man einen Herold sieht. T. 7. Silbernes 
Gefass aus dem Pall. Corsini zu Rom, auf dessen 
äusserer Schale das Urtheil über Orestes vor dem 
Areopagus in getriebener Arbeit vorgestellt ist, nach 
Fea, höchstens nur Copie einer Arbeit des Zopy- 
rus. T. 8. Statue des Jason (sonst Cincinnatus) in 
Paris; Hercules mit dem jungen Ajax (sonst Her¬ 
cules Commodianus): Tänzerin aus einem alten 
Miniaturgemälde der alten Handschrift des Cosmas 
in der Vatican. Bibliothek. Die Abbildung ist hier 
nach dem Rupfer bey Seroux d'Agincourt gemacht. 
In dem von S. 5z 1 — 48o. fortlaufenden, sehr be¬ 
lehrenden und auf die Stellen, wo die Monumente 
abgebildet und erläutert sind, hinweisenden Regi¬ 
ster über die in den sämmtlichen sieben Bänden 
angeführten Denkmale der alten Runst (wozu Seite 
48i — 5oo. ein Anhang über die angeführten neuern 
Kunstwerke gekommen ist), sind, so viel es möglich 
war, die Orte angegeben, wo sie sich jetzt befin¬ 
den, übrigens war es sehr natürlich, dass sie unter 
diejenigen Orte gestellt sind, wo sie zu W's Zeiten 
sich befanden. Es sind aber auch noch andere 
lehrreiche Bemerkungen hie und da beygefügt. 
Vielleicht erhalten wir nun noch ein Sachregister 
bey Vollendung der ganzen Sammlung. Denn wir 
haben noch eine Sammlung der vorzüglichsten Briefe 
W’s und eine schon längst beabsichtigte ausführli¬ 
che Biographie W’s zu erwarten und wir hoffen, 
dass die Verlagshandlung wird in den Stand gesetzt 
werden, auch diesen Schluss der W. Werke bald 
zu liefern. Es wurde für Deutsche, die so viel für 
den Ruhm d*-r Nation sprechen, nicht eben rühm¬ 
lich seyn, wenn sie zur Unterstützung des Unter¬ 
nehmen«, das einen Deutschen angeht, auf den wir 

stolz seyn müssen, wenig thäten. 

Zeitschrift für Geschichte und Auslegung der al¬ 

ten Kunst. Herausgegeben von Fr edr. Göttlich 

M^elclcer^ Professor der Philosophie zu Göttingen. Er¬ 

ster Band. Ziveytes Heft (von S. 19^ 572.). 

Mit zwey Rupfertafeln. Göttingen, bey Van- 

denhöck und Ruprecht, 1817. 

Der Herausgeber hat auch dieses Heft mit tref- 
lichen eignen Abhandlungen ausgestottel. S. 197 
2.55. Die Moren odei Parzen. Der auf der dritten 
(das Rupier hat die Zahl t.) Tafel zum erst nmal 
abgebildete Marmor wmde vor ungefähr 5o Jahren 
in der Villa Palombara gefunden und Et vor kur¬ 

zem aus dem Pallast Masslmi, wo er lange verbor¬ 
gen war, in den Besitz des Kön. P eu«s. Ministers 
Herrn von Humboldt gekommen. Er ist 5 Rom. 
Palm. 10 Zoll lang, 4 Palm, breit. Visconti < r- 
kläite in einem an den Verfasser geschriebenen 
Briefe die auf einem Steine sitzende Spinnerin für 
Rlotho, die folgende Figur für Atropos, bereit den 
Lebensfaden mit der Scheere abzuschneiden, die 
dritte für Lachesis, das Schicksal des Lebens zeich¬ 
nend. Nacli diesen Angaben ist das Relief von 
‘Tborwaldsen und Rauch treflich ergänzt. Manche 
haben doch an weibj. A beiten gedacht. Die Alten 
kannten unsre Scheere nicht, sondern brauchten statt 
derselben ein Doppelmesser, auf dem Marmor sieht 
man drey Rlingen oder eine Doppelseheere. Hr. 
W. entscheidet dafü;, dass wir wirklich eine schnei¬ 
dende Atropos (eine noch nie gesehene \ 01 Stellung 
aus dem Alterthum) hier vor uns haben. Es scheint 
übrigens der Marmor nicht von einem Sarkophag 
abgeschnitten, sondern in einem Zimmer oder einer 
Rapelle, als eignes Bild (vielleicht mit andern Dar¬ 
stellungen von Götterbildern) befestigt gewesen zu 
seyn. Die älteste Vorstellung der Möivn ist an 
dem uralten ßorghesischen dt eyeckigten Altar, dann 
waren sie unter den Standbildern im vordem Gie¬ 
belfeld des Parthenon zu Athen angebracht (dass in 
den Giebelfeldern der Tempel auch runde Figuren 
aufgestellt wurden, ist S. 2o5 ff. durch mehrere 
Beyspiele erwiesen und vermut bet, dass auch Niobe 
mit ihren Rindern einst am Giebel eines Apollo¬ 
tempels aufgestellt gewesen; auch weiden Bemer¬ 
kungen über die Figuren am östlichen Giebelfeld 
des Parthenon, nach der Nointelschen Zeichnung 
S. 206 ff. gemacht); nach diesen Mören des Phidias 
wird den gegenwärtigen der nächste Platz angewie¬ 
sen. Dann kommen sie auf dem Sarkophag vor, 
der den Untergang des Lykurgos vorstellt, wo Zoe- 
ga sie für Musen, der Federn wegen, hielt; aber 
diese Federn haben die Parzen (als Prophetinnen, 
Sängerinnen) auch aut einem andern Sarkophag in 
Mdlin’s Voyage au midi de Fr. Noch andere, be¬ 
sondere, Vorstellungen der Mören (bey Geburten 
der Rinder, bev Hochzeiten, bey Abbildungen des 
Todes), entweder aller oder einzelner, sind ver¬ 
zeichnet und erläutert, auch ein paar zweifelhafte 
Vorstellungen derselben erwähnt. Dann werden 
die Nachrichten der Alten von den (ursprünglich) 
zweyen, dann drey, Mören, von dem Spinnen der 
einen, und manche Ausdrücke und Benennungen 

gelehrt erläutert, auch die Fatae der Römer (die 
nichts andeis sind als Fata oder Fatum) aulgeführt, 
auch noch zuletzt, angezeigt, dass sich das fehlende 
Stück des Marmors gefunden bat und ebenfalls an 
Besitz des Hrn. Min. von Humboldt ist. S. 2')4 
— 258. Runder Altar mit drey Götterbildern, aus 
PenlelLchem Marmor 5 Palm. 5 § Z. hoch, der 
Durchmesser 2 £ Palm., von vortreflirher Arbeit, 
jetzt, dem Wechsle, Torlonia, Duca di Bracciano, 
gehörend, hier zum erstenmal ( S . 5. oder 1. n. 11.) 
nach eitler Zeichnung von Rauch abgebildet. bs 
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ist Jupiter, Pallas und Here oder vielleicht auch 
Demeter. S. 2r>y — 269. Spriuggeräth aut grie¬ 
chischen gemalten Gefassen. Eine im alten Hadria, 
jet't Adri, 1811. ausgegrabene V;ase, deren Male- 
rey in dem Giornale deli’Jlaliaua letteratura T. Sy. 
j8j6. (Padua) zuerst abgebildet, hier wieder darge- 
Stellt (T. 5. n. 12.) ist, gab Veranlassung zu dieser 
Abhandlung. Das Gemälde selbst scheint auf dem 
Grunde einer Schüssel gemacht zu seyn. Hi*. W. 
liesrt und erklärt die Inschrift ganz anders und 
unstreitig richtiger, als der italienische Gelehrte, 
nemlich xulog 6 nutg (das letzte Wort wird auch 
rmch in andern solchen Vasen Inschriften, wo nuvg, 
nuug gelesen worden, gefunden). Die Figur ist ein 
na< kl er Knabe oder Jüngling in gekrümmter und 
angestrengter Stellung, mit Gewichten in den Hän¬ 
den und also wahrscheinlich ein Springer, im Be- 
giitf einen Sprung zu thuu. Diese Gewichte be¬ 
schreibt Pausan. 5, 26, 5. eine Stelle, die Hr. Ptof. 
\V. erklärt, sie heissen ulrtj^eg, und ihre zwey Ar¬ 
ten wc den aus andern Steilen erläutert und noch 
andere Kunstausdrucke, wie ßüllfiv, jactare, erklärt. 
Den kurzen Angaben der Schriftsteller dienen die 
Abbildungen von Uebungen mit dem Springgeräth 
auf gemalten Gelassen zur Betätigung u. Versinn- 
lichung. Sie sind vorgestellt T. 4. (oder2.) n. iS, T. 
5 (i.) n. i4. (nach Vasen), T. 4, i5. 16. (nach einer 
Schale im Hercul. Museum , von Mazocclii zuerst 
bekannt gemacht, mit der viermal wiederholten In¬ 
schrift xulog 6 Ttuvg, d. i. xulog 6 nulg, welches ein 
gewöhnlicher Ausruf der Leh< er in Gymnasien u. 
Pulästren gewesen zu seyn scheint — über das so 
of» iuf Vasen mit und ohne Namen vorkommende 
xulog S. 262 f. Vermuthungen) n. 17, (die Malerey 
schwarz in gelb und die /eichnung ganz alterthüm- 
lich), n. 18. (wo die Sprünge mit Musik begleitet 
werden). 11 r. W. wird künftig noch andere Spiele 
und UehungNstellungen auf Vasen vergleichen und 
erläutern. I11 einer Note S. 287 ff. verbreitet er 
sich noch über die verkehrte Ansetzung der Köpfe 
an mehrern Diskoholen. S. 270 — 289. (Jeher 
den Kasten des Kvpselos und den Thron zu Amy- 
klä. Die Vorstellung, die Hr. Quatremcre de 
Qniney in s. Jupiter Olympien von beyden Wer¬ 
ken gegeben, veranlasst^ manche richtigere Erklä¬ 
rungen der Stellen im Pansanias und darauf ge¬ 
gründete bessere Ansichten. Der amykläische Th on 
wi d gegen die 5osle Olympiade gesetzt, und eriu- 
ne t. dass er nicht, wie Heyne annahm, von Stein, 
sondern von Holz war, nicht zu den ältesten Wer¬ 
ken der griechischen Kunst gehörte, und über die 
Höhe desselben und die Figuren an demselben noch 
manche Berichtigung gegeben, in der ganzen Ab¬ 
handlung aber einige Stellen des Pausan. verbes¬ 
sert, auch über das Alter des Gitiadas S. 274 tf. 
mrlir gesagt. Der ganze Gegenstand bedarf aber 
doch noch einer neuen, umfassenden und sorgfältig 
prüfenden Bearbeitung. S. 290 — 2q4. Erhabne 
Mosaika1 beit. Da in den Schriften über die Mo-* 
saih. dieser gekünstelten erhobenen Arbeit nur ont 

wenigen Worten ist gedacht worden} so hat Hr. 
W. hier die ihm bekannt gewordenen antiken Pi o- 
ben dieser Arbeit gesammlet, auch die alte Kunst, 
ganz runde Bilder aus edlen Steinen und aus Glas¬ 

pasten zusammenzusetzen, erwähnt. S. 296—298. 
Anzeige von : The Eigin Marbles from the lemple of 
Minerva at Athens. On sixty one Plates selected 
from Stuart’s and Revett’s Antiquities of Athens. 
To whieh are added the Report from the select 
Committee of the housc of Commons respecting 
the Earl of Elgiti's Collection of scutptured Mar¬ 
bles and an liistorieal account of the temple. Lon¬ 
don. 1816. 4. Nach neuern Zeichnungen sind in 
dieser Sammlung nur beygefügt die drey geprie- 
sensten Werke: T. 10. Theaeus oder Hercules 
(den Hr. W. vielmehr, so wie einen andern auf 
einer Löwenhaut ruhenden, und Hercules genann¬ 
ten, jugendlichen Gott für Jakchos hält S. 208.), 
T. 11. der jugendliche Flussgott Ilissus, nach Vis¬ 
conti (der dieser Figur vor allen andern griechischen 
Werken den Preis zuerkenut), und der schönere 
der berühmten Pferdeköpfe. Die übrigen Kupfer 
sind von den Platten, die das Parthenon angehen, 
im 2ten und 4ten Rande von Stuart abgezogen und 
zweckmässig zusammengeordnet. Es ist aber nicht 
bemerkt, welche Stücke sich in der Elginschen 
Sammlung befinden, und es sind andere übergan¬ 
gen, wovon die Originale in Athen geblieben sind. 
S. 299 — 302. Synopsis of the Contents of the 
British Museum, eidte Ausgabe, 1817. 8. London. 
Es sind hier ungleich mehrere Stücke verzeichnet, 
als in den frühem Ausgaben, allein 5i2 Elginsche 
Marmors. Was in den 16 Zimmern enthalten ist, 
wird kurz angegeben, mit manchen eignen Bemer¬ 
kungen. S. 805 — 56y. Georg Zoegcts Bemerkun¬ 
gen über einen grossen Theil der in Visconti’s 
Museo Pioclement. he aus egebenen Marmorwer- 
ke (noch nicht beendigt). Der Herausgeber fand 
auch diese Bemerkungen unter den in der königl. 
Bibliothek zu Kopenhagen aufbewahrten Papie.en 
Zoega’s in italienischer Sprache. Mit grosser Sorg¬ 
falt sind sie hier bearbeitet worden. Frey lieh fehlt 
ihnen die letzte Prüfling des Verfassers, und auch 
bisweilen der Ton, in welchem Zoega öffentlich 
andere Meinungen bestritten haben wurde. Es sind 
Beyträge von ihm zu mehrern grossen antiquari¬ 
schen Werken vorhanden. Mit denen zum Mus. 
Pio Clem. wird der Anfang gemacht. Mau wird 
sie künftig immer bey dem Gebrauch dieses Mu¬ 
seums zui Hand haben müssen. Hr. W. hat nicht 
nui* aus den Zusätzen Visconti’s im 7teu Bande 
Einiges ergänzt, sondern auch auf andere Kupfer¬ 
werke, wo man Abbildungen antrift, verwiesen. 
Wir zeichnen nui einige Bemerkungen aus. Die 
Th. 1. T. 12. vo'gestellte Figur halt Zoega weder 
für einen Amor, noch für einen Hymenäus. son¬ 
dern für den Genius der Akedeia, einen Grabge- 
nius. Die Existenz eines Apollo Saurokfonos leug- 

< t Zoega, da bey Plinius das VV ort Apollinein eiu- 

geschliclieii ist, und die von ihm erklärten Statuen 
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vielmehr einen weichen Knaben darstellen; es 
scheint ihm ein Scherz, wie so manche andere 
Vorstellungen (wogegen H . VV. sich mit Kecht . 
erklärt); er glaubt, die alten Künstler hatten man- j 
che Statuen aus bloser Laune, um Sillen oder au¬ 
genblickliche Effecte dai zustellen, zu Akademie-Fi¬ 
guren gemacht, denen man jetzt Namen alter Per¬ 
sonen gebe. Der Apollo Citharoedus (1,16.) ist eine 
miltelmässige und unangenehme Statiie. Ueber die 
sieben zu Tivoli gefundenen Musen, zu denen die 
fehlenden beyden vom Prinzen Lancellotti erhalten 
worden sind (1, 17 ff.), verbreitet sich Zoega um¬ 
ständlicher S. 3 l5 - 520. Der kolossische Nil (f, 5o.) 
wiid als die schönste liegende Slalüe gepriesen S. 
522 — 529. und alle Theile und Beyw'erke genau 
durchgegangen. Die Nemesis (II, i5.) hat nicht ih¬ 
ren eignen Kopf und beyde Hände sind neu. Die 
vier Genii Custodes (II, 17.) sind gemeine ägypti¬ 
sche Arbeit von wenig Charakter; hier erklärt sich 
Zoega überhaupt S. 552 I. über solche ägyptische 
Werke aus spätem Zeiten, die er einer eignen, aus 
der alten ägyptischen Schule abstammenden, Classe 
von Künstlern zuschreibt. Die beyden Telamonen 
(lh 18.) werden auch für Genii Custodes oder Aver- 
ruuci gehalten. Ueber die Arbeit wird noch mehr 
gesagt. Die Arbeit an der Juno Lanuvina (II. 21.) 
verräth dem Verfasser das Zeitalter der Antonine. 
Die Statiie der Melpomene (II, 26.) übertrift an V oll- 
kommenheit der Arbeit alle bekannte weibliche 
Statuen von eolossaler Gestalt. Die Statiie T. 27. 
wird keinesweges für Ceres, sondern für eine schlecht 
gelungene Arbeit, die vielleicht irgend eine HeToine 
vorstellen solle, gehalten. Im sogenannten Sarda 
napalus (11, 4i., worüber in einer Note von W. 
noch mehr heygebracht ist) findet Zoega doch das 
Ideal eines weibischen und weichlichen Monarchen 
und keinen Bakchus. Das steinerne Bette der so¬ 
genannten Kleopatra (Ariadnell, 48.) ist neuer Zu- 
aalz (Hr. W. vermuthel, es sey nicht blos schla¬ 
fende Ariadne, sondern tristi devincta lumiua so- 
mno). Die geflügelte Figur auf dem Kürass des L. 
Verus (II, 5o.) hält Z. für eine Friedebringende 
Victoria, die der durch Barbaren verwüsteten Pro¬ 
vinz Ueberfluss und Sicherheit bringt. Die gross¬ 
artig behandelte, aber mangelhafte, Figur (III, 2.) ist 
ihm ein die Erstlinge den Göttern darbringender 
Opferer. Der angebliche Lykurg (III, i5. noch 
eine Herme mit diesem Namen wird von W. S. 
551. angeführt) wird zu einem Kyniker oder ge¬ 
meinen Philosophen gemacht, ln der Stalüe (III, 
27. von sehr alter Arbeit) sieht Z. nicht eine Sie¬ 
gerin im Lauf, sondern Atalanta, auf den Sieg 
verzichtend. Die Arbeit an der Statüe des Hermes 
(111,48.) wird sehr mittelmässig gefunden und vor- 
nemlich der Ausdruck des Gesichts getadelt. Das 
Wort Ingenui auf dem Sockel hält Z. nicht für den 
Namen des Künstlers, sondern des Herrn, der sei¬ 
nen Sklaven von afrikanischer Abkunft unter der 
Gestalt des Hermes habe vorstellen lassen (wie un¬ 

wahrscheinlich!). xAuf dem erhabnen Werk (IV, 
9.) erblickt Z. nicht Korybanten, sondern einen 
blossen pyi rhichischen Tanz, und unterscheidet 
davon genau die Vorstellung der Kureten auf an¬ 
dern Werken (S. 56o f.). Ueber die zwey Gigan- 
tomachien auf dem Vaticanischen Relief (IV, 10.) 
und einem andern in der Villa Mattei S.565f. Da3 
Bruchstück (IV, 11.) wird genau beschrieben und 
auf die Fabel von der Thetis, welche von Hephä- 
stos Waffen für Achilles fordert., gedeutet. Sonst 
sind noch über Fehler in dem Stich mancher Werke 
Bemerkungen gemacht und sowohl die Abbildun¬ 
gen, als die Beschreibungen ergänzt. S. 870 — 72. 
Nachrichten von alten Kunstwerken und Sammlun¬ 
gen derselben, aus Briefen und Zeitungen. 

Kurze Anzeige. 

Homerische Fibel von J. E. H. Rciuteriberg, Ad¬ 

vokat, vormals Secretär in Hannoverschen Diensten. Ety¬ 

mologischer Cursus mit drey Tabellen. Schne¬ 

pfenthal, in der Buchhandlung der Erziehungs- 

Anstalt, 1816. X. 85 Seiten in 4. nebst 5 Ta¬ 

bellen in Folio. 

Es ist der erste Gesang der Odyssee, welcher 
hier den ersten Anfän ern also erkläit wird, dass 
in der ersten Columne die griechischen Worte 
nicht nach der Ordnung in den Versen, sondern 
nach ihrer Construetion aufgestellt, in der zwreyteu 
die deutsche Uebersetzung, in der dritten aber 
die Ableitungen und Bedeutungen der einzelnen 
Wörter mit manchen grammatischen Bemerkungen 
heygefugt sind. Für die Anfänger nur, welche 
für sich das griechische Sprachstudium betreiben 
wollen, wird diese Beyhülfe sehr nützlich seyn, 
nur fürchten wir, dass ihnen bisweilen zu viel ge¬ 
geben worden ist, mehr als im Anfänge gefasst 
werden kann; auch Lehrer werden, zumal wenn 
ihre Schüler diese Fibel nicht besitzen, manches 
daraus benutzen können. Von den angehängten 
Tabellen enthält die erste eine synoptische Dar¬ 
stellung aller Elemente der griechischen Sprache, 
w'obey als Grundverba uio, Jco, iw, öco, v« ange¬ 
nommen und die daraus abgeleiteten oder zusam¬ 
mengesetzten alphabetisch aufgeführt sind, die 2te 
eine synoptische Erklärung der Elemente der grie¬ 
chischen Sprache (auf gleiche Weise eingerichtet), 
die dritte eine Uebersicht aller im eisten Gesänge 
der Odyssee vorkommenden Worte (Wörter). Die 
ganze Arbeit verräth einen denkenden Sprachfor¬ 
scher und Lehrer, der beym Unterrichte zwey sei¬ 
ner Schrift Vorgesetzte Motto’s: „Multum non mul- 
ta“ und: „Festina lente“ immer vor Augen hat. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 2S. des März. 79- 
1818. 

Intelligenz - Blatt. 

Mi sc eilen aus Dänemark. 

Lin aus Rom zurückgekommener Reisender hat ein 

Exemplar einer dort in dieser Zeit zu Ehren Thor- 

tvaldsens geprägten Medaille mitgebracht. Sie zeigt auf 

der einen Seite sem ßildniss in Profil, welches nach 

dem Porträt, das wir von ihm von Eckersberg besitzen, 

sehr ähnlich ist, mit der Umschrift: A. Thorwaldsen 

Danus, sculptor. Auf der andern Seite findet sich eine 

sitzende Figur, die nachdenkend eine Zeichnung an! 

dem Papier entwirft. An dei' linken Seite derselben 

steht ein Piedestal , worüber eine brennende Lampe 

hangt, in welche ein Genius aus einer Kanne Oel giesst; 

die Umschrift lautet: A Genio lmnen. Unter dem Kopf 

steht der Name des Medailleurs : Brandt. Norvic. f. 

1817. Die Arbeit ist in einem kräftigen Styl und gut 

gerathen. 

Der Professor Finn Magnussen hält diesen Win¬ 

ter öffentliche Vorlesungen über die nordische My¬ 

thologie, mit einer interessanten Aussicht über die 

Verbindung zwischen der nordischen und der ägypti¬ 

schen, persischen und griechischen Götterlehre, und 

bahnte sich so den Ucbergang zu der eigentlichen My¬ 

thologie der älteren Edda. Als gebornein Isländer und 

glücklichem Dichter in seiner Muttersprache wird es 

ihm leicht vor vielen , tief in seine Materie einzu- 

' dringen, und die mit der alten nordischen Mythologie 

anderweitig Beschäftigten werden in ihm den glückli¬ 

chen Gehülfen in der Erklärung mancher sehr dunklen 

Stellen derselben finden. 

Der bekannte Gelehrte, Dr. Gieseke, Professor der 

Mineralogie in Dublin und Ritter vom Dannebrog, hat 

sich einige Zeit in Copenhagen aufgehalten, um seine 

dahin gesandten grönländischen Sammlungen zu ord¬ 

nen. Seine Beschreibung Grönlands wird zur nächsten 

Ostermesse in deutscher Sprache erscheinen. Es ist 

bekannt, dass er sich des Krieges wegen 6 Jahre in 

Grönland aufhalteu musste. 

Aus dem Bericht der Wissenschaftsgesellschaft von 

ihren Arbeiten im letzten Jahr, den die letzten Stücke 

der dänischen Literatur - Zeitung mittheilen , geht der 

höchst interessante Inhalt der bey dieser Gesellschaft 

vorgelesenen und auch in diesen Blättern angezeigten 

Erster Band. 

Abhandlungen der Herren Münter, Sibbern, Schmidt 

Phiseideck, Müller u. s. w. hervor. — Der Sticti der 

Karte über Nordjütland ist nach dem Tode des Ku¬ 

pferstechers Angelo dem gleichfalls sehr geschickten 

Kupferstecher Sonne übergeben ; der noch übrige von 

Schleswig und Holstein wird mit dem hinzugekomme¬ 

nen Lauenburgisclien in 4 Karten zusammengefasst wer¬ 

den können. — Die Commission für das grosse däni¬ 

sche Wörterbuch hat in diesem Jahre 70 Zusammen¬ 

künfte gehabt. Der Buchstabe K ist bald abgedruckt, 

und man wird dann sogleich mit dem Buchstaben L» 

beginnen. 

Eins der letzten Hefte der Schlesw. Holst. Pro— 

vincialberichte gibt Nachricht von einem grossen Ver- 

mächtniss zu wohlthatigen Zwecken, welches einen deut¬ 

lichen Beweis gibt, wie wrenig noch diese Art von Wohl- 

thätigkeit bey uns ausgestorben ist. Im J. 1772' ver" 

machte die Aebtissin von Itzehoe, Ottilia Elisabeth v. 

Ahlefeld, 80,000 Rthlr. , die jetzt nach ihrem Tode 

seit einigen Jahren fruchtbringend geworden sind. Von 

diesen sind 5ooo Rthlr. zum Bau eines Waisenhauses 

in Itzehoe bestimmt, und 35,000 Rthlr. zu Unterhal¬ 

tung des Gebäudes und zur Verpflegung und Erziehung 

der darin aufzunehmenden Kinder. Von den übrigen 

sind, was hier am meisten in Betracht kommt, 6000 

Rthlr. zu acht Stipendien angewiesen, wovon acht jun¬ 

ge Leute, und zwar jeder 3 Jahr, auf Schulen und 

Universitäten unterstützt werden sollen, dergestalt, dass 

sechs jeder 100 Mk., zwey aber 60 Mk. Cour, erhal¬ 

ten. Die Frau Aebtissin und der Herr Verbitter zu 

Itzehoe sind die Collatoren dieses Stipendiums. 

Von einem andern grossen Vermächtniss zu ähn¬ 

lichen wohlthatigen Zwecken erzählt ein anderes Heft 

dieser lesenswürdigen Zeitschrift. Der Klosterschreiber 

Loseken zu Preetz, der unverheirathet starb, vermachte 

2000 Rthlr. zu einem Stipendio für Studiose" der Ju¬ 

risprudenz, dessen Collator der jedesmalige P opst zu 
Preetz seyn soll; 25oo Rthlr. zu einer Privat-Aibeits- 

anstalt für den Flecken Preetz; 2000 Rthlr. der Ar¬ 

menschule , und 2000 Rthlr. der Fl ckensschule da¬ 

selbst, so wie 500 Rthlr. dem d rtigen Armenhause 

und 5oo Rthlr. dem dortigen Waisenhause. Alles übri¬ 

ge seines Nachlasses soll verkauft, und das daraus ge¬ 

fasste Geld zum Besten der Armen möglichst zw-ck- 

\ 
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massig verwandt werden. Eine sehr rühmliche Weise, 
sein Vermögen zum gemeinen Besten anzuvvenden, wenn 
man unverheirathet blieb, die weit und breit zur Nach- 
ahmu Jg bekannt zu werden verdient. 

Der durch mehrere nützliche und sinnreiche me¬ 
chanische Erfindungen vorteilhaft bekannte Mechani- 
ki< Marstrand zu Copenhagen hat durch ein von ihm 
construirtes neues musikalisches Instrument , genannt 
Harpinella (Härfchen), sich um alle Musikliebhaber sehr 
Verdient gemacht. Die Harpinella, die in ihrem Aeus- 
sern der sogenannten Apollo-Lyra gleicht, nimmt we¬ 
niger Raum ein, als die gewöhnliche Guitarre, und 
hat dessen ungeachtet den Tonumfang und fast auch 
die Tonstärke der Harfe. Dur« h einen simpeln und 
wohl ausgedachten Mechanismus können Halbtöne auf 
seloiger mit eben so vieler Leichtigkeit und Genauig¬ 
keit hervorgebracht werden, wie auf der Pedaiharie, 
an deren Stelle die Harpinella sowohl zum Accompa- 
gnement bey dem Gesänge, als zur Ausiiibrung von 
Tonstüt ken, die nicht auf eigentliche Virtuosität be¬ 
rechnet sind , sehr wohl gesetzt werden kann. 

Von Göthes „Torquato Tasso“ ist eine dänische 
metrische Uebersetzung von Schorn erschienen. 

Die königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Co¬ 
penhagen hat im December 1817. folgende Gelehrte als 
ausländische Mitglieder erwählt: Geh. Rath Wiebeking 
zu München; Professor Flauti in Neapel; Prof. Gie- 
seke in Dublin, und Prof. Jameson in Edinborg. 

Der Professor, Ritter Brönsted, hat das erste Heft 
seiner Beytiage zur dänischen Geschichte, aus auslän¬ 
dischen Manuscriptsammlungen geschöpft, herausgege¬ 
ben , und versprochen, damit fortzufahr« n, wie es sein 
Hauptstudium und seine Aintsgeschäfte erlauben. Dies 
iste Heft enthält die gereimte Chronik von den Tha- 
ten Hastings, Rollo’s und anderer Normänner in Bri¬ 
tannien und Frankreich, von Robert Vace, Cannnicus 
zu Caen in der Normandie, der zur Zeit Heinrich il. 
in der Mitte des i2ten Jahrhunderts lebte. Der Her- 
au geber hat den Originaltext und zur Seite eine da¬ 
nk-che gereimte Uebersetzung geliefert. 

Es ist eine bemerkenswerthe Wahrheit, dais Dä¬ 
nemark , welches im Verhältnis gegen Kngland nur 
einen so kleinen Fleck in Ostindien besitzt, verhält¬ 
nismässig so viel zur Untersuchung der herrlichen 
prachtvollen, in der Form ausgezeichneten und in der 
Fa rbe blendenden Vegetabilien dieses Landes beygetra- 
gen hat. Die dänischen Missionarien haben immer mit 
vielem Eifei Pflanzen daselbst gesammelt, und in ihr Va¬ 
ti rland gesandt, und manche von Vahls Untersuchun¬ 
gen indischer Pflanzen sind darauf begründet; beson 
d«rs aber machte der Dr. König sich in dieser Rück¬ 
sicht, selbst als Schriftsteller, berühmt. Mit umrmüd- 
lichem Eifer sammelte und beschrieb er Pflanzen aus 
Ceylon und andern Geg«mden von Ostindien, und nicht 
nur solche Geschlechter, welche durch Schönheit d«i 
Forme« und Pracht der Farben vor and' rn die Auf 

merksamkeit der Blumenfreunde fesseln, sondern auch 
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besonders die damals noch wenig bekannten Grasarten, 
und selbst der niedern Vegetationen. Ohne seine Be¬ 
mühungen würden Rottböll’s Gramina viel Neues und 
Retzii observationes manche interessante Aufklärungen 
entbehrt haben; besondtrs aber haben seine Sammlun¬ 
gen und Manuscrip e, welche er Sir Joseph Banks te- 
stamentirte, dazu beygetiagen, da-s Ro<cburg in seinem 
Werke: PJants of the Coast of Corornandel, eine so 
ausgedehnte Aufkläiung über die indische Vegetation 
geben konnte. Was König vor 4o Jahren war, kön¬ 
nen wir hoffen in nnserm Landsmann, Nathanei IVal- 

lich, in unserer Zeit zu erhalten, der sich in jenem, 
111 so mancher Rücksicht interessanten, Lande auf halt, 
und mit botanischen Kenntnissen Eifer für das Stu¬ 
dium derselben verbindet. Er arbeitet an einem Pracht¬ 
werk unter dem Titel: Tentamen Florae Vsiaticae illu- 
stratae, in demselben Format, als Roxbnrgs plants of 

Corornandel, wovon der erste Tlieii hoffentlich bald er¬ 
scheinen wird. 

Die Anzahl der Münzen im königl. Miinzcabinet 
auf Rosenbuig (dem alten Schloss in Copenhagen) wird 
jetzt aul uogelähr 20,000 angeschlagen. Durch die 
Wirksamkeit des berühmten Zoega' wurden deren in 
Rom ein grosser Th< il angekauft. Von dem Baron 
Roccuperi in Neapel wurden 2000 grösstentheils grie¬ 
chische Münzen, und von dein römischen Advoc den 
Bondocca 1000 Stück angekauft. Bey der Stadt Sla- 
gelse, auf der Insel Seeland , wurden vor 4o Jahren in 
einem Torfmoor 425 römische Kaisennüuzen von Ti- 
berius bis Marc Aurel, alle von Silber und wohl er¬ 
halten, aufgegraben. Ausserdem wurde das Museum 
mit vielen Münzen von der Th«>ttschen und Suhmschen 
Sammlung, so wie durch i3oo Stück bereichert, wel¬ 
che der Viceconsul Lundbye aus Tripolis mitgebracht 
hat. Am mehrsten wurde jedoch das Museum berei¬ 
chert, als der König des Grafen Schmettau Sammlung 
für dasselbe ankaufte , welche i4oo griechische und 
1600 römische Münzen enthielt. — 

Literarische Corresponrlenz - Nachrichten aus 

Ungarn. 

Der verdienstvolle Abbe Benedict Viräg in Ofen 
hat im November 1817. für die von ihm im J. 1816. 
herausgegebenen zwey Bände seiner „Magyar Szazadok“’ 
(Ungarns Jahrhunderte), die bis zum Jahre 1437. fort¬ 
laufen, den an-gesetzten jährlichen von Marozibänyi- 
sclien preis von 4oo Gulden auf das beste und nütz¬ 
lichste Buch in der magyarischen Sprache erhalten. 

Der thätige, sehr verdiente Herausgeber der un¬ 
garischen National Zeitung „Hazai es Külföldi Tudd- 
sitäsok o (inländische und ausländische Nachrichten), 
Stephan von Kultscir in Pesth fügt derselben seit An¬ 
tang des vorigt-n Jahres ein gemeinnütziges wissenschaft¬ 
lich-s Unterhaltungsblatt unter dem Titel: „ Hasznos 
Mülatsagok-‘ (Nützliche Unterhaltungen) bey. Es ent- 
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halt Abhandlungen aus dem Gebiete der schönen Kün¬ 
ste, besonders der Dichtkunst und Malerey, Gedichte 
ökonomische und technologi>che Abhandlungen, histo¬ 
rische, statistische und philologische Aulsätze, Nach 
richten von Naturmerkwürdigkeiten, Anekdoten, Räth- 

sel, Charaden u. s. w. 

Die ungarische wissenschaftliche Zeitschrift „ Tu- 
domanyos Gyüjtemenya (Wissenschaftliche Sammlung), 
die seit Anfang des Jahres 1817. unter der Redaction 
des Professors Georg Fejer bey Trattner in Pesth er¬ 
scheint, hat viele Leser (sie hat über 800 Pränume- 
ranten) und findet viel Bevfall. Man findet darin viele 
lehrreiche Aufsätze von Fejer, Kazinczy, von Janko- 

wichy Horvdt, Lenhossek, Tomtsdnyi, Kölcsey, Rtuny, 

Thaisz und andern thätigen Mitarbeitern, Schade nur, 
dass sich darin manche vom crasseslen Obscurantismus 
angewehte Aufsätze, namentlich von einem gewissen 
Folnesics (Inhaber einer Mädchen - Erziehungsanstalt 
zu Ofen), eingeschlichen haben. Dieser Folnesics eifert 
gegen die Pestalozzische Erziehungsmethode, gegen die 
neue deutsche Philosophie und gegen die neue prote¬ 
stantische Theologie mit einer jesuitischen Consequenz- 
mac-herey. Er leitet davon alles Unheil unserer Zei¬ 
ten her, so wie Baruel die französische Revolution von 
dem Freymaurerorden. Der ehrwürdige Salzmann und 
der verdienstvolle k. k. Cons. Rath Glatz in Wien 
sind ihm Naturalisten und Antitrinitarier u. s. w. Sol¬ 
che des neunzehnten Jahrhunderts und der auch in Un¬ 
garn stark verbreiteten Aulklärung unwürdige Aufsätze 
sollte der einsichtsvolle Redacteur ganz abweisen. Auch 
ist in dem Polemisiren gegen anerkannt verdiente Schrift¬ 
steller, z. B. den Statistiker Ungarns, Schwartner, auch 
wenn man ihn zurcchtweist, mehr Anstand zu empfeh¬ 
len , gegen welchen besonders Stephan von Horvdt 

oft fehlt. Sonderbar, dass in dem Tudornanyos Gyuj- 
temeny gegen die strengen , wenn gleich noch so ge- 
rechten Recensionen ungarischer Werke in deutschen 
Literaturzeitungen so sehr geeifert wird, während im 
Tudornanyos Gyüjtemeny manche Recensenten so derb 
kritpir' n und absprechen, wie sich deutsche Recensen- 
ten nicht leicht eilauben. Der rastlose Verleger hat 
m t Ende des Jahres einige heilsame Einrichtungen ge¬ 
troffen, durch die er den Klagen über den hin und 

wieder hervorspringenden Obscurantismus, Bigofismus, 
Derbheit und Mangel an Anstand Vorbeugen will. 

Die im Jahre 1817. bey Trattner in Pesth er¬ 
schienene Moraltheologie in magyarischer Sprat he vom 
reformirten Prediger Franz Th6t in Papa, „Keresztyen 
Erkölfsi Tudomany,“ verdient Beyfall. 

Die bev Trattner in Pesth erschienene Biographie 
des poln isehen Königs und siebenbüryisch« n Fürsten 
Stephan Bdthury „ Sornlyai Bätbory Istvan Lengvel 
Kuälv elete “ von CzÖveky in zwey Bänden, ist eine 
fleis.sige Compilation. 

Professor Paul Sdrvdri in De’re'zin gibt seine 
Moral Philosoph) und philosophi« h>r Ethik (zwey ver 

schiedene, in den Jahren 1802. und i8oi. erschienene, 
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Werke) in ungarischer Sprache aufs Neue berichtigt, 
heraus. 

Vom Director des ungarischen National-Museums 
in Pesth, Hofrath Jacob Ferdinand von Müller, er¬ 

scheint nächstens aui Kosten Sr. Excell., des Herrn 

Grafen Franz Szechenyi, des Stifters der ungarischen 

Reichsbibliothek, ein Catalogus Scutorum, Mapparum, 

Prospectuum et Iconum Musei Nationalis Hungarici. 

Auch sollen bald die Acta Musei Nationalis Hungarici 

erscheinen. 

Im Jahre 1817. erhielt die magyarische Literatur 

vom Abbe Benedict Vir dg eine Original - Tragödie, 

„Hunyady Laszlo“ (Ladislaus Hunyady in sechsuissigen 

Jamben). Sie ist als zurecht eisendes Gegenstück des 

historischen Drama „Hunyady Jänos“ (Johann llu- 

nyady) von Alexander von Kisfaludy in freyen Jam¬ 

ben, (Ofen, in dei Universitäts - Buchdruckerey, 1816.) 

zu betrachten. Allerdings ist diese Tragödie dem Kis- 

faludyscben Drama weit vorzuziehen; aber der Man¬ 

gel an hinlänglicher Kenntniss des Theater» ist darin 

fühlbar. 

Der geschickte Mineralog, Professor Andr. Zipser 

in Neusohl , hat bey Wigand in Oedenburg einen schätz¬ 

baren Versuch eines mineralog. topographischen Hand¬ 

buchs von Ungarn herausgegeben. 

Die „Grundsätze der Schafcultur“ von Matthias 

Andreas Angyalfi (Oedenburg, bey Wigand), sind t me 
elende Compilation, worin nur das eingewebte Pasq di 

auf zwey ungarische Ökonomische Schriftsteller origi¬ 

nell ist. 

Literarische Nachrichten. 

Literarische Miscellen aus Mailands 

Viltorio Barzoni, einer der fruchtbarsten politi¬ 

schen Schriftsteller Italiens, ist, nachdem Mailand «te- 

der österreichisch geworden ist, dahin zurii« kgekehrt, 

und gab dort im 3. i8i5. seine Discrezioni in den Diuck. 

Er schrieb von 1794. an bis jetzt gegen die Demokraten, 

gegen die herrschsiiehtige französische Republik , g> g? n 

Jakobiner, Terroristen und Revolutionsmänner, gegen 

Buonaparte. Zu Anfang des Jahres 18o4. für bte < er 

sich vor den Nachstellungen Buor-apartes nach Malta, 

wo er das Giornale di Malta herausgab. 

Vermischte literarische Nachrichten aus 

Oesterreich. 

Das dritte Jubelfest der Reformation ist auch in 

Oe'F »reich , mit Genehmigung der Regierung. s- hr 

leyerlich begangen worden. Sehr gross war in «Itr 

häikt-rstad' Wim der Andrang zu den zwey protestan¬ 

tischen Bethäusern. Der Holmedailleur Lang hat eine 
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artige Denkmünze auf das wichtige Ereigniss gravirt. 
Sie ist bey dem Silberarbeiter Kern in Wien, die sil¬ 
berne um i4Fl. W. W., die goldene um 200 Fl. W. W. 
sarnmt Kapsel zu bekommen. Der k. k. Cons. Rath, 
Jakob Glatz in Wien , gibt auf Ostern 1818. folgende 
interessante Denkschrilt heraus: „Nachrichten über die 
Feyer des dritten Jubelfestes der Reformation in den 
sämmtlirhen k. k. österreichischen Staaten im JV1817.“ 

Empfehlenswerth für Oekonomen ist der „Entwurf 
einer Anleitung zur VYechselwirthschaft, nebst einem 
Beyspiele des Ueberganges von der Dreyfelderwirth- 
schaft zur Wechselwirthschaft, von Ludwig Fischer, 

fürstl. Dietrichst ein - Proskau - Leslieschen VV ii thschalts- 
inspector der böhmischen Herrschaften und Güter, Mit¬ 
glied der k. k. patiiotiscli ökonomischen Gesellschaft 
im Königreiche Böhmen u. s. w.“ Prag , bey Calve 
1817. (6 Fl. W. W.) 

Das technologische Museum des Herrn v. Schön- 

feld zu Wien enthält bekanntlich einen seltenen Reich¬ 
thum aller Arten technischer, artistischer u. s. w. Pro- 
ducte aller Zeiten. Leider hat sich die Nachricht ver¬ 
breitet , da>s Hr. v. Schönfeld mit dem Grafen Limo¬ 
nade, Minister des schwarzen Kaisers von Hayfi, Hein¬ 
rich, wegen Verkauf desselben nach Hayti in Unter¬ 
handlung stehe. Möchte es doch dem Vaterlande er¬ 
halten und z. B. für das polytechnische Institut in Wien 
angekauft werden. 

Todesfälle. 1818- 

Am 4. Januar verstarb in Berlin Johann Gottlieb 

Walter, Doct. der A. G., erster Professor der Ana¬ 
tomie, Physik u. Entbindungskunst, kön. preuss. Geh. 
Rath u. Mitgl. der dortigen Akademie d. Wissenschaf¬ 
ten, geboren zu Königsberg in Preussen am x. July 
1734. Vgl. G. T. Vill. u. XVI. Bd. 

Den 21. Januar starb in Leipzig Johann Christian 

August Steingr Liber , geb. zu Schleiz im Voigtlande 

2. Juny 1759., ein privatisirender Gelehrter. Seine 
vielen Schriften s. in Meusels Gel. T. VII. X. u. XV. 

Band, zu welchen aber noch nachzutragen ist: Ge¬ 
schichte eines unglücklichen Deutschen u. s. w. Leip¬ 
zig 1812. 8. i3o S.; es ist eigentlich seine Selbstbio¬ 
graphie, der versprochene 2te Theil ist aber nicht er¬ 
folgt. 

Den 22. Januar starb in Leipzig Dr. Christian 

Rau, woselbst er auch am 5. May 1746. geboren war, 
studirte auf der Thomasschule und auf der Akademie 
daselbst, ward 1768 A. M., habilitirte sich in demsel¬ 
ben Jahre durch seine Disp. de Claudio Tryphonino , am 
ig.Oct., trat am 6. Marz 1776. durch eine Rede: de meri- 
tis ICtorum Lipsiensium in Jurisprudentiam feudalem, 
die höchsten Orts erhaifem Prof. Juris. Extr. an, nach¬ 
dem er vorher am 5. April 1770. seine inaug. Diss. de 
peculiis als I. V. D. vertheidigt hatte; 1786. erhielt 
er die Prof. Jur. Ord., die er am 20. Dec. mittels 
gewöhnlicher Rede antrat, ward bald darauf der Jur. 
tacultät Beysitzer und endlich derselben Senior; auch 

des Hochstifts Merseburg Kapitular, Obcrhofger. Rath, 
und der Akademie Decemvir. Vgl. das G. T. VJ. Xf 
u. XV. Bd. u. Chr. Weidlich Biogr. d. R. 

Am 27. Januar starb in Leipzig Dr. Fr. hVilh. 

Bauer (Sohn des 1763. den 2. May verstorbenen Or¬ 
dinarius und Appellationsraths, Dr. Joh. Gollfr. Bauer, 
und Bruder des ebenfalls am 4. May 1811. verstorbe¬ 
nen Ordinarii Fac. Juiid. Heinr. Gottfr. Bauer), geb. 
ebendaselbst 1735. den... Die Nicolai- und Thomas¬ 
schule, letztere unter J. A. Ernesti, gaben ihm seinen 
ersten gelehrten Unterricht. 1752. bezog er die Aka¬ 
demie unter Dr. Siegels Rectorat, ward ebendaselbst 
I. V. D. ad lacultatem am 9. Sept. 1762., prakticiite an¬ 
fänglich als Oberhofger. u. Cons. Adv., und erhielt im 
J. 1770. die ßcyätzer-Stelle in der Facultat. (Weid¬ 
lich lässt ihn aber 1776. erst aufgenommen werden.) 
Vgl. Uhr. Weidlichs Biogr. Nachr. von jetzt lebenden 
Rechtsgel. ir Thl. S. 4i. (Halle 1781. 8.) 

Den 5. Februar starb Heinrich Kuppermann, Jur. 
Pract. u. Not. P. C. in Leipzig, geboren zu F’orsta in 
der Niederlausiz den x3. July 1749. Vgl. G. T. IV. 
Band. 

A nkündigungen. 

Bey Friedrich Frommann in Jena ist schon in der 
Jubilate - Messe 1817. erschienen: 

Fr. Kries, Lehrbuch der reinen Mathematik. Zweyte 
neu bearbeitete u. vermehrte Auflage. Mit 181 ein¬ 
gedruckten Holzschnitten, 8. 2 Thlr. 

Die erste Auflage dieses, einen vollständigen 
Cursus der reinen Mathematik umfassenden, Lehrbu¬ 
ches , hat wegen seiner lichtvollen Ordnung und Gründ¬ 
lichkeit, wie wegen der seltenen Klarheit der Darstel¬ 
lung, solchen Beyfall gefunden, dass eine zweyte Auf¬ 
lage sobald nötliig ward. Wüe sehr diese aber die Be¬ 
zeichnung neu bearbeitet und vermehrt verdient, dar¬ 
über gibt die neue Vorrede die befriedigendste Aus¬ 
kunft, und die allgemeine Stimme hat dafür entschie¬ 
den, so dass dies Lehrbuch auf vielen gelehrten Schu¬ 
len und mehreren Universitäten mit dem grössten Nu¬ 
tzen zum Grunde gelegt wird. Der bedeutenden Zu¬ 
sätze und der vielen neuen Holzschnitto ungeachtet, 
hat der Verleger doch durch einen höchst ökonomi¬ 
schen, aber deutlichen, Druck es möglich gemacht, den 
sehr billigen Preis von 2 Thlr. nicht zu erhöhen , und 
dabey für ein sehr gutes, festes Papier und hohe Cor- 
reetheit Sorge getragen. 

J. H. Bohte in London zeigt an, dass er die ge¬ 
genwärtige Ostermesse abermals persönlich besuchen 
wird. — Verzeichnisse seiner Auswahl der neuesten 
und guten älter« englischen Werke sind bey tlerrn 
J. G. Göschen in Leipzig zü haben. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 30. des März. 80- 1818. 

Sprac h wissens cli a ft. 
m 

Histoire naturelle de la Parole, ou Grammaire 

universelle ä l’usage des jeunes gens; par Court 

de Gebelin: avec un discours preliminaire et des 

notes, par Al. le Comte JLanjuinais, Pair de 

France, Commandant de la Legion d’honneur, 

Merabre de PInstitut: avec trois Planches, dont 

une augrnenlee par M. Remusat, Professeur de 

Chinois au College de France, ä Paris, chez 

Planche, Demery, Delaunay 1816. LVI1. 599 

S. gr. 8. 

Diese Schrift ist ursprünglich ein Auszug, den 
der verstorbene V erf. selbst aus seinem grossem 
W ei ke machte. Da die eignen Ansichten und Hy¬ 
pothesen des scharfsinnigen, kenntnisreichen, aber 
nur seiner Einbildungskraft oft mehr als dem Ver¬ 
stände gehorchenden Verf. nicht unbekannt sind, 
so verweilen wir nur bey dem, wodurch diese 
neue Ausgabe sehr schätzbar "wird. Voraus geht 
eine Notice hislorique sur la vie et les ouvrages 
de Court de Gebelin. Sein Vater, zu Tour d’Ai- 
gucs in \ ivarais geboren, war protestantischer Pre¬ 
diger in Niederlanguedoc, und trug zur Vereini¬ 
gung der Reformirten in den Sevennen mit der Re¬ 
gierung zu der Zeit, als der spanische Minister 
Alberoni eine Empörung zu stiften bemüht war, 
nicht wenig bey, daher der Herzog Regent, sehr 
zullieden mit seinem betragen, ihm eine beträcht¬ 
liche Pension, und die Erlaubuiss seine Güter zu 
\ erkaufen und sich ausserhalb des Reichs nieder— 
zu lassen an trug, was aber Court ausschlug, weil 
er seine Gemeinde nicht verlassen wollte. Ais aber, 

nach Ludwigs XV. Volljährigkeit, die Gesetze ge¬ 
gen t ie I i'otestanten mit Strenge befolgt wurden, 

musste Court auswandern, verlor einen grossen 
llieil seines Erbguts und liess sich mit seiner Frau 
und seinem Sohne zu Lausanne nieder. Dieser 
sein Sohn, Anton Court de Gobelin w'ar zu Ni— 

nies 1725 geboren, und widmete sich anfangs gleich 
seinem Vater dem geistlichen Stande, verliess aber 
m der Folge diese Laufbahn, um sich ganz den 

\\ issenschäften und der Litteratur hinzugeben. Da 
er glaubte, dass man die Allen bisher nicht zweck- 

F.rster Band. 

massig studirt habe, so beschäftigte er sich mit 
dem Studium des Alterlhums nach einem neuen 
Plan, gab aber nach dem Tode seines Vaters erst 

zwey Werke, zu welchen derselbe die Materialien 
vorbereitet hatte, heraus, nemlich den Framjais 
patriote et impartial, Villefranche 1755 II. voll. 
12. (ein AVerk über die religöse Toleranz) und Hi¬ 
stoire de Cevennes, ou la Guerre des Camisards, 
sous le regne de Louis - le Grand, 1760. 3. voll. 
12. Noch im Jahr 1760 nahm er seinen festen 
Wohnsitz zu Paris, gab dort einen Brief an Herrn 
de la Sau vagere, der ihm die Zeichnung eines iin 
Schlosse zu Üsse gefundenen Sarkophags geschickt 
hatte, über diesen Sarkophag heraus, worin er ge¬ 
stand, dass er nicht im Stande sey, die Hierogly¬ 
phen zu erklären , dass er aber ihre Entzifferung 
nicht für unmöglich halte, und den Weg dazu 
vorzeichnete. Nach vieljährigen Studien und lan¬ 
gem Analysiren der menschlichen Kenntnisse trat 
er 1772 mit s. Plan general et raisonnc de divers 
objets des decouvertes qui composent le xMonde 
primitif, Par. in 4 hervor, dessen Ausführung 
mehrere franz. Gelehrte nicht für das Werk eines 
einzigen Menschen hielten. Nach und nach erschie¬ 
nen zu Paris 1770 — 84 von dem 'Werke: Le 
Monde primitif anaiyse et compare avec le monde 
moderne, neun Quai tbände mit Kupfern. Fast zu 
gleicher Zeit besorgte er mit Franklin, Robiuet 
und Andern eine Zeitschrift: Affaires d’Angleterre 
et d’Amerique, Par. 1776. fF. 10 Bde, in 8. Seingröse- 
res Werk zog ihn aus der Einsamkeit hervor. Zwey- 
rual erkannte ihm die französ. Academie den von 
Valbelle gestifteten jälirl. Preis zu; er wurde, ob¬ 
gleich Protestant, königl. Censor, und bald darauf 

Präsident eines von raehreru Gelehrten gestifteten 
Museums. Seine körperlichen Leiden glaubte er 
durch den Alagnetismus heilen zu können, und 
wurde oder glaubte sich in einem Afonate vollkom¬ 
men hergestellt, und konnte die seit einem Jafme 
unterbrochenen Arbeiten wieder vornehmen. Statt 
aber den Subscribenten den versprochenen zehnten 
Band d es Alonde primitif zu geben, lieferte er ih¬ 
nen eine Lettre sur le magnetisme animal, Par. 
1784. 4. Der Schein seiner Gesundheit dauerte 
nicht lange und er starb den 10. Alay 1784. Oues- 
nay de Saint - Germain, der Enkel des Patriar¬ 
chen der Oekonomisten, las sein eloge historique 
im Museum ab, und liess es nachher drucken mit 
dem Bilduiss Gobelins, 1784. 4. Der erste Band 
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des Monde primitif, mit dem besondern Titel: 
Allegories orientales, enthält seine Ideen zur Be¬ 
handlung der Mythologie, wobey das Fragment 
des Sam huniathon beym Euseb. zum Grunde ge¬ 
legt, aber willkührlich geändert und erklärt ist, 
das System nähert sich dem von Blakwell, ist 
aber weniger ingeniös. Der 2. B., die allgemeine 
Sprachlehre, geht von dem Grundsatz aus, dass 
die Spiache mit dem Menschen geboren, ihm von 
der Natur gegeben und also ihre Regeln nicht will¬ 
kührlich sind. Der 5. B. Histoire natur. de la 
parole, ou origine du Language et de PEcriture 
geht von dem Grundsatz aus: jedes Wort hat 
seinen Grund in der Natur, die Vocale stellen 
die Empfindungen, die Consonanten die Ideen dar; 
die Schrift war ursprünglich hieroglyplüsch; Han- 
deisvöiker zogen daraus ein Alphabet, in welchem 
jeder B chslabe einen Gegenstand in der Na¬ 
tur darstellte. 4. Band: Geschichte des Kalenders 
in 5 Theile getheilt, den bürgerlichen, religiösen 
und allegorischen. 5. ß. Etymologisches Wörter¬ 
buch der franz. Sprache. 6. u. n. B. Etymologi¬ 
sches W örterbuch der latein. Sprache. Hier trifft 
man die meisten Verirrungen seiner Einbildungs¬ 
kraft an. Der 8. ß., Le monde primitif conside- 
re dans divers objets concernant l’histoire, le bla- 
son, les monnaies, les jeux, les voyages des Pheni- 
ciens autour du monde, les langues americaines, ou 
dissertations melees, sind wahre Miscellaneen, in 
denen das auffallendste Stück die Geschichte Ne- 
bukadnezars ist. Der Band schliesst mit einem 
Auszug aus einer in Italien erschienenen Schrift: 
Les devoirs, welches eine kurze Darstellung der 
Lehre der Oeconomisten ist. Der y. B. enthält 
ein etymologisches Wörterbuch der griech. Spra¬ 
che, worin zum erstenmal die WAörter französisch 
erklärt werden. Der Abt Legros hat sowohl eine 
Analyse des ouvrages de J. J. Rousseau. Gent iyo5 
als ein Examen des Systeme« de J. J. Rousseau <et 
de Couit de Gebelin, par un solitaire, Genf 1786 
herausgegeben, worin er beweisen will, dass beyde 
Systeme zum Unglauben und Atheismus führten. 

Gebelin hat selbst aus dem 2. u. 5. B. einen Aus¬ 
zug: Histoire natur. de Ja Parole, ou Precis de 
I'origine du language et de la Grammaire univer¬ 

selle, Par. 1776- 8* und aus dem G. u. 7. B. einen 
andern unter dem Titel: Dictionnaire etymologi- 
que et raisonne de meines latines in 8. geliefert. 
Diese Notice ist ein Auszug aus dem At tikel des 
Hi n. du Petit - Thouars in der Biographie nou- 

velle 1814. 

Der Discours preliminaire des Grafen Lanjui- 
nais (der 1776 in einem Alter von 2 1 Jahren Pro¬ 
fessor der Rechtswissenschaft zu Rennes und nach¬ 
her durch andere Aemter und Schriften sehr be¬ 
kannt geworden ist) sur la personne et les ecrits 
de Court de Gebelin, sur porigine et le progres de 
la Grammaire generale, w uide durch seine fortgesetz¬ 
ten Sprach - und Alterthumsforschungen zu den An¬ 

merkungen über diese Schrift G’s veranlasst. Er 
erinnert, dass Gebelins Schriften überhaupt bey 
seinem Leben vielleicht überschätzt, na« h seinem 
Tode zu sehr vernachlässiget worden sind. ,, Ses 
titres a I’attention publique (sagt Hr. Graf L.) et 
aux succes eclatans furent d’abord un esprit ex- 
traordinaire et une tres - va>te erudition, puis 
les giands röles qu’on le vil jouer dans des a.^so- 
ciations eclairees , puissantes et tres - repandues en 
Euiope; ajoutez sa gigantesque entreprise, de faire 
connaitre le monde primitif dans sa langue priini- 
tive, dans tous ses dialectes, dans ses hierogly- 
phes, son ecriture, sa mythologie, son calendrier, 
son culte, son histoire, ses antiquites, le bonheur 
admirable, dont 011 jöuissait dans ce vieux monde; 
enfin , d’expliquer tout cela par les giands princi- 
pes du besoin et de l’ordre naturel, et de repro- 
duire ce meine bonheur au milieu de nous pa une 
morale, une religion, une polilique agricoles/' 
Ihm wird als Historiker und Philosophen das Lob 
eitheilt, dass er nie das Menschenvvolil aus dem 
Gesicht verloren und er stets den wahren Ruhm 
der Völker und ihrer Regenten als unzertrennlich 
von Mässigung, Gerechtigkeit und Frieden darge¬ 
stellt habe; seine Geschichte Nebukadnezars sey ein 
treffliches Bruchstück und eine grosse Lehre für 
Könige und Völker; als Sprachforscher und Aus¬ 
leger des Altetthums habe er glückliche Ansichten 
geiiaht, aber man müsse bedauern, dass er zu oft 
Freund von Paradoxien, beherrscht durch Lieb¬ 
lingshypothesen, durch Enthusiasmus zu Irrthü- 
mern hingerissen worden, dass seine Kritik nicht 
immer dem Umfang seiner Kenntnisse entspro¬ 
chen und diese mehr Oberflächlichkeit als liefe 
gehabt hätte. Seine allgemeine Geschichte der 
Sprache ist, ihrer Un Vollkommenheiten ungeach¬ 
tet, das Beste seiner Werke. Da sie im Buchhan¬ 
del fehlte und gesucht wurde, so war eine neuere 

mit hislor. und kritischen 
te Ausgabe nicht überflüssig. Der 
eine Uebersicht der vornehmsten Werke über die 

allgemeine Sprachlehre, die vor dem J. 1776 (vvo 
Gebelin sein Werk herausgab), und die seitdem 
erschienen sind, vorausgescbickt, nachdem er vor¬ 
her die verschiedenen franz. Benennungen der all¬ 
gemeinen Grammatik durchgegangen ist, imo ihren 
Begriff bestimmt hat. Mit Aristoteles fängt der 
Verf. die Reihe der Grammatiker an, die, wenn 
auch nicht allgemeine Sprachlehren geschrieben, doch 
die Grammatik philosophisch behandelt haben, im 

16. Jahrh. werden Heinr. Etienne und Franz baco 
gerühmt, denn des Gssp. Scioppius philos. 
matik täuscht durch den Titel. Zuerst aber haben 
die Einsiedler von Port - Royal 16G0 eine allgemeine 

Grammatik hei ausgegeben. Dann machte 1 ’u,s 
seinen Versuch einer philosophischen Grammatik 
bekannt, aut dessen Veranlassung auch die Schrit¬ 
ten und Vorschläge über eine allgemeine Sprache 
und Schrift erwähnt sind. Hierauf folgendte Wer¬ 

te (von des John. Willis Abh. über die Bildung 

Anmerkungen bereiclier- 
He. ausgeber hat 
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der Sprache, vor seiner engl. Grammatik, an), in 
welcher vorzugsweise die allgemeine Grammatik 
behandelt worden ist, so wie Schriften über den 
Ursprung und die Bildung der Sprache. Es sind 
dabey die deutschen und andere ausländische Wer¬ 
ke nicht vergessen. Zuletzt wird noch eine Ue- 
bei sicht von dem, was bisher geleistet worden, und 
\\rs noch zu thun übrig ist, gegeben. Der Text 
d« r frühem Ausgabe des Gebelin’schen Werkes ist 
bis auf eine Stelle, wo es nöthig war, eine Note 
in den Text aufzunehmen, genau abgedruckt; es 
sind aber (gewiss nicht zu viele) kritische Anmer¬ 
kungen beygefügt, die nicht nur manche Behaup¬ 
tungen des Verfs. berichtigen, sondern auch den 
Fortgang der Wissenschaft in den letzten 4o Jah¬ 
ren andeuten. Man wird, ohne unser Erinnern, 
erwarten, dass dazu die vorzüglichsten neuern 
Schriften neben den bekannten ausgebreiteten Sprach- 
kenntnissen des Hm. V fs. benutzt worden sind, auch 
hat Hr. Abel de Remusat einige Anmerkungen und 
Verbesserungen zu der Kupfertafel, die sich aut 
die chinesischen Schriftzeichen bezieht, milgetheilt. 
Das Werk selbst zet fällt in drey Haupttheile, wo¬ 
von der erste den Ursprung der Sprache (in zwey 
Abschnitten, von der Etymologie und von der tiil- 
dung der Sprache in Beziehung auf die Natur der 
Slimmwerkzeuge), der zweyte den Ursprung der 
Schrift nnd insbesondere der alphabetischen angeht, 
der dritte ausführlichste aber (S. i48. ff.) die all¬ 
gemeine und vergleichende Sprachlehre, in mehre¬ 
re Bücher, jedes wieder in mehrere Capitel ge- 
thedt, enthält. Gleich bey der Einleitung ist eine 
schätzbare Anmerkung vom Herausgeber gemacht, 
welche über die Manier des Verfs. und deren Feh¬ 
ler sich verbreitet. In einer andern S. io. ff. wird 
die Behauptung des Vfs., der Mensch erfinde 
nichts, bestritten und die Ehre des Worts und 
des Begriffs von Inventer gerettet. In Ansehung 
der Sprache, welcher der Verf. einen göttlichen 
Ursprung bey legt, unterscheidet der Hr. Graf L. 
genauer (S. 16. ff.) die beyden Fragen, wovon die 
eine rein historisch, die andere philosophisch ist: 
hat der Mensch seine erste, articulirle Sprache er¬ 
funden, oder sie als ein Geschenk vom Himmel 
erhalten? und: haben die Menschen, ihren natür¬ 
lichen Hülfsmitteln überlassen, gekonnt und können 
sie eine articulirte Sprache erfinden und fortpflan¬ 
zen? die Felder die aus der zu weiten Definition 
der Etymologie, welche Gobelin aufgestellt hat, 
iliessen, sind S. 28. ff. angezeigt, und S. G7. ff. 
die Regeln zur Aufsuchung der Etymologien ver¬ 
mehrt. Uebrigens erklärt sich der Graf S. 55. ff. 
gegen die, welche in der Bibel und vornemlich 
den Mosaischen Schriften, Mythen oder Philoso- 
pheme suchen, und bemüht sich, darzuthun, wie 
aus einer Stammsprache und von einem Menscheu¬ 
paar alle neuere Sprachen abstauamen konnten. 
Dass die ursprünglichen chinesischen Schriftzüge 
wirkliche Gegenstände nach ihren Umrissen dar- 
stellten (also Objectenschrift waren) wenn man sie 

gleich in den itzt sehr veränderten Schriftzügen 
nicht wieder erkennt, wird von Remusat S. 224 
dargethan. Dass nicht nur Gobelin, sondern auck 
neueie Sprachforscher in die allgemeinen Gramati- 
ken manches aufgenommen haben, was nicht al¬ 
len Idiomen gemein ist, sondern nur bey einigen 
bemerkt wird, ist S. 155 und an andern Orten er¬ 
innert. Mehrere grammatische Behauptungen des 
Verfs. sind gelegentlich berichtigt: aber auch an¬ 
dere Vermuthungen aulgestelit, wie S. 3i5. ff. dass 
das latein. Supinum eigentlich der veraltete Infini¬ 
tiv des latein. Activs sey, was durch Vergleichung 
mit dem in um sich endigenden Infinitiv des Sans¬ 
krit erwiesen werden soll. Die zweyte und dritte 
Kupfertafel, welche das ursprüngliche und hiero- 
giyph. Alphabet von sechszehn Buchstaben enthal¬ 
ten soll, ist von Remusat bedeutend ergänzt, und 
die Tafel, welche die Stimmwei kzeuge darstellt, 
ebenfalls verbessert worden. So enthält also diess 
Werk in der neuern Ausgabe reichliche Zusätze 
und neue Beyträge zur allgemeinen Sprachlehre, 
wenn es gleich nicht alle zu machende Forderun¬ 
gen befriedigt. 

Spanische Sprache. 

Spanische Sprachlehre für deutsche Gymnasien und 

hohe Schulen, auch zum Selbstunterrichte lur 

Studirende, bearbeitet von J. G. Keil. Gotha 

bey Sleudel 1817. X. 206 S. in 8* 

Schon vor einigen Jahren sollte diese Gram¬ 
matik erscheinen, und ihr Verf., Hr. Hofr. Keil 
in Leipzig, hat die Vorrede noch in Weimar i8i5 
unterschrieben; der Verleger sah sich durch die 
Zeitumstände genöthigt, den Druck aufzuschieben. 
Itzt, da das Studium der spanischen Sprache noch 
mehr unter uns wieder aufgelebt und eifriger be¬ 
trieben wird, muss ihre Erscheinung gewiss de¬ 
nen, die sich mit dieser Sprache und Literatur 
beschäftigen wollen, sein angenehm seyn. Sie ist 
zwar nur Vorläuferin einer ausführlichem spani¬ 

schen Sprachlehre, die ihr Verf., nach fortgesetz¬ 
tem mehrjährigen Studium herauszugeben gedenkt, 
aber sie enthält doch die wesentlichsten Belehrun¬ 
gen'über diese Sprache, gegründet auf die Anwei¬ 
sungen der vorzüglichsten einheimischen Sprach¬ 
forscher lind auf eigne Untersuchung und Lectüre. 
Zum Grunde gelegt ist, die von der kön. Akade¬ 
mie zu Madrid herausgegebene Grammatik und Or¬ 
thographie; damit verbunden aber sind die Sprach- 
bemerkungen von Mayans y Sisear, Aldrete, Sar- 
miento, Sobrino sowohl als die besten französ. und 
deutschen Grammatiken der .‘.pan. Sprache, vor¬ 
nemlich die von Sandvos. Der Verf. hat den be¬ 
währt gefundenen Plan. den er in seiner italien. 
Sprachlehre voigezeichnet hatte, auch hier befolgt. 
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Nach diesem zerfällt die Grammatik in fünf Theile: 
Elementarlehre, Formenlehre, Wortbildungslehre, 
Syntax, Orthographie. Dazu kömmt noch ein bey 
manchen andern Gra mmatiken vermisster Anhang 
von der spanischen Verskunst, in welchem auch 
die spanischen Dichlungsl’onnen angegeben und er¬ 
klärt sind. So wie nun die Deutlichkeit des Vortrags 
diese Sprachlehre zum Unterricht junger Sludiren- 
den sehr brauchbar macht, so wird sie für diesel¬ 
ben dadurch noch zweckmässiger, dass immer auf 
die gelehrten Sprachen Rücksicht genommen, und 
z. ß. die Ableitung mehrerer Wörter aus nem la¬ 
teinischen, dem Arabischen, dem Gothiscfnn, dem 
Griechischen angezeigt ist. Es ist auch von dem 
Hin. V. ein Elementarbuch der spanischen Spia- 
che bearbeitet worden, dessen erster Theil pro¬ 
saisch, der zweyte poetisch ist, mit den nöthigen 
grammatischen und andern Erläuterungen und mit 
einem kleinen Wörter buche. 

Kurze Anzeigen. 

Französische Grammatik für Deutsche, mit Bey- 

spielen, Uebungen und Proben zur Anwendung 

der Regeln. Herausgegeben von Andr. Grüning, 

Professor. Fünfte vermehrte Ausgabe. Hamburg 

1818. in Co mm. bey Perthes und Resser. XVI. 

622 S. in 8. 1 Rthlr 8 gr. 

Der Verf. dieser ausführlichen Grammatik ist 
Hr. de la Mei haussee, der, als die erste Ausgabe 
(lgoo) erschien, schon sechs Jahre hindurch an 
der Lehranstalt des Herausgebers Unterricht im 
Fra nzösisclien erlheilt hatte, und nach dem Plan 
desselben mit Bey hülfe eines Hrn. Weidlich ein klei¬ 
nes Lehrbuch, das er sich früher für seinen Un¬ 
terricht entworfen, in diese Grammatik umgear¬ 
beitet hat. Ungeachtet nun manche ungünstige Ur- 
theile über sie ergangen, aber nicht gehörig be¬ 
gründet worden sind, so hat doch in 18 Jahren 
schon diese fünfte Aullage gemacht werden kön¬ 
nen, die von dem Lehrer der frauz. Sprache am 
Johanneum, Hrn. Lemmens, durchgesehen und 
verbessert worden ist. Sie ist unter andern, mit 
drey Bogeri der nolhwendigsten Handelsausdriicke 
aus desselben Lemmens dictionnaire de commer¬ 
ce, de marine et de droit vermehrt worden, ohne 
ihren Preis zu erhöhen. Sie ist überhaupt sehr 
praktisch, vornemlich mit Rücksicht auf solche 
Lehrlinge, die sich dem Kaufmannsstande widmen, 

gearbeitet. 

Manuel de Litterature Francaise ou Recueil de 

plus beaux morceaux de la langue fran§aise, en 

prose et en vers. Redige d’apres JVo<?7 et Dela- 

März. 

place. Seconde edition, entierement refondue 

et augmentee. (Partie en prose). Copenhagne, chez 

Ger. Bonnier 1817. 288 S. 8. 1 Rthlr. 

Bey dieser zweyten Ausgabe sind einige Stücke, 
die nach dem Urlheile einsichtsvoller Lehrer zu 
bekannt oder zu abstract und trocken waren, weg¬ 
gelassen und durch interessantere, welche die Ju¬ 
gend mit den neuesten Schriftstellern (wie Chateau¬ 
briand, Jouy, Mad. de Genlis) bekannt machen, 
ersetzt worden, und in der Hinsicht, da*s man 
die vorzüglichsten neuern Schriftsteller der Nation 
und ihre Manier kennen lernt, verdient diese 
Sammlung, der es übrigens an einem festen Plan 
fehlt, empfohlen zu werden. 

Englische Chrestomathie oder Auszüge aus klas¬ 
sisch -historischen Vorlesungen; für höhere Lehr¬ 
anstalten systematisch geordnet und herausgege¬ 
ben von A• Oß'ner, Vorsteher einer Lehranstalt für 

Knaben in Berlin. Erster Theil. XU. 120 S. gr. 8. 

Zweyter Theil. VIII. 288 S. Berlin 1818. Mau- 
rersche ßuehh. 

Bey dieser Chrestomathie nahm der Herausge¬ 
ber vorzüglich auf Jünglinge, die in frühem Jah¬ 
ren sich mit dem Studium der alten Literatur vor¬ 
nemlich beschäftigt haben und nun mit der alten 
auch die neuere Literatur, insbesondere die engli¬ 
sche, verbinden wollen, Rücksicht, und sammel¬ 
te daher aus den Meisterwerken der Engländer vor¬ 
nemlich solche Stücke, in denen die classischen 
Werke der Alten beleuchlet und beurtheilt wer¬ 
den, fügte aber auch noch eine kleinere Samm¬ 
lung moralischer Stücke derselben Autoren hinzu, 
und so entstanden die beyden Theile der Chresto¬ 
mathie, der erste, moralische, der zweyte über 
classisclie Literatur und ihre Schriftsteller. Sehr 
viel ist aus ßlair’s nicht seltnen Lectures entlehnt, 
aber auch Harris, Spence und andere sind benutzt- 

Italienisches Lesebuch, oder zweckmässige Uehuii- 
geu auf eine leichte Art die Italienischen Prosaisten 
und Dichter bald verstehen zu können. Von Dom. 
Ant. Fllippi, Prof, der ital. Sprache und Liter, aii der K. 

K. Univ. zu Wien und Mitgl. der Arcadier in Rom. CierlC 
verbesserte Auflage. St. Gallen, bey Huber und 

Comp. 1817. VIII. 5o5 S. gr. 8. i Thlr. 

Der prosaische und der poetische Theil ist m 
dieser neuen Auflage sehr verändert, ersterer durch 
Aufnahme neuer in moralischer Hinsicht sich sehr 
empfehlender Aufsätze, letzterer durch mehrere Aus¬ 
züge aus Metastasio, Soave, Allieri, Petrarca. Da- 
bey ist der Uebergang vom Leichtern zum Schwerem 
immer berücksichtigt. Nur einige schwerere Aus¬ 
drücke sind in untergesetzten Noten erläutert. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 31. des Marz. 81. 1818. 

Uebersic3.it der neuesten Literatur. 

Zeitschr i f t e n. 

Miscellen aus der neuesten ausländischen Litera¬ 
tur. Ein periodisches Werk politischen , histo¬ 
rischen, statistischen, geographischen und litera¬ 
rischen Inhalts. Zwölfter .Band (July bis Se¬ 
ptember). Dreyzehnter Band ( October bis De- 
cernber 1817.) 8. Jena, bey A. Schmid u. Cp. 

Auch in diesen Banden findet man Bruchstücke aus 

Reisebeschreibungen und andern Werken, die bald dar¬ 

auf in demselben Verlage ganz iibers' tzt erscheinen. 

Weit zweckmässiger sind die Auszüge aus den auslän¬ 

dischen Journalen , z. B. dem asiatischen engl. Journal 

und Societatsschriften, wie der der holländ. Societät zu 

Java. Im 12. B, sind aus Millins Voyage dans le Mi¬ 

lanais, a Plaisance, Modene, Mantoue, Cremone , Par. 

1817. S. 1 fl, Bruchstücke über Mailand und vornäm¬ 

lich (S. 8 ff.) die Ambrosische Bibliothek daselbst mit- 

getheilt. Der hier angeführte bekannte Gelehrte, Mag- 

gio, heisst Mai. S. 177 ff. Bruchstück aus rlrchibald 

Campbell’s Beschreibung seiner Reise um die Welt 

l8ofi 10. nebst Nachrichten über den gegenwärtigen 

Zustand der Sandwich - Inseln , wovon wir bereits die 

vollständige Uebersetzung angezeigt haben. S. 353 ff. 

und i3. Bd. S. 34 fl. 168 ff. Will. Mariner’s eines 

jungen Engländers-Reisen, Schicksale und merkwürdi¬ 

ger Aulenthult aul den Tonga- oder freundschaftlichen 

Inseln, in den J. 1806 bis 1810. Nach seiner eigenen 

Beschreibung (An Account of the Nations of the Tonga 

Islands, arranged from the extensive Communications 

of Win. Mariner, several years resident in those is- 

lands. By John Martin, London 1817.). Der junge 

Mann, der im i4tcn Jahre des Alters i8o5. mit aufs 

Meer ging, rettete bey dem Unglück des Schiffs und 

dei Mannschaft sein Leben , und seine Schicksale und 

Beobachtungen sind hier vorgetragen. Die Benennung 

Tonga-Inseln ist besser als die der freundschaftlichen 

Inseln. Sie fasst die Insel 'longa , die Gruppe der 

Hapai-Inseln und die Insel Vavaoo in sich. Aus dem 

ersten Theil der Erzählung lernt man die gewiss nicht 

zu 1 echtfertigende Raub - und Plünderungs - Methode 

englischer Kaper kennen. Auf einer der Hapai-Inseln, 

Lefooga, wurden die sämmtlichen Befehlshaber und die 

Mannschaft des Schiffs von den Eingebornen erschlagen. 
Erster Band. 

, Mariner wurde seiner Jugend wegen (nebst wenigen 
! andern) verschont, auf die Insel Toa und zu dem Kö- 

mS finow gebracht, der ihn schützte. Die Erzählung 
verbreitet sich nachher vorzüglich über kriegerische Er¬ 
eignisse. S. 96 fl. 216 ff. 4g 1 ff. Beyträge zur Kennt¬ 
nis, des Innern von Brasilien, aus dem Engl, des Hrn. 

I Henry Koster (dessen Reisebeschr. nunmehr auch ganz 
übersetzt ist). Der Aufsatz: Napoleon und sein Ge- 

| folge am Bord des Northumberland und in den ersten 
Monaten ihies Aufenthalts auf St. Helena , nach dem 
Engl, des Hrn. W111, Warden, ist S. 55 ff. 263. ff. fort¬ 
gesetzt und beschlossen. S. 25 ff. Religiöse Angelegen¬ 
heiten in t rankreich (aus dem Censeur Europeen, vor- 
näinlich über die im Innern Frankreichs thätigen Mis- 

! sionen, die weniger zum Nutzen der Religion als der 
Politik zu dienen scheinen, und die angeblichen Wun¬ 
der, welche die Missionäre thun sollen, S. 44 ff.) S. 
i58. Kirchliches Beyfallszeichen der Pariser (für ge¬ 
schickte Orgelspieler — das Behusten). S. 410. Auf¬ 
ruf an die brittisciie Nation über Napoleon Bonaparte’s 
Behandlung auf St. Helena. Von M. Santini, ehemals 
kais. Cabinets-Huissier; nebst dem, über den* nämli¬ 
chen Gegenstand, Namens Napoleons, an den Gouver¬ 
neur Sir Hudson Lowe erlassenen, von ihm selbst di- 
ctirten, Schreiben. Aus d. Franz. (Das Original er¬ 
schien französisch und englisch, Lond. 1817., und ver- 

I anhisste Parlamentsdebatten, deren Resultat war, dass 
die Klagen ungegründet sind). S. 446 ff. Bruchstücke 
aus dem neuesten Werke (des politischen Vielschrei- 

| bers) Herrn pon Pradt (ehemal. Erzb. von Mecheln) 
über die drey letzten Monate des südlichen America 
und Brasiliens. Aus d. Franzos. (Die drev ersten Ab- 

! theilungen des Werks, wo der Vf. von Brasilien, Bue¬ 
nos Ayres und dem Kön. von Terra Firma redet, sind 
vollständig übersetzt in der Minerva, Sept. 1817. Dar¬ 
an schliesst sich dieses Bruchstuck, so dass beyde Zeit¬ 
schriften zusammen (denn die Einrichtung ist über-*, 
haupt so gemacht, dass man beyde haben und lesen 
muss) das Werk für Deutsche vollständig liefern. Klei¬ 
nere Aulsätze, die bemerkt zu werden verdienen, sind: 
S. 147. Ausländische Literarnotizen, und darunter vor¬ 
nämlich die Anzeige neuer, in die Politik einschlagen¬ 
der, englischer Schriften; S. ihy ff. über die Bedrü¬ 
ckung des franz. Buchhandels durch übermässige Stem¬ 
peltaxen (die jedoch nunmehr vermindert sind); S. i53. 
über den berühmten Prof. Villemain , jetzt Direct, des 
Buchhandels; S. 155. (und seine Vorlesungen über Be- 
redtsamkeit und Literatur)5 die vom Pariser Kriegsde¬ 
partement (und Herrn Carl Picquet) herausgegebenen 
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Charten vom Auslande (des russ. Europa in 79 Blät¬ 
tern, von Preussen in 25 u. s. f.) S. 157.; über die 
Volksschauspiele im Canton Freyburg, S. 160.; über 
d< n nordamerikanischen Cincinnatus - Orden ^Franklins 
Brief an sein» Tochter) S. 162.; Vernichtung der be¬ 
rüchtigten schwarzen Höhle bey Calcutta, S. 528. Nach¬ 
richten von dem (sehr kriegerischen) Raja, Runjeet 
Singh, jetzigem Beherrscher der Seikhs, aus d. Engl, 
(und seiner Unterjochung anderer indischer Fürsten) 
S. 554. Noch sind 319 ff. Biographieen merkwürdi¬ 

ger Corsaren aufgenommen. 

Den i3. Bd. eröffnet S. 1—53,- Remmohon Roy's, 
eines (gelehrten) Brammen, Auszug des Wedant, oder 
der Auflösung aller Wed’s, des berühmtesten und ver¬ 
ehrtesten Werks bramimscher Gottesgelahrtheit, worin 
die Einheit des höchsten Wesens dargethan wird, so 
wie auch, dass Gott allein der Gegenstand der Ver¬ 
söhnung und Verehrung seyn könne (vorn Verf. selbst 
englisch geschrieben und in das Monthly Magazine, June 
1817. eingerückt. Der Zweck ist, zu zeigen, dass der 
Brahmismus mit dem Christenthum in der Grundlage 
übereinstimme. Der Wedant oder Auszug aus den 
Weds soll vor ungefähr 2000 Jahren von einem ge¬ 
wissen Baias gemacht worden seyn, und das gegenwär¬ 
tige ist wieder ein Auszug daraus . S. 70 ff. 209 ff. 
Einige Bemerkungen über den Zustand der Bauern in 
Frankreich, nach dem Engl, der Lady Morgan (aus ih¬ 
rer Sehr France— Lond. 1817. Der ehemalige fürch¬ 
terliche Druck der Bauern in Frankreich und ihr un¬ 
beschreibliches Elend, die Verbesserung ihrer Lage durch 
die Revolution und ihr jetziger Zustand werden ge¬ 
schildert, und dazwischen auch ihre Klagen über den 
Aufenthalt der fremden Truppen, vornämlich der preus- 
sischen, in Frankreich erwähnt). S. 97. Betrachtun¬ 
gen über meine ersten Kriegsthaten; aus d. Franzos. 
(1817. von Gustav Gustafssohn, ehemal. König von 
Schweden, Gustav IV.; über die Begebenheiten 1807. 
Klage, .dass er von den engl. Truppen verlassen wur¬ 
de). S. 252. Cobbet's erstes Sendschreiben aus 
Mordamerika an seine Landsleute in En :land (mit Weg¬ 
lassung des blos Persönlichen). S. 297. Nachtrag zur 
Geschichte der Iranzös. Inva-ion in RusHand. Aus den 
Briefen eines Reisenden. Nach d. Engl, (vornämlich 
über die Verbrennung Moskaus , die hier den Russen 
zugeschrieben wird). S. 344. Ueber den ge-ellschaft- 
lichen Zustand in Frankreich. (Nach dem Engl, der 
Lady Morgan.) S. 137— 167. Ueber Hayti und den 
König Henri (ein aus einer nordainerik. Zeitung ent¬ 
lehnter Aufsatz , der gewissermaßen eine Recension 
folgenden Werks enthält : Reflexions sur une lettre de 
M'-zeres, Ex-colon. franrjois, a <ressee a M. J. C--L. 
Sismonde de Sismondi. sur lcs Noirs et les Blaues , la 
Ci' ilisation de VAfrique, le Rovaume d’IIayti e r. par 
le Baron de Vastey. Au Cap Henri, cbez P. Roux, 
Imprim. du Roi. M»rs 1816. Es erscheinen überhaupt 
in Hayti mehrere Druckschriften von wichtigem Inhalt. 

Cap Henri, die Hauptstadt v n Hayti, liegt am uörd 
liehen Ende der In-el »q° 4 » Bi. ^2° l’1' L. vom Me 
ridran von Greenwich. Innerhalb einer Meile von der 

Festung steht das Schloss Sans Souci, der Lieblings- 
aufenthalt des Königs, ungelähr 12 Meilen vom Cap. 
Des Ministers, Baron v. Vastey, der seine ganze Bil¬ 
dung in Hayti erhielt, trefflicher Aufsatz beantwortet 
des Mrzeres ^oder Mazares) Herabwürdigung der Schwar¬ 
zen s- hr derb. Die Zahl der kleinern Aufsätze mid 
Nachrichten ist diesmal viel grösser. Wir heben nur 
folgende aus: S. i32. Edelmuth uni Rohheit, eine neuere 
Raub - und Mordscene auf den Marquesas Inseln (auf 
der Insel Rooapooah), vom Cap. Fowler erzählt. S. 218. 
Pönitenz eines Absolvirten im 1 3. Jahrh. (aus Jea. Aut* 
Liorente flrnt. crit. de l’inquisition d’Espagne — Bey- 
spiele dieser Art sind übrigens in Menge vorhanden 
und bekannt). S. 221. Die Ruinen von Widnab (einer 
vor ungefähr 4o Jahren erbaueten, blühenden und von 
einem räuberischen Stamm eroberten und vernichteten 
Stadt) im nördlich, n Africa (aus Riley’s Schicksalen 
und Reisen an der Westküste und im Innern von Afri¬ 
ka in den Jahren 1815. u. 1816. Jena 1816.). S. 267. 
Nachrichten aus Afrika und Asien (von den Dongole- 
sischen Pferden, als den vollkommensten unter den 
arabischen und auf der Welt.. S. 257- — Rhinoceros- 
Jagd in Indien, S. 261.). S. 271. Nachrichten aus 
Neu-Süd - Wallis (neue Entdeckungsreise des Herrn 
Evans ins Innere u. -s. f.) S. 287* Neue Aufklärung 
über den Reisenden Ali-ßey (aus Isidoro de Antillen 
Noticias geograficas del Mer mediterraneo. Valencia 
1811. 4. Don Domingo Badia soll der wahre Name 
dieses Reisenden seyn). S. 420. Nachrichten aus Ost¬ 
indien (unter andern von dem neuen Hindu Collegium, 
Vidyalaya in der Landessprache, einer Untenichtsan— 
stalt für die Söhne angesehener Hindus, S. 422.; von 
dem schon erwähnten Runjet Singh, S. 423.; Verbren¬ 
nung einer hindostanischen Witwe am Ende des Jahrs 

1816., nach der Beschreibung eines mohatned. Augen, 

zeugen, S. 425.; gegen die Übertriebenen Sagen von 

dem Upa 
Vorlesung 

Ö t> 

oder Giftbaum in Java, aus Th. Horsefleld’s 
in der Ge4 d. Wiss. zu Batavia, S. 42g.; 

fortgesetzte Uebersicht des Raubkriegs der Pindaries ge¬ 

gen "das britj. Otindien, S. 435.; Nachricht von dem 
grössten bis jetzt bekannten Diamant, den der Radschih 
von Mattan auf Borneo besitzt, (und der 367 Karat 
wiegt. S. 448 ); Notizen aus nordamerikan. Zeitschrif¬ 
ten T S. 44g. Columbische Buchuruckerpresse von Geo. 
Clymer zu Neuyork erfunden, S. 44g*: neue Aushil- 
dungsplane für die eim>ebornen nordamerikan. Völker¬ 
stämme, S. 45o.; amerikanische Navigation Acte, S. 
454.). Nachiichten aus Australien, S. 4o6. (der treff¬ 
liche britt. Gouverneur von Neu - Süd - Wales, Mac- 
quarie, bringt diese Kolonie sehr in Aufnahme. Birth s 
Entdeckungsreise an die Küste von Van Diemens Land, 
S. 456. Ein unbekanntes kleines vierfiissiges Thier ist 
in Neu-Süd Wallis entdeckt worden. S. 45 g. Zu¬ 
stand von Otaheite, S. 46i. Der König Pomare und 
die Einwohner sammtlich sind Christen gewoi cn. 

Der Erziehung* - „net Srhulmth, H««*« 
Vüll De. D.erutl K, !ger , .mdirendem üomherra u. 
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Domprediger der Kathedralkirche, furstbischöfl. Rath bey 

dem General - Vicariat - Amte, Schulen - Inspector und Di- 

rector des kathol. Schullehrer - Seminarium , und L)r. 

Willi- Im Harnisch, erstem Lehrer am protest. Schul¬ 

lehrer-Seminar. Viertes Heft (oder achte Liefe¬ 

rung des Schulraths an der Oder u. s. w.) Bres¬ 

lau, bey Grass, Barth u. Comp., und Leipzig, 

bey Ambr. Barth. 1816. i54 S. in 8. Fünftes 

Heft. 1816. 192 S. Sechstes Heft. 1816. 178 S. 

Siebentes Heft (oder eilfte Lieferung des Schui- 

ratiies an der Oder.) 1817. i8i S. 8. 

Wir haben die ersten drey Hefte im vor. Jabrg. 

S. 891 ff. angezeigt. Auch in diesen Heften trifft man 

einige sehr lehrreiche und beachtungsvverthe Aufsätze. 

Wir zeichnen die vorzüglichem aus, ohne alle anzu 

führen, die vielleicht ein Zeitinteresse haben oder Bruch¬ 

stücke aus nun schon erschienenen Werken sind. IV, 

S. i — 7 Ueber da-. Maasschalten beyin Erziehen, von 

IV. Harnisch (gegen den Grundsatz mancher Erzie¬ 

her: man könne auch dabey des Guten nicht genug 

thun, treffende Bemerkungen). S. 18—26. Gedanken J 

über die Nothwendigkeit von beson lern Schulaufsehern j 

(in Beziehung auf einen Aufsatz darüber in der jren j 

Lieferung des Schulraths) , von Krüger in Schvvetz 

(mehr allgemeine Bemerkungen über den traurigen Zu¬ 

stand des Volksschul wesens in Westpreussen und die 

zu hohen Forderungen , die man an die Geistlichen 

macht). IV, S. 27—63. V, i3 — 44. Leitfaden bey 

dem Unterricht in der Weltkunde; Einleitung, und er¬ 

ster Theil, Kunde der Heimath. VI, 1—60. VII, 63 
— l44. Leitfaden u. s. w. zvveyter Theil. Kunde der 

Er le (zugleich Völker- und Staatenkunde, und allge- 

m ine Geschichte, meist nach ßredow. Der dritte Theil 

*o;I folgen. Dergleichen Lehrbücher gehören nicht, zer¬ 

stückelt, in eine Zeitschrift, sondern müssen zusam- ! 

Jnengrgeben werden. Uebrigens muss mail voruämiich 

in Lehrbüchern alle unrichtige Angaben und parteyi- 

sche Ansichten vermeiden. Dies ist in manchen Stellen 

nicht geschehen, wie S. 156., wo es heisst: „Der Her¬ 

zog Moritz von Sachsen ward (i546.) treulos ob der 

Habsucht, und die Protestanten wurden besiegt1* — fast 

so viele Irrthiüner als Worte). IV, 64 — 81. VII 2 4 

— 42. Etwas über die Gesangbildungslehre nach Pesta- I 

lozziscben Grundsätzen, und Nageli’s Verdienste um 

dieselbe, von K. Dreist, fortgesetzt. Auch dieser Auf¬ 

satz ist zu ausgedehnt und zertheilt. IV, 82—q3. Bey- 

trag zur Geschiclite der pädagogischen Schwab- nstrei- 

che, oder Beyspiel, wie weit der VTerstand manches 

Erziehers sich verirren kann, wenn er durchaus etwas 

Neuesaufstellen will; eingesendet von Kawerau, Leh¬ 

rer an den Schulanstalten vor ßuuzlau ein Leitfäden 

zum Unterricht im Schneidern, von einem jungen 

Mantie verfasst, von dem Vorsteher einer bedeutenden 1 

Erziehungsanstalt genehmigt und eine Zeitlang bevm 1 

Unterricht in derselben wirklich benutzt.) Wir verbin¬ 

den damit zwey andere 4ufsätze, welche Mängel des 

Schulwesens betreffen : IV, 182 — i3?. Der grösste 

Schullo b in Schlesien ^ von Harnisch, nämlich die 

Gerichtsschreiberey, die den Schullehrern obliegt, und 

sie oft in ihrem Amte nachlässig macht.) V,i 29—i4o. 

Noch ein Wort über den grössten Schulkiebs (oder 

vielmehr über mehrere krebsartige Schäden, die noch 

schlimmer sind, als die Gerichtsschreiberey), von Krii~ 

ger. — Mitteilungen über Heinrich Pestalozzi’s Ei¬ 

gentümlichkeit, Leben und Erziehungsanstalten , Fort¬ 

setzung. IV, 94—i3i. VI, 149— i58. (Pestalozzi in 

Münchenbuchsee), von IV. Henning. Ueber sein Le¬ 

ben in lferten soll in einem folgenden Stücke Nach¬ 

richt gegeben werden. S. i52 —56. Einige Blicke m 

das Volksschulwesen in Berlin. Der grösste Theil der 

Privat'Chwlen und vorzüglich der Töchterschulen wird 

sehr getadelt. In den fast bey jedem Helfe befindli¬ 

chen Schul - und Erziehung* Nachrichten kommen noch 

manche Bugen grober Fehler, welche von Schullehrern, 

Geistlichen u. s. f. begangen werden, vor, neben man¬ 

chen erfreulichen Belichten. Von Schlesiens und Bres- 

.laiH Schulwesen handeln mehrere Aufsätze: V, S. 45 
— 74. Welche Zöglinge zieht die schlesische Bildungs¬ 

anstalt für protesfant. Schullehrer in Breslau , und wie 

zieht sie dieselben? von Harnisch (sehr lehrreich). 

S. 94 — 107. Die mit dir Protestant, ßildungsanstalt 

für schlesische Volksschullehrer verbundene Kinder¬ 

schule in Breslau ^sie bildet grossteritheils unentgeltlich 

arme Kinder, und dient zugleich zur Ausbildung voll 

vielen Lehrern Schlesiens). Fortgesetzte Nachricht von 

dem Bredau’schen Schullehrerverein nnd einigen an¬ 

dern SchulLehrervereinen, V, S. l4l — i43. Ebendas» 

S. 191 f. Verordnung des königl. Consistorium für 

Schlesien, in Betreff der Turnübungen. 5. i5g. be¬ 

schreibt Hr. Harnisch die Turnübungen ZU Breslau im 

Jahr l816., und schliesst mit Klagen über die Stadt, 

dass sie noch nicht für einen guten Turnplatz gesorgt 

habe und mit der Bemerkung, dass die Turnübungen 

eine allgemeine deutsche Volksangelegenheit ausrnaelien, 

und wer sie befördert, dem Vaterlande hilft! In einem 

Vorschlag zur Errichtung einer Erziehungscasse, V, i 

— 12., wird dem Staate gerathen, Hagestolze und allen¬ 

falls auch kinderlose Eltern zu besteuern. Wenn also 

einer ein Amt hat, das nur ihn ernährt, so soll er 

auch noch dafür eine Steuer geben , dass er so gering 

besoldet ist, und dass er nicht etwa einmal mit einer 

Familie dein Staate zur Last fallen will! — Sollen die 

Kinder von ihren Eltern oder in öffentlichen Erzie¬ 

hungsanstalten gebildet werden? V, 7 5— q3. (vorgele- 

sen im Breslauschen Schullehrerverein von Siegert. Un¬ 

streitig wird es am gerathensten seyn, beydes zu ver¬ 

einigen.) — VI, 61 ff. Auszug aus zwey amtlichen 

Reiseberichten über mehrere Schulaustalfen , vorzüg¬ 

lich in Süddeutachland. (Sie wurden von zwey jungen 

Schulmännern, die auf Kosten des Staats reiseten, an 

die Behörden eingesandt. Es wird vornämlich von der 

Graser’schen Methode sehr viel geschwatzt. Uebrigens 

umfasst die Bei.se auch die Schweiz.) Wissenschaftli¬ 

che Darstellung der Kinderwelt für Eltern und Erzie¬ 

her, von Hartung (noch unvollendet), VI, 106 ff. 

Ein im 8ten II. schon angefangener Aufsatz des Hm. 

Kawerau (Einige Worte über das Nachhelfen der Schil¬ 

ler unter inan l- r) ist erst VI, 101 ff fortgesetzt und 

beschlossen. VII, 1—20. Ueber den Einfluss der Geist- 
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liclien auf die öffentliche Erziehung. ,,Die Geistlichen, 

heisst es gegen das Ende, haben wahrlich Ursache, den 

ihnen gebührenden Einfluss einmüthig und mit Würde 

wieder herzusteilen und zu bewahren/' Wie mannich- 

faltig und wichtig er seyn könne, wird gezeigt. S. 43 ff. 

Anfang der Schulzeit, oder: wenn soll bey Kindern 

das Spielen aut hören und das Lernen beginnen ? vom 

Pfarrer Gerlach (der den Anfangspunct zwischen das 

6te und 8te Lebensjahr setzt). S. 5o ff. Soll in der 

Religion der Weg zum Herzen durch den Verstand ge¬ 

hen oder nicht? von demselben (der darauf antwortet: 

Nein, sondern die [Religions-] Gefühle müssen ange¬ 

baut werden; aber die Aufhellung ihrer Dunkelheiten 

muss man auch nicht verabsäumen, denn Religion ist 

beydes, Erkenntniss und Gesinnung). Uebrigens eifert 

der Verf. gegen die Philosophen und vornärnlich die 

Naturphilosophen. 

Magazin für deutsche Elementar-Schullehrer, El¬ 
tern und Erzieher. Herausgegeben von Philipp 
Jacob Völtet', Schullehrer in Heidenheim an der Breil . 

Des dritten Bandes ziveytes Stuck. (Auch unter 
dem Titel : Theoretisch - praktisches Handbuch 
für deutsche Schullehrer und Erzieher. — 8. Bdes 
2s Stück). Tübingen, b. Osiauder. 1817. i45 S. 

8. 8 Gr. 

Auch in dieser pädagogischen Zeitschrift findet man 

manche sehr brauchbare Aufsätze, neben verschiedenen 

unbedeutenden. Das gegenwärtige Stück enthält fol¬ 

gende: S. 1. Wie kann man in der Schule von der Bi¬ 

bel einen gewissenhaften und heilsamen Gebrauch ma¬ 

chen? Vom ersten oder zweyten Lesebuche soll erst 

zu ihr der Uebergang und zwar recht feyerlich gemacht 

und dann mit Auswahl in derselben, theils cursorisch, 

theiis in kleinen Abschnitten, mit Achtung gelesen wer¬ 

den u. s. f. Die Anweisung ist bey weitem nicht um¬ 

fassend genug. S. i5. Katecliisation über 1 Kor. 1, 3o. 

(Nichts ausgezeichnetes.) S. 23. Vorschritten zum Schrei¬ 

ben und wöchentliche Uebungen im Dictirt-Schreiben 

sind Mittel auf Verstand und Herz der Kinder vorzüg¬ 

lich zu wirken; und worauf hat ein Schullehrer, wenn 

er nach Vorschriften oder Dictirtes schreiben lässt, im¬ 

mer Rücksicht ,zu nehmen , und was hat er zu ver¬ 

meiden, wenn der angegebene Zweck erreicht werden 

soll? vorn Pfarrer M. JVitlich in Walddorf. (Zu we¬ 

nig ausgeführt.) S. 27. Ueber die Misshelligkeiten zwi¬ 

schen Predigern und ihren Schullehrern. (Aus den 

Steinheimer Schul - Conferenz -Acten.) S. 29. Ueber 

die Eigenschaften eines Schullehrers (ebendaher; beyde 

Aufsätze sind oberflächlich). S. 3i. Wie lässt sich auch 

in Hinsicht auf die neueren pädagogischen Methoden 

auf Lehrer und Schulen der biblische Satz anwenden: 

Prüfet Alles und das Gute behaltet? S. 42. Gespräch 

zwischen einem Schulmeister und einem durchreisen¬ 

den Provisor, als ein Beytrag zur Beantwortung der 

Frage: Wie lässt sich das Spruch wort: es ist nicht 

alles Gold was glanzt, auch auf Schullehrer und auf 

Schulen anwenden? (Diese beyden Aufsätze mögen für 

Schulmeister allerdings belehrend seyn.) S. 49. Ist es 

gut, wenn mau die Kinder dazu anhält, oder ihnen 

gestattet, das Böse, das sie an andern sehen, anzuzei¬ 

gen? Und wie ist es zu verhüten, dass dieses nicht aus 

Neid geschehe, noch Neil errege? Aus den Acten ei¬ 

ner vou dem sei. Diaconus M. Kreuscr 1800. gehal¬ 

tenen Schul - Conierenz. (Dies würde der wichtigste 

Aufsatz des Stucks geworden seyn wenn der Vf. tieler 

eiugedrungen wäre, und nicht so aphoristisch geschrie¬ 

ben hätte.) S. 64. Warum ist unser (kleiner lutheri¬ 

scher) Katechismus so schwer (für Kinder) im Gedächt¬ 

nisse zu behalten? Wissen die Schullehrer ausser dem 

Mittel der Erklärung noch andere, um die Erlernung 

desselben zu erleichtern? (sechs Mittel, das Memoriren 

desselben zu erleichtern, werden angegeben). Würde 

eine andere Form desselben zur Erweiterung der Reli- 

giouskenntnisse beytragen ? (verschiedene Meinungen 

darüber) vom Pfarrer M. fVittich. S. 110. Warum ist 

es höchst wichtig und nöthig, dass junge Schullehrer 

vorzüglich auch ihr musikalisches Talent ausbilden? 

(Sehr zu empfehlen.) Uebrigens sind vewchiedene das 

Schulwesen angehende würtemb. Verordnungen, Preis¬ 

aufgaben, Eeyerlichkeiten und Jubiläen, in diesem Stü¬ 

cke zu finden. 

Die Vorzeit. Zweyten Bandes zweytes Stück. Er¬ 
furt 1817. (von S. i5j. — 211. 8. mit 2 K.upf.) 

Der Aufsatz: Etwas aus der Vorzeit der Thürin¬ 

ger, nebst vorläufigen Nachrichten über die zwischen 

Weimar und Jena angestellten Hügelausgrabungen , ist 

S. i3i ff’, fortgesetzt, und zwar diesmal die Geschichte 

des letzten Königs von Thür., Hermanfried, und seiner 

Gemalin, Amalberg, erzählt; dann (S. i35 ff.) von den 

Handels - und andern Verbindungen der Römer mit den 

Thüringern, deren Freundschaft sie suchten, und (S. 

i38.) von den verschiedenen Etymologieen des Namens, 

Thüringer, Nachricht gegeben. Der Verf. hat fleissig 

Altes und Neues zusammengetragen. S. i4i. Das Be- 

gräbniss-Monument der heil. Elisabeth zu Marburg (mit 

einer Kupfertafel), von Dr. K. M. Justi (der bekannt¬ 

lich mehrere Schriften über sie verfertigt hat) genauer, 

als von Andern beschrieben. S. 166. Eine Münze zum 

Andenken der heil. Elisabeth (mit Kupf.). S. 166. Die 

Wissenden des heiml. Gerichts (nebst einigen Nach¬ 

richten von den westphäl. Gerichten überhaupt und den 

Schriften über sie). S. 175. Die Ermordung Johanns 

von Hutten (i5i5.) durch den Herzog Ulrich von Wür- 

temberg (als Freyschöffen). Zusatz des Herausg. zu dem 

Aufsatze über die Wissenden des heiml. Gerichts. (Zu¬ 

gleich wird von den Folgen dieses Mords gehandelt.) 

S. i83. Hänschen im Keller und Gretchen in der Kü¬ 

che (Trinkgeschirre) nebst zwey alten Trinkliedern. 

Den übrigen Theil nehmen Volkssagen, Legenden, Ro¬ 

manzen, ein. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 1. des April. 1818 

Theoretische Philosophie. 

Grundriss der Logik, zum Gebrauch bey Vorle¬ 
sungen, von Gottlob kVilh. Gerlach, Doctor und 

rrivatlehver der Philosophie zu Halle. Halle, bey Joll. 

Jacob Gebauer u. Sohn. 1817. S. 167. 8* (Pi’eis 

8 Gr.) 

Grundriss der Metaphysik, zum Gebrauch bey Vor¬ 
lesungen, von G. W. Gerlach. Halle, bey J. J. 
Gebauer u. Sohn. 1817. S. i54. 8. (Pr. 6 Gr.) 

de mehr in neuerer Zeit mit der Philosophie und 
namentlich mit der Metaphysik ein heilloses Spiel 
getrieben wurde, und je mehr dadurch das Abse¬ 
hen aller Philosophie verlor und ihre ßranchbar- 
keit verkannt wurde, desto mehr erfreut es den 
ruhigen Beobachter und Forscher, wenn sich von 
Zeit zu Zeit aus verschiedenen Orten wieder Stim¬ 
men von Männern vernehmen lassen, welche die 
gute Sache vertreten und in Schutz nehmen, da¬ 
durch , dass sie mit ruhigem und unbefangenem 
Sinne, mit Ernst und Liebe die dunkeln und ver¬ 
worrenen Gange in der Philosophie betreten und 
bestmöglichst zu erleuchten suchen. Dies thut um 
so mehr Noth, da, wie der Kenner wissen und 
gestehen muss, in manchen Theilen der Philoso¬ 
phie wo nicht ein Rückgang geschehen, so doch 
ein Stillstand eingetreten ist. Darum gestehen wir 
gern, dass wir uns gefreuet haben, in dem Verf. 
obiger Lehrbücher der Logik und Metaphysik 
wieder einen Mann kennen gelernt zu haben, der 
die babylonische Verwirrung in unserm heutigen 
philosophischen Sprachgebrauch vermeidend sich 
eines deutlichen und bestimmten Ausdrucks befleis- 
siget, mit Besonnenheit seine Untersuchungen an¬ 
stellt, die Ergebnisse seines Forschens mit Beschei¬ 
denheit hinlegt, und mit Humanität, die man vor¬ 
züglich bey den Philosophen voraussetzt, von den 
abweichenden Ansichten Anderer spricht. Der Vf. 
verräth eine gute Bekanntschaft mit den neuen und 
neuesten Philosophien; aber, ohne sich von ihrem 
Schimmer blenden zu lassen, geht er seinen Gang 
ruhig und lest fort. Können wir gleich aus fester 
Ueberzeugung mit dem Vf. nicht immer auf dem 
nämlichen Wege des Forschens wandeln, so haben 
wir uns doch abermals von der Wahrheit über¬ 
zeugt, die so oft verkannt worden ist, und aus de¬ 
ren Verkennung so viele unnötbige und schiinpf- 

firster Band. 

liehe Streitigkeiten entstanden sind, dass man näm¬ 
lich auf verschiedenen kVegen zur kVahrheit ge¬ 
langen könne eben so gut in der Philosophie, wie 
in der Mathematik. Nach diesen allgemeinen Be¬ 
merkungen wollen wir den Leser mit den obigen 
Schriften etwas naher bekannt machen, und zugleich 
unsere abweichenden Ansichten sowohl in den Er¬ 
gebnissen als in dem Gange des Forschens mit ge¬ 
bührender Achtung und Freymüthigkeit beyfügen. 

* ln der Logik hat sich der Vf. von der bisher 
herrschenden Schule grossentheils losgemacht; ob 
derselbe aber nicht noch einen Schritt weiter hätte 
thun sollen, ist eine andere Frage. Ihm ist näm¬ 
lich (§. 1.) die Logik die Wissenschaft von den 
Gesetzen und Regeln des Denkens. Und (§. 2.) 
das Denken ist ein Vorstellen, aber nicht alles Vor¬ 
stellen ist ein Denken. Das Denken ist vielmehr 
ein Vorstellen durch Begriffe, im Gegensätze vom 
Anschauen und dem Spiele der Einbildungskraft. — 
Daraus sollte man abnehmen, dass die Logik es 
blos zu thun habe mit Begriffen , als allgemeinen 
Vorstellungen, d. i. solchen Vorstellungen, wor¬ 
unter man jederzeit viele Individuen begreift, wie 
der Vf. (§. ai.) im Geiste der Kantiscben Schule 
das Wort Begriff nimmt. i\ber, fragt der Rec., 
ist denn hiermit dem Seelenbedürfniss abgeholfen? 
Deutet die ganze Anlage fast aller Logiken nicht 
auf Mehreres hin, als durch jenes Aushängeschild 
versprochen wird? Und was berechtigte denn Kant 
und seine Nachfolger zu dem eingeschränkteru Be¬ 
griff der Logik? Der Name offenbar nicht, noch 
weniger aber die Verhandlungen, welche seit der 
Entstehung der Logik als Wissenschaft auf ihrem 
Gebiete gepflogen worden sind. Und selbst unser 
würdiger Verf. scheint ein höheres Bedürfniss ge¬ 
fühlt zu haben ; denn wozu der ganze Apparat, 
den er uns mit Recht, besonders in der sogenann¬ 
ten angewandten Logik (S. 95—187.):» mittheille. 
Alles deutet darauf hin, was Griechen und Rö¬ 
mer, und die meisten Logiker vor Kant klar ausge¬ 
sprochen haben, nämlich in der Logik eine gründ¬ 
liche Anleitung zu suchen , wie wir uns der Wahr¬ 
heit aller Kenntriissarten ('und nicht blos der all¬ 
gemeinen Vorstellungen) oeraächtigen und versi¬ 
chern können. Oder bedarf der Mensch einer sol¬ 
chen Anweisung nicht? und wo anders wollten wir 
sie suchen, als in der Logik? Ist aber der ange¬ 
gebene Zweck der Logik der richtige, so ist die 
durch Kant veranlasste Trennung derselben in ei- 
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neu reinen und angewandten Theil mehr nachthei¬ 
lig als vorteilhaft gewesen, weil man diesem Zwe¬ 
cke gemäss die sammtlichen Regeln der Logik so 
zusammengestellt wünschen muss, dass das Verfah¬ 
ren in der Lrforschung und Begründung der Wahr¬ 
heit lässlich und hell vor der Seele stehe, und man 
nicht gezwungen sey, die Regeln beym Gebrauche 
erst mühsam zusammen zu suchen und zusammen 
zu klauben. Möge darum der Vf. diese wichtige 
Sache zum Gegenstand seines weitern Nachdenkens 
machen! ln der Einleitung (§. i — 19.) spricht der 
Verf. von dem Begrill, der Einteilung und dem 
•Nutzen der Logik mit geschichtlichen Bemerkun¬ 
gen, fasslich und deutlich. Die ganze Logik zer¬ 
fallt nach ihm in zwey Haupttheile, in die reine 
und angewandte. Jeder derselben besteht aus einer 
Elementar lehre und einer Methodenlehre, von de¬ 
nen die letztere jeder Zeit ihre Regeln aus der er¬ 
stem zieht. Der Nutzen der Logik ist gut heraus¬ 
gehoben; die geschichtlichen Bemerkungen können 
aber natürlich in 5 Paragr. nur leise Andeutungen 
enthalten. Von §. 20 —182. wird die reine Logik 
abgehandelt, wovon die Elementarlehre über die 
Begriffe, Urtheile und Schlüsse, und die Metho- 
denlehre, nach allgemeinen Bemerkungen, über die 
Ei kfärung, Eiritheiiung. Beweise und Meditation 
spiicht. ln diesem ersten Theile der Logik be¬ 
merkt man zwar, dass der Vf. in der Kantiscben 
Schule gebildet worden ist, aber er gibt doch auch 
häufige Beweise, dass er selbständig gearbeitet hat, 
und keineswegs da stehen geblieben ist, wohin ihn 
seine Vorgänger gefühlt haben. Deutlichkeit und 
Bestimmtheit haben wirschon oben gerühmt: dar¬ 
um hätten wir das so vieldeutige Wort Erfahrung 
in der Anmerkung zu §. 26. deutlicher erklärt se¬ 
hen mögen, und manche aus der neuesten Schule 
he rübei gezogene Ausdrucke w eggewünscht, wie z. B. 
§. 62. Klar ist ein Begriff, wenn er in seiner To¬ 
talität lebendig ist, so dass man ihn von jedem 
andern unterscheiden kann. Ferner hätte wohl die 
§. 07. erwähnte logische Wahrheit erklärt werden 
sollen; es geschieht erst €. 61. Auf den in der 
Anmerkung zu §. 60. gemachten Unterschied zwi¬ 
schen Gi und und Folge, Ursache und Wirkung, 
machen wir seiner Wichtigkeit wegen den Leser 
aufmerksam. So lange man übrigens bey der jetzt 
herrschenden Ansicht der Logik stehen bleibt, wer¬ 
den freylich die Satze des Widerspruchs, des zu¬ 
reichenden Gj undes und des ausgeschlossenen Drit¬ 
ten höchste Gesetze der logischen W ahl heit blei¬ 
ben; dass man aber mit ihnen in dem oben ange¬ 
gebenen Zwecke der Logik nicht ausreichen werde, 
wird dem Scharfsichtigen nicht entgehen. 

Die angewandte Logik (§. 180 — 297.) ist dem 
Verl, die Entwickelung des ursprünglichen, reinen 
Verhältnisses des VeiStandes unter den übrigen 
Functionen des Vor>tellungsvermögens. Sie zer¬ 
fallt gleichfalls in zwey Theile, von welchen der 
ersteie die Eiernentarlehre, der andere die Metho¬ 
denlehre enthalt. Die Elementariebre handelt im 

April. 

ersten Abschnitte von dem Verstände in der An¬ 
wendung. Es werden hier A) die besondern Fun¬ 
ctionen des Vorsteilens betrachtet, und die Stelle 
uachgewiesen, welche der Verstand in dem Orga¬ 

nismus des gesammte» Vorstellungsvermögens ein¬ 
nimmt, um seine Thätigkeit vollständig kennen zu 
leinen, während wir in der reinen Logik den Ver¬ 
stand nach seiner Thätigkeit und nach seinen P10- 
ducten an und für sich betrachtet haben. Daher 
wird hier in Untersuchung gezogen I) das An¬ 
schauungsvermögen, II) die Einbildungskraft, III) 
das Gedächtniss, und IV) der Verstand; hie-auf 
aber wird Bj das Verhältnis« des Verstandes zum 
sogenannten niederu Erkenntnisvermögen au-ein- 
andergesetzt. Hierbey sind uns manche Zweifel 
aufgestiegen, welche wir nicht unterdrücken wollen. 
Der erste bezieht sich auf den ganzen zweyten Theil 
der Logik. Dem Receus. nämlich war bisher und 
immer eine angewandte Logik diejenige Lehre, 
welche die besondern Regeln angab, die zu beob¬ 
achten und anzuwenden sind, wenn man sich der 
Wahrheit einer bestimmten Classe von Kenntnissen, 
z. B. von physischen, mathematischen u. s. w. Kennt¬ 
nissen versichern will. Ein anderer Zweifel ist, 
ob wohl durch die obige Angabe der Vermögen 
und Krälte das ganze Gebiet des Vorstellungsver¬ 
mögens ausgemessen ist? Endlich ist es dem Kec. 
immer sonderbar vorgekommen, eine eitle und när¬ 
rische Rangordnung unter den mannichfaltigen Thä- 
tigkeiten der Einen Ich kraft oder Denkkraft einge¬ 
führt zu sehen, und die Functionen des Anschau¬ 
ungsvermögens, der Einbildungskraft und des Ge¬ 
dächtnisses das niedere, die Functionen der Be¬ 
griffe und Ideen aber das höhere Erkenntnis«ver¬ 
mögen zu neunen (§. 20.3.). Lasst uns doch ein¬ 
mal erkenntlich und dankbar seyn, und auch dem 
Anschauungsvermögen den Rang vor dem Verstände 
einräumen, da dasselbe ja als Herr dem Verstände 
als dem Gesellen oder Knechte den Stoff zum Be¬ 
arbeiten und Verarbeiten darreicht und vertheilt, 
und dieser ohne jenen gar nichts vermag, wie der 
Verf. selbst bekennt (§. 186. vergl. §. 245.')! Im 
zweyten Abschnitte wird von den Beschaffenheiten 
menschlicher Erkenntniss gesprochen, und zwar in 
objectiver und subjektiver Hinsicht. In jener Be¬ 
ziehung kommt der Umfang und die Wahrheit, in 
dieser die Ueberzeugung und der Irrthum zur Spra¬ 
che. Alles recht brav gearbeitet! Mit Recht stiess 
der Vf. bey dem üblichen Begriff von Wahrheit 
an, und wir führen dem Leser des Verfs. Ansicht 
zu Gemüthe: Die Wahrheit ist diejenige Eigen¬ 
schaft unserer VorStellungen, dass sie den Gese¬ 
tzen des Vorstellens gemäss gebildet sind (§. 220.). 
Mit Recht scheidet er Gewissheit und Wahrheit, 
und lässt jene nicht unbedingt als sichern Erkenut- 
nissgi und von dieser gelten (§. 222.). Nur hätten 
wir hier objective Wahrheit näher bestimmt sehen 
mögen, da man unter dieser bisher etwas anders 
verstanden hat, als der V 1. anzunehm n scheint. — 
Die Methodenlehre hat gleichfalls zwey Abschnitte, 
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von welchen der erste die Methode der suhjectiven 

Ausbildung (§. 24a —J78O» der andere die Me¬ 
thode der objectiven Wissenschaft, oder die Me¬ 

thode der Ausbildung der Erkenntnisse zu einem 

objectiven Ganzen (§. 279 — 297.) behandelt. Alle 

die hier ausgestellten Regeln hat Rec. nicht nur 

zweckmässig, sondern auch fasslich vorgetragen ge¬ 

funden ; und was dem Rec. noch besonders Wohl¬ 

gefallen fiat in der Darstellung durch das ganze 

Buch, ist, dass der Verf. gewöhnlich auf das ge¬ 

schickt vorbereitet, was folgt. Dies trägt ungemein 

viel bey , dass der Leser oder Zuhörer das Ganze 

der vorgetragenen Lehre, die NothWendigkeit oder 

Nützlichkeit der einzelnen Glieder und ihren in- 

nern Zusammenhang unter einander deutlich ein¬ 

sieht und begreift. 

ln der Metaphysik stimmt der Rec. mit dem 

Vf. in den erhaltenen und gewonnenen Ergebnis¬ 

sen grösstenlheils überein, ohne jedoch mit dem¬ 

selben den Gang der Untersuchung, der Entwicke¬ 

lung und Begründung der metaphysischen Grund¬ 

begriffe nehmen zu können. Vielleicht liegt die 

Schuld in dem Rec., und wahrscheinlich könnte er 

sich mit dem Vf. mehr verständigen, wenn er die 

Fundamentalphilosophie desselben bey der Hand ge¬ 

habt hätte, auf welche sich der Vf. mehrmals be¬ 

ruft. Für den Rec. ist es bis jetzt fester und un¬ 

erschütterlicher Grundsatz gewesen : Der Begriff 

von Etwas, das sich nie unmittelbar dem Geiste 

kund thut. ist ein reines Produkt des denkenden 

Geistes, z. B. der Begriff von Substanz, Kraft. 

K eine Substanz, keine Kraft hat sich uns je un¬ 
mittelbar zu erkennen gegeben ; ihr Daseyn er¬ 

schlossen wir blos nach gewissen Schlussgesetzen 

des Geistes. Anders scheint der Vf. die Sache zu 

nehmen, wenigstens nach dem zu urtheilen, was 

er gleich bey der Entwickelung de-, ersten meta¬ 

physischen Grundbegriffes — der Substanz — an 

den Tag gelegt hat. Da heisst es §. 5t. unter an¬ 

dern also: Diese Nothwendigkeit (dass nämlich das 

Reale, als Theilnehmer des realen Seyns, in die¬ 

sem nothwendig ein Beharrliches ist) stutzt sich aber 

nicht etwa auf eine Apriorität des Begriffes der 

Substanz, sondern vielmehr auf das Unvermögen 

des Verstandes, sobald er sich zu dem Begriffe des 

reinen Seyns erhoben hat, von hieraus einen Be¬ 

griff für den Uebergang des Realen zu dem Nicht- 

realen, des Seyns zu dem Nichtseyn zu finden. Und 

§. 55. heisst es also: Obgleich der Begriff der Sub- 

stauzialität nicht reit) a priori ist, so ist er doch 

gegründet in der Natur der menschlichen Erkennt- 

mssthätigkeit, und erhält für die Philosophie iluich 

die Zur iickfühi ung auf die Gesetze des Erkeimens 

rationale Geltung, wodurch dann zugleich unsere 

natürliche menschliche Ueberzeugung für die Wis¬ 

senschaft gerechtfertigt wird. Und doch soll auch 

nach §. 54. die Anschauung nicht für eine Quelle 

gch dten werden können zur Keontniss des sub¬ 

stantiellen Da.-,eyns. Ganz auf dieselbe Weise ur- 

theilt der Vf. von dem Causaiitälsgesetz in §. 67. 

April. 

68. Rec. gesteht aufrichtig, dass ihm hier Man¬ 
ches dunkel geblieben ist, wras vielleicht in des Vfs. 
Fundamentalphilosophie lichtvoller und deutlicher 
entwickelt ist. Aber es ist auch hier der Ort nicht, 
des Rec. Ansichten vollständig und gründlich dar¬ 
zulegen . weil eine solche Darstellung mehrere Bo¬ 
gen anfüllen würde. Der Vf. beruft sich häufig 
auf das unmittelbare Bewusslseyn bey seinen Ent¬ 
wickelungen; allein R.ec. kann ein solches Verfah¬ 
ren nicht geradezu billigen, weil es doch vorher 
ausgemacht seyn sollte, was Alles und Wieviel 
wir in dem Bewusstseyn zu suchen und zu finden 
haben. Denn ohne eine solche Auseinandersetzung 
und Bestimmung werden wir bey jeder Untersu¬ 
chung ungewiss bleiben, ob wir zur vollen Kennt- 
niss, wie sie die Vernunft verlangt, alles das aus 
dem Bewusstseyn genommen haben, was hierher 
gehört oder nicht; und von der andern Seite kön¬ 
nen wir gar leicht in Gefahr geratben, mehr in 
das unmittelbare Bewusstseyn zu tragen, als hinein 
gehört, und darum oft mit leeren Fragen unsem 
Geist zu belästigen. Selbst auf unsern Vf. hat der 
letztere Umstand eingewirkt, was Rec. ungern be¬ 
merkt bah Daher nämlich rühren die von dem 
Verf. häufig — und gelegenheitlich sey es gesagt, 
von so vielen empirischen Naturforschern — ein¬ 
gestreuten Bemerkungen, dass wir nichts von dem 
metaphysischen, innern Wesen, z. B. der Kraft, 
des Raums, des Seyns des Absoluten, des Geistes, 
der Materie u. s. w. wissen. Hätte der Vf. eine 
strenge Kritik des menschlichen Geistes vorange¬ 
hen lassen, so würde es sich ausgewiesen haben, 
dass z. B. eine Kraft, abgesehen von ihrer Eigen¬ 
heit des Wirkens, dem Geiste weiter nichts zum 
Vorstellen darbiete, ihm eine Null sey. In einer 
Metaphysik, sollte man glauben, würde das Meta¬ 
physische, Innere der Dinge verhandelt; aber nach 
dem Verf. (§. 60. 61. u. s. w.) treffen alle Erklä¬ 
rungsversuche nicht das metaphysische Wesen der 
Kraft; vielmehr sey das innere Wesen derselben 
in eine Region des Daseyns gehüllt, welche dem 
menschlichen Verstand«-* unzugänglich ist. Indessen 
behauptet Rec. keinesweges, dass wir die Dinge 
an sich, oder wie sie ausserhalb unserer Vorstel¬ 
lungen sind, erkennen können, was auch des Vfs. 
Ansicht ist (§. 16.): aller Rec. unterscheidet auch 
das Ansich der Dinge und ihr Metaphysisches (In¬ 
neres); letzteres ist der Vorwurf der Metaphysik. 
Die bisherigen Bemerkungen betrafen die letzte 
Begründung und den Ursprung der aulgestellten 
Wahrheiten; und wenn Rec. hierin mit dem Vf. 
nicht gleich denkt, indem er die gegebene Begrün¬ 
dung nicht für fest genug halt: so muss er doch 
dem Verf. das Lob ertheilen, dass demselben die 
übrige Bearbeitung der Wissenschaft trefflich ge¬ 
lungen ist, man mag nun entweder auf die deut¬ 
liche Auseinandersetzung der metaphysis hen Grund¬ 

wahrheiten , oder die lichtvolle Anordnung dersel¬ 
ben , oder endlich die praktische Anwendung des 
Allgemeinen auf das Besondere ins Auge fassen. 
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Rec. wird daher nur noch in der Kürze den In¬ 
halt des Ganzen vorlegen, damit doch der Leser 
wisse, was er hier zu suchen hat. Nur hier und 
da sollen noch einige wenige Bemerkungen einge- 
streuet werden. 

Voran geht eine Einleitung (§. i — 26.), in 
welcher zuerst der Begriff: der Metaphysik entwi¬ 
ckelt wird. Sie ist die Wissenschaft des INothwen- 
digen und Wahren in unserer Erkenntniss, oder 
die Wissenschaft von den letzten Gründen unserer 
Erkenntniss der Dinge, oder eine Wissenschaft des¬ 
jenigen, was wir in Wahrheit von den Dingen er¬ 
kennen , oder endlich die Wissenschaft von der 
Realität der menschlichen Erkenntnisse. Es wird 
hierauf das Verhältniss der Metaphysik zur Logik, 
so wie der Unterschied zwischen Physik und Me¬ 
taphysik angegeben. Ob aber in §. 7. das Gebiet 
der Erkenntnissthätigkeit des menschlichen Geistes 
durch das Anschauungsvermögen, den Verstand und 
die Vernunft vollständig ausgemessen sey , will Rec. 
dahin gestellt seyn lassen. Aber ganz einverstan¬ 
den ist er in das, was (§. 8 — 16.) von Empiris¬ 
mus, Noologismus, Intellectualisrnus, Rationalis¬ 
mus, Realismus, Idealismus, Skepticismus und Kri- 
ticismus gesagt worden ist, und ganz aus der Seele 
ist ihm der §. 16. geschrieben. Es heisst daselbst: 
Geht man bey der Metaphysik von dem Grund¬ 
sätze aus, dass zur Bestimmung der objectiven Rea¬ 
lität unserer Erkenntnisse die Nachweisung der 
Dinge und ihrer Eigenschaften, wie sie ausserhalb 
unserer Vorstellungen sind, erfordert werde, so 
ist der Skepticismus unvermeidlich und unwider¬ 
leglich; denn diese Nachweisung ist dem Menschen 
schlechthin nicht möglich. Doch es kann der Zweck 
der Philosophie gar nicht seyn , den Menschen aus 
sich selbst hinauszufuhren, sondern vielmehr ihn 
nur mit dem Grunde und der Entstehung seiner 
nothwendigen Ueberzeugung bekannt zu machen, 
und das Wahre von dem Falschen innerhalb .sei¬ 
ner Erkenntnissphäre wissenschaftlich zu trennen. 
Wir geben demnach dem Skeptiker vorläufig die 
Unerkennbarkeit des Seyns an sich zu; behaupten 
aber, dass darauf eine besonnene Philosophie gar 
nicht ausgehe, sondern geben dieser Wissenschaft 
vielmehr zu untersuchen, was jeder Mensch in Hin¬ 
sicht des Seyns für wahr halten muss, wenn er 
seine eigene Natur nicht willkürlich zerstören will. 
Uebrigens hält sich der Verf. zwischen dem Em¬ 
pirismus und dem Kantischen Idealismus, weil er 
glaubt, dass die Wahrheit in der Mitte von bey- 
den liege (§. 30.), und gibt in den nächsten Paragr. 
seine Methode und Ansicht noch näher an, die 
man aber bey dem Vf. selbst nachlesen muss. Am 
Schlüsse der Einleitung (§. 26.) werden die Haupt- 
theile der Metaphysik angegeben. Sie zerfällt näm¬ 
lich in zwey Hauptt heile, von welchen der erstere 
sich mit der vorläufigen Entwickelung der meta¬ 
physischen Grundbegriffe beschäftigt, und die Stelle 
der Ontologie in der alten, und der Kritik in der 
neuern Philosophie einnimmt. Der andere Haupt- 

theil aber enthalt die Anwendung dieser Begriffe 
zu einer Psychologie, Kosmologie und Theologie. 

Der Anfang des ersten l'heils sucht zunächst 
die wichtige Frage zu beantworten, woher die Ue¬ 
berzeugung von einem Seyn ausserhalb unserer V or- 
steliungeu entstehe ? und wo der Grund der ur¬ 
sprünglichen Synthesis des Seyns und * issens liege? 
-Rec. ist dem V ert. 111 dieser Untersuchung mit Ver¬ 
gnügen gelolgt. Es hat sich ergeben, dass in dem 
Gefühle der Abhängigkeit, welches ein Erzeugniss 
des unmittelbaren Bewusstseyns ist, der letzte G. und 
liege, dass der Geist bey der Entstehung des Bewusst¬ 
seins von dem Dinge letzteres nicht in sich, son¬ 
dern ausser sich setzt, und ihm Wirklichkeit bey- 
legt, indem dasselbe eben durch sein Wirken ihm ge¬ 
genwärtig wird. Und §. 4o. heisst es: Es findet bey 
uer Atiscuauung eine unmittelbare Erkenntniss der 
fVirklii hkeit des Gegenstandes Statt. Es ist also nicht 
allein uuuolhig, sondern aucli unmöglich, die reale 
Wirklichkeit des Augeschauten durch einen Schluss 
finden zu wollen, indem dieser Hegriff jederzeit schon 
dazu vorausgesetzt wird. Aber missbilligen muss Rec. 
den Ausdruck in §. 55., als ob Daseyn und Wirk¬ 
lichkeit Begrijje seyen. Eine solche Vermengung 
von Begriffen und ihren Gegenständen kann leicht zu 
irrigen Folgerungen und Ansichten fuhren. Dagegen 
machen wir den Eeser.auf die so oft übersehene Be¬ 
merkung in 5y. aufmerksam: Es ist überall eine 
und dieselbe Kralt, welche erkennt, nur vollendet 
sie ihre Erkenntniss durch verschiedene Acte, wel¬ 
che wir Functionen nennen, und deswegen der Er- 
kenntmsskraft verschiedene Vermögen zuschreiben, 
als Anschauungs vermögen, Verstand, Vernunft u.s. W. 

Es weiden nun die bekannten Gegenstände in Be- 
Liaclituiig gezogen, als Substanz, Accidenz, Kraft, 
Wirkung, Causalilät, Raum, Zeit, Verschiedenheit, 
Mannichlaltigkeit, Individualität , Regelmässigkeit 
und Harmonie der Nalurveränderungen, Gesetzmäs¬ 
sigkeit, Wirkliches und sein Gegensatz Nichts, Mög¬ 
liches und ÜNothwendiges mit seinem Gegensätze, dem 
Zufälligen. Daran ist unmittelbar geknüpft die Lehre 
von der Freyheit, besonders der innern, als dem 
Vermögen, nach eigenen Gesetzen sich selbst zu und 
in seiner Thätigkeit zu bestimmen, und von der mo¬ 
ralischen Freyheit, deren Wesen natürlich nur an¬ 
gedeutet ist, weil ihre weitere Auseinandersetzung 

in die Moralphilosophie gehört. Dann wird gespro¬ 
chen von dem Unbedingten, Absoluten, als objectiv 
real, in welchem das Daseyn selbst in seiner Entwi¬ 
ckelungsweise den nothwendigen Stützpunct besitzt, 
und allererst wahrhaft begründet wird. Jn sofern die 
Vorstellung desselben von keinem Gegebenen genom¬ 
men ist, sondern aus einem subjectiven Grunde her¬ 
vorgeht, so nennt man die Ueberzeugung davon Glau¬ 
be, im Gegensatz von dem kVissen, welches in Er¬ 
kenntnissen gegebener Gegenstände besteht. Der er¬ 
ste Theil (§. 27 —156.) schliesst dann mit wohl zu 
beherzigenden allgemeinen Betrachtungen über das 

V orgetragene. t 
(D er Beschluse folgt.) 
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Beschluss 

der liecension von Gerlachs Grundriss der 

Metaphysik. 

Der zweyte Theil des Lehrbuchs der Metaphysik 
(§. 107—227.) zerfallt in drey besondere Abschnitte, 
von welchen der erste (§. 107 —165.) die innere 
Natur — metaphysische Psychologie; der zweyte 
(§. 166 — 198.) die äussere — metaphysische Kos¬ 
mologie; und der dritte endlich (§. 199—227.) das 
Absolute zum Gegenstände hat — metaphysische 
Theologie. 

Die metaphysische Psychologie hat es blos mit 
der Untersuchung der Frage zu thun, was und wie 
viel wir wohl in Ansehung des Wesens der Seele 
zu erkennen vermögen (§. i38.). Jenes Bewusst- 
seyn aber, der letzte Bürge aller Realität, in wel¬ 
chem einzig und allein der Grund liegt, dass das 
Subject überhaupt das Bewusstseyn eines realen 
Daseyns ausser seiner Vorstellung haben kann, die¬ 
ses ist es, welches die Thätigkeit begleitend, zu 
der \ orstellung des Seyns das Bewusstseyn der 
eigenen Realität hinzufügt, und der lebendige 
Grund wird, dass das Subject die Vorstellung der 
Wirklichkeit auf sich anwendet zu einer wirkli¬ 
chen Erkenntniss (§. i42.). Das Ich ist also kei- 
nesweges ein blos logisches Subject, kein blos for¬ 
maler Einheitspunct aller innern Erscheinungen, 
sondern es ist vielmehr das wirkende, lebendige 
Princip selbst, welches sich im Gefühle seines Wir¬ 
kens selbst in seiner Realität unmittelbar findet, 
und sich durch das Ich als das Wirkende blos aus¬ 
spricht (§. i44.). Es wird dann weiter gelehrt, dass 
der Geist sich nothwendig als Kraft erkennt und 
als Substanz mit individuellem Daseyn. Das gei¬ 
stige Princip müssen wir für ein Daseyn halten, 
welches von dem Daseyn, welches als das mate¬ 
rielle sich uns offenbart, verschieden ist, und nen¬ 
nen es in sofern ein immaterielles. Auch Ein¬ 
fachheit legen wir der geistigen Kraft bey. Alle 
Fragen aber nach dem Seyn und dem Zustande der 
Seelen vor diesem Leben muss die Metaphysik von 
sich ablehnen, und alle Lehren, welche irgend eine 
I hilosophie darüber aufstellt, gehören vom Stand- 
puncte der Wissenschaft aus zu den Hypothesen. 

Erster Band. 

Mehr als alles interessirt aber den Menschen die 
Gewissheit der Fortdauer nach dem Tode, und eine 
Bekanntschaft mit dem Zustande der Seelen nach 
demselben. So sehr aber auch eine Fortdauer nach 
dem Tode, und zwar eine Fortdauer mit Bewusst¬ 
seyn, der Vernunft, besonders aus praktischen Rück¬ 
sichten, Bedürfniss ist, so wenig vermag die Me¬ 
taphysik darüber Auskunft zu geben. Denn so ge¬ 
wiss auch das, was einmal real ist, für den Ver¬ 
stand nicht von selbst in Nichts verschwinden kann, 
und so gewiss das Einfache die Auflösung von sich 
ausscliliesst, so folgt doch daraus noch nicht, dass 
auch das künftige Seyn eine Fortsetzung des jetzi¬ 
gen Lebens sey, mit dem gegenwärtigen im Ver¬ 
hältnisse stehe, oder unter derselben Form des Be- 
wusstseyns Statt finde. Es wird daher auf die Re¬ 
ligionsphilosophie verwiesen, in welcher die Lehre 
von der Unsterblichkeit der Seele ihre eigentliche 
Stelle findet. — Die Realität der Thierseelen lässt 
sich nach der Analogie mit unserm eigenen in¬ 
nern Leben nicht bezweifeln. 

■ * 

Die Welt ist uns der Inbegriff oder die Tota¬ 
lität alles dessen, was in Zeit und Raum wirklich 
ist (§. 166.). In einer Kosmologie fragen wir, was 
wir wohl in Ansehung dieser Totalität zu erken¬ 

nen vermögen. Der Grundbegriff der äussern Welt 
ist der Begriff der Materie. Unter der Materie 
verstehen wir das Wirkliche, was Gegenstand des 
äussern Sinnes ist. Nach dem Verf. finden wir 
uns (§. 170.) in Hinsicht der endlichen und un¬ 
endlichen Theilbarkeit der Materie in WÜderspruch 
mit uns selbst; denn, nach dem Ausspruche des 
Verstandes muss da, wo etwas Zusammengesetztes 
ist, auch etwas seyn, woraus es zusammengesetzt 
ist, und dieses kann selbst nicht wieder zusammen¬ 
gesetzt seyn. Das Fundament des materiellen Da¬ 
seyns ist also das Einfache (§. 172.). — Ganz da¬ 
mit einverstanden, aber nicht damit, was der Vf. 
im nächsten Paragr. behauptet: ,,Auch der als der 
kleinste gedachte wirkliche Theil steht unter der 
Vorstellung einer ausgedehnten Grösse, welche also 
wieder aus Theilen besteht;“ — wie ein tieferer 
Blick in die Sache lehrt, wenn mau das Gängel¬ 
band unphilosophischer Mathematiker und Physi¬ 
ker weglegt, von welchem sich hierin gewöhnlich 
die Philosophen leiten lassen. Man beruft sich in 
der Lehre von der Unendlichkeit häufig auf Käst¬ 
ners Analysis des Unendlichen, mit welchem Fug 
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und Rechte aber, hat Rec. nie begreifen können. 
Doch wir kehren zu unserm Vf. zurück. Derselbe 
gesteht selbst (§. 175.), dass wir durch die sich 
selbst überlassene Einbildungskraft nicht nur in den 
angegebenen Widerspruch gerathen, sondern auch 

(§• 179•) in. einen zweyten über die Endlichkeit 
und Unendlichkeit der Welt. Aber warum will 
man denn hier in der Metaphysik auf einmal der 
Einbildungskraft ihre eiteln Spiele gestatten? sie 
hat gar nichts auf diesem Gebiete zu thun, sobald 
es uns um wahre Erkenntnisse zu thun ist — wie 
auch der Verf. in §. 180. recht brav wieder ein¬ 
lenkt. Aehnliche Betrachtungen folgen über die 
endliche und unendliche Zeitdauer der Welt, so¬ 
wohl rückwärts als vorwärts. Dann wird betrach¬ 
tet die Bewegung. Sie ist Ortsveränderung, oder 
Veränderung des räumlichen Verhältnisses (§. 186.). 
Ihr Gegensatz ist die Ruhe, d. h. der Mangel an 
Ortsveränderung (§. j87.). Die Kräfte des Daseyns 
lassen sich im Allgemeinen in Anziehungs - und 
Abstossungshraft (Attractiv- und Repulsiv - oder 
Expansivkraft j eintheilen (§. 188.). Warum so, 
und nicht weiter? ist vom Vf. nicht angegeben. — 
Es gibt unter den Theilen des äussern Daseyns 
keine absolute Trennung , keinen absoluten Raum 
(vaeuura absolutum), jede erfahrungsmässige Leere 
ist nur -scheinbar, relativ (§. 189.). Die Dinge der 
Natur denken wir uns nach einem innern Zusam¬ 
menhänge oder Causalnexus. Es gibt also in der 
Natur keinen Sprung, keinen blinden Zufall, kei¬ 
ne absolut leere Zjeit (§. J90. 191.). Je mehr wir 
in der Erkenntniss der Natur und ihrer Bildungen 
fortschreiten, um so mehr finden wir uns hinge¬ 
wiesen auf einen innern Bildungstrieb $ wir kom¬ 
men auf die Idee eines allgemeinen Lebenspriucips 
in der Natur (§. 192. 195.). Das Entstehen und 
Werden in der Natur, so wie das Vergehen, ist 
uns unbegreiflich. Alle hierüber aufgestellten An¬ 
sichten sind für die Metaphysik ohne wissenschaft¬ 
lichen Gehalt (§. 194. 195.). Daher schliesst der 
Verf. (§. 198.) die Kosmologie mit Recht auf fol¬ 
gende Weise: Als Resultat unserer Kosmologie er¬ 
gibt sich also, dass allerdings mehrere Fragen, wel¬ 
che von der Wissbegierde in Ansehung der Welt 
aufgeworfen werden können, dieser Wissenschaft 
unbeantwortlich sind. Dies benimmt aber dersel¬ 
ben nichts von ihrem Werthe, indem sie uns ja 
eben nur aufzeigen soll, wie viel dem Menschen 
von diesem Daseyn gewiss und nothwendig sey, wo- 
bey also die Anerkennung der menschlichen Schran¬ 
ken eben so wesentlich und nothwendig ist. 

In der metaphysischen Theologie endlicli sucht 
der Geist die Vorstellung des Absoluten in nähere 
Beziehung zu den übrigen menschlichen Vorstel¬ 
lungen zu bringen, und das Verhältnis sich kla¬ 
rer zu bestimmen, in welchem das Unendliche zu 
dem Endlichen gedacht werden muss (§. 197.). Nach¬ 
dem die Idee des Absoluten als uns nothwendig in 
unserer Weltansicht nachgewiesen worden ist, wird 
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als Bedingung, unter welcher die Lehre vom Ab¬ 
soluten als eine Theologie aufgestellt werden kann, 
gesetzt, dass es uns darzuthun gelingt, das Abso¬ 
lute könne vernunftmässig nur als ein Gott, d. h. 
als ein von der Welt verschiedenes Daseyn und 
als der freye Urheber derselben gedacht werden 

(§• J99 — 201.). Mit Einsicht wird zurückgewiesen 
die Ansicht: das Absolute etwa mit dem allgemei¬ 
nen Nalurgange zu identificiren, d. h. anzunehmen, 
dass diese YVeiteiniichtung ewig sey, dass alles 
sey und erfolge nach ewigen, absoluten Gesetzen 
des Daseyns; eben so jene Ansicht, als fände der 
Geist für die Forderung der Einheit Befriedigung 
in der Idee eines ursprünglichen Seyns, in wel¬ 
chem Subjectives und Objectives völlig Eins und 
indifferent ist , oder in der Idee einer absoluten 
Identität (§. 2o5 — 2o5.). Es wird dann gelehrt, 
dass das Absolute als das schlechthin Erste zu den¬ 
ken sey, und zwar nicht als Erstes in der Reihe 

1 des Werdens oder Gewordenen, sondern als das 
prius alles Werdens, welches deshalb erhaben über 
dasselbe ist, mithin auch erhaben über das Daseyn, 
welches im Werden besteht (§. 208.). Das Abso¬ 
lute ist ein Seyn , welches nicht unter zeitlichen 
Verhältnissen steht, sondern ewig ist. Es kann 
auch nicht geflacht werden unter der Vorstellung 
der Ausdehnung; es wird also gedacht werden müs¬ 
sen als ein Einfaches , in sofern wir nämlich dar¬ 
unter nichts weiter verstehen wollen, als die Ne¬ 
gation der Existen/.weise des äussern Daseyns. Es 
wird gedacht als die Ur - Ursache, welche als sol¬ 
che den Grund ihres Daseyns in sich selbst trägt, 
und mithin das an sich Nothwendige ist; ferner 
als das Ur-Reale, als das Urwesen, die Urircift, 
mit absoluter Frey heit. Das Absolute ist also das 
an sich unbedingt Nothwendige und absolute Freye 
zugleich, jenes in Hinsicht des Seyns, dieses in 
Hinsicht des Wirkens. Auch ei kennen wir in dem 
Absoluten eine absolute Eernunft (§. 210—215.). 
Schön wird (§. 2i4.) der Punct nachgewiesen, wo 
die metaphysische Speculation sich auclös't in re¬ 
ligiöse Betrachtungen, und die Metaphysik über¬ 
geht in Religionsphilosophie. Wie übrigens das 
absolute Wesen existire und existiren könne, liegt 
ausserhalb der menschlichen Fassungskraft (§. 2i5.). 
Nothwendig wird zwar das relative Daseyn geflacht 
als abhängig von dem Absoluten; und um das Ab¬ 
solute rein zu erhalten in seiner Erhabenheit über 
das relative Daseyn, ist der Vernunft die Entste¬ 
hung des Letztem durch einen absoluten Schöpfungs¬ 
act des Erstem am angemessensten; allein zu einer 
eigentlichen Erklärung dieses Puuctes mangelt es 
dem Verstände gänzlich an Begrillen. Will gleich¬ 
wohl die Speculation eine Erklärung der Wirkungs¬ 
art des Unendlichen versuchen, so wird man bald 
schon an dergleichen Versuchen wahrnehmen, dass 
die Speculation dabey in eine Tiefe des Daseyns 
sich wagt, wohin kein sterbliches Auge zu dringen 
vermag (§. 216.). So ganz unerklärbar scheint denn 
doch dem Rec. die Frage nicht zu seyn, wie näm- 
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lieh die endlichen freyen Wesen in ihrer Abhän¬ 
gigkeit von dem Absoluten dennoch frey seyn kön¬ 
nen, als dem Verf. (§. 217.). Und nach §. 218. 
•vermag die Metaphysik nicht, die Möglichkeit der 
Wunder zu bestreiten. Zu bestimmen aber, wel¬ 
ches Ereigniss wirklich dafür zu hallen sey, liegt 
ausser ihrem Gebiete. Durch die Philosophie kann 
wohl der Mensch auf die Nothwendigkeit der Idee 
Gottes aufmerksam gemacht, über die Entstehungs¬ 
art , wahre Bedeutung und gesetzmässige Anwen¬ 
dung derselben belehrt werden; aber zur Ueber- 
zeugung wird diese Idee nur dann erst, wenn die 
Vernunft selbst in ihm erwacht, er die Nothwen¬ 
digkeit derselben selbst fühlt, und in diesem Ge¬ 
fühle zum Glauben an die Realität sich unmittel¬ 
bar bestimmt findet. Daher sage die Philosophie 
mit Recht: Die Ueberzeugung von dem Daseyn 
Gottes ist Saciie des Gefühls und des Glaubens. 
Nach dieser Ansicht werden dann die bekannten 
theoretischen Beweise für das Daseyn Gottes, näm¬ 
lich der ontologische, kosmologische, physikotheo- 
lugische und geschichtliche, abgefertigt (§. 219 — 
2 25.). Es wird dann zum Schlüsse noch nachge¬ 
wiesen, dass in der menschlichen Natur noch Be¬ 
griffe anderer Art gegründet sind , in Beziehung 
auf welche die endliche Vernunft die Idee des Ab¬ 
soluten noch mit besonderem Interesse umfasst, 
nämlich die praktischen, deren Entwickelung aber 
zunächst der Moralphilosophie anheim fällt. Die 
praktische Bedeutung der Idee des Absoluten fin¬ 
det ihre Entwickelung in der Religionsphilosophie, 
Welche, als die Gehre des religiösen Glaubens, da 
beginnt, wo die Metaphysik, als die Erkenntniss- 
lehre, sich endigt (§. 226. 227.). 

Indem Rec. nur noch aufmerksam macht und 
Wohlmeinend räth, doch ja für die Ueberzeugung 
dem Gefühle nicht zu viel einzuräumen, weil wir 
durch dasselbe uns nur gar zu leicht der Mystik 
in die Anne zu werfen Gefahr laufen, so empfiehlt 
er zugleich, besonders den Jüngern der Philosophie, 
die etwa durch ein leeres Spielen mit Begriffen, 
was man für tiefsinniges Philosophiren gern aus¬ 
geben möchte, von dem ernsten und würdigen Ziele 
der Philosophie abgezogen zu weiden in Gefahr 
sind, das fleissige Studieren dieser Schriften, ins¬ 
besondere der Metaphysik, aus welcher ein wür¬ 
diger Geist spricht. Deshalb hat Rec. mit Fleiss 
den Inhalt derselben etwas näher herausgehoben, 
damit inan neben dem Inhalte zugleich die deut¬ 
liche Darstellungsweise des Verfs. etwas kennen 
lerne. Die Begründung der herausgehobenen Sätze 
aber muss man in dem Buche selbst nachlesen! 

Kurze Anzeigen. 

Zu dem jährlichen Schulfest auf der Land¬ 
schule zu St. Afra in Meissen am 5. Jul. 1817. hat * 

der Hr. Rector und Professor Christoph Gotthelf 
König mit einem Programm: De diis Graecorum 
atque Romanorum Averruncis Commentatio 1. Meis¬ 
sen bey Klinkicht 16 S. in 4. eingeladen. Wie in 
unsern Tagen das mannichfaltige Elend und vor¬ 
nämlich der Mangel an Lebensmitteln (auf welchen 
Stellen aus dem Homer. Hymn. in Cer. und aus 
Kallimachus angewendet werden) die Gedanken auf 
Gott leitete, so pflegten die Alten bey Misswachs, 
Seuchen und andern ähnlichen Unfällen die Deos 
Averruncos anzurufen. Nachdem , um den Ur¬ 
sprung ihrer Verehrung zu erklären, erst überhaupt 
von der Entstehung und frühesten Beschaffenheit 
religiöser Begriffe ist gehandelt worden, sind die 
von den Göttern , denen man die Abwendung von 
Uebeln zuschrieb, gebrauchten griech. Ausdrücke, 

sowohl die allgemeinen: TQoireciog, anorQonog, anu- 
TQQTtuiog, ünorco^nuiog, dXsgixuxog, üxtaiog, «xrjyiog, 
Xvaiog, Xvrr,Q, XvtrjQiog, als die besondern, die fiir 
einzelne Fälle galten, Jupiter ö^ßQiog und vetiog, 
'Anofiviog , Apollo Zfivftiog, IIuQvonitov , ’ EQvhißiog, 
3EmxttQiog, OiÜ.iog und "ÜQiog, Hercules Koqvotuo)v 
und ’Jnomovog aufgeführt und gelehrt erläutert. 

Tres orationes in ill. Rutheneo d. II. Tan 
MDCCCXVIII. habendas iudicit Jonathan ' 
ricus Traugott Behr, Prof. Eloq. Inest «/- 
tioriis de cultu Martis antiquissinto vu. < 
Gerae. 10 S. in 4. 

Es wird mit Recht im Eingänge die grösste 
Vorsicht in Aufsuchung des Ursprungs der Ver¬ 
ehrung einzelner Götter bey den Griechen empfoh¬ 
len. ln Ansehung der ältesten Verehrung des Ares 
(Mars), dem die meisten Völker des Alterthums 
des Jah res Anfang weihten, geht der Hr. Vf. von 
Thracien aus, glaubt aber, dass sie dahin aus Ae¬ 
gypten oder Phönicien über Samothracien durch 
die Pelasger, die für einen ausländischen Stamm 
gehalten werden, mit den Kabiren gebracht wor¬ 
den sey; denn wenn gleich die Aegypter 7 , die Sa- 
mothracier nur 3 Kabiren kannten, so fügte doch 
schon Akusilaus diesen dreyen eben so viele Kabi- 
rinnen und eine Mutter bey. In der esoterischen 
Religion waren die Kabiren Naturkräfte, und *A£io- 
xtfjoog war Mars , die ihm zugegebene ’A'Ztoxiyou 
Venus. Des Herod. Stelle von der Verehrung des 
Mars in Aegypten wird erläutert, und dann bey- 
gebracht, was über seine Verehrung in Thracien 
und Scythien vorkömmt; von da geht der Verf. 
nach ßöotien über, wo man die frühesten Spuren 
dieses Cultus antrifft. Es ist dieser geographische 
Weg unstreitig der sicherste, um die Ausbreitung 
eines Mythus und die Ausbildung desselben zu 

erkennen. 
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Halbjährige Nachricht von dem städtischen (Königs¬ 

berger) Gymnasium von Ostern bis Michaelis 

1817.? womit zu der öffentlichen Prüfung- 

einladet Dr. C. L. Struve, Director. Vorausge¬ 

schickt sind grammatische und kritische Bemer¬ 

kungen über einige Stellen griechischer Schrift¬ 

steller. ys Stück. Königsberg, bey Degen. 1817. 

8 S. in 8. 

Auch in diesem Stücke sind einige Stellen im 
Quintus Smyrnäus verbessert, diesmal mit Rück¬ 
sicht auf der Herren M. Spitzner und Glasewald, 
auch in dieser L. Z. erwähnte Abhandlungen. Es 
sind aber dabey die Ausgabe von Rhodomann und 
die Anmerkungen von Dausquejus verglichen, die 
manche Verbesserungen enthalten. So hat I, 22. 
schon Rhod. (a'i rig iov (st. e 6V) und V. 5g* - 
diowo’ (d. i. (AfidiooMJu, der absolute Nominativ). Im 
i56. V. wird des Metrum wegen vorgeschlagen 
yei Irl X. (st. iv Xi) und V. 168. OQrjy,i]v8s xiitori (st. 
Ktacra, weil nicht die Kommenden, sondern die Auf¬ 
nehmenden Gastgeschenke geben); V. 179. dir] i) 
TQiron'ig, V. 256. iXacag öoqi (st. dogv) nach dem 
Dichter-Sprachgebrauch, und cyaoyävw. Den 5yo. V. 
rjXv&ov üaytrov — halt Hr. St. für ein Glossem des 
vorhergehenden. (Vielleicht ist er aus einer dop¬ 
pelten Recension entstanden). 490. emendirt er 
xeccGoev (st. y.tdaaofv, des Sinns wegen) und 4q2. x«?- 
yiikigo (st. y.ey.ltro, dessen mittlere Sylbe kurz ist). 
657. Die Conjectur T£zQv(itvoi axpea hat schon Dausqu. 
Warum aber rstqv/ai'voi, nicht rergv/x/ufvoi, zu schrei¬ 
ben sey, will Hr. S. an einem andern Orte dar- 
thun. I, 709. und IV, 4oo. wird nQOTcÜQOL&ev in 
TOTttxQOL'dev und VIII, 5o5. ögrt rccty. in og xonägocxtev, 
dem Spracligebi'auche des Qu. gemäss, verwandelt. 
I, 761. i%(cpo.<xvdt] in i&xpauv&tjv, und Hör. Od. 5, 
9, 6. viguit in vigui (wie eram Lydia vorhei'geht). 
In XI, 558. hat schon Rhod. richtig (urj - und 
XIII, 548. wird entweder vvl; di (.uv ij(uv ü<p. aus 
Rhod. Ausgabe beybehalten, oder vvg di (11 v(uv 
i'xptjvi voi’geschlagen, und so die Form (ihj, die Hr. 
Glasewald in Schutz nahm, entfernt. 

Von demselben Gelehrten ist, als Einladungs¬ 
schrift zur dritten Secularfeyer des Reformations¬ 
festes im vorigen Jahre, das achte Stück der gram¬ 
matischen und kritischen Bemerkungen über einige 
Stellen gr. Sehr. , über die Sibyllinischen Frag¬ 
mente im Lactantius, herausgegeben worden. Kö¬ 
nigsberg, bey Degen. 1817. 67 S. in 8. 

In dem Eingänge wird nicht nur die grosse 
Verschiedenheit zwischen den Sibyllin. Versen, die 
in der Sammlung dieser Ox'akel gefunden werden, 
und derer, die Lact, anfiihrt, die Fehlerhaftigkeit 
des griechischen Textes in den Ausgaben des L. 
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(Hr. S. scheint sich vornämlich der Biinemann- 
schen, nicht der grossen Pariser bedient zu haben) 
und die abweichende Lesart in den Handschriften 
bemerkt, sondern auch ausser andern Hülfsmilteln 
(altern Ausgaben sowohl der Sibyll. Ox'akel , als 
des Lact., die der Hr. Director vei'glichen hat), die 
pergamentne schöne Handschrift des Lactantius, 
welche sich auf der Königsberger Stadt - Bibliothek 
befindet, beschrieben. Sie enthält die Institt. div. 
und die Bücher de ira und de opificio dei nur 
mit wenigen Lücken ; nur ist dui'ch Nässe der obere 
Rand durchaus und die letzten zehn Blätter fast 
ganz unlesei'lich geworden. Im latein. Texte fin¬ 
den sich viele bessere Lesarten; dem Griechischen 
ist in den ersten Büchern die lateinische, von der in 
andern Handschriften befindlichen, sehr vei’schie- 
dene Uebei’setzung, und zwar zwischen den grie¬ 
chischen Wörteim, beygefiigt; das 7te Buch der 
Institutt. enthält nur das Griechische ohne Ueber- 
setzung, und das B. de Ira nur das Lateinische. 
Das Griechische ist meist mit latein. Buchstaben 
geschrieben, und so, dass man sieht, der Abschrei¬ 
ber vei’stand kein Griechisch und konnte nicht ein¬ 
mal die Buchstaben richtig lesen. Die Handschrift 
scheint aus einer andern, deren Abschreiber aber nicht 
mehrere Kenntnisse hatte, abgeschrieben zu seyn. 
Nach den Lesarten der Ausgaben und Handschrif¬ 
ten, nach den Anführungen derselben Verse bey 
andern Schriftstellei’n, nach Gründen des Metrums 
und der Sprache , werden mehrei’e Stellen verbes¬ 
sert und erläutert, auch S. 27 ff. ein langes Ver¬ 
zeichniss von Wörtern, die mit nag zusammenge¬ 
setzt sind, und in den Wörterbüchern fehlen, mit- 
getheilt. 

Bemerkungen auf einer Reise dui’ch Niedeischle- 

siens schönste Gegenden, von J. J. Dietrich, Ju- 

stitiarius u. Mitgl. der schles. Gesellschaft fiir Vaterland. 

Cultur. Schweidnitz, bey Stuckart. i8i5. VIII. 

224 S. in 8. 1 Thlr. 4 Gr. 

Diese in Briefen und daher etwas weitschwei¬ 
fig vorgetragenen Bemei’kungen, enthalten noch, was 
auf dem Titel nicht angezeigt ist, theils ein Schluss¬ 
wort, worin manches in den Skizzen von Lieb¬ 
werda und Warmbrunn und einem Theil des Rie¬ 
sengebirges, von F. K. v. N. (Friedr. Krug von 
Nidda in der Zeit. f. die eleg. Wrelt i8i4.) berich¬ 
tigt wird, theils ein Gedicht, Rübezahl übei’schi'ie- 
ben, von S. 207. an. Die Beschreibung aber der 
schönsten Gegenden selbst ist nach eigner Ansicht 
mit rühmlicher Genauigkeit abgefasst, die botani¬ 
schen Angaben rühren vom Hrn. Professor Paul 
Scholz in Breslau , die Höhenbestimmungen von 
v. Charpentier, Hoser und Scholz her, und die 
ganze Arbeit gehört zu den vorzüglichem Topo- 

graphieen. 
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Schöne Literatur. 

Schriften von F. TF. Gubitz. Erster Band. ooo S. 
Zweyter Band. 5o4 8. in 8. Berlin in der Mau- 
rerschen Buchhandlung. (Mit Titelkupfer und 

Vignetten). 4. Rthlr. 

Es ist in der neuesten Zeit nur zu sehr Sitte ge¬ 
worden der Vielseitigkeit in der Ausbildung des 
schriftstellerischen und künstlerischen lalents eine 
Huldigung und Bewunderung zu bezeugen, weiche 
theils den Talenten selbst gefährlich, theils der YV eit, 
die sich ihrer Schöpfungen erfreuen soll, nach¬ 
theilig werden muss. Denn nur zu leicht wird da¬ 
durch das Talent zu einer Zerstreuung und Unge¬ 
wissheit an sich selbst verleitet, wodurch es seinen 
eigentlichen Beruf verfehlend, Kraft und Zeit auf 
Bestrebungen zu wenden versucht wird, die ihm 
eben so unangemessen als unerfreulich für die YV eit 
sind , statt dass es, wenn es jener Huldigung nicht 
achtend und früh der Stimme des Genius lolgend, 
sich dem Hechten zugewandt hätte, Werke erzeugt 
haben würde, die, wenn auch nicht an Zahl und 
Ausbreitung, doch an Gediegenheit und intensiver 
Wirkung sich bedeutend hätten hervorheben müs¬ 
sen. Wir halten diese Ueberschätzuug der Viel¬ 
seitigkeit in der Bildung des Menschen überhaupt 
für eine der Hauptursachen, warum unsere Zeit 
sich mit den frühem und minder gebildeten Zeit¬ 
perioden, weit weniger an wahrhaft grossen Wer¬ 
ken besonders im Uelde der Kunst messen kann, 
als man bey den Fortschritten, die sie sonst ge¬ 
macht hat, wohl erwarten sollte. Wo soll che 
Tiefe Herkommen, wenn man aut die Breite hin¬ 
arbeitet, wo eine bedeutende Wirküug entstehen 
können, wenn die Kralt, die sie erzeugen muss, 
nicht gebührend zusammengehalten, und auf einen 
Punkt gerichtet, sondern in mannichfachen Ver¬ 
suchen zerstreut und am Ende geschwächt wird. 
Es ist hier nicht der Ort, der genannten Ueber- 
schätzung schädliche Folgen hier weiter zu ent¬ 
wickeln , wir wurden zu den vorhergehenden Be¬ 
merkungen nur dadurch veranlasst, dass wir auch 
in den zu beurlheilenden Schriften ein nicht ge¬ 
meines schriftstellerisches Talent sich an mannich¬ 
fachen Formen versuchen sehen, worunter gerade 
die, welche es besonders zu begünstigen scheint, 
am wenigsten ihm anpassend seyn möchte. Wir 

Erster Band. 

wünschen nichts mehr, als dass es seinen eigentli¬ 
chen Beruf erkennend sich diesem ganz und mit 
ungeteilter Kraft ergeben möge, fern von dem Stre¬ 
ben nach einem Beyfalle, der doch nur flüchtig und 
dem sich seihst gehörig Würdigenden nicht son¬ 
derlich erfreulich seyn kann. Dass der Verfasser 
vorliegender Schriften aber, der durch seine Fort¬ 
schritte in der Holzschneidekunst schon die Auf¬ 
merksamkeit seiner Zeitgenossen erregt hat, Beiuf 
zum Schriftsteller überhaupt habe, dürfte wohl Nie¬ 
mand läugnen, der die genannten Schriften mit 
theilnehmender Aufmerksamkeit durchgelesen hat. 
Denn man begegnet überall einem Geiste, der sich 
die reinsten und würdigsten Ansichten von der 
Bestimmung des Menschen, von ckm Glücke des 
Lebens, von seinen Hoffnungen untJ Aussichten 
gebildet hat, einem Geiste, der sich mit Ernst be¬ 
strebt tiefer ins Innere der Menschheit zu schauen 
als der gemeine Blick zu dringen vermag, einem 
Herzen, das mil Wärme und Innigkeit das Wah¬ 
re f Schöne und Gute umfasst, einer Beredsam¬ 
keit, die aus Liebe und Ueberzeugung stammend, 
und von einer nicht gewöhnlichen Gemüthskraft 
unterstützt, ansprechend zu nennen ist, so wie ei¬ 
ner Phantasie, die wenn auch nicht vorzugsweise 
schöpferisch, doch angenehm schmückend und ver¬ 
schönernd sich zeigt. Bey solchen Figenschaften 
musste es dem Verf. gelingen, die Theilnahme, 
auch des bessern Theils der Lesewelt zu gewin¬ 
nen, und seinen Arbeiten einen verdienten Bey- 
fall zu sichern, in den auch wir, wenn wir gleich 
nicht Alles lobenswerth finden sollten, was er uns 
hier geboten hat, dennoch un Ganzen gein und 
mit Ueberzeugung einstimmen. Indessen scheint, 
wie bemerkt, Herr Gubitz doch auch sein Ta¬ 
lent und die diesem angewiesene Sphäre zuweilen 
zu verkennen, und Versuche zu machen, die wir 
nicht gelungen nennen mögen, und die, so viel 
uns bekannt geworden, auch von dem Publicum 
nicht als gelungen aufgenommen worden sind. Wir 
wollen bey diesem zuerst verweilen, und dann 
zu dem übergehen, was uns .dem Genius des 
Verfassers angemessener und darum auch vor¬ 
züglicher und in sich gesunder und vollendeter 
erscheint. Der erste Theil der vor uns liegen¬ 
den Schriften führt auch den "Titel: Was mir 
einfiel. Unterhaltungsblätter für Denk - und Lach¬ 

lust, und enthält mehr Aufsätze, welche die letz- 
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tere, als die erstere za befördern bestimmt sind. 
Im zweyten Theile, der vier dramatische Darstel¬ 
lungen in sich fasst, findet man gleichfalls zwey 
Lustspiele, die Prinzessin, Lustspiel in fünf Ak¬ 
ten, und die selige Brau, Lustspiel in einem 
Akt. Unter allen diesen Versuchen können wir 
aber, wenn wir unserer Ueberzeugung folgend ur- 
theilen sollen, nur dem letzten, nemlich der, se¬ 
ligen Frau eine eigentliche vis comica zugestehen, 
die andern alle möchten wohl schwerlich recht be¬ 
lustigend erscheinen, atn wenigsten gerade das Lust¬ 
spiel, die Prinzessin, obgleich die Bemühung zu 
erheitern , durch fünf Akte in mancherley Bestre¬ 
bungen fortgesetzt wird. Woher kommt diess? 
Wir wollen es gerade äussern, wie wir es finden. 
Der Verf. hat zu viel Neigung zur Reflexion, zum 
Philosophien über die Erscheinungen, welche be¬ 
lustigen sollen, zu viel Strenge und Ernst in der 
Ansicht des Lebens, und zu wenig Frey heit und 
Beweglichkeit des Geistes um den Leser auch in 
das Element zu versetzen, worin allein eine sol¬ 
che Erheiterung des Gemüths möglich ist, wel¬ 
che als die Wirkung des Komischen von Jeder¬ 
mann erwartet wird. Wollen wir über irgend Et¬ 
was, was uns im Leben oder der Kunst, erscheint, 
lachen können, oder in eine dem Lachen näher 
oder ferner verwandte Stimmung versetzt werden, 
so müssen wir im Innern unsers Wesens uns völ¬ 
lig frey fühlen, frey von jeder Einwirkung, wel¬ 
che unsere Theilnahme oder Aufmerksamkeit an¬ 
derswohin als auf die Form der Erscheinung rich¬ 
tet, wir müssen eines reinen Selbstgenusses fähig 
seyn, nichts darf uns weder zum Milleid noch zum 
Hass, weder zum Forschen noch zum Begreifen 
nöthigen; wer uns daher zum Lachen bewegen will, 
hat sich vor nichts mehr zu hüten als vor aller 
Absichtlichkeit, allem Gesuchten, Erkünstelten, Un- 
freywilligen, vor Allem was die Anschauung des 
lächerlichen Gegenstandes stören oder aulheben könn¬ 
te, er muss durch die ungezwungene Darlegung 
seiner eigenen heitern Stimmung eine ähnliche in 
uns zu erwecken wissen, und durch seine spielen¬ 
de Thätigkeit uns in die gleiche versetzen können. 
Macht er dann zu viele Zurüstungen, so dass wir 
diess unwillkürlich bemerken müssen, fordert er 
uns gleichsam auf, lustig zu werden, oder- ver¬ 
gisst er wohl gar seines eigentlichen Zweckes, und 
geht aus der Bolle des Darstellers in die des Den¬ 
kers und Philosophen, über, dann ist es vorbey 
mit der beabsichtigten Wirkung. Der Zuhörer, 
Zuschauer, oder Leser wird erkaltet, nimmt Par- 
tey gegen den Dichter, weil er nicht hielt was er 
versprach, und bedauert-, wenn er gutmiithig ist, 
die verlorne Zeit und Mühe, und ist er nicht gut- 
müthig, macht er den Dichter selbst zum Gegen¬ 
stände seiner Belustigung. Eine der Hauptregeln 
des komischen Schriftstellers ist daher die, den 
Leser nie zur Besinnung kommen zu lassen, son¬ 
dern ihn mit unwiderstehlicher Gewalt mit sich 
fortzureissen, damit er lache, er mag wollen oder ' 
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nicht. Freylich setzt diess auch eine vorzügliche 
Kraft voraus und so heisst es auch hier: Viele 
glauben sich berufen aber wenige sind auserwählet. 
Herr G... scheint diese Kraft nicht zu besitzen. 
In der Prinzessin, als der bedeutendsten komischen 
Darstellung in diesen zwey Theilen (von welcher 
eine besondere Anzeige erfolgen wird), macht er 
bey weitem zu viele und sichtbare Anstalten um 
seinen Zwreck zu erreichen. Man ahnet Absicht, 
wie Gölhe sagt, und man ist verstimmt. Dieselbe 
Absichtlichkeit, und dadurch entstehende Kälte, 
wir möchten fast sagen Langweiligkeit, findet, sich 
auch in der Erzählung (im 1. Theile) die Rezen¬ 
sion und der Ballanzug überschrieben. Diese ist 
für den magern Stoff viel zu weitschweifig behan¬ 
delt. Die Person, welche belustigend umgreifen 
soll, ist nur der Träger des Witzes des Verfas¬ 
sers, und sucht durch künstlich zusamrnengestellte 
Antithesen und Anspielungen eine augenblicklich 
muntere Laune zu erwecken, ein Unternehmen, 
welches eben der dahey zu Tage sich legenden Ab¬ 
sichtlichkeit wegen selten gelingen wird, es müsste 
denn mit recht keckem Humor ausgeführt werden, 
der doch des Verfassers Eigenschaft nicht zu seyn 
scheint. Auch in dieser Erzählung sind die ern¬ 
sten Partieen bey weiten die besten, und manche 
Situation ist von Wirkung. Der Stein im Schatz¬ 
hause, die Drachenbändiger, die breyheit sapostel, 
bestätigen grösstentheils die obigen Bemerkungen. 
Jedoch dürfen wir nicht verschweigen, dass, da sie 
mehr ernste Satyren enthalten als komisch im ei¬ 
gentlichen Sinne sind, der Verf. sich mehr in sei¬ 
ner Sphäre fühlt und mit grösserer Leichtigkeit be- 
wegt. Es enthalten daher die gedachten Darstel¬ 
lungen alle recht interessant zu nennende Partieen, 
wenn gleich auch manches Triviale und Schlep¬ 
pende. Die Glut und IVuthrede vom Geiste des 
Paters ylbraham a Santa Clara, ist in der be¬ 
kannten mehr witzelnden als witzigen Manier ge¬ 
schrieben und deswegen besonders mit Wortspie¬ 
len fast überhäuft, dessen ungeachtet aber voll pi- 
kaner treffender Aeusserungen und Strafreden. 
Wir können sie in ihrer Art nicht ganz mislungen 
nennen. Ein gleiches dürfen wir von dem Frey- 
heitsapostel behaupten, wiewohl dieser zu bekann¬ 
te und oft gesagte Sarcasmen enthalt, auch durch 
die Frische der Darstellung das Verbrauchte nicht 
eben belebt. Die seelige Frau, Lustspiel in einem 
Akt, erfüllt die Absicht des Verfs. vielleicht unter 
allen hier mitgetheilten am meisten, denn wiewohl 
die Fabel oder die Intrigue nicht neu oder origi¬ 
nell behandelt ist, auch die Charaktere an andere 
oft auf der Bühne gesehene erinnern, ja diese 
zum Theil wiederholen wie der alte Vormund, der 
sich in seine schöne Mündel verliebt hat, so ver- 
räth doch die Behandlung im Ganzen ein gewisses 
frisches und heiteres Leben. Manche Situation ist 
echt komisch, das Stück schreitet rasch fort, die 
Entwickelung ist befriedigend, der Dialog leicht, 
der Vers wohl gebildet, und glücklich zu Parodi- 
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rung mancher Aeusserung benutzt, so dass wir 
glauben, das kleine Stück müsse, bey seiner An- 
spruchlosigkeit, wenn es leicht und mit Laune ge¬ 
spielt. wird, überall auf der Bühne eine günstige 
Aufnahme finden. Der Verfasser scheint bey der 

Verfertigung desselben eine recht glückliche Stim¬ 

mung benutzt zu haben. 

Wir gehen jetzt zu den Darstellungen ernsten 

Inhal: über, und bemerken zuerst die in man¬ 
cher Hinsicht anziehende Erzählung, der Verschlos¬ 
sene. (i. Tlieil) Oscar’s schwermuthsvolles Wesen, 
und tiefer Ernst gewinnt leicht des Lesers Theil- 
liahrae. Man sieht ihn gern auftreten, und hört 
den meisten seiner sinnvollen Lieder mit Antheil 
zu. Indessen würde der Verf. die Theilnahme des 
Lesers um Vieles erhöht haben, wenn er sich in 
eine tiefere Entwickelung von Oscars Natur ein¬ 
gelassen, und dieselbe minder fragmentarisch dar- 
geslelit hatte. Die Erzählung eilt dabey auch zu 
sehr dem Ende entgegen, und verweilt zu wenig 
auf dem interessantesten Puncte, den frühem Be¬ 
gebenheiten aus Oscars Leben, welche treylich an 
sich geiade nicht ungewöhnlich, doch wahre i heil— 
nähme erweckend, zu nennen sind. Das Melo¬ 
dram Sappho, die bekannte Katastrophe aus dem Le¬ 

ben der berühmten Sängerin des Alterthums be¬ 
handelnd, ist durchaus mit Gefühl und Wärme 
gedichtet und spricht das Geraüth an , welches sich 
für dergleichen Seelengemälde au sich interessirt. 
Durch eine recht vorzügliche Künstlerin dargestellt 
kann seine Wirkung nicht gering seyn. Gleiche 
Innigkeit des Gefühls und gleiche Würde der Be¬ 
handlung/findet der Leser in dem Schauspiele 
hieb' und Friede. Auch hier sind die lyrischen 
Stellen das Bedeutendste. Diess führt uns denn zu 
der Bemerkung, dass der Verf. zum dramatischen 
Dichter weit weniger sich eigne als zum Erzähler 
und Darsteller seiner eigenen Seelenzustände, dass 
die dramatische Form ihm mehr hinderlich als be¬ 
quem werde, und er daher wohl thun würde, 
wenn er sich derselben nur selten bediente. Einen 
Beweis dafür geben die im ersten Theile befindli¬ 
chen Gedichte, welche wir unbedenklich für die 
gelungensten Erzeugnisse der Muse des V erfs. er¬ 
klären. Fern von leerem Reimgeklingel oder fadem 
Bombast oder lächerlicher Nachahmung fremder 
Sangesweisen reden sie überall die Sprache aes 
Herzens, die wieder zum Herzen dringt. Innig¬ 
keit und Zartheit oder Kraft und Adel des Ge¬ 
fühls, verbunden mit edler Einfalt im Ausdruck 
gewinnen leicht unsere lebendigste Theilnahme. 
Wir schauen mit Vergnügen in die Tiefen einer 
schönen um! grossen Seele und erheben uns gern 
mit dem Dichter auf den Slandpunct, von dem 
er mit Wurde und edlem Glcichmuthe das Leben 
und seine oft nicht erfreulichen Erscheinungen über¬ 
schaut. Auch da, wo sich eine heitere Gemuths- 
stimmung, eine schalkhafte Laune ausspricht, hört 

mau ihn gern. W ir wollen hier nur der in hoher 
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Einfalt rührenden Sinnblüthe des stummen Kindes, 
des Gedichtes an Gott, des Engels auf dem Schlacht¬ 
felde , der Schlacht bey Sempach, der innern 
Stimme gedenken, ohne gerade diese allein für die 
vorzüglichsten zu erklären. Möge es dem edlen 
Dichter gefallen, uns mit noch vielen ähnlichen Er¬ 
zeugnissen seiner Muse zu beschenken, und die 
Leser werden gern des Verfehlten in seinen an¬ 
dern Bestrebungen vergessen, und ihm für den ih¬ 
nen bereiteten Genuss danken. Wir scheiden hier 
von ihm gleichfalls mit Dank und innig empfun¬ 

dener Achtung. 

Dramatische Liter a tur. 

1. Der Glückspilz und die Glücksritter. Lustspiel 

in 5 Aufzügen von T. //. Friedl ich. Berlin 1816. 

(20 gr.) 

2. Die Prinzessin, Lustspiel in 5 Aufzügen von 

F. W. Gubilz. Ebendaselbst. (20 gv.) 

Der Titel des erstem Stückes bezeichnet schon 
ungefähr den Inhalt. Glücksritter von verschiede¬ 
nem Range und Manier rupfen den Glückspilz, je¬ 
der nach seiner Art. Die Künste, deren sich, ei¬ 
nem solchen gegenüber, die Gauner zu bedienen 
pflegen, sind mit Wahrheit aufgefasst, wie denn 
überhaupt viel Leben und Wärme in diesem Ge¬ 
mälde herrscht. Man könnte es einem Hogarth- 
Schen Blatte vergleichen, auch darin, dass die Cha¬ 
raktere fast durchgängig moralisch schlecht sind, 
denn nur drey sind edler Natur und diese nicht 
ausgeführt. Darum erscheinen auch die Personen 
weniger lächerlich als verabsclieuungswerth, und 
dies gibt dem Ganzen einen ernsthaften, der Ko¬ 
mödie fremden Ton. Die Entwickelung wird durch 
das öfters benutzte Mittel eines gewonnenen Pro¬ 

zesses bewirkt. 
In der Vorrede erzählt der Verf., dass eine, 

über eines seiner frühem Lustspiele 111 den beni¬ 
nischen Zeitungen eiugerückte Recension des Hrn. 
Gubitz ihn veranlasst habe, diesen zu einem lite¬ 
rarischen Zweykampfe herauszufordern, dessen Ge¬ 
genstand das beste, von ihm oder seinem Gegner 
zu liefernde Lustspiel seyn sollte. Er seinerseits 
hat nun den Glückspilz aufgestellt. — Er acutet 
die Stimme der Kritik, meint jedoch, das Vo.k 
sey die höhere Instanz und ihm stehe das Endur- 
theil zu: darum könne nur die Auflührung bey- 
der Stücke über den höhern Werth entscheiden. ■ 
(Jeher Recht und Unrecht gibL es gewiss ^ keinen 
unparteyischern Richter als das Volk: ob amu 
über Gegenstände des Geschmacks? darüber betra¬ 

ge jeder die Erfahrung. . • 
Das Concurrenzstück ist die Prinzessin. Ijct 

Wetteifer trieb unstreitig Hrn. G. etwas ganz on- 
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ginelles liefern zu wollen. Die Behandlungsart ist 
so seltsam , so abweichend von dem Charakter ei¬ 
nes Lustspiels, dass sie nur aus jenem Bestreben 
erklärt werden kann. Das SUick ist einigermaas- 
sen politisch. Die Enttäuschung eines von ßöse- 
wichtern umgebenen Fürsten, macht ungefähr den 
Hauptinhalt aus. Dipss ist aber aul eine ganz ei- 
genthümliche Weise mit Einmischung von Perso¬ 
nen und Ereignissen durchgefuhrt, deren Zusam¬ 
menhang mit der Hauptsache zu entdecken, Rec. 
durchaus nicht gelungen ist. In einigen Charakte¬ 
ren liegt eine gewisse Originalität, aber ohne Tiefe. 
Der Rector Typus, der nicht anders als aus Schrift¬ 
stellern redet, die er jedesmal anführt — wesshalb 
ihm seine Frau S. 68 sagt: Schweig doch mit dei¬ 
nen verfluchten Sätzen; — diese Frau, Barbara, 
selbst, platt und niedrig, und ganz unnütz, die¬ 
ser Schleicher, der S. ioi spricht: Erlauben Sie, 
dass mich der Schlag rührt; die Prinzessin selbst, 
welche als Fräulein Strahlen, Prinz Albert, der 
als Cabinetsrath Prüfwall sich producirt, — alle 
diese Gestalten haben so viel bizarres, ihr Beneh¬ 
men ist zum Theil aller Convenienz so sehr zu¬ 
wider, dass es wenigstens Rec. unmöglich gewe¬ 
sen ist zu begreifen, wohin der Verf. gestrebt hat. 
Die Verse, welche die Prinzessin spricht, S. ia4 
sind wohl gelungen. 

Kurze Anzeigen. 

Jubelblätter. Zur Erinnerung an den Eintritt der 

verbesserten Kirche in ihr viertes Jahrhundert 

und an die Feier desselben in der Kön. Sächs. 

Landschule zu Meissen. Herausgegeben von 

M. Andreas Carl Baltzer, Professor. Mit acht 

Sinnbildern (auf 2 Kupfertafeln). Meissen 1817. 

Gödsche VIII. 45 S. in 4. 16 gr. 

Ausser dem von uns bereits angezeigten Pro¬ 
gramm des Hin. Reet, und Prof. König, verdienen 
diese Beyträge des Herausgebers zur würdigen Feier 
des dritten Jubelfestes der Reformation in der Land¬ 
schule zu Meissen (wozu der Kirchenrath, eine 
Summe von 200 Thlrn. bewilligt halte, die durch 
des Schulinspectors Ilrn. Kriegsratbs von Heynitz 
Freygebigkeit noch vermehrt worden ist) erwähnt 
zu werden. Die am 1. Nov. veranstalteten Feyer- 
lichkeilen sind vom Hrn. Prof. B. in'der Vorrede 
beschrieben. In dem grossen Hörsaale waren acht 
sinnbildliche, von Hrn. Nagel gefertigte Gemälde 
aufgehangen, deren Umrisse mit den Unterschrif¬ 
ten sich auf den beyden Kupfertafeln befinden; 
eine poetische Erklärung geht ihnen voraus. Aus- 
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ser dem Gebete, der Cantate, und dem Fackelliede 
enthält diese Sammlung vorzüglich S. 6 — 21 die 
Rede des Hrn. Prof. B., worin die Gründe ent¬ 
wickelt werden, warum gerade die Freunde der 
Wissenschaften bey der Jubelfeyer der verbesser¬ 
ten Kirche am einstimmigsten seyn müssen in from¬ 
mer, Freude. Es sind folgende: durch den Ein¬ 
fluss der Reformation wurde die Ehre der Wis¬ 
senschaften herrlich gerechtfertigt; ihre Erlernung 
mannigfaltig und höchst glücklich befördert; ihre 
Wirksamkeit für das Heil der Menschen mächtig 
erhöht, und ihrer weitern Ausbildung ins Uner¬ 
messliche die Bahn geöffnet. 

Die Rostoclcschen Theologen seit i525. Ein histo¬ 

rischer Versuch von Johann Bernhard Krey, 

Doct. d. Theol., Pastor zu St. Petri in Rostock. Ro¬ 

stock, 1817. gedruckt bey Adlers Erben. 68 S. 

in gr. 8. 

Der verdienstvolle Literator, von dem schon 
mehrere ähnliche, die Rostock’sche Gelehrtenge— 
schichte betreffende Schriften angezeigt worden sind, 
hat diese neue schätzbare Schrift, nachdem er von 
der theologischen Facultät zu Rostock die Doctor- 
würde erhalten, bekannt gemacht, und zugleich 
versprochen, dass, was er von Schriften Rostock. 
Theologen besitzt, oder noch sammeln wird, der¬ 
einst der Rostock. Universitäls-Bibliothek zu Theil 
werden soll. Unter den 46 Theologen, die theils 
in Rostock immer gelebt haben und daselbst ge¬ 
storben sind, theils einige Zeit sich dort aufgehal¬ 
ten haben, ist der erste Joachim Slüler (Kutzer), 
Rostocks Reformator, i525 — 02 Prediger zu St. 
Petri, die drey letzten aber D. Martini, D. Zieg¬ 
ler und D. Dahl. Die Lebensgeschichte dieser 
Männer wird nicht erzählt, aber ihre Schriften, 
und, was einige anlangt, ihre Vorlesungen, sind 
mit gewohnter Genauigkeit verzeichnet, bisweilen 
mit Verweisung auf andere literar. Werke. Un¬ 
ter diesen Theologen sind einige allerdings so aus¬ 
gezeichnet, dass das Andenken an ihre liier. Thä- 
ligkeit erneuert zu werden verdiente, wie Dav. 
Chytraeus (Kochhafe), Eilhard Lubinus, Paul Tar- 
now, Johann Tarnow, Joachim Lülkemann (aus 
dessen letzter Predigt eine Stelle, die seine Schick¬ 
sale angeht, mitgetheilt ist), Johann Georg Dorsch 
(Dorscheus), die Quistorpe, Just Christoph Scho- 
mer, Johann Fecht, Zacharias Grape der jün¬ 
gere, um die neuern nicht zu erwähnen. Die 
Schriften der altern gehen zugleich den damaligen 
Zustand der theolog. Literatur zu erkennen, und 
zeigen, w'elche Materien am liebsten und gewöhn¬ 
lichsten behandelt wurden. Der Hr. Verf. hat so¬ 
wohl ein Namen - als ein Sachregister beygefügt. 
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Am 4. des April. 85- 1818. 

In telligenz-Blatt. 

Antikritik. 

D er Rec. meines Handbuchs der theoretischen Chemie in 

Nro. 3oo und 3oi dieser Zeitung 1817. hat, des im Allgem. 

günstigen Urtheils ungeachtet, dies Werk auf eine so unrich¬ 

tige Weise dargestellt ynd beurtheilt, dass ich die folgende 

Rechtfertigung dem Publicum und mir schuldig zu seyn glaube: 

1) Nach dem Rec. soll ich in der Vorrede die Heraus¬ 

gabe dieses Werks wegen seiner besondern Ordnung für ein 

Bedürfniss erklärt haben. Dies ist erdichtet. — 2) Ich habe 

die in dem Handbuche befolgte Anordnung der unorganischen 

Verbindungen für eine eigenthümliche erklärt, weil bey jedem 

einfachen Stoffe alle seine Verbindungen mit den zuvor be¬ 

trachteten, einfachen und zusammengesetzten Stoffen aufgeführt 

■werden. Nach dem Rec. befolgte schon Davy in seinen Ele¬ 

menten diese Ordnung. Davy hat aber in dem ersten Bande 

schon alle Grundstoffe betrachtet, und noch nicht die Salze 

erwähnt,,also ist des Rec. Behauptung falsch. 5) Der Rec. 

will die Trennung der organischen Verbindungen von den 

unorganischen nicht zulassen, weil sie nicht ausführbar sey, 

und sieht Kohlenstoff, Phosphor, Schwefel und Blausäure für 

einige der wichtigsten organischen Körper an. Es möchte 

schwer halten, einem Rec., der unzerlegte Stoffe für or¬ 

ganische Körper erklärt, zu beweisen, dass die Blausäure, 

weil sie keinen Sauerstoff enthält, nicht zu den organischen 

Verbindungen gerechnet werden kann. So möge der Rec. 

auch immerhin die organische Zusammensetzung der Bern¬ 

stein - und Honigsteinsäure wegen ihres Vertrocknens, und 

der Essig-, Klee- und Schleimsäure wegen ihrer Entstehung 

bezweifeln. 4) Des Rec. Eifern gegen die chloristische Theo¬ 

rie in allen seinen Recensionen ist ein sehr vergebliches, da 

sein Raisonnement von allen triftigen Gründen entblösst ist. 

Wenn der Rec. Widersprüche in der chloristischen Ansicht 

findet, so hat er sie nicht recht studirt; wenn er leugnet, 

dass Hydrothionsäure, Eakmus röthe, so hat er sie weder be¬ 

reitet, noch hat er irgend ein chemisches Werk, es sey von 

Klaproth u. Wolff, oder von Stromayer, Thomson oderThe- 

L nard deshalb nachgelesen; wenn der Rec. die Gegenwart des 

Wasserstoffs in der Salzsäure für unbeweisbar hält, und be¬ 

hauptet , dass in den meisten der von mir als Wasserstoff— 

säuren aufgeführten Körper der Wasserstoff noch gar nicht 

dargethan sey, so bedenkt er nicht, dass alle diese Säuren 

Erster Band. 

in ihrem trockensten Zustande mit Eisen oder auf andere 

W eise Wasserstoffgas entwickeln, und dass er zuerst die 

Gegenwart des in ihnen seynsollenden Wassers hätte bewei¬ 

sen müssen. 5 ) Eben so fruchtlos wird der Rec. gegen 

die Proportionslehre eifern; es würde mir leid thun, wenn 

er gar keine festen Verhältnisse annähme; sollte er einige 

anneliraen, so hätte er zeigen müssen, wo ich zu weit ge¬ 

gangen bin, da er selbst gesteht, dass ich nicht überall feste 

Verhältnisse suche. Zuerst gebe sich der Rec. die Mühe, 

die Proportionslehre kennen zu lernen ; alsdann wird er mir 

nicht mehr vorwerfen, nach Davy enthalte das hydrophos- 

phoric gas nicht 2 Mischungsgewichte Wasserstoff auf 1 

Phosphor, sondern 4 auf 1 ; denn er wird dann wissen, 

dass Davys Mischungsgewicht nur halb so gross ist, als das 

Wollastons, dem ich gefolgt bin. 6) Nach dem Rec. soll 

ich die gleichförmige Vertheilung leichter und schwerer Gas¬ 

arten unter einander nach Daltons bekannter Theorie erklärt 

j haben. Von dieser Theorie rede ich jedoch nur in einer 

I Note, während ich diese Erscheinung aus der Adhäsion der Gas¬ 

arten unter einander, aus .einer Art von Haarröhrchenanzie— 

hung zu erklären suche. 7) Die chemischen Formen der 

Säuren und SaTzbasen sind in der Chemie die wichtigsten, 

in allen hierher gehörigen Materien befindet sich entweder 

Sauerstoff oder Wasserstoff, beyde Stoffe scheinen also den 

.übrigen diese Form zu .ertheilen: sie sind also für die mei- 

| ,sten übrigen Formen. Dass der Begriff von Formen und 

Geformtwerden nur ein relativer ist, habeich selbst angeführt; 

aber es ist unwahr, dass ich auch den Sauerstoff für ein 

formendes und zu formendes Princip zugleich erklärt habe, da 

derselbe als am Ende der elastischen Reihe befindlich sich 

nur .formend verhalten kann. 8) Ich sagte, diejenigen un¬ 

organischen Verbindungen des Sauerstoffs und Wasserstoffs, 

welche weder als Säuren, noch als Salzbasen erscheinen, seyen 

weniger wichtig und zeigen kaum noch Affinität; der Rec., 

-der die Stelle aus dem Zusammenhänge reisst, macht aus we¬ 

niger wenig, .und dies erklärt er denn für grundlos! g) Dass 

das gewöhnliche Kohlensäure Kali krystallisire, findet sich 

in Klaproths und Wolffs Wörterbuch, in Stromayers Hand¬ 

buch und in den annal. de chemie T. 71, pag. 5i, wo sich 

der Rec. bey dem Nachlesen des hercirdschen Aufsatzes überzeu¬ 

gen wird, dass keine Verwechselung mit dem doppeltkoh¬ 

lensauren Kali Statt fand. 10) Der Rec. spricht vom C'ya- 

nogen Gay Lüssacs und Tlienards; bekanntlich hat letzterer 
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nichts damit zu thun.' n) Der Rec. zweifelt daran, dass | 

sich die oli venfarbene Substanz des Kaliums bilde , wenn das ! 

Kalium im Ammoniakgas gelinde erhitzt wird. Da ich nicht ! 

weiss, was* der Rec. eigentlich an dieser Angabe bezweifelt, 

so bitte ich ihn nachzulesen Gay Lussac et Thenard recher- 

clies Tom. l, pag. 537» 12) Der Rec. tadelt die Darstel¬ 

lung der Alaunerde eurch amaliges Fällen mit Kali, und 

empfiehlt die Fällung durch Ammoniak. Sonderbarer Weise 

findet sich in meinem Handbuche nicht die getadelte Methode, 

sondern die empfohlne mit einer geringen Modification. 

i5) Nach dem Rec. ist es eine abweichende Meinung, 

welche Beweisgründe erfordre, dass ich den Chromeisenstein 

für eine Verbindung des Eisenoxyduls mit grünem Chromoxy¬ 

dul erkläre. Godon i8o5 und Vaüquelin 1809 haben, auf 

Versuche gestützt, diese abweichende Meinung aufgestellt. 

i4) Wenn bey Oxydationsstufen von Metallen noch so viel 

Ungewissheit herrscht, wie bey denen des Mangans und An¬ 

timons, so verdient es Lob und keinen Tadel, wenn ich die 

Angaben sämmtlicher Autoren zusammenstelle. Der Rec. 

glaubt durch Johns , übrigens verdienstliche Versuche diese An¬ 

gelegenheit beim Mangan abgemacht, was wird er zu dem 

Briefe von Berzelius an Gay Lüssac sagen,, der sich in den an- 

nal. de chim. et phys. T. 5 oder 6 befindet? 15) Sehr nach¬ 

lässig recensirt ist es, wenn der Rec. gegen ein rothes Man- 

ganoxydul eifert, von tvolchem in meinem Werke mit keinem 

Worte die Rede ist, und vollends wenn mir der Rec. vor- 

wirft, das Johnsche niedere Oxyd enthalte nicht r5, 2 5, 

sondern i3 Procent Sauerstoff, das höhere enthalte nicht 2 5, 

sondern 20 Procent Sauerstoff; denn in meinem Werke ist 

nicht von Procenten die Rede, sondern von der Menge Sauer¬ 

stoff, welche 100 Mangan aufnehmen. 16) Ich sagte, die 

Kobalterze seyen zwar schon früher bekannt gewesen, Brandt 

habe aber zuerst das Metall daraus dargestellt. Der Rec. 

belehrt mich , dies sey falsch , da Agricola und. Henkel schon 

früher davon geschrieben hätten. Aber Henkel sagt in sei¬ 

ner Pyritologie, S. 463 ausdrücklich, dass sich aus dem 

Kobalterz kein Metall erhalten lasse. So gebe der Rec. 

wenigstens im Agricola die Stelle an, wo von Kobaltmetall 

die Rede ist. 17) Bis der Rec. erklärt, warum das Hydrat 

der antimonigen und Antimonsäure Lakmuspapier röthet, las¬ 

sen sich diese beyden Oxyde immer zu den Säuren rechnen. 

18) Dass das Eisenoxyd leichter schmelzbar sey, als das 

Metall, findet sich in Thenard traite de chimie. T. 2, pag. 

75. 19) Noch sind in der hier beantworteten Recension 

vorzüglich folgende Schreib - oder Druckfehler zu verbessern : 

S. 2095, Z. 16 v. u. statt Schwefelalkalien 1. Schwelfelkalium. 

— _ 1 5 v. u. st. Verbindungen , Chloralkalien 1. Kali, 

Chlorkalium. 

- — - l3 v. u, st. Metall 1. Metalloxyd. 

_ __ - 11 v. 10. v. u. st. zu sehr zerrissen werden 1. 

bey dieser Methode unsicher ist. 

S. 2396, Z. 10 v. o, st. Affinitätsgesetze 1. Affinitätserschei¬ 

nungen. 

S. 2399, Z. 5 u. 6 v. o. st. Phosphorgas 1. Phosgerigao. 

Beym Vergleich dieser Antitikritik mit der Recension 

wird der Leser finden, dass die grösste in der Recension enthaltne 

Wahrheit darin besteht, dass es nicht Kehn, sondern Kairn 

heisst, wennschon ein anderer Rec. noch manche andere Un¬ 

richtigkeiten, die ich zum Theil schon kenne, auffinden möchte. 

__ Leopold Gmelin. 

An t w o r t. 
Wenn es nicht die in unserer L. L. Novbr. 1817. No. 

3oo angegebenen Gründe sind, welche dem Hrn. Verfasser 

die Herausgabe dieser Chemie zum Bedürfniss machten: so 

sind wir gern seiner Meinung, dass sein Werk kein Bedürf¬ 

niss sey, und weder die furchtbare Nomenclatur, welche in 

dem YVeike herrscht, noch die Anzahl nicht erwiesener Ver¬ 

bindungen , noch blosse Excerptionen ohne eigene Erfahrun¬ 

gen, noch 2) eine von demselben p. IX. für fehlerfrey er¬ 

klärte, nicht nachahmungswerthe Anordnungsweise konnte je¬ 

nes herbeyführen. 'Davy's und anderer Chemiker Lehrbücher 

enthalten allerdings ähnliche Ordnung, so wreit nämlich diese 

mit Consequenz durchführbar ist und dem Zweck eines Sy¬ 

stems, die Uebersicht einer Wissenschaft zu erleichtern, ent¬ 

spricht. Des Verfassers Ordnungsweise ist aber mit glückli- 

j ehern Erfolg auch nicht einmal in den einzelnen Capiteln 

durchziiführen, wüe solches, aus irgend einem der spätem 

Capitel hervorgeht, z. B. Cap. 19. 1) Kupfer und Sauer¬ 

stoff. A. Kupferoxyd, wo gleich Kupferoxyd und Wasser 

abgehandelt wird, und doch sollte dem Systeme zufolge zu¬ 

vor Kupfer und Wasserstoff abgehandelt werden. Wenn diese 

Ausnahme aber erlaubt ist; so kann man auch gleich Kupier¬ 

oxyd und Schwefelsäure, oder irgend eine andere Verbindung 

abhandeln. 2) Kupferoxyd u. Kohlenstoff. Nach Hrn. Gmelins 

Entwurf geht aber der Wasserstoff dem Kohlenstoff voran, 

und demnach müssten hier diese Verbindungen abgehandelt 

werden. Heisst dieses aber nicht zusammenhängende Körper 

trennen? Die Verbindung des Kupfers mit dem Ammonium 

kann hier nicht abgehandelt werden, weil der Stickstoff erst 

nach dem Kohlenstoff, Boron, Phosphor, Schwefel, Jod, 

Chlor und Fluor (wie ist letzterer aber beschaffen? ) folgt. 

Folglich werden 9) unter die Rubrik Kupfer und Stickstoff, 

salpetersaures Kupfer, Kupferammonium, blausaures Kupfer 

und , da Kohlenstoff und Schwefel schon abgehandelt worden, 

auch die 5fachen Verbindungen der Kohlensäure mit Kupfer¬ 

oxydul und Ammonium , so wie die Schwefelsäure mit letz¬ 

tem zusammengestellt. Ist irgend ein System vorhanden, 

welches zusammenhängende Verbindungen so sehr zerreisst? — 

In dem Abschnitte Kupfer und Kohlenstoff führt der 

Verfasser bloss eine Verbindung auf, welche er basisches 

kohlensaures Kupfer nennt, wohin der Malachit und die 

Kupferlasur gerechnet werden. böbereiner glaubt, dass die 

Sauerkleesäurc ebenfalls aus Kohlenstoff und Sauerstoff zu¬ 

sammengesetzt sey; sie kann aber wie die Kohlensäure durch 

die Kunst dargestellet werden, und folglich müssten auch 

beyde Verbindungen abgehandelt werden. Dieses führet nun 

aber wieder zu dem früher Gesagten. Der Diamant ist 

Kohlenstoff, aus ihm kann schwarze Kohle dargestellt wer¬ 

den und demnach müssten auch die Verbindungen, welche 

bey Behandlung der Kohle mit Salpetersäure und mit ande¬ 

ren Säuren entstehen, jede an ihrem Orte vorgetragen wer¬ 

den. Wo also die Eigenthlirnlichkeit der Gmelinschen An¬ 

sicht beginnet, da entstehen Widersprüche und Unbequemlich¬ 

keiten, die dem Systeme «achtheilig, und von denen andere 

Systeme frey sind. — 5 und 6) Die tägliche Erfahrung 

lehret hinlänglich, dass die Froportionslthre, wie sie von 

Berzelius aufgefüliret ist, der Wahrheit nicht entspreche und 

wenn der Hr. Verf, sich mit Untersuchungen der Gasarten 

beschäftigen wird, so kann es ihm nicht entgehen, dass es 
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fast unmöglich ist, das salzsaure Gas völlig wasserfrey dar- 

zustellen, und das diesem Umstand die Entwicklung des 

Wasserstolfgas bey den Verbindungen des salzsauren Gas zu¬ 

geschrieben werden könne. Wäre dieses aber auch niftit 

der Fall und stände Davy’s Theorie mit der älteren Lehre 

parallel: so gäbe dieses nur einen Beweis, dass das Wasser 

überall begränzt sey und wie sehr man nötliig habe, die Re¬ 

chentafel dem chemischen Experiment unterzuordnen; allein 

man muss darum nicht das Aeltere dem Neueren durchaus 

aufopfern. — DieEemerkung, dass das Schwefelwasserstoffgas, 

so wie es gewöhnlich bereitet wird, das Lackmuspapier röthe, 

ist sehr gegründet; es fragt sich aber, ob die Verbindung 

des reinen wasserfreyen Wasserstoffgas mit reinem Schwefel— 

Stoff eben diese Eigenschaft besitze. Uebrigens hat das Schwe¬ 

felwasserstoff-Wasser auch nicht den entferntesten sauren Ge¬ 

schmack, sondern es schmeckt süsslich.— Was die Mischung 

jCavy’s hydrophosphoric gas anlangt: so hat Hr. G. wohl 

nicht darüber nachgedacht, dass, wenn die Zahlen, welche 

die Mischungsverhältnisse ausdrücken, auch verschieden seyen, 

ihre respectiven Verhältnisse doch dieselben bleiben müssen, 

es sey denn, dass jeder Chemiker geneigt sey, zum Besten 

der Proportionslehre ein eigenthümliches Verhä’ltniss festzu¬ 

setzen. — Auch erwähnt Hr. G. S. 201 ausdrücklich, er 

habe das Mischungsverhältniss nach Davy genommen und folg¬ 

lich widerspricht er sich seihst. Uebrigens lässt sich die Sa¬ 

che erklären; denn Davy, wie auch Hr. G., bemerkt, es sey 

das Wasserstoffgas auf des Umfanges verdichtet.- 6) Man 

mag sich die Vermischung der Gasarten nach Dalton’s Theo¬ 

rie, oder nach Guyton-Morveau's und Laplace’s Theorien von 

der Adhäsion und den Haarröhrchenerscheinungen erklären: so 

bleibt dieses immer eine entgegengesetzte Meinung derer, 

welche die Verbindungen der Gasarten, wie z. B. die At- 

mosphär - Luft, als ein Gemische betrachten. Uebrigens spre¬ 

chen doch Versuche dafür, dass Wasserstoffgas und Kohlen— 

saures Gas nach ihrer Vermengung wieder den Gesetzen 

der specifischen Schwere folge. 7. 8) enthält nur leere Worte. 

In der wissenschaftlichen Chemie sind alle Körper und alle 

Formen gleich wichtig. Dass der Sauerstoff gewiss Körper 

zur Säure formt, ist eine gediegene Wahrheit. Wenn man 

aber den Quarz als eine Verbindung von Silicium mit Sauer¬ 

stoff betrachtet und bedenkt, dass derselbe weder als Säure, 

noch als eigentliche Basis fiir die Säuren auftritt, wenn man 

die grosse Verwandtschaft des Wassers im Opal berücksich¬ 

tiget, lässt sich dann des Hrn. Verfassexs gemachte Einwen¬ 

dung rechtfertigen? — 9) Gewöhnliche Pottasche krystalli- 

eirt nie, allein es gibt eine (vielleicht wohl zwey) Verbin¬ 

dungen der Kohlensäure mit dem Kali, welche krystallisirbar 

und dennoch nicht neutral ist. — 10) Der Name Cyano- 

gene rühret wohl von Gay-Lussac her; doch mit der An¬ 

sicht von der Natur der Blausäure und deren Base hat The- 

nard sehr viel zu tliun. — 1 t) Es wäre uns lieb, wenn der 

Verfasser die olivenfarbige Substanz des Kalium, statt sie in 

Büchern, lieber in seinem Laboratorium nachweisen wollte. 

Ein Zweifel ist übrigens noch keine Widerlegung. — 1 2) Diese 

Darstellung der reinen Alaunerde ist darum zu tadeln, weil 

sie den Zweck verfehlt. — i5) Nachdem Vciitquelin im 

Journ. des Mines N. 55 S. 52 3, das Eisenchrom als eine 

Verbindung der Chromsäure mit Eisenoxyde befunden zu ha¬ 

ben glaubt, schliesst er mit den Worten, dass dasselbe als 

ein Chromate de fer mit Alaunerde und Kieselerde zu be¬ 

trachten sey. In dem Berichte Foitrcroy’s und Faiiqueliii'* 

über die Analyse nach Godon wird mehr vermuthet als be¬ 

wiesen. — 14) Da der Hr. Verfasser die Mischung der 

Oxyde überall nach Procenten bestimmt hat; so war zu glau¬ 

ben, dasselbe sey auch bey dem Mangan der Fall. Wenn 

aber derselbe John’s Versuche mit dem Mangan verdienstlich 

hält: so ist es doch unerklärlich, wie er noch nach Bergmann 

ein eigenthümliches rothes Oxyd annehmen kann. Uebrigens 

ist auch die Menge Sauerstoffs, welche 100 Theile Mangans 

nach Davy aufnehmen sollen, um schwarzes Oxyd zu wer¬ 

den, falsch angegeben, denn derselbe gibt nicht 4o, sondern 

45 Theile an und bey der Bestimmung nach Berzelius sind 

wenigstens die Brüche weggelassen. — Thenard ist der 

Meinung, dass seine Bestimmung des Sauerst.offgehalts in 

den Antimonoxyden genau seyen. Weit entfernt, es rühmlich 

zu finden, wird jeder Billigdenkendei es daher wohl tadelus- 

werth finden, den Resultaten der Schriftsteller falsche Angaben 

unterzuschieben. — 1 5) Von dem rothen Mangatioxyd spricht 

der Hr. Verfasser S. 576, Z. 2 v. u. — 16) S. 588 be¬ 

richtet derselbe, dass das Kobalt schon im 15ten Jahrhundert 

zum Blaufärben der Gläser gedient und dass Brandt es 1735 

reduciret habe; allein dieses Metall ist ein Mischungstlieil der 

ältesten Gläser der Griechen und Römer , wie Davy solches 

nachgewiesen hat und Agricola spricht in dem Capitel von 

dem Wismuth, vom Schueeberger Wismuth, welches bekannt¬ 

lich mit dem Kobalt verwechselt wurde, bis Brandt ^'|^S 

zeigte, dass zwischen der Kobaltspeise und dem Wismuth 

ein Unterschied sey. Beines Koballmetall kannte aber auch 

Brandt nicht (v. Crell neues ehern. Archiv B. 2. S. 3oi.— 

17) Die Antimoniumoxyde erweisen sich wie Basen und. 

bilden mit den Säuren Salze; das weisse Oxyd des Antimo— 

nium verändert das Lackmuspapier nicht , und wenn man 

beyde mit Wasser auch Tagelang in Berührung lässt. Wenn 

dasselbe aber eine fremdartige Säure enthält, so wirkt diese 

auf jenes Reagens. - 18} Das Eisenoxyd schmil/.t sehr 

leicht in Verbindung einiger Erden. Für sich scheint es- 

unschmelzbar zu seyn. — 19) Möge diese Beantwortung 

dem Hrn. Verfasser die Ueberzeugung geben, dass die in No. 

5oo. Novbr. 1817. befindliche kritische Anzeige seines Wer¬ 

kes weder als eine strenge Kritik zu betrachten sey, noch 

dasselbe bey dem Publicum in ein falsches Licht setzen könne. 

Sie bezweckte vielmehr, die im Allgemeinen nicht zu verken¬ 

nende Brauchbarkeit desselben zu zeigen; aber zugleich, dem 

Ilrn. Verf. durch wenige, keinesweges mühsam gesuchte Iicy- 

spiele, einen nothwendigen Fingerzeig zu geben. 

Bücher - Anzeige. 

Ver zeichniss von englischen, italienischen u. an¬ 
dern IVerben bey Breitkopf u. Härtel in Leipzig. 

Biel, J, C., novus Thesaurus philologicus. 3 Tom. 1779. gr. 

8. Hagae.. g Rthlr. 16 Gr. 

Catullus, Tibullus et Propertius. 12. R.oterodami i8o5. 

1 6 Gr. 

Ciceronis opera philosophica. (Academ. Quaest.; de fini- 

bus: Tusculanae quaest.; de legibus; de natura deorum; 

de divinatione.) T. III. 12. Ibid. i8o4.2 Rthlr. 

■— de oratore libri 111.; ex recens. Ernesti. 12. Ibid, 

1 So4... 12 Gr, 
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De nummo Cieeronis a Magnetibus Lydia« cum ejusd. imagine 

sianato. gr. 4. in Roma i8o5. 5 Rthlr. 12 Gr. 

Gessneri, J. Math., novus thesaurus linguae latinae. IV. 

Tom. gr. fol. Lipsiae 1747. 48. (2 Bde. ganz in Leder 

__ schönes Exemplar). 2 4 Rthlr. 

Terentii Comoediae VI. 12. Roterod. i8o5.... 16 Gr. 

Velleju» Paterculus, ex rec. Ruhnkenii. 12. Ibid. 

18o4.. 6 Gr- 

Virgilii, P. M., Bucolica, Georgica et Aeneis. (Pracht 

ausgabe, höchst correct, auf geglättetem grossen ‘Imperial 

Velin, mit Kupfern von Bartolozzi und andern englischen 

Künstlern. London, kl. Fol.. 20 Rthlr. 

—• mit denselben Kpfrn. auf gross Med. Velin. t5 Rthlr. 8 Gr. 

Pallas, r. S., Bemerkungen auf einer Reise in die siicH. 

Statthalterschaften des russ. Reichs in den Jahren 1792- 

g4. 2 Bde. in 4. Velinp. Leipzig 1799. (Ladenpreis 

5 g Rthlr.).. .... 4o Rthlr. 

(Cowpers Poems. 2 Vols. gr. 8. London..,. 7 Rthlr. 

"The Life of Milton by W. Hailey. gr. 8. Basil. 

xg08... 1 Rthlr. 5 Gr. 

The History of England by D. Hume and Smollet. New 

Edit. i5 Voll.; with the author’s last corrections and im- 

provements. gr. 8. London 1812...57 Rthlr. 

The Koran, or Life etc. of Tria juncta in uno. 2 Vol. 

Vienna.. 20 Gr' 

Lauderd ale, Depreciation of Currency. 2 Tom. gr. 8. 

1812 et 181 3. ,. . ..... 2 Rthlr. 16 Gr. 

Leonora, a Ballad by Burgher. Vienna...,. 3 Gr. 

The Life of Edward Earl of Clarendon, written by himself. 

5 Vol. 2 758. Basil. .5 Rthlr. i5 Gr. 

Histor. Account of the English Stage by E. Malone. Basil. 

1800.. 1 Rthlr. 3 Gr. 

The Origin of the Distinction of Ranks by J. Miliar. Basil. 

1795.. 1 Rthlr- 4 Gr> 

The Poems of Ossian etc. containing the poetical Works of 

James Macpherson 'in Prose and Rliyme. With notes and 

iilustrations by Malcolm Laing. 2 Voll. Edinburgh. 

,,r> g.. .. ... 10 Rtlilr. 

Perry, W., the royal Standard English Dictionary. 10. 

Edit. Edinburgh.... 1 Rthlr. 12 Gr. 

Pope, Essay on Man. Engl. u. deutsch. Wien.,.. . . 10 Gr. 

R. o b e r t s o n, W., the hist, of Scotland. 5 Vis. Basil. 6Rthl. 1 8Gr. 

_ dasselbe Werk. 2 Vols. Vienna.. 3 Rthlr. 

The Life of Lorenzo de Medici by W. Roscoe. 2 Vol. Ba- 

sil. 1799'... 4 Rt,llr* 12 Gr- 
Smith, A. Inquiry into the Nature of the.Wealth of 

Kations. 4 Voll. 1801. Basil.. 4 Rthlr. 12 Gr. 

d’Azara Essais sur les Quadrupedes de Paraguay. 2 Tomes. 

a Paris 1801... 3 Rtldr. 

Jlibliotheque portative des ecrivains frangois en Prose 

et en Vers. 2. Edition. 6 Tomes. ä Londres 1803. 

(geb.). 18 Rthlr. 

j— la rafeme en Abrege, ä Londres i8o5... 1 Rthlr. 16 Gr. 

.ßhoix d’Amusements physiques e-t mathcmatiques. 2 Vbl. a 

Londres 1799. 2 Rthlr. 4 Gr. 

Theorie du Style par Condillac. i8o4. 8. Leipzig.. 12 Gr. 

Eckhel, Choix de Pierres gravees du Cabinet imperial ä 

Vienne 1761. av. 5o pl. 10 Rthlr. 

Essai sur les Causes de la Perfection de Ia sculpture antique. 

a Londres .1798. (par Gillier.). j8 Gr. 

Tosse, Grammaire espagnole. a Londres i8o3. 2 Rthl. 1 2 Gr. 

— Themes espagnoles et fraugoises. a Londres. 1 Rthl. 6 Gr. 

Plans de Jardins dans le gout anglais par J. L. Manso. gr. 

fol. 1798. a Copenhague. 8 Rthlr. 

Le Museum de Florence ou .Collect, de Pierres gravees, Sta- 

tnes et Medailles du Cabinet du Grand-Duc de Toscane, 

dessiue et grave p. David. 5 Ts. 1787... 

Memoire abrege et Recueil de quelques Antiquites de la Suisse 

par Ritter, in 4. av. pl. 1788. a Berne. 2 Rthlr. 

Lettres.uTIeloise et d’Aheillard. T. 1.2. 1797. V.ienne. 1 Rthl. 

Representation des Cigales p. C. Stoll. frang. et holland. gr. 

4. av. pl. a Amsterdam 1780.... 4 Rthlr. 

— des Punaises par le m6me. fr. et holland. gr, 4. av. pl. 

ä la merne adresse. 1788. 6 Rthl. 

Theatre de Savoie et de Piqmont. 2 Ts. a la Haye. (re^. 

' en veau.).,.. .7-. 3o Rthlr. 

La Pucelle par Voltaire. 2 Ts. 1798. Geneye Pap. Vel. 5 Rthl. 

Ariosto, Lodovico, l’Orlando furioso; con note. Vol. 1—4- 

8. Londra. (Vienna.). . 9 Rtldr. 

Beccaria, dei delitti e delle pene. 8. Vienna. 12 Gr. 

Eonarelli, G., la Filii di Sciro, favola pastorale. 2 Tomi. 

gr. 8. Londra. Velinp... 4 Rthlr. 20 Crr. 

Collezione di Poeti classici italiani. T. I — IX. 12, Milan 

1812. (T. 1. 2. Tasso, Gernsalemme. T. 5 — 6. Forti- 

gxierra il Ricciardetto. T. 7. Tassoni, la Secchia rapida. 

T. 8. et 9. Ariosto, l’Orlando furioso.). 6 Rthlr. 

Davila., Storia delle Guerre civili di Francia. Vol. 1 — 6. 

Londra 1801.... 16 Rthlr. 

Edizione di Classici italiani. 25g Tomi. Milano. i8o4 — 

181 4. (in gr. 8vo). 5oo Rthl. 

Operc di Pietro Metastasio. 4. (Vel.p.) 17 Tomi. Padua. 

1810...,... 37 Rthlr. 

Novelle di Ascanio de Mori da Ceno. 8. Londra94. 1 Rthl. 6 Gr. 

Nardini, L., Scelta di Lettere familiari. Ed. 2da. 8. 

Londra 1 So4. * Rthlr. 6 Gr. 

Orti, G., Itinerario scientilico di varie parti d’ Europa. Ed. 

2da. 2 Ti. 8. Pieti'oburgo 1807. 1 Rthlr. 8 Gr. 

— Poesie. 12. Parma, Bodoni ido4.... *2 Gr. 

Parin i, il Matino, Meriggio, Vespre e Notte. 8. Londra 

1 8o4. Velinp.   3 Rthlr. 

Raccolta di Prose italiane. 5 Ti. gr. 8. Milan. 1808. 6 Rthl. 

_ 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 

luoghi di quelle. 2 Vol. gr. 8. (mit i34 Kpf.) Roma 

1 8o4.  7 Rtbh. 

San vitale, L., Saggio di Novelle. 8. Milano 1813. 8 Gr. 

S c a r p a, Sag. di Malattie degliücchi. 4. Pavia 1801. 3Rthl. 1 2Gr. 

So ave, Novelle rnorali. 8. Milan l8i5. 1 ^ Gl* 

Stnel Holstein, l’Alemagna. 3 Ti. 8. Milan x8i4. 3 Rthl. 

Tasso, T., l’Aminta. 8. Londra 1800. Velinp. 2 Rthl. 12 Gr. 

— il Rinaldo. 8. Londra 1801. Velinp... 2 Rthlr. 12 Gr. 

— le Veglie. 12. Milan 1810. 10 ^r* 

Trattato deila Pittura di Lionardo da Vinci. 1786. fol. Bo¬ 

logna. (con Tay.). ..*.. 6 Rthlr. 
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Auszug aus dem Lcctions — Katalog der Uni¬ 

versität Freyburg für das Sommer- 

Semester 1818- 

(Die Vorlesungen beginnen am 20. April.) 

I. In der theologischen Facultät. Geschichte der 

kirchl. Verfassung und Regierung nach Danuenmayer: 

Geistl. Itath u. Prof. ord. Schinzinger, 7mal wöclientl. 

von 8 — 9 und von 2 — 3 Uhr. Patrologie und allge¬ 

meine theol. Literargescliichte nach Dannenmayer: Der¬ 

selbe, Sonnab. von 8—9 und von 2 — 3 Uhr. Ein¬ 

leitung in das N. T.: Geist!. Rath u. Prof. ord. Hug, 
wöclientl. 3mal, früh von 7 — 8 Uhr. Erklärung aus¬ 

erlesener Stellen aus Jesaia: Derselbe wöchentl. 3mal, 

von 3—4 Uhr. Populäre Schrifterklärung nach der 

van Ess’scben Uebersctzung des N. Test.: Prof. ord. 

Werk, wöchentl. 2mal von 3 — 4 Uhr. Dogmatik 2ter 

Theil: Geistl. Ratli u. Prof. ord. Schnappinger, täglich 

von g—10 Uhr. Privatissimum über den isteii Theil 

der Dogmatik: Derselbe wöchentl. 3mal von 11 12 

Uhr. Ueber die Erhabenheit und Bestimmung des Men¬ 

schen: Derselbe 3mal wöchentl. von 11—12 Uhr. Christ¬ 

liche Ethik u. Askeiik nach eigenem Lehrbuche: Geist¬ 

licher Rath u. Prof, ordin. Wanher, 5mal die Woche 

von 8—9 und am Dienstage von 3—4 Uhr. Theorie 

der Seelsorge und Liturgik nach Reichenberger :* Prof, 

ord. Werk, täglich von 8 — 9 Uhr. Katechetik nach 

Winter, mit einer prakt. Stunde: Derselbe, wöchentl. 

3mal von 3 — 4 Uhr. Privatiss. über den mündlichen 

Vortrag oder auch über Pädagogik und Didaktik: Der¬ 

selbe. Praktische Uebungen, mit Hinsicht auf die wich¬ 

tigem Gegenstände der Moral: Geistl. Rath u. Prof. ord. 

Wank er , wöchentl. 2111a]. 

II. In der juridischen Facultät. Allgemeines 

Staats- u. Völkerrecht: Hofr. u. Prof. ord. v. Rotteck, 

5mal die Woche. Institutionen des Röm. Rechts nach 

fvonopak: Dr. von Weisseneck, wöchentl. ornal von 

5_g Uhr. System des gesammten Röm. Rechts, nach 

Waldcck und Ileineccius, Fortsetzung : Hofr. u. Prof, 

ord. Ruef, täglich von 9—10 Uhr. System des katliol. 

Kirchenrechts, Forts., nach Sauters ,jFundamenta juiis 

eccles. catholicorum“: Derselbe, täglich von 3 4 Uhr. 

Das gemeine Lehenrecht in Verbindung mit dem Gross- 

Erster Band. 

herz. Badischen Lehensedicte: Hofr. u. Prof. ord. Mer¬ 

tens, wöchentl. 3mal von 9—10 Uhr. Das Grossherzogi. 

Badische Landrecht und die Handelsgesetze : Derselbe 

wöchentl. 4mal von 11 — 12 Uhr. Theorie des Crimi- 

nalrechts nach Feuerbach, und Crirninalprocess nach 

Martin: Hofgerichtsadvocat Duttlinger, täglich von 10 
bis 11 Uhr. Deutsches Privatrecht nach Runde: Der¬ 

selbe täglich, mit Ausnahme des Donnerstags, von 8 

bis 9 Uhr. Wechselrecht nach Püttmann : Derselbe, 

Donnerstags von 8 — 9 u. 2 — 3 Uhr. Wechselrecht 

nach eigenem Voilesbuch: „Theorie eines allgemeinen 

Wechselrechts“: Dr. von Weisseneck, wöchentl. 3mal, 

von 3 — 4 Uhr. Der gemeine deutsche bürgerl, Pro- 

cess nach Martin: Hofr. Mertens, wöchentl. 3mal, von 

g _ 10 Uhr. Processpraxis nach eigenem Plan, mit 

Beyzug von Martins Lehrbuch des Civilprocesses: Hof¬ 

gerichtsadvocat Duttlinger, wöchentl. 4mal von 2 bis 

3 Uhr. Relatorium nach Martins Anleitung: Derselbe, 

wöchentl. 2inal von 4 — 5 Uhr. 

Geschichte der Deutschen, nach eigenem Lehrbuch: 

Hofr. Mertens, wöchentl. 5mal, von 4 — 5 Uhr. 

Staatswissenschaft überhaupt (nacliBehr) und Polizey 

insbesondere (nach eignen Helten): Hofr. u. Prot. ord. 

v. Rotteck, wöclientl. 5mal, von 11 —12 Uhr. Finanz¬ 

wissenschaft: Prof, extraordin. Clatz, wöchentl. 4mal, 

früh von 7 — 8 Uhr. Staats - National - Wirtschaft, 

insbesondere: Grundsätze zu Leitung und Beförderung 

der industriellen und commerciellen Production: Der¬ 

selbe. 

III. In der medicinischen Facultät. Botanik 

nach Jactpiin’s Anleitung und Linne’s System: Holrath 

u. Prof, ordin. Menzinger, wöchentl. 4mal um 5 Uhr 

(itn botanischen Garten). Ueber die natürliche Eintei¬ 

lung der Pflanzen nach Cassel: Dr. Perlek, Prof, am 

Gymnasium, 2mal wöchentl. Ueber die Brauchbaikeit 

und den Vorzug des von den Neuern verbesserten Lin- 

neischen Pflanzensystems: Dr. Braun, wöchentl. 2mal. 

Er verbindet damit botanische Excursiouen, wobey seine 

nächstens im Druck erscheinende „Flora Friburgensis“ 

benutzt wird. Theoretische und experimentelle Che¬ 

mie, nach eigener Bearbeitung; hieraul vollständige Ue- 

bersicht des jetzigen Zustandes der Chemie der Pflan¬ 

zen - und Thier-Körper, nach Döbereiner: Professor 

extraord. v. Ittner, täglich von 3—4 Uhr. Allgemeine 
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und medicJnisch - pharmaceutische Experimentalchemie 

nach Gren und Grindel: Hofr. Menzinger, wochentl. 

4nial, io—ü Uhr. Geschichte der Gifte des Mineral¬ 

reich» mit Hinsicht auf die neuere Bearbeitung von 

Orfila: Prof, extraord. von Ittner, öffentlich. Repeti¬ 

torien über einzelne Theile der Medicin und Naturge¬ 

schichte , privatissime: Dr. Perleb. Physiologie des 

Menschen nach B. Wildbrand: Prof, extraord. Moser, 
4inal in der Woche, von g— io Uhr. Physiologie des 

Menschen mit Rücksicht auf neuere Naturphilosophie 

u. comparative Physiologie: Dr. Braun, 4mal wochentl. 

Knochen-, Knorpel- und Bänderlehre, wie auch An¬ 

leitung zur gerichtlichen Leichenöffnung nach Sckaar- 

schmidts anatom. Tabellen, lierausgegeben von Harten- 

keil und Sömmerring: Prof, extraord. Nueffer, täglich 

von 2 — 3 Uhr. Aligera. Pathologie nach Gnielin, und 

allgem. Therapie nach Horsch: Medicinalrath u. Prof, 

ord. Schmiclerer, täglich von 7— 8 Uhr. Allgemeine 

Pathologie und allgemeine Heilkunde: Medicinalrath u. 

Prof. ord. Schutz. Specielle chirurg. Krankheitslehre 

nach Richerand und eigenen Heften: Geh. Hofrath u. 

Prof. ord. Ritter von Ecker, wochentl. 3»nal früh von 

6 — 7 Uhr. Systematik der Nosologie: Hofr. u. Prof, 

ord. SchaJ/'roth. Lehre und Heilkunde der Frauenzim¬ 

mer- und Kinder-Krankheiten : Medicinalrath Schutz. 

Pharmakologie nach Sprengel, mit Hebungen im Ileee- 

ptiren: Prof, extraord. Moser, wochentl. 4mal, von 4 
bis 5 Uhr. Theoretische und praktische Anleitung zur 

Kenntniss der Arzneymittel: Dr. Braun, 4mal wochentl. 

Ueber die verschiedenen Arziieyformon : Derselbe, 2mal 

wochentl. Specielle Pathologie und Therapie: Hofrath 

u. Prof, ordin. Schaff roth, täglich von 9 — 10 Uhr. 

Chirurgische Verbands - u. Maschinenlehre nach Hofer 

und Henke: Prof, exlraordin. Karle, wochentl. 2inal 

von 1—2 Uhr. Geburtshiilfe für Hebammen : Derselbe, 

wochentl. 2inal von 1—2 Uhr. Die Entbindungskunst 

mit Uebungen am Fantom und an Leichen nach Fro- 

riep : Geh. Hofr. Bitter v. Ecker, wochentl. 2mal, von 

6 — 7 und von 11 — 12 Uhr. Medicinisch - klinische 

Uebungen in dem auf 26 Kranke gestifteten Kranken¬ 

hause, nach vorangeschickter Theorie der Klinik: Hof¬ 

rath Schajf'roth, täglich von 8—9 und von 5 — 6 Uhr. 

Chirurgische Klinik und praktische Geburtshülfe in der 

auf 6 Kindbelterinnen erweiterten Gebäranstalt: Geh. 

Hofr. Ritter v. Ecker. Der Hauptbesuch ist um 10 Uhr. 

Unterricht über das Krankenexamen nach Vogel: Der 

klinische Assistent Geiger. Geschichte der Viehseu¬ 

chen, thierärztliche Landwirtschaft, Lehre der Zucht, 

Wartung u. Pflege der Hausthiere: Medicinalr. Schrni- 

derer, wochentl. 2mal von 9—10 Uhr. Lehre aller 

einzelnen Krankheiten der Hausthiere, nach Wolstein 

u. eigenen Heften: Derselbe wochentl. 4mal von g bis 

10 Uhr. Zootomisch - pathologische Demonstrationen 

uud thierärztliche Operationen: Derselbe. Staatsarzney- 

kunde für Theologen, Juristen und Aerzfe: Medicinalr. 

Schütz. Gerichtliche Arzneykunst nach Roose: Geh. 

Hofr. Ritter v. Ecker, Donn. früh von 6—7 und 11 

bis 12, und S'onnab. früh von 6 — 7 Uhr. Anleitung 

zur Entwerfung latein. Aufsätze über ärztliche Gegen¬ 
stände: Derselbe. 

Apiil. 

I\ . In cler philosophischen Facultcit. Natur¬ 
philosophie (Metaphysik): Prof. ord. JErhardt, wochentl. 
4mal von 11—12 Uhr. Philosophische Rechts - und 
Pflichtenlehre (Etlnk): Derselbe wochentl. 4mal von 3 
bis 4 Uhr. Philosophie der Kunst (Aesthetik): Der¬ 
selbe wochentl. 4mal früh von 6—7 Uhr. Reli«ion$- 
lehre, ir 1 heil — die Philosophie der Religion: Geistl. 
Rath fVanker, wochentl. imal von 9 —10 Uhr. 

Allgem. Geschichte mittlerer und neuerer Zeiten, 
nach Remer: Hofrath von Rotteck, täglich von 7 — 8 
Lhr. Fortsetzung der vergleichenden alten und neuen 
Geographie : Derselbe. 

Geometrie und Trigonometrie, nach Wucherer: 
Prof, extraordin. Seipel. Privatissima über analytische 
Trigonometrie, über sphärische und konische Sectio- 
nen u. s. w., als Vorbereitungsgegeastände zur Diffe¬ 
rentialrechnung, so wie auch über Differentialrechnung 
selbst: Derselbe. Praktische Geometrie nach Meincrt, 
Fortsetzung: Prof. ord. Rinderle, wochentl. 3mal. Re¬ 
petitorien über verschiedene Arten des Messens: Der¬ 
selbe wochentl. 3mal. Ueber mathematische Physik nach 
Zallinger, und zwar in diesem Sommerkurse über opti¬ 
sche und astronom. Wissenschaften: Derselbe wochentl. 
5mal von 8 — 9 Uhr. 

Naturgeschichte nach Blumenbach: Prof, extraord. 
v. Ittner, wochentl. 3mal von 11 — 12 Uhr. Minera¬ 
logie nach Esper, mit Rücksicht auf Plauys und Okens 
System: Derselbe im akad. Naturaliencabinet, wochentl. 
3mal von 1 1 — 12 Uhr. Eine Reihe physikal. Versu¬ 
che in Bezug auf seine im letzten Wintersemester ge¬ 
haltene Vorlesungen über theoretische Pliysik veranstal¬ 
tet Prof. ord. kViicherer wochentl. 5mal von 9 — jo 
Uhr. Ueber den Sinn des Gesichts: Derselbe wochentl. 
3mal. Ueber animal- magnetische Erscheinungen : Der¬ 
selbe wochentl. 2mal von 4 — 5 Uhr öffentl. Techno¬ 
logie, nach Poppe, 2r Bd. oder 4te Abthl.: Derselbe 
wochentl. 3mai, von 11 — 12 Uhr. 

Ueber die Homerischen Hymnen auf Apollon und 
Hermes: Geistl. Rath u. Prof. ord. ding. Französische 
Sprache und Literatur: Prof, extraord. Sonntag, wö- 
chentl. 5mal von 4—5 Uhr. Italienische Sprache, nach 
Filippi : Boos, wochentl. 4mal. Englische Sprache, 
nach Fick: Kaiser, wochentl. 3inal. 

V. Exercitien. Im Tanzen und Fechten unter¬ 
richtet der Exercitienmei.ster Schönwald. Im Zeichnen 
und Mahlen der Universitätsmahler Sauer. Für Musik 
findet man hier mehrere treffliche Meister. Auch kön¬ 
nen diejenigen, welche sich eine nähere Kenntniss ma¬ 
thematischer und physikalischer Instrumente, riioksicht- 
lich ihrer mechanischen Consfruction und geschickten 
Behandlungsart, erwerben wollten, bey dem zum Be¬ 
ll ufe der angewandten Mathematik und Experimental¬ 

physik aufgestellten Univcrsitäts-Mechanikus Link Un¬ 
terricht erhalten. 

Die Universitats-Bibliothek wird täglich von 10 —12, 
und Mont., Mittw. u. Freyt. von 2-—3 Uhr; für die . 
Studierenden aber das an die Biblioth* k anstoasende 
Lesezimmer wochentl. 2mal von 2 —4 Uhr geöünet. 
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Auf gleiche Weise werden die Sammlungen von Natu¬ 

ralien und von physikalischen und astronomischen In¬ 

strumenten, das anatomische Theater, das anatomisch - 

pathologische Museum, die chirurgischen und geburts¬ 

hilflichen Instrumente und Apparate , das chemische 

Laboratorium, der medicinisch -botanische Garten und 

des Hin. Professors Schmiderer ansehnliche Collection 

von thierischen pathologischen Präparaten, Steinen und 

Eingeweidswiirmern nicht nur bey Vorlesungen benutzt, 

sondern auch Reisenden, die sich deshalb melden, vor¬ 

gezeigt. 

Ueber das sittliche Betragen der Akademiker wacht 

das Universilätsamt. 

A nkiindigungen. 

F. TV. Riemers 

Kleines griechisch - deutsches Handwörterbuch , für 

Anfänger und Freunde der griech. Sprache, 2 Thle. 

Dritte durchaus verbesserte und vermehrte Auflage. 

ist unter der Presse und wird dessen Druck so sehr 

beschleuniget, als es des Hrn. Verfassers beschränkte 

Zeit und die Rücksicht für die Correclheit des Drucks 

nur irgend erlauben. Ueber die innern und aussern 

Vorzüge dieser Ausgabe vor den frühem, gibt eine 

eigene Ankündigung, die in allen Buchhandlungen zu 

haben ist, nähere Auskunft. Aus dieser wiederhole ich 

hier nur kurz Folgendes: Der Ifauptgesichtspunct bey 

dieser neuen Ausgabe ist, ihr in Hinsicht der Verbes¬ 

serungen wie der Zusätze mehr Einheit und Selbstän¬ 

digkeit zu geben. Für das Aeussere ohne alle Scheu 

der Kosten sorgend, sind neue Lettern dazu gegossen, 

ist ein gutes, weit besseres Papier als bey der zwey- 

ten Auflage, angeschafft worden, und wird für höchst 

mögliche Correclheit gesorgt. Das Ganze aber kann 

statt der 120 Bogen der zweyten Auflage, i5o— i36 
Bogen geben, von denen der Erste Theil im July, der 

Zweyte im December d. J. ausgegeben werden möchte. 

Der künftige, mit dem Januar 1819. eintretende, 

Ladenpreis wird 6 Thlr. bis 6 Thlr. 8 Gr. seyn, bis 

dahin aber wird bey mir wie in allen guten Buchhand¬ 

lungen mit 4 Thlr. Sachs, oder 7 FJ. 12 Kr. im 24 
Fl. Fuss Pränumeration angenommen, welcher Preis in- 

dess nur gegen baa;-e Zahlung an mich selbst frey Jena 

Statt findet, wogegen andere Buchhandlungen noch eine 

billige Entschädigung für Fracht und Emballage zu be¬ 

rechnen haben. 

Jena, im Februar 18 1 8. 

Friedrich Frommann. 

Bey Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist erschienen : 

Engelhardt’s, K. A., Erdbeschreibung des Königreichs 

Sachsen. 91er Baud, die Oberiausitz enthaltend. 8. 
j Thlr. 4 Gr. 

Unbezweifelt ist die Anzeige dieser langst erwar¬ 

teten Fortsetzung jedem der zahlreichen Besitzer der 

ersten acht Bande eines Werkes, was als das beste über 

Sachsen, schon eine Reihe von Jahren sich des ein¬ 

stimmigsten BejTalls erfreut , höchst erwünscht, und 

füge ich blos noch die Versicherung hinzu, dass bis 

Ende dieses Jahres auch der iote Band, der die Nie¬ 

derlausitz u. s. w. nebst Industrie - Tabellen und Regi¬ 

ster enthalt, und das Ganze beschliesst, geliefert wrird. 

Diese beyden letzten Bände sind auch besonders zu ha¬ 

ben unter dem Titel : „Erdbeschreibung der Markgrat- 

thümer Ober- und Niederlausitz u s. w. 2 ßde.“ 

Lit er ci rische Anzeige. 

Schneiders grosses griechisch - deutsches Wörterbuch. 

2 Bande. Dritte Auflage in gr. 4. 

Dies nach dem Urtheile aller Kenner so vorzüg¬ 

liche Werk ist von neuem von dem berühmten Herrn 

Verfasser durchgesehen und vermehrt, und wird jetzt 

unter der Aufsicht des Ihn. Prof. Schäfer in Leipzig 

mit neugegossenen Lettern und auf feines weis.ses Pa¬ 

pier gedruckt. 

Alles was die Benutzung zahlreicher Beyträge, die 

eigene Lectiire und die sorgfältigste Prüfung zu leisten 

vermochten, hat zur Vervollkommnung des Werks bey- 

getragen. 
Statt aller weiteren Empfehlung ist die erste Ab- 

theilang, woraus die grossen Vorzüge dieser neuen Aus¬ 

gabe zu ersehen sind, schon zur Ostermesse an alle 

solide Buchhandlungen versandt. Der Druck des Gan¬ 

zen wird vor Ende dieses Jahrs vollendet seyn. 

Ungeachtet der so starken Vermehrung und der 

jetzigen hohen Papier - und Druckpi-eise, ist für die¬ 

jenigen, welche darauf pranumeriren, der Preis nur 

auf 7 Rthlr. 16 gGr. Sachs, bestimmt , wogegen der 

nachherige Ladenpreis 12 Rthlr. beträgt. Auf 7 Exem¬ 

plare wird das 8te frey gegeben. 

Schellers ausführliches lateinisch-deutsches u. deutsch- 

lateinisches Wörterbuch. 7 Bde. in gr. 8. 516^ Bo¬ 

gen. Dritte Auflage. 

Je mehr sich dies Buch von allen übrigen Wer¬ 

ken dieser Art auszeiebnet, indem keine andere Na¬ 

tion ein einziges aufweisen kann, das diesem höchst 

mühsam, zweckmässig und genau gearbeiteten gleich kä¬ 

me, um so angelegentlicher wünschen wir, dass es leich¬ 

ter als bisher, so weit der geringe Vorrath noch reicht, 

in die Hände der minder Begüterten , welche die latei¬ 

nische Sprache recht erlernen wollen, kommen möge. 

Um nun diesen Endzweck zu erreichen, haben wir den 

bisherigen Preis von t6 Rthlr. auf 12 Rthlr. bis zur 

Ostermesse 1818. herabgesetzt. 

Ciceronis, M. T., libri III de natura deorum, ex re- 

censione J. A. Ernesti, et cum oriinium eruditoruni 
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notis, quas J. Davisii edit. ult. habet. Accedit ap- 

paratus criticus ex XX cud. mss. digestus a. G. H. 

Mosero. Copias criticas congessit, 1). IVytlenbac.hii 

selecta scholarum , suafsque animadversiones adjecit 

Fr. Creuzer. 8 maj. 3 id tlilr. 12 Gr. 

Creuzer, Fr., Meletemata e disciplina antiquitatis. P. I. 

Atiecdota graeea ex Cdd. maxitne Palatinis depromta. 

II. Commentationes er Commentarii in Scriptores grae- 

cos. 8maj. i Rthlr. 

Callimachi hymni et epigrammata in usum lectionum 

edidit H. F. Volger. 8. 12 gGr. 

Curtii Rufi , de rebus Alexandri M. Jibri X. Textu 

recognito, insigniori lect. varietate, notis indicibus- 

que bistor. alque pliilos. adjectis edd. J. C. Koken. 

8 maj. 20 gGr. 
Eichhorn, J. G., antiqua historia ex ipsis veterum 

scriptorum latinorum narrationibus contexta. II To- 

mi. 8 maj. Statt 4 Rtlilr. jetzt nur 3 Rthlr. 

Thucydides de bell i Peloponnesiaco, libri octo , graece 

edidit God. Seebode. Tom. I. Textum continens. 

8 maj. 
Diese schöne Ausgabe des Textes wollen wir, um 

die Einführung in Schulen zu erleichtern, statt des 

bisherigen Preises von i Rthlr. l6 gGr. zu l Rthlr. 

6 gGr. bey Quantitäten erlassen. 

Leipzig, im Marz 1818. 

Hahnsche Verlagsbuchhandlung. 

Sachse, C. (Professor), Versuch einer kurzgefassten 

historisch - topographischen Beschreibung der Stadt 

Rom von ihrer Erbauung an bis auf Constantin den 

Grossen ; als begleitender Leitfaden zu meinem Plan 

der alten Stadt Rom. Hannover , im Verlage der 

Helwingsclien Hofbuchhandlung. 1810. 

D ie Unentbehrlichkeit einer genauen Kenntniss von 

dem alten Rom zum richtigen Verständniss der elasti¬ 

schen Schriftsteller des Alterthums ist unter den Phi¬ 

lologen so allgemein anerkannt, dass die Verlagshand¬ 

lung der studierenden Jugend einen angenehmen Dienst 

zu leisten glaubt, indem sie das erwähnte Werk zu¬ 

gleich mit dem Plane der alten Stadt Rom, welches 

zu einer Zeit erschien, wo nur militärische und politi¬ 

sche Schriften Aufmerksamkeit erregten, Lehrern und 

Schülern wieder in das Gedaclitniss zurückruft. Um 

den Ankauf zu erleichtern, setzt sie den Preis dessel¬ 

ben von Rthlr. auf r6 Gr. hiermit herab. 

Das vor einiger Zeit angekündigte 

Reichenbach’s , J. F. J., allgemeines deutsch - griechi¬ 

sches Handwörterbuch. Zum Schulgebrauch, gr. 8. 

hat nun die Presse verlassen und empfehle ich das¬ 

selbe wiederholt allen Lehranstalten , die bey näher 

Kenntniss seiner, mit der möglichsten Kürze gepaar¬ 

ten, Vollständigkeit und Deutlichkeit ihren ungetheil- 

ten Beylall nicht versagen werden. Der Preis dessel¬ 

ben ist gewiss sehr billig zu 2 Thlr. 12 Gr. bestimmt, 

doch erlasse ich bey portofreyer baaver Einsendung des 

Betrags jo Expl. zu j6 Thlr. 16 Gr. Sachs., 24 Expl. 

zu 4o Thlr. Sächs. und das 25ste Expl. gratis. 

Die erste Abtheilung in 2 Bauden, das griechisch- 

deutsche IVörterbuch enthaltend, kostet 4 Tthlr. 12 Gr-, 

10 Exempl. zu 33 Thlr. 8 Gr. Sächs., 24 Exempl. zu 

80 Thlr. Sachs, und das 25ste Exempl. gratis. 

Leipzig, im Febr. 1818. 

Joh. Ambr. Barth. 

Literarische Anzeige. 

In Unterzeichneter Buchhandlung erscheint von 

Richters specieller Therapie 

eine lateinische Uebersetzung, durch den Herausgeber 

der deutschen Ausgabe veranstaltet. 

An dem ersten Bande wird bereits gedruckt. 

ISicolaische Buchhandlung in Berlin. 

/ . 1 . XL ’ »' ‘. * 

Bitte um Beyträge zu einem literarischen Denh- 

mal der vorjährigen Säcularfeyer. 

Eine literarische Prcdigergesellscaft im Hcrzogtbuin 

Sachsen hat den Wunsch , ihre schon beträchtliche 

Sammlung von allerley Denkschriften des vorjährigen 

Säcularfestes bis zur möglichsten Vollständigkeit zu brin¬ 

gen. um dieselbe zum erfreulichen und lehrreichen Ge- 
t> / . 1 « • 1 

brauche der ^Nachwelt des Wittenbergischen, in ihrer 

JSähe blühenden, Prediger - Seminariums niederzulegen. 

Da die Gesellschaft mithin auch auf die Htrbeyschaf- 

fnng der kleinsten und verborgensten Gelegenheitsschrif¬ 

ten jener Art ihr Absehn gerichtet hat, und mit Recht 

befürchten muss, auf dem gewöhnlichen Wege der Er¬ 

kundigung und des Ankaufs nur einen geringen Theil 

derselben erhalten zu können: so ergeht an alle billi¬ 

gende Freunde eines so nützlichen Unternehmens, und 

namentlich an die nahen und fernen Verfasser selbst, 

diese öffentliche Bitte: durch die freywillig© und un¬ 

entgeltliche Uebersendung ihrer Schriften zur Vervoll¬ 

kommnung der Sammlung gütigst beyzulragen. Wem 

Leipzig zur Abgabe bequemer ist, dessen gütige Bey- 

träse wird der lir. Buchhändler C. Cnobloch unter der 
o 

Addresse: ,,zum schriftlichen Denkmal der Ref. Jubel- 

feyer des J. 1817. in Wittenberg“ in Empfang neh¬ 

men und weiter befördern. 

Von dem Erfolg dieses Unternehmens wird öffent¬ 

lich Rechenschaft abgelegt werden. 

Trebitz bey Wittenb. im Herz. Sachsen, 

am 4. Febr. 1818. 

M. E. T. Spitzner, 
Pred. u. a. Z. Dir. des rehk. fiter, 

theol. Institut*. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 6. des April. 87- 

J urisprude n z. 

Die Bundes - Acte über Ob, Wann und Wie 

deutscher Landstäude. Von JE. Reinhard, Gross- 

Iierzogl. Jiadischem Geheimen Referendar. Heidelberg, 

bey Mohr und Winter, 1817. 119 S. 8. (16 Gr.) 

Dies Buch fängt mit einer grossen Bereicherung 
der Jurisprudenz und des Staatsrechts insbesondere 
an, indem es der Welt die wichtige Entdeckung 
eines Rechts der Erwartung bekannt macht. ,,Den 
Unteithanen deutscher Regenten hat nemlich, dies 
sind die eignen Worte des Verfassers S. 20. und 
das grosse Resultat seiner Untersuchungen über 
das Ob? der Art. XIII. der Bundes - Acte nichts 
ge eben, als das Recht, einer verfassungsmässigen 
.Erwartung.“ Wir gestehen, dass wir eben so we¬ 
nig mit diesem vorgeblichen Rechte irgend einen 
rechtlichen realen Begriff zu verbinden, als über¬ 
haupt in die staatsrechtlichen Theorien des Verfas¬ 
sers einzudringen vermögen. Erwarten heisst sich 
leidend verhalten, ein Recht zu erwarten, ist ein 
Recht nichts zu thun, ein Recht zu nichts. Zu ei¬ 
nem solchen Rechte bedurfte es wahrlich weder 
der blutigen Tage von Lützen bis Waterloo, noch 
eines Congresses und einer Bundesacte. Das Recht 
zu erwarten, kann jeder ausüben, ohne dass es ihm 
braucht gegeben zu werden. Dem Verfasser und 
jedem andern kann nicht gewehrt werden, zu er¬ 
warten, dass der Kaiser von China von seinem 
Th rone steige, um ihn darauf zu setzen, sobald er 
es nur bey der verfassungsmässigen, d. h. fein ru¬ 
higen und stillen blossen Erwartung bewenden lasst. 

Zwar dagegen halten wir nichts einzuwenden, 
wenn der Verfasser den Satz aufsteilte, dass dieser 
vielbesprochene Artikel der deutschen Bundes-Acte 
den Unterthanen gar keine neuen Rechte einge¬ 
räumt habe. In einem gewissen Betrachte wird es 
schwer seyn, etwas anderes zu erweisen, und übri¬ 
gens würde ein Recht, ohne die Möglichkeit, das¬ 
selbe geltend zu machen, nur einen sehr geringen 
praktischen Werth haben. Dann aber muss man 
die Sache einfach nennen, wie sie ist, und nicht 
in Redensarten verstecken, welche, indem sie einen 
realen Satz aufzustellen scheinen, in der Thal nichts 
sagen. Es ist aber wahr, das* die ganze Bundes- 

Erster Band. 

Acte nicht ein Verfassungsvertrag der einzelnen 
Bundesstaaten, sondern ein Vertrag zwischen den 
Staaten selbst, ist, und daraus folgt allerdings, dass 
sie an sich in der Verfassung der einzelnen Lande 
keine Veränderung hat hervorbringen können. Sie 
hat weder alte Landstände in ihre vormalige Wirk¬ 
samkeit zurückrufen können, wo sie diese nicht 
mehr hatten, noch auch den Landständen, welche 
noch in irgend einem Theile eines Landes eine 
staatsrechtliche Existenz hatten, solche unter der 
Hinweisung auf eine neue, das Ganze umfassende 
Constitution nehmen können. Wenn man den Er¬ 
eignissen vom Jahre 1806. die rechtliche Wirkung 
nicht zugesteht, das kleinste Titelchen der damals 
bestehenden innern Staatsverträge rechtlich zu ver- 

! ändern, wie man dies ihnen nicht zugestehen kann: 
so kann man aus demselben Grunde auch demjeni¬ 
gen, was im Jahre 1815. lediglich von den Regen¬ 
ten verabredet wurde, ebenfalls keine ausgedehn¬ 
tere Wirksamkeit beylegen. 

Diese vermeintlichen Rechte der Unterthanen, 
auf den Grund des i3ten Artikels neue landständi¬ 
sche Verfassungen von ihren Regenten zu begeh¬ 
ren, sie durch Zwang irgend einer Art zu erlangen 
oder auch sie verfassungsmässig zu erwarten, könn¬ 
ten wir also ohne weiteres aufgeben. Ein An¬ 
spruch, bey welchem es lediglich dem Gutbefinden 
des Verpflichteten überlassen ist, wenn und wie er 
solchen erfüllen wolle, ist ohnehin nicht des Er- 
wähnens werth. Allein wenn wir dafür diesen 
i5ten Artikel aus dem doppelten Gesichtspuncte, 
eines Vertrags zwischen den Fürsten, und als eine 
Erklärung derselben betrachten, so scheint er eine 
ganz andere Bedeutung zu bekommen. Als Ver¬ 
trag versprachen sich darin die Regenten, ihren 
Staaten eine landständische, d. h. eine repräsenta¬ 
tive Verfassung zu geben. Der nächste Zweck 
dieses Versprechens, wde er historisch nachzuwei¬ 
sen ist, von der Proclamation aus Kalisch an, 
durch alle öffentliche Erklärungen der Mächte bis 
zu dem Wiener Congresse und seiner schönsten 
Erscheinung, der ersten Note der deutschen Für- 
•sten und Städte an die deutschen Königshöfe war 
kein anderer, als das Wohl der Unterthanen durch 
Verhütung der willkürlichen Beherrschung zu be¬ 
fördern. Aber dadurch wird der völkerrechtliche 
Zweck dieses Versprechens nicht ausgeschlossen, 

durch die Einführung repräsentativer Verfassungen 
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auch die rechtliche Ordnung unter den Staaten 
selbst, ihre äussere Sicherheit, zu befestigen. Eine 
wahrhaft repräsentative Verfassung erleichtert alle 
Vertheidigungski iege und erschwert alle Angriffs- 
oder Eroberungskriege. Es ist daher Fl iedens-Ar¬ 
tikel geworden, dass landständische Verfassungen, 
sowohl in Frankreich al,s in allen deutschen und 
einigen andern Ländern seyn sollen, und alle an¬ 
dere Verabredungen werden auch durch dieses Ver¬ 
sprechen mit be fingl. Jeder einzelne Staat hat das 
Reiht, von jedem andern die Erfüllung desselben 
zu verlangen. 

Wichtiger noch ist der Artikel als Erklärung. 
Es lässt sich mit voller Consequenz daraus schlies- 
sen, dass es überhaupt Grundsatz des europäischen 
Staatensystems gewoi den sey , dass eine jede Ge¬ 
walt gesetzlich geordnet seyn müsse, um für legi¬ 
tim gelten zn können. Man hat auch diesen Satz 
zwar nur in Beziehung auf die innere Ruhe für 
liothwendig gehalten, gleichsam als völkerrechtliche 
Polizeymaasi egel, damit nicht die Vorsicht des Ei¬ 
nen durch die Unvorsichtigkeit des Andern, indem 
sie gewaltsame Ausbrüche veranlasst, vereitelt wer¬ 
den könne. Abe^ er ist in Beziehung auf die un¬ 
mittelbaren Verhältnisse der Staaten nicht weniger 
wuchtig und fruchtbar, weil er zuletzt zu dem Satze 
führt, dass kein Staat verbunden ist, die Existenz 
einei Regierung anzuerkennen, welche nicht gesetz¬ 
lich geordnet und verfassungsmässig beschränkt ist, 
sondern durch regellose Willkür sowohl dir 
Menschheit in ihren Unterthanen, als die Ruhe 
der Nachbarn beständig bedroht. Dieser Satz ist 
aber besonders darum wichtig, weil er nicht nur 
für die Zukunft das beste, ja das einzige Siche¬ 
rungsmittei einer rechtlichen Ordnung unter den 
Staaten gewährt, sondern auch für die Vergangen¬ 
heit gegen Vorwurfe schützt, die mau immer noch 
als Reime künftiger Unruhen betrachten musste. 

Durch eine solche Anerkennung ist aber aller¬ 
dings auch die Uage der Unterthanen doch etwas 
anders geworden. Ihr Recht eine repräsentative 
Verfassung zu ,,erwarten.“ gründet sich nicht auf 
den inten Artikel der deutschen Bundes-Acte, al¬ 
lein derselbe gestaltet, für anerkannt anzunehmen, 
dass es schon vor ihm vorhanden war. Wo Ver¬ 
träge es festsetzten, hat deren Unverletzlichkeit 
eii«e neue Sanction, wo keine anzutreflen waren, 
haben die ewigen Wahrheiten der Vernunft eine 
anerkannte und praktische Gültigkeit erlangt. Was 
aber die Mittel betritt, wodurch die Hindernisse 
diesei für nothwendig erkannten Constitui ung der 
Staaten he.seili t weiden können, so kommt es na¬ 
türlich dabey sehr auf die besondern Verhältnisse 
jedes einzelnen Landes, und eben so sehr auf die 
Natur jener Hindernisse an. Diese Mittel zu be- 
urlheilen, ist daher fast nur eine Sache dei Klug¬ 
heit. — So viel vom Ob und Wenn. Ueber das 
Wie? gibt der Verfasser besondere Meinungen zu 

erkennen. Schon der Begriff, dass Landstande zum 
Mitregieren berufen seyen, oder dass landständi¬ 
sche Verfassung irgend eine Mitwirkung der Re¬ 
gierten zu den Geschäften des Regenten mit sich 
bringe, enthält etwas ganz verkehrtes, und eine 
fruchtbare Quelle von Irrthümern und Misverstäud- 
nissen. Das wahre Wesen der repräsentativen 
Verfassung besteht gerade darin, dass die Geschälte 
des Regenten genau bestimmt, bleibende Gesetze 
für sie aufgestellt, aber auch aus ihrem Kreise jede 
fremde Einmischung verbannt wird, wodurch die 
Landstände vom Mitregieren ganz ausgeschlossen 
werden. Aber der Verfasser zieht freylich amh 
die Gesetzgebung, ßesteurung und Rechtspflege mit 
in den Reg rill’ des Regieren.?. Wir können dage¬ 
gen nicht umhin, immer wieder auf den alten Un¬ 
terschied zwischen Gesetz, ReclitS'pi ui h und Voll¬ 
ziehung zurückzukommen, jene Tiias politica, wel¬ 
che ihr Recht immer behaupten wird. Dann aber 
müssen wir den Satz, welchen der Verfasser S. 09. 
autstellt: „Das Gesetz der Vetfassung kommt vom 
Regenten ohne Zuthun und Mitwirkung der Un¬ 
terthanen, eben weil es ein Gesetz istk‘ gerade uin- 
kelffen und sagen: „dieses Gesetz kann nicht vom 
Regenten allein kommen, eben weil es ein Gesetz 
ist. Das heisst aber nur, es kann seine verbindli¬ 
che Kraft nicht allein durch den einseitigen Wil¬ 
len des Regenten erlangen, sondein dazu ist die 
Anerkennung von Seiten der Unterthanen erfor¬ 
derlich, und dieses ausdrückliche oder stillschwei¬ 
gende Anerkenntnis gibt der Sache den rechtlichen 
Charakter eines Vertrages. Indem der Verfasser 
daher als ersten Folgesatz angibt: das ständische 
Verhältnis bildet sich nicht vertragsmässig zwi¬ 
schen Regenten und Volk, widerspricht er nicht 
nur sich seihst, weil er S. 5o. ausdrucklieh behaup¬ 
tet, dass der Regent an seinem einmal gegebenen 
Verfassungsgesetze einseitig nicht das geringste än¬ 
dern dürfe; sondern er hebt auch mit dev ver¬ 
bindlichen Kraft der V erträge alle haltbaren Grund¬ 
lagen des Rechts überhaupt auf. Denn wir mögen 
uns wenden wie wir wollen, so kommen wir doch 
zuletzt immer auf Verträge, als einzig mögliche 
Quelle aller positiven Rechtsverhältnisse, und wer 
die Verträge hiuw'egnimmt, verwickelt sich in die 
gefährlichsten Folgerungen, und huldigt eben so gut 
der wildesten V* lksherrscbaft als dem zügellosesten 
Despotismus. Daher müssen wir auch den zwey- 
ten Folgesatz S. 5i . dass eine ehemalige oder be¬ 
stehende landständische Verfassung nicht zur nolh- 
wendigeu Grundlage diene, durchaus verwerten. 
Zwar versteht es si< h von selbst, dass solche Grund- 
'verträge , welche aut eine rechtmässige Weise zur 
Antiquität geworden sind, eben darum, weil sie die¬ 
ses sind , nichts mehr entscheiden. Auch ist es 
klar, dass bestehende Verfassungen nicht für etwas 
vollkommenes und unveränderliches gehalten wer¬ 
den können , vielmehr müssen sie dem ideal der 
Gerechtigkeit du eh nie stillstehende Reform im¬ 
mer mehr augeuänert werden. Allein in sofern 
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sind sie immer die nothwendige Grundlage des 
neuen, dass sie nicht willkürlich bey Seite gescho¬ 
ben werden können , sondern eine Veränderung 
lediglich vertragsmässig zu Stande kommen kann. 
Wie aber die Legitimation, Schliessung des neuen 
oder Abänderung des alten Vertrages bewirkt wer¬ 
den soll, das ist eine andere, fofgenreü he und zu¬ 
weilen von der bestehenden Verfassung ziemlich 
unabhängige Frage. Dem dritten Folgesatze: dass 
die Hundes-Acte alles, was sie nicht ausdrücklich 
■yorschreibt, dem Gutbefinden uberlasse, könnte 
noch manches entgegengesetzt werden. Die Buudes- 
Acle erkennt sich selbst keiuesweges für vollständig, 
wie es S. 6i. heisst, sondern vielmehr ausdrücklich 
für unvollständig, indem sie von einer nothwendi- 
gen Frgänzung durch die Bundesversammlung 
spricht. Indessen können wir, in Beziehung auf 
die Constitutionen der einzelnen Staaten wohl zu¬ 
geben, dass es nicht im Sinne der Bundes-Acte 
gelegen habe, über Bildung und Rechte der Land- 
Stände für sämmLliche Bundesstaaten irgend eine 
allgemeine Richtschnur, eine .Normal Constitution 
aulzustellen. In dieser Hinsicht hebt denn der 
Verfasser zwey Puncle heraus, welche allerdings 
die'wichtigsten sind: die Stellung des Adels und 
die Absonderung der Gewal en. Bey dem ersten 
Puncte sucht er zuerst zu erweisen, dass die ehe¬ 
maligen Reichsstände auf Landstandschaft keinen 
rechtlichen Anspruch machen können, welches al¬ 
lerdings etwas für sich zu haben scheint, wenig¬ 
stens in solein Landstandschaft und die von ihnen 
gewünschte Bundesstandschaft in mancherley Be¬ 
ziehungen collidiren wurden. Dann setzt er aber 
das eigentliche Wesen des Adels in eine erbliche 
Gewalt über andere, welches wieder vom Adel 
überhaupt, noch von unserin jetzigen deutschen 
Adel insbesondere wahr ist. Wenn es aber wahr 
wäre, so würde es zugleich ein unbedingtes Ver- 
dammungsurtheil über denselben nothwendig ma¬ 
chen, sowohl von Seiten des Rechts als der Klug¬ 
heit, und weil entfernt, die Legitimität zu unter¬ 
stützen, würde eine solche angeborne Gewalt über 
Andere ihre Inhaber in eine so unvermeidliche und 
gefährliche Collision mit den Regenten - Rechten 
versetzen, dass die Regenten nichts mehr zu fürchten, 
und nichts eiliger aulzulieben hätten, als den Adel, 
ln Hinsicht auf die Erbfolge, welche allein durch 
diese Ansicht unterstützt wurde, hallen die Regen¬ 
ten ohnehin nicht das geringste zu besorgen; der 
Vorzug, ja die Nothwendigkeit der Erbmonarchie 
vor Wahlreichen ist so einleuchtend, dass man 
diese politische Frage für abgelhan halten muss. 
(Dafür brauchte man also keinen Adel, und am al¬ 
lerwenigsten eine besondere Adelskammer in den 
La idständen, wo nemlich diese jetzt erst geschallen 
Werden musste, denn sonst kann die Frage mussig 
seyu. Was aber den zweyfen Punct, die Theil- 
nahtiie der Landstände an der obersten Gewalt, be- 
tnflt; so sollen sie, nach des Verfassers Ansicht, 
Weder bey der Gesetzgebung mit wirken, noch i 

April. 

Steuern zu verwilligen haben, sondern beydes soll 
dem Regenten allein und uneingeschränkt verblei¬ 
ben. Früher S. 79. heisst es dagegen wörtlich; 
„Ohne Mitwirkung zu Steuern und Lasten gibt es 
keine Landstände, so dass — der Verlust dieses 
Rechts immer als ihr eigentlicher Tod betrachtet 
woi den ist.“ Indem also hier der Verfasser seine 
Landstände zu weiter nichts berechtigen will, als 
zu Erklärung ihres devotesten Dafürhaltens, wenn 
sie darum gefragt werden sollten , und ohne dass 
mit diesem Dafürhalten die geringste Wirkung 
verknüpft zu seyn brauchte, oder zu Controlle der 
Slaatsdienerzunft (S. n4.), welche jedoch für nichts 
lesponsabel ist, als für Gehorsam (S. 102.), hat er 
nach seiner eignen Behauptung schon vor ihrem 
Eintritt ins Lieben den politischen Tod über sie 
ausgesprochen. Man wirft Ständen, welche viel 
grössere gesetzliche Rechte hatten, nicht mit Un¬ 
recht vor, dass sie zu blossen Formen und kost¬ 
baren Schaustücken geworden wären; was wird sich 
denn woiil von solchen erwarten lassen, die schon 
in ihrem Entstehen zui Ohnmacht verdammt sind? 
Solche Landslände würden eine wahre Landplage 
seyn, und den Geist der Verwaltung, wie des Vol¬ 
kes, nur verderben, anstatt ihn zu heben. Sie wür¬ 
den ein Mittel werden , der wahren öffentlichen 
Meinung, welche sich für den unbefangenen Beob¬ 
achter überall laut und rein ausspricht, eine künst¬ 
liche und falsche entgegenzusetzen, die durch den 
Einfluss der Beamten in der Standeversammlüng 
gebildet würde. Diese»' Einfluss wird jederzeit um 
so grösser seyn, je mehr alle Befugnis« zu ent¬ 
scheiden und zu wirken nur auf der einen Seite 
angehäuft wird, und vor solchen Landständen mög« 
also der Himmel ein jedes Land bewahren. Die¬ 
jenigen aber, welche glauben, dass die Anforde¬ 
rungen des Zeitgeistes durch solche Scheinanstallen 
beschwichtigt werden könnten, mögen wohl beden¬ 
ken, was sie thun. V ergessen wir nur nicht, dass 
trotz aller Ideale vom Staat, der Fürst immer ein 
Mensch, und Menschenwürde die höchste bleibt, 
welche ein Mensch erlangen kann. Der Mensch 
soll sich aus sich selber entwickeln, und nur eine 
solche freye Entwickelung seiner Anlagen halblei¬ 
benden Werth. Alles, was durch eine unbe¬ 
schränkte Regierungsgewalt Gutes erzeugt werden 
kann, steht in keiner Vergleichung mit dem furcht¬ 
baren Unheil, was ihre Ausartung anrichten kann, 
und diese Ausartung ist schlechterdings nicht zu 
vermeiden. Die Fürsten haben keine schlimmem 
Feinde ilnes wahren Wohls, ihrer wahren mensch¬ 
lich-sittlichen Würde, als diese Vertheidiger einer 
unbeschränkten Gewalt. 

Kurze Anzeigen. 

Die Turnkunst, die man sonst unter dem Na¬ 
men üui Gymnastik begriff, und die keineswegs 
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erst in neuern Zeiten Ist cingefiüirt Wörden, wenn 
sie oleith sehr erweitert u. mehr verbreitet worden 
ist, hat sehr tapfere Vertheidiger und beredte Lob¬ 
redner, aber auch kräftige Gegner und erfahrne 
Widersacher gefunden und daher öffentliche und 
Pri vat-Untersuchungen und eine beträchtliche Zahl 
Schriften veranlasst, die einen neuen, obgleich 
nicht blühenden, Zweig, oder vielmehr Neben- 
schössling unserer Literatur ausmachen, auf den 
wir noch nicht Rücksicht zu nehmen Veranlassung 
gehabt haben. Jetzt führen wir nur drey Schrif¬ 

ten darüber an. 

r. Einige Worte zur Empfehlung des Turnwesens 
von G. Nicolai. Altona, bey J. F. Hammerich 

1816. 44 S. in 8. 

2. Prolog auf die Errichtung eines Turnplatzes: 
zum Schluss des Schuljahrs u. s. f. am Gymna¬ 
sium zu Bonn. Von Karl Ruckstuhl, Obeileh- 

rer am Gymn. Bonn, bey Neusser 1817. 81 3. 8. 

5. Grundlinien der Turnkunst. Versuch eines Leit¬ 
fadens für Schullehrer, denen an LJebersicht der 
Leibesübungen u. an einem richtigen Stufengange 
derselben gelegen ist. Von Carl August Zeller. 
Königsberg, bey Nicolovius 1817. 48 S- 8. 4 Gr. 

In N. 1. wird sehr richtig bemerkt, dass bereits 
seit 22 Jahren Vieth und Gutsmuths die Leibes¬ 
übungen der zu bildenden Jugend wiederhergestellt, 
empfohlen und gelehrt haben; es sey aber das 
Nichtsthun und das Verkehrtthun gleich nachthei¬ 
lig für das Turnwesen geworden, ln Kopenhagen 
ist es schon lange bey den Instituten einge fuhrt. 
Der Werth und die Nothwendigkeit der körperli¬ 
chen Erziehung braucht nicht erwiesen zu werden. 
Es Lagt sich nur, ob dazu alle die feyerl. Turn¬ 
übungen nothwendig sind, und ob sie für alle Clas- 
sen und künftige Lebensweisen und Bestimmungen 
der Jugend gleich seyn müssen oder dürfen? Schö¬ 
ne Phrasen sind es, wenn der Vf. sagt: ,,Der Turn¬ 
platz ist die Werkstätte wahrer heroischer Volks¬ 
und Bürgertugenden, er befördert Glauben, Liebe, 
Hofnung, Treue und Anhänglichkeit, die unmittel¬ 
bare Verbrüderung eines Staatsgliedes mit dem an¬ 
dern zur Bildung eines grossen Ganzen/4 Was be¬ 
dürfen wir also weiter, als Turnplätze, um fromme 
Menschen, gute Bürger, und, was über alles geht, 
gewandte Soldaten, zu werden ? Man lese nur die 
Charakterisirung eines wahren Turners (wie er seyn 
soll) S. 3y f. Eine vorzügliche Pflicht desselben ist, 
im Turnkleide auf dem Turnplätze zu erscheinen, 
Uebrigens müssen solche Schriften denen recht an¬ 
genehm seyn , welche die Meinung zu verbreiten 
wünschen, der Mensch sey des Staats wegen da. 

N. 2. geht von der V'irtus der Römer u. den 
Gymnasien der Griechen aus, um die Leibesübun¬ 
gen zur Bildung und Befestigung der körperl. Kraft 
zu empfehlen; aber es wird auch auf die Körper¬ 

kraft und die WafTenübungen der alten Germanen 
und auf ihren Kriegsruhm verwiesen, der Anord¬ 
nungen Karls des Gr. gedacht, und der Ruhm des 
Rheins und seiner Länder und Anwohner gepriesen. 
Ueberhaupt sind vorzüglich aus der ältesten deut¬ 
schen Geschichte, aus den Zeiten Karls des Gr., aus 
den Thaten der Normänner, aus den Kampfspielen 
oder Turnieren (die mit den heil. Spielen der Griechen 
verglichen werden) Gründe für die Wiederherstel¬ 
lung der Leibesübungen hergenoramen. Von S. 60. 
an wird die Geschichte der neuesten Turnkunst, ins¬ 
besondere in den Gegenden des Verfs. erzählt, und 
für dieselbe noch manches , vorzüglich aus andern 
Schriften, beygebracht. Es kann wohl gewünscht 
werden, dass eine strengere Ordnung im Buche 
herrschte. Uebrigens ist der Vf. in seiner Anprei¬ 
sung der Turnübungen gemässigter, als der Vf. von 
N. 1., aber auch hier ist der Waidspruch: Mens 
sana in corpore sano , durch einen raschen Sprung 
auf die Turnkunst übergetragen, u. vergessen, dass 
wir weder Griechen sind , noch wieder alte Ger¬ 
manen werden sollen und können. 

Im Eingänge von N. 5. wird eine unziemliche 
Anwendung der Rede Jesu Matth. 16, 1—4. 18, nf. 
auf die Schulmeister, welche die Turnkunst verwer¬ 
fen, gemacht. Man fängt überhaupt jetzt recht ge- 
fliessentlich an, biblische Stellen zu misbrauchen u. 
zu profaniren. — Bey allen den zahlreichen Schlit¬ 
ten über die Turnkunst vermisste der Verf. doch 
einen kurzen, wohlgeordneten und wohlfeilen Leit¬ 
faden für Schullehrer, namentlich für diejenigen, 
welche in den von dem Verf. eingerichteten Erzie¬ 
hungsanstalten und Lehrschulen zur Nachfolge er¬ 
weckt werden. Denn die naturgemäße Eintbeilüng 
der so mannigfaltigen Turnübungen erhebt sie, nach 
des Vfs. Bemerkung, zum Lehrgegenstand, und die 
Abtheilungen, die er macht, sind folgende: 1. Stel¬ 
lungen a. in Rücksicht auf die obern, b. die untern 
Gliedmassen, c. auf beyde zugleich; 2. Bewegungen 
a. auf der Stelle, b. Fortbewegungen, 3. Stellungen 
u. Bewegungen zusammen ; in Ansehung der Glied¬ 
massen 2 und 3, wie 1. abgetheilt. Dabey sind die 
Werkzeuge, das Beck, das Klettergerüste, der 
Schwebebaum, die Schwingböcke u. s. f. in Holz¬ 
schnitten dargestellt. 

Dass zur Jugenderziehung auch Bildung des Körpers gehöre, dass 
für Ausbildung desselben u. Gesundheit von der frühesten Jugend an 
geborgt werden müsse, dass dazu auch körperl. Uebungen dienen, ist 
längst anerkannt und ausgeübt worden ; es fragt sich nur : ob dazu alle 
jetzt vorgeschriebenen Uebungen nöthig und dienlich sind, ob sie für 
alle Knaben passen, ob nicht manche der Gesundheit nachtheilig wer¬ 
den können, ob sie kunstmassig oder mehr naturgemässzu betreiben 
sind, ob sie Gegenstände de--Schulunterrichts und der öffentl Erzie¬ 
hung seyn sollen. Dass manche durch solche Uebungen erlangte kör¬ 
perl. Fertigkeiten und Geschicklichkeiten in verschiedenen Vorfällen 
nützlich werden können, lehrt die Erfahrung, aber man kann fragen : 
brauchen alle, um diese Fer ' igkeiten zu erlangen, so mannigfaltige u. 
viele Zeit erfordernde Uehungen? Endlich sind mehrere Uebungen 
dem künftigen Krieger nöthig, allein, wenn auch alle zu Soldaten ge¬ 
bildet werden sollten (was den Staaten wohl nicht so vortheilhall seyn 
mochte), so wird man doch nicht vergessen, dass Deutsche erst die 

Feinde schlugen, dann turnten. 
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liriegsgeschichte. 

Das Heer von Inneröstreich unter den Befehlen 

des Erzherzogs Johann im Kriege 1809. in Ita¬ 

lien, Tyrol und Ungarn. Von einem Stabsoffi- 

cier des k. k. Generalquartiermeisterslabs eben 

dieser Armee; durchgehends aus officiellen Quel¬ 

len, aus den erlassenen Befehlen, Operations¬ 

journalen u. s. w. Leipzig und Altenburg, bey 

Brockhaus, 1817. 4n S. 8. (2 Ihlr. 12 Gr.) 

Unstreitig eins der wichtigsten Werke aus der 
neusten Zeitgeschichte, und wenn auch die Form 
und die Art des Vortrags, welche der Verfasser 
gewählt hat, nicht überall Beytall finden werden, 
so muss doch die Geschichte die Freymüthigkeit. 
welche darin herrscht, dankbar anerkennen. 

Der Krieg von 1809. wurde mit so viel An¬ 
strengungen begonnen, so viele Mittel waren in 
Bereitschaft gesetzt, dass man alle Ur-sache hatte, 
einen glücklichen Ausgang zu erwarten. Der ver¬ 
storbene General von Stutterheim hat in seiner Be¬ 
schreibung dieses Kriegs bereits starke Fingerzeige 
Über die Ursachen der fehlgeschlagenen Hofnungen 
gegeben. Der Verfasser des vorliegenden Werks 
hat es gewagt, wenigstens von einem Theil der 
Scene den Vorhang ganz hinwegzuziehn. Uebi’i- 

gens verräth der Styl mehr den Historiker, als den 
Militär, und daher dürfte es wohl nicht schwer 
seyn, ihn zu errathen. Er hat sein Werk in fol¬ 

gende Abschnitte getheilt: 

I. Ursache, Vorbereitung und Vorspiele des 
Kriegs. Aufzählung der ungeheuren Mittel und 
Vorbereitungsaustalten, welche zu Eröfnung des 
Krieges aufgeboten waren. Sie beweisen, dass der 
Kriegsadministration vou dieser Seite keine Vor¬ 
würfe zu machen waren. An Truppen wurden 
das 8te Corps unter Chasteler, und das gte unter 
Giulay nach Italien bestimmt; sie bestanden aus 
5o,ooo Mann Linientruppen und 5o,ooo M. Land¬ 
wehr. Ueber den sogenannten Operationsplan, 
scheint es, konnte man sich nicht vereinigen, und 

verwickelte sich in zu viel Ideen nnd Möglichkei¬ 
ten sowohl über die eignen, als die Gegenbewe- 

Erzter Band. ' 
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gungen des Feindes. Es wurde darüber vielleicht 
zu viel hin und her geschrieben, und am Ende 
doch nichts Bestimmtes ausgesprochen, worüber 
viel Zeit verloren ging. Es ist nicht zu leugnen, 
dass der letzte Voi’schlag, welcher von Seiten des 
italienischen Armeecommando’s zu Eröffnung der 
Feindseligkeiten eingeschickt wurde, sehr einfach 
und zweckmässig war, indess wrurde er doch nicht 
ausgefuhrt, als endlich aus Wien der Befehl an¬ 
kam: nach Umständen zu handeln. Warum? Ver- 
muthlich weil unterdessen sich die Umstände ge¬ 
ändert hatten, und weil überhaupt sich kein be¬ 
stimmter Operationsplan denken lässt, so lange 
man weder des Feindes Kräfte kennt, noch die 
Puncle vermuthen kann, wo er seine Armee zu¬ 

sammenziehen wird. 

II. Von Eröffnung des Feldzugs bis zum Tref¬ 
fen bey Pordenone (1 — i5. April). Enthält den 
Einmarsch nach Italien und Tyrol; zur Einleitung 
eine sehr zweckmässige Beschreibung des Kriegs¬ 
schauplatzes , ohne die überhaupt jede Kriegsge¬ 
schichte dunkel bleibt. Die Vorlheile der örtlichen 
Lage waren ganz auf Seiten der Oestreicher. Sie 
konnten in dem Gebirge ihre Bewegungen dem 
Feinde leicht entziehn, und da ihnen mehrere Aus¬ 
gänge zu Gebote standen, so war es ihnen leicht, 
ihre Gegner irre zu führen. Diese Zufälligkeiten 
wurden auch mit vieler Klugheit benutzt, und von 
dem Erfolg vollkommen gerechtfertigt. Die öst- 
reichische Armee ging nicht über Pontaffel, wo sie 
erwartet wurde, sondern wandte sich schnell über 
den Predil auf die Strasse nach Cividale. Der 
Feind musste in Eil hinter den Tagliamento ziehn, 
und seine zerstreuten Kräfte bey Sacile sammeln. 
Man könnte wohl dem Vicekönig von Italien hier 
auch einige Vorwürfe machen, welche jedoch nicht 
hierher gehören. — General Chasteler erhielt Auf¬ 
trag, Tyrol zu erobern, oder vielmehr den Volks¬ 
aufstand daselbst, der schon vorbereitet war, in 
Bewegung zu setzen und zu organisiren. Alles war 

hier den Oestreichern günstig. 

III. Von dem Tage bey Pordenone bis zu dem 
Rückzug von der Etsch (i5. April bis istenMay). 
In der Beschreibung der für die Oestreicher ruhm¬ 
vollen Schlacht von Sacile erkennt mau wieder 
mehr den Geschichtschreiber, als den General- 
stabsofficier, der unbedeutend scheinende Dinge, 
wie in dem folgenden Abschnitte die Nachzugsge- 



699 i8»8. 700 
fechte auf der Slrada posthuma und bey Treviso, 
kaum berührt. Hier unterlässt er, das Schlacht¬ 
feld mit den es durchkreuzenden Haupt- und Ne¬ 
benstrassen, Sumpfen und Gewässern, zu beschrei¬ 
ben, von denen doch im Ganzen die Bewegung der 
schlagenden Truppen bedingt werden. Dass der 
Erzherzog Johann den Angriff auf Porzia für eine 
Blendung hielt, und den Hauptdruck von seinem 
rechten f lügel her erwartete, beweist, dass er 
mehr strategische Einsichten hatte, als sein Geg¬ 
ner, welcher, wie man nachher aus seiner fehler¬ 
haften Aufstellung abnimmt, sich diesen Ort zum 
Hauptangriff gewählt hatte. Der Vicekönig ver¬ 
diente daher hier wohl von Rechtswegen ge¬ 
schlagen zu werden, wie ihm auch geschähe, be¬ 
sonders da die östreichischen Truppen sich oben¬ 
drein hier mit mehr Tapferkeit schlugen als ihre 
Gegner. Vergleichen muss man diese Schlachtbe¬ 
schreibung mit der Stutterheimischen. Oft sieht es 
aus, als ob diese mit einigen Veränderungen wört¬ 
lich abgeschrieben worden, z. ß. die That des Ritt¬ 
meisters Martyn bey Pordenone. Im Ganzen ge¬ 
nommen ist aber hier doch mehr Vollständigkeit 
als bey Stutterheim, welches wohl in den verschie¬ 
denen Mitteln und Zwecken der beyden Schrift¬ 
steller liegt. 

IV. Von dem Rückzug von der Etsch bis zur 
Ankunft bey Körmönd (i. May bis l. Juny). Es 
war zu seiner Zeit eine schwere Aufgabe, zu be¬ 
stimmen, was das italienische Heer nach den Un¬ 
glücksfällen der Hauptarmee in Deutschland zu 
ihun habe. Die Meisten waren der Meinung, dass 
es seine Siege vorfolgen und über die Etsch gehen 
sollte. Der östreichische General ergriff den ent- 
gegengesetzten Entschluss, und es sind hier aller¬ 
hand Gründe aufgehäuft, um denselben zu recht- 
fertigen. Ob aber nicht die rückgängige Bewegung 
etwas zu methodisch erfolgte, und ob nicht über¬ 
haupt mit mehr Thätigkeit und Unternehmungsgeist 
in der sonderbar verwickelten Lage, worin sich die 
Angelegenheiten nach den Tagen von Regensburg 
in Deutschland befanden, doch noch ein andrer 
Ausweg möglich gewesen wäre, mögen die ent¬ 
scheiden, deren Blut rascher fliesst, und deren 
Geist schneller und mit mehr Klarheit die Gestalt 
der Hinge um sie her auflasst, und was vortlieii- 
haft, benutzt, was nachtheilig, vermeidet. Mit in¬ 
nigem Bedauern liest man S. io5, dass der Ent¬ 
schluss, mit einer bedeutenden Macht sich nach 
Tyrol zu werfen, und von da nach Deutschland in 
den Rücken der grossen französischen Armee her¬ 
vorzubrechen, bereits gefasst war, und durch einen 
falschen Lärm aufgegeben wurde. Ein so grosses 
Unternehmen wegen einer so unwichtigen Ursa¬ 
che! — Der Rückzug wurde angetreten, und der 
Feind traute sich nicht, zu verfolgen (S. loch). Hier 
wird man gegen den Referenten etwas mistiauisch. 
Oben, unter den Ursachen des Rückzugs, wird die 
Stärke des französischen Heers auf (iu,ouo Mann 

April. 
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und die der Oestreicher auf 22,000 angegeben. Hier 
wagt der dreymal stärkere Feind nicht zu verfol¬ 
gen, und weiter unten S. i55. wird er ohne Mac¬ 
donald auf 56,( 00 Mann geschätzt. Welche Ver¬ 
schiedenheit! Unwillkürlich drängt sich dem auf¬ 
merksamen Leser die Frage auf: War denn auf 
dein langen Rückzüge nirgends eine Gelegenheit, 
sich umzuweuden, dem Feinde eine Schlappe anzu¬ 
hängen, um dann Häufle und Besinnung vielleicht 
etwas freyer zu bekommen? An der Piave schon 
zeigten sich die Nachtheile der Uehereilungj ohne 
diese wären jene für die Zurückziehenden unstrei¬ 
tig viel geringer gewesen. — Ein Befehl aus dein 
grossen Hauptquartier, sich über Salzburg auf die 
Communication der napoleonischen Armee zu wer¬ 
fen, wurde nicht ausgeführt, weil Villach verloren 
war. Warum wurde denn dieser Puuct so leicht 
aufgegeben, und warum dachte man nicht früher 
selbst an eine solche Operation? Mit einer gewis¬ 
sen Eihebung liest man unter den vielen Unfäl¬ 
len d ie sonst schon bekannte heldenmütbige Ver¬ 
teidigung der Forts von Malborghetfo und Predii 
durch die beyden Ingenieurhauptleule Hensel und 
Herrmann. 

V. Von der Ankunft in Körmönd bis zur 
Einrückung in die Cantonirungsstationen nach den 
Schlachten von Wagram und Znaim und nach er¬ 
folgter Waffenruhe (t. Juny bis 25slen July). Ein 
unseliges Verhängniss scheint, immer alle gute Vor¬ 
sätze zu nichte gemacht zu haben. Der Aufenthalt 
in Körmönd brachte grosse Nachtheile. Die Ent¬ 
schlüsse wurden schwankend, und darüber geschä¬ 
he, wie immer, nichts. Die milgelheilten Auszüge 
aus den Berichten an das Hauptarmeecommando 
und der von dorther gekommenen Befehle sind von 
dem höchsten Interesse, und gewähren die wichtig¬ 
sten Aufschlüsse über die damaligen Ereig isseund 
deren bewegende Ursachen. Es ist leider nicht zu 
verkennen, dass der Mangel eines festen Plans und 
der fast tägliche Wechsel der Ansichten viel Un¬ 
heil gestiftet hat. In der Schlacht bey Raab legte 
die ungarische Insurrection die erste Probe ab. dass 
eine eben erst errichtete Miliz, die weder Disci- 
plin noch militärischen Geist hat, unfähig ist, in 
offener Schlacht zu kämpfen. — Der wichtigste 
Punct in diesem Abschnitt ist die verspätete An¬ 
kunft der ungarischen Armee bey der Schlacht von 
Wagram j welche ihr bekanntlich zum Vorwurf 
gemacht wild. Aus der Erzählung geht hervor, 
dass am 5ten July 11m 5 Uhr früh der Befehl an- 
langie, mit der Armee von Presburg abzurücken, 
und dass dieselbe um Mitternacht auf brach. Dass 
die Vorbereitungen zum Aufbruch einen Zeitauf¬ 
wand von 19 Stunden brauchten, ist nicht ganz 
klar gemacht, und dir militätische Kritik fragt da¬ 
her immer noch: Wa um wurde nicht jeder Ab¬ 
theilung für sich der Befehl erlheilt, aufzubrechen, 
sobald sie im Stande war, und Marchegg oder 
Schiosshof, wo mau durch die MuiCÜ gedeckt war, 
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zum allgemeinen Versammlungspuncle bestimmt? 

Man halte dann zu jeder Stunde mit dem, was 
eben disponibel war, über die March gehn, und zur 
Schlacht mitwirken können, nach dem ßeyspiel der 
Preussen bey Belle Alliance. Auf der andern Seite 
kommt es freylich dem General der ungarischen 

^u statten, dass ihm keine Stunde zum 

Eintreffen bestimmt, noch solche vorauszuselm war, 
dass nach dem gewöhnlichen Lauf der Schlachten 
es allerdings das beste und glücklichste ist, wenn 
frische Truppen mit Ende des Tages und noch da¬ 
zu in Feindes Rücken sich zeigen, und dass er un¬ 
möglich rechnen konnte , dass die Hauptarmee so 
früh am Tage, und eigentlich zu sagen, ohne grosse 
Noth die Partie aufgeben würde. Aus dieser Rück¬ 
sicht kann man die ungarische Armee höchstens ei¬ 
ner Nachlässigkeit, aber wohl schwerlich einer 

Schuld zeihen. 
VI. Operationen des Corps in Tyrol. Nimmt 

beyuahe die Hälfte des Buchs ein, und scheint mit 
besonderer Vorliebe gearbeitet, gleichsam als ob 
der Verfasser hier die Geschichte seines Vaterlan¬ 
des und seine eigne beschriebe. Dass er auch hier- 
bey aus sichern Quellen geschöpft habe, ist wohl 
nicht zu zweifeln ; indessen sind die mitgetheilten 
Nachrichten doch nur Beyträge, worin sich der 
Verfasser nur über einzelne Vorfälle ausbreitet, 
wahrscheinlich denen er selbst beywohnte. Ungern 
vermisst man die Terrainbeschreibung, womit die 
früh ein Abschnitte bereichert sind. Die Feindse¬ 
ligkeiten fingen bey der ladritscher (nicht laditscher 
— das Buch wimmelt von ähnlichen Druckfehlern—) 
Brücke an, weil diess einer der wichtigsten Puucte 
in ganz Tyrol ist, wo sich die Insprucker, Etsch 
u. Pusterlhaler Hauptstrassen vereinigen, und weil 
die Tyroler deren Zerstörung nicht zugeben woll¬ 
ten. Man findet hiernächst eine Menge wichtige 
Nachrichten über den Aufstand in Tyrol u. Veltlin, 
über die Männer, welche Hauptrollen dabey spiel¬ 
ten, die Verbindungen, welche man in Deutsch¬ 
land und Vorarlberg angeknüpft hatte, das innere 
Ti ■eiben des Landsturms, besonders in der wichti¬ 
gen Epoche des Abmarsches der Oestreicher u. s. w. 
Merkwürdig ist der Eindruck, welchen die Achts¬ 
erklärung auf den sonst unerschrockenen Chasteler 
machte, und wie daraus in seinen Entschlüssen ein 
höchst nachtheiliges Schwanken entstand, so dass 
z. B. die A vantgarde in 6 Tagen vierzehn verschie¬ 
dene Marschbefehle erhielt, u. genöthigt war, diese 
ganze Zeit über sich mit Hin- und Hermarschiren 
zu ermüden. Dagegen sind aber eine Menge andre 
Dinge entweder ganz vergessen, oder nur leicht be¬ 
rührt, oder gar falsch erzählt. Dahin gehört vor 
allen Dingen das Einriicken der Oestreicher, wel¬ 
ches einem Triumphzug glich : Ehrenpforten wa¬ 
ren erbaut, die Strassen mit Blumen bestreut: Glo- 
ckeugeläute und Böllerknall; das Herandrängen des 
mit Stutzen und Piken bewaffneten Landvolks; die 

Einnahme von Inspruck ; die lleldenlhaten der Ty- 
roleriunen, die wenigstens di.e Gefangenen escortir- 
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ten; das Gefecht in Schwatz und die darauf fol¬ 
genden Greuel. Wrede warf dem Oberstlieutenant 
Veyder seine Depesche nicht vor die FÜsse, son¬ 
dern dieser übergab sie gar nicht, da er die hoch¬ 
tönenden Worte des baierischen Feldherrn hörte. 
Diess kam daher, dass man das Tyroler Corps seit 
dem Rückzuge von Jellaehich nun auch von Kärn- 
then abgeschnitten glaubte. Wrede schien übrigens 
wohl zu einer Capitulation geneigt, nur scheute er 

sich, sie veranlasst zu haben. 
Zum Schluss sind noch die bekannten Briefe 

der damaligen Machthaber an den Prinzen de Ligne 
keygefügt. Das ganze Werk ist, wie verlautet, in 
Oestreich verboten, welches wohl seinen Grund in 

der Form haben mag. 

Auch etwas über den Feldzug in Deutschland im 

Jahre 1796. Gegen die Bemerkungen eines deut¬ 

schen Officiers im Januarhefte der europäischen 

Annalen vom Jahre 1817. Leipzig 1817. 5i Sei¬ 

ten in 8. (5 Gr.) 

Hier hat ein östreichischer Patriot die Feder 
ergriffen, um den Feldzug in Deutschland im Jahre 
17^6. gegen den Angriff eines deutschen Officiers 
zu rechtfertigen. Der erwähnte Feldzug hat sich 
durch seinen glücklichen Erfolg in Jedermanns Äu¬ 
gen von selbst gerechtfertigt, und was sonst noch 
die militärische Kritik daran zu erinnern hätte. das 
hat der erlauchte Geschichtschreiber desselben auf 
eine so geniale Wüise selbst bezeichnet . dass im 
Grunde alle Bemerkungen und Gegenbemerkungen 
dadurch überflüssig geworden sind. Nicht ganz 
klar wird es aber, ob diese angebliche Verlheidi- 
dung dem patriotischen Verfasser nicht eigentlich 
blos als Vehikel gedient habe, einem Hass Luft zu 
machen, der leider wieder unter Gemüthern aufzu- 
keimeu beginnt, welche die Natur selbst mit einem 
gemeinschaftlichen Bande umschlungen hat. Dieser 
Hass macht blind und ungerecht, besonders wenn 
man noch dazu beschränkte An - und Einsichten, 
hat. Der Verfasser, welcher Feldzüge kritisirt, ist 
kein Militär, weil er nicht weiss, was die Disciplin 
erhält uud den militärischen Geist nährt, ohne wei¬ 
che keine Armee im Kriege brauchbar ist. Der 
Verfasser hat aber auch seine Zeit nicht begriffen, 
weil er keinen Unterschied zu machen weiss zwi¬ 
schen eine-m bewaffneten Volke und einer Armee. 
Seinen scharfsinnigen Fragen, welche darauf hin¬ 
auslaufen, zu zeigen, dass ohne Oestreiclis Beytritt 
irn Jahre 1810. alle Anstrengungen der nordischen 
Allianz zu Wasser geworden wären, könnte man, 
ohne die Wichtigkeit dieses Beytritts im Geringsten 

zu verkennen, folgendes entgegensetzen: 
1. Was ist denn aus Spanien geworden? 
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2. Wie wäre es der französischen Armee im 
Jahre 1809. selbst in Oestreich gegangen, wenn 
man einen Volkskrieg proclarairt hätte? 

5. Was wäre denn, im Fall Russland und 
Preussen unterlegen hätten, zwey Jahre später aus 
der östreichischen Monarchie und des Verfassers 
Patriotismus geworden ? 

Chronologie. 

Anfcingsgriinde der geschichtlichen Zeitkunde, zu¬ 
nächst studirenden Jünglingen, dann auch wohl 
noch andern Geschichtslreunden mitgetheilt von 
Friedr. Erdmann Petri, Kirchenrath, Inspector und 

Professor zu Fulda. Fulda, bey FJeinr. Roos, 1816. 
Auf dem farbigen Umschläge auch unter dem 
Titel: Kronos. Das Nöthigste von geschichtli¬ 
cher Zeitkunde. Ein Grundriss von F. E. Petri. 
Giessen, bey G. F. Heyer, 1817. — Nebst VIII. 
S. Vorr. i64 S. kl. 8. (6 Gr.) 

Diese kleine Schrift entspricht ziemlich gut dem 
vom Hrn. Vf. beabsichtigten Zwecke, wie ihn schon 
beyde Titel erkennen lassen. Er dürfte indessen 
noch weit vollkommner erreicht werden, wenn die 
wichtigeren, in dieser Schrift oft nur kurz oder gar 
nicht berührten, Gegenstände vom Lehrer erörtert, 
ergänzt und durch Uebungsbeyspiele klar gemacht 
werden. — Indem wir den vom Hrn. Vf. gewähl¬ 
ten Gang verzeichnen, wollen wrir zugleich einige 
Bemerkungen beylügen. I. Natürliche und künst¬ 
liche Eitilheilung der Zeit in Stunden, Tage, Wo¬ 
chen, Monate. Jahreszeiten und Jahre, wie dieselbe 
von verschiedenen Völkern aufgestellt w urde. Was 
mitunter über die Art, wie die Alten die Zeit mas- 
sen, gesagt ist, ist viel zu unvollständig und zum 
Theil unrichtig. Dieser Gegenstand ist interessant 
und hätte daher verdient, unter einer eigenen Ru¬ 
brik, selbst der aufgestellten Definition von Chro¬ 
nologie zufolge (als einer Scientia, tempora raetiendi 
et distinguendi), behandelt zu werden. Auch ist Hr. 
Petri bey manchen Erklärungen zu flüchtig verfah¬ 
ren; so heisst es z. B. S. 7.: „Die Benennung der 
Wochentage: dies Solis, lunae etc., welche Benen¬ 
nung schon chaldäischen Ursprunges seyn soll, ist 
von astronomischen und astrologisch-abergläubigen 

Mönchen nur wegen des wahren u. vermeintlichen 
Einflusses jener Himmelskörper auf die irdischen u. 
menschlichen Angelegenheiten, nicht aber zu Ehren 
verhasster Heiden - Götzen, in den christlichen Ka¬ 
lender aufgenommen worden.“ Richtiger hätte er 
gesagt: die noch jetzt übliche Benennung der Wo¬ 
chentage ist nach Dio Cass. libr. 37. wahrscheinlich 
ägyptischen Ursprunges. Die allen Aegyptier näm¬ 
lich liessen die Planeten nach ihren Entfernungen 
von der Erde so aufeinander folgen: Saturn, Jupi¬ 
ter, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Mond, und lies- 
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sen, vielleicht vom astrologischen Aberglauben ver¬ 
fuhrt, jede der 24: Stunden des Tages von einem 
jener Planeten beherrschen, doch so, dass derjenige 
Planet, dem die Herrschaft der ersten Stunde eines 
Tages zufiel, der Oberherr des ganzen Tages sey. 

Demnach ward Saturn Beherrscher der ersten Stan¬ 
de und des ersten Tages, Mars ward Heir der 24. 
Stunde desselben Tages, folglich die Sonne Beherr¬ 
scher der ersten Stunde des zweylen Tages, oder 
dieses Tages selbst. Auf gleiche Weise kam die 
Oberherrschaft des 3fen Tages an den Mond u. s. 
W'. — II. Von den Jahresformen - Kalendern. Des 
alt-griechischen und alt-römischen Kalenders wird 
fast zu weitläuftig für den Zweck dieser Schrift ge¬ 
dacht, dagegen wird die Gregorianische Kalender re¬ 
formatio)) zu kurz und oberflächlich angeführt, so, 
dass man die Einrichtung dieses Kalenders so gut, 
als gar nicht, auch nur in historischer Hinsicht 
kennen lernt. Der berühmten Meton'sehen Periode 
und ihrer Verbesserung durch Ka/ipp geschieht 
keine Erwähnung, dagegen spricht der Hr. Vf. von 
einer vollkommnen Jahresform der Perser gegen das 
Ende des 11. Jahrh. (unserer Zeitr.), ohne zu sagen, 
worin eigentl. diese Vollkommenheit bestanden habe. 
Wirklich waren die Neuperser um jene Zeit im 
Besitze eines Kalenders, welcher vollkommner war, 
als der Gregorianische; sie schalteten nämlich 7mal 
nacheinander in jedem vierten, das achtemal aber 
nur im 5ten Jahre einen Tag, also alle 53 Jahre nur 
8 Tage ein. Dadurch erhielten sie ein so genaues, 
etwa nur um den vierten Theil einer Minute zu 
grosses, Sonnen jahr, dass sie erst in 5ooo Jahren um 
einen ganzen 'Tag fehlten, da der Gregorianische 
Kalender schon in 56oo J. um diese Grösse fehler¬ 
haft wird. — III. Von den Aeren (oder Jahrsrech¬ 
nungen) und den Epochen oder Perioden der Ge¬ 
schichte. An diesem Orte hätte die Nahonassari- 
sche Aere vom Hrn. Vf. um so mehr sollen ange¬ 
führt werden, als diese Aere dadurch, dass Ptole- 
mäus (im Almagest) seine astronomischen Beobach¬ 
tungen an sie knüpfte, eine Gewissheit erhalten 
hat, welcher sich keine andere Zeitrechnung der 
Alten rühmen kann. Ueber diese merkwürdige 
Aere konnte er in der vortreflichen Schrift des 
Hrn. Ideler „historische Untersuchungen über die 
astronom. Beob. der Alten“ (Berlin 1806.) alle ge¬ 
wünschte Aufschlüsse finden. Auch ist sehr zu ta¬ 
deln , dass der Julianischen Periode nur gleichsam 
im Vorübergehen Erwähnung geschieht, da doch 
diese Periode, zum Vergleiche der verschiedenen 
Aeren von Scciliger erfunden, vorzüglich geschickt 
ist, und auch von den Geschichtschreibern gar nicht 
selten angewendet wird, um die Jahre nach einer 
Zeitrechnung auf die entsprechenden Jahre einer 
anderen zu bringen. Wie dieses richtig geschehen 
könne, hätte ebenfalls hier durchaus nachgewiesen 
werden sollen. 

Diese wenigen Bemerkungen mögen zum Be¬ 
weise des im Eingänge gestellten Urtheiles des Rec. 

über die vorliegende Schrift dienen. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 8- des April. 89* 1818. 

R. e c h t s Wissenschaft. 

Handbuch des Pandecten - Rechts in einer kriti¬ 
schen Revision seiner Hauptlehren, von C. C. 
Dabe'ow. Erster Theil. Halle, bey Hemmer¬ 
de und Schwetschke. i8lö. VIII. 626. Zweyteir 
Theil. Ebendaselbst. 1817. VI. 65i. (o Rthlr.) 

Der Hr. Verf. erklärt sich in der Vorrede über 
den Titel seines Werkes, indem er seinen Begriff 
des Pandektenrechts aufstellt, und darunter nur 
das Römisch - Justinianeische Recht, so weit es 
überall noch anwendbar ist, mit Berücksichtigung 
der durch den usus fori, und die einheimische 
Gesetzgebung erlittenen Veränderungen versteht. 
Er schliesst daher alle Lehren aus, die in einem 
andern Rechte, als dem Römischen ihren Ursprung 
haben, auch alle wirklich Römischen Lehren, die, 
so wichtig sie auch für das Studium des Römi¬ 
schen Rechts seyn mögen, doch jetzt ihrer Natur 
nach, ohne alle Anwendung bleiben müssen. Seine 
Absicht sey nicht, einen Cotnmenlar über die gan¬ 
ze Römische Jurisprudenz zu liefern, sondern nur 
dem Geschäftsmanne die practischen Hauptlehren 
des Römisch-Justinianeischen Rechts zu erläutern, 
indem er befürchte, dass seine Arbeit, wenn er 
sie auf das Ganze erstreckt hätte, selbst bald von 
jenem als etwas bloss Gelehrtes und Unprakti¬ 
sches zur Seite gelegt, worden wäre (?!). Er 
habe nur aus der gesammten Rechtsmasse nach ei¬ 
ner natürlichen Ordnung jene Materien ausheben 
wollen, welche noch einer Aufklärung, Ergänzung, 
oder Berichtigung bedürfen, sicli aber dabey alles 
widerlichen Polemisirens absichtlich enthalten, um 
den Leser nicht zu ermüden, noch die Gedanken¬ 
lose im Buche zu zerreissen. Seine Tendenz sey 
zu zeigen, wie sich diese, oder jene Lehre nach 
den Vorschriften des Römischen Rechts wirklich 
verhalte, wie sie bey uns anzuwenden, und wel¬ 
che Veränderungen sie durch den usus fori, und 
die einheimische Gesetzgebung erlitten habe. Die¬ 
ses ist es in der Hauptsache, was der Herr Verf. 
wünscht, dass man berücksichtige. Wie weit er 
dieser angekündigten Absicht in der wirklichen 
Ausarbeitung der gewählten Rechtsmaterien getreu 
geblieben sey, wird die Anzeige des Inhalts dieses 
vVerkes näher und bestimmter an den Tag legen. 
Der erste Theil besteht aus 18 Abhandlungen, wie 
sie hier angezeigt werden. I. Vom jus als Inbe- 

Erster Land. 

I griff d-er fü,% menschliche Handlungen und Ver- 
j hältnisse gültigen Gesetze, und dessen Einthei- 

lung nach den Erkenntnissgründen in jus natura¬ 
le, gentium und ciuile. Der Herr Verf. beweiset 
aus den altern Classikern, Cicero u. s. w., dass 
die R.ömer zvvey von einander ganz verschiedene 
Systeme über die Erkenntnissgründe des jus gehabt 
haben. Nach dem einen gab es überall kein Ver¬ 
nunftrecht 3 die Vernunft diene nur, herrsche aber 
nicht; die Genesis des Rechts beschränke sich nur 
auf die Natur des Menschen, dessen ßedürfniss, 
auf das Herkommen , den Vertrag, und die Staats¬ 
verordnung (das altjuristische System). Nach dem 
andern gebe die Vernunft selbst einen Erkenn t- 
nissgrund des jus, und es werde dieses erkannt 
1) aus der Vernunft, 2) aus dem Völkerherkom¬ 
men und Völkerverträgen, 5) aus dem Herkom¬ 
men und den Anordnungen in Staaten (das gemei¬ 
ne philosophische System). Nun zeigt der Verf. 
welche verschiedene Ansichten der Lintheilung, der 
Natur, des Verbiridungsgrundes, und des Verhält¬ 
nisses der Erkenntnissgründe des jus aus diesen 
zwey Systemen hervorgehen, setzt die Unterschie¬ 
de aus einander, und führt sie wieder auf das zu¬ 
rück , worin sie Zusammentreffen, nämlich: dass 
nach beyden das Recht von der Pflicht nicht ge¬ 
schieden, beyde in nothwendiger Beziehung, und 
als von einander unzertrennlich gedacht werden; 
dass die Moral schon mit im Naturrecht stecke, 
und nach dem einen das jus naturale, nach dem 
andern das jus naturale und gentium zusammen 
verbunden enthalte. Zunächst spricht er über den 
Ursprung, das Alter, und die Schicksale dieser 
Systeme, und zeigt, dass wenigstens das erste der¬ 
selben nicht, wie viele glauben, griechischen Ur¬ 
sprungs sey, dass aber, seit die Philosophie Mo¬ 
destudium in Rom wurde, das Philosophieren in 
griechischer Manier über die Grundprincipien des 
Rechts zu herrschen begann, und das zweyte über 
das erste System die Oberhand erhielt, bis die 
Stoische Philosophie, wofür die Römischen Juri¬ 
sten eine ganz vorzügliche Vorliebe hatten, dem 
altjuristischen Systeme über die Erkenntnis#grümle 
des Rechts neuen Eingang verschaffte. Zum Be¬ 
weise beruft er sich auf Cicero, Cato, Seneta, 
Ulpian, Cajus, die Paraphrase des Iheophilus, und 
führt nach einer scharfsinnigen Darstellung die El- 

kenntnissgründe des jus nach den Pandekten »In¬ 
stitutionen , und Theophilus auf die menschliche 
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Natur (jus naturale), das Bedürfnis der Völker, 
und Staaten (jus gentium), und das Herkommen, 
und die Anordnungen im Staate (jus civile) zurück. 
II. Das Römische Natur - und Völkerrecht in sei¬ 
nen Grundzügen (S. 56 — ,8o). Den in der i. Ab- 
handl. dargestellten Ansichten gemäss untersucht 
der Hr. V erf. nach R. R., A.) das Natur recht, des¬ 
sen Quellen die physische und ethische Natur des 
Menschen seyen; für das aus jener zu erkennende 
jus gebe der lnstinct, für das andere das angebor- 
lie Gefühl für alles Sittliche, Gute und Schone den 
Maasstab. Dieses Gefühl habe Cicero, und Aristo¬ 
teles als die justitia dargestellt, und Justinian mit 
der Ars aequi et boni, und mit der rerum divina- 
rum, et huruanarum notitia, justi atque injusti sci- 
entia in seiner ganzen Erhabenheit geschildert. Da- 
hei habe man dem Rechtsgelehrten das voiltönige 
Prädicat justitiae Sacerdos beygelegt. Der Verf. 
unterscheidet nun in Beziehung au!' die physische 
Natur der Menschen nach Cicero die Triebe, und 
entwickelt aus ihnen das von ihm genannte lnstinct- 
recht (!), bemerkt aber ganz richtig, dass Ulpian, 
und Florentin dieser Zeichnung nicht ergeben wa¬ 
ren, jener nicht, weil er schon aus dem lnstinct 
die Ehe, als oi deutliche Einrichtung, oder doch 
nur als Beschränkung des Begatlungstriebes ablei¬ 
tet; dieser, indem er das Y ertbeidigungsrecht ganz 
aus dem jure naturali in das jus gentium verwei¬ 
set. Ulpians Begriff der Ehe als maris et foemi- 
nae conjunctio (nach jener Voraussetzung) begrün¬ 
de daher keine Verwirrung der Begriffe. Auf die¬ 
selbe Weise versucht er das aus der ethischen Na¬ 
tur des Menschen entspringende jus in seiner alt¬ 
römischen Reinheit darzustellen, indem die Römi¬ 
schen Gesetze die Verehrung eines höchsten We¬ 
sens, Liebe und Ehrfurcht gegen die Aeltern, Ach¬ 
tung der Mitmenschen, eine anständige Befriedi¬ 
gung unserer thierischen Triebe (incestus), Be¬ 
schränkung der Rache nach der Grösse der Belei¬ 
digung, vollkommene Gleichheit und Freyheit der 
Menschen aussprachen; hieraus folgert der Verf., 
dass sich das Naturrecht der Römer theils auf In- 
stinct, theils auf das Moralprinzip gründe. B.) 
das Völkerrecht. Nach der Vorstellung der Römer 
gebe es ein zweyfaches, ein philosophisches und 
ein conventionelles, und so scheine es mit dem 
zusammenzutreffen, was wir Völkerrecht nennen. 
Allein das Römische jus gentium begreife eigent¬ 
lich nur das sogenannte heutige Naturrecht in sei¬ 
ner Gesammtheit, und sein wesentlichster Bestand¬ 
teil sey das allgemeine Privatrecht. Welche Sätze 
und Tnstitute dem jus gentium angehören, lasse 
sich theils aus historischen Zk ugnisseri, theils aus 
dem allgemeinen Prinzip ableiten, welches die Al¬ 
ten dem jus gentium zum Grunde legten. Nach 
jenen sey jus gentium l) die Religion als gemein¬ 
schaftliche äussere Gottesverehrung eines V olkes 
nach gewissen angenommenen Regeln, u) die recht¬ 
liche Möglichkeit der Völkerschaften, und Y7olks- 
verbindungen überhaupt, 5) die Sclaverey und die 
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ihr correspondirende herrliche Gewalt, letztere 
insbesondere als Eigenthumsrecht, und jus vitae et 
necis, 4) die Ehe als Verbindung von Personen 
verschiedenen Geschlechts, als Monogamie zum 
Bihnfe einer individua vitae consueludo, 5) die 
älterliche Gewalt, 6) die cognatio (denn agnatio, 
und aflinitas gehörten lediglich ins jus civile), 7) 

das Eigen thuin, und dessen Erwerbung durch Oc¬ 
cupatio, und so geht der Y7erf. unter stetem Rück¬ 
blicke auf die Gesetze, Glossen und Clas.siker noch 
mehrere Institute durch, und weiset den Umfang 
des j. gentium nach. Das allgemeine Prinzip sey, 
alles, was das Bedürfniss und die Nothwendigkeit 
der Menschen im geselligen Zustande, insbesonde¬ 
re das Bedürfniss der Völker und Staaten durch¬ 
aus erheischt, sey juris gentium. Für dessen Rich¬ 
tigkeit bürge!, dass donatio und usucapio im Rö¬ 
mischen Rechte für reine Institute des Civilrechts 
erklärt weiden; jedoch sey in Betracht, dass bey 
den Römern das jus gentium als die Grundlage 
des ganzen Rechts, an welches sich das jus civile 
nur anschliesst, betrachtet werde, und dass das 
jus gentium schon in der f ühesten Zeit als in sei¬ 
nen Grundprinzipien ausgebildeles Recht da stand, 
anzunehmen, dass alle dem R. R. bekannte Ein¬ 
richtungen, die sich nur irgend unter dieses Prin¬ 
zip bringen lassen, juris gentium seyen, bis bestimmt 
nachgewiesen werden könne, dass sie dem juri civi- 
li augehören. Indessen sey es möglich, dass die be- 
sondern Bedürfnisse der altitalischen Völkerschaften 
manche Einrichtung herbeyführten, weiche jenes 
Prinzip stören! Rec. beschränkt sich auf diesen ge¬ 
drängten Auszug, kann aber nicht unbemerkt lassen, 
dass der Hr. V. mit sorgfältiger Zusammenstellung 
der Gesetze, und Classiker einen richtigen philoso- 
phirenden Rück in die Erstlinge derRömischen Juris¬ 
prudenz verbunden habe, und gewiss wird der Le¬ 
ser in diesen 2 wichtigen Abhandlungen reichlichen 
Stoff finden zu fernem historisch-kritischen Unter¬ 
suchungen, deren eigentlicher Einfluss auf die Dar¬ 
stellung eines rein - Römischen Rechts noch nicht 
zu berechnen ist. Mitunter finden sich darin manche 
vieles aufklärende historische Bemerkungen. III. 
Characteristik des Rom. Civilrechts im Ganzen, sei¬ 
ne Quellen und Eintheilung in jus scriptum, und 
non scriptum, civile und honorarium. S. 81 — i42. 
Ursprüglich,, sagt der Verf., sey das Civilrecht der 
Römer ein blosses Stadtrecht, welche Eigenschaft es 
in den auf uns gekommenen Bruchstücken wirklich 
noch an sich trägt. Man sieht sich manchmal in dem 
alten Rom unter den Magistraten u. s. w. Darin lä¬ 
ge 1) der Grund des Vorzugs des civis rora. vor dem 
nicht-civis, auf welchen das j. naturale et gentium 
und das angewandt wurde, was man ihnen bey der 
Unterwerfung entweder von der alten Verfassung, 
und den alten Rechtsgebräuchen gelassen, oder in 
Ansehung ihrer als jus besonders festzusetzen für gut 
gefunden hatte, und dass Q der peregrinus von der 
Theilnahme des juris civilis ausgeschlossen war. 
Zuerst habe Antoninus Cax*acalla alle Unterthanen 
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des Römischen Reichs einander dadurch gleichge¬ 
setzt, dass er das eigentliche städtische von dem 
übrigen jus civile trennte, und letzteres für alle 
Unterthanen gemeinschaftlich erklärte, und so sey 
auf einer Seile der Unterschied zwischen civis und 
non civis aufgehoben, aut der andern wieder bey- 
behalten worden. Es habe zwar mit der Erwei¬ 
terung des Staats die Legislation einen höhern Stand- 
punct angenommen, aber selbst die Imperatoren 
haben das alte Stadtrecht fortdauernd gelassen, und 
nur geändert, ergänzt und erweitert. Was aber 
dem R. R- die Bewunderung der jetzigen, und 
vorigen Welt erworben hat, sey überall nicht, die 
Trefflichkeit der Legislation, sondern die die Quel¬ 
len des jus umgehende Jurisprudenz, welche so 
eigentlich eine Schöpfung der Staats - und Ge- 
schätlsmäuner war, und unter den Imperatoren 
durch so viele günstige Umstände zur vorzüglichen 
Vollkommenheit gediehen ist. Das ursprüngliche 
CiviJrecht der Römer sey eigentlich ein particulä- 
res Recht gewesen, welches nicht so fast durch 
eine eigentliche Gesetzgebung, als vielmehr durch 
das Volk selbst, die magistratus, und die Rechts¬ 
gelehrten entstanden, indem sich jene mehr auf 
das Constitutionelle bezog, und man in der Folge 
selbst im Drange der Verhältnisse lieber der An¬ 
wendung der durch die Erfahrung bewährten Ge¬ 
setze und Gebräuche fremder Völker statt gab. 
Die Römer seyeu gegen das eigentliche Gesetzge- 
ben sehr abgeneigt gewesen, weil sie den Grund¬ 
satz hegten, theils dass alles Civilrecht eigentlich 
aus dem Charakter, und den Sitten des Volks her¬ 
vorgehen müsse, theils dass der magistratus den 
Bedürfnissen des Volks näher stehe, als der Ge¬ 
setzgeber, und das jus besser leiten könne, als 
dieser, theils dass jedes Gesetz einen heiligen, con- 
stilutionellen Charakter habe, also nicht leicht auf¬ 
gehoben werden soll. Daher bestanden verschie¬ 
dene Normen, einheimische, und durch Edicle, und 
usus aufgenommene fremde, und sey die Röm. Ge¬ 
setzgebung nichts Ganzes, lauter Fragmentarisches, 
was sich an das Bestehende bloss anschliesst, solches 
entweder bestätigend, erläuternd, oder aufhebend. 

Der Hr. Verf. liefert hier eine lesenswürdige 
Darstellung der Charakteristik des Röm. Rechts, 
und schliesst sie mit der Angabe der einzelnen 
Quellen des Civilrechts nach Cicero, Pomponius, 
und den Verfassern der Institutionen. Hierauf folgt 
die Eintheilung in jus scriptum und non scriptum, 
wobey die Ansichten Cicero’s, Paulus, der Verf. 
der Institutionen, und des Theophilus gegenüber¬ 
gestellt, und gezeigt wird, was, und warum jeder 
dieses oder jenes unter eines oder das andere ge¬ 
zählt hat. Insbesondere berichtiget er den Irrt hum 
der Verfasser der Institutionen, und des Theophi¬ 
lus die auctoritas prudentum unter die einzelnen 
Quellen des juris scripti mit aufzuführen, und be¬ 
weiset, dass diese weder Gattung des j. scripti, 
noch non scripti sey, w'eil sie überhaupt kein jus, 
nichts schon für sich Gültiges sey, sondern nur 
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durch usus, oder lex gültig werde. Zunächst er¬ 
klärt er den Begriff, und das Wesen des ). scrip¬ 
ti und non scripti, jenes setzt er in den usus, und 
demnach begründe e* sich l) durch die blosse 
Volksmeinung entweder im Staate überhaupt, oder 
in einem Theile desselben, 2) durch den Aus¬ 
spruch der Rechtsgelehrten, oder des Richters bey 
Entscheidung einer Rechtssache, oder fremder Ge¬ 
setze, oder Gebräuche, die aber im Staate, wo¬ 
von die Rede ist, nicht gelten, oder 3) durch die 
blosse Meinung öffentlicher Personen in Betreibung 
der Geschäfte sowohl der streitigen, als willkür¬ 
lichen Gerichtsbarkeit. Nun untersucht der Verf. 
die Erfordernisse, um das jus non scriptum zuin 
jus zu machen, vergleicht c. 2. C. VIII. 53. mit 
andern parallelen Gesetzstellen und bewährt sich 
als gründlichen Interpreten. Zum jus scriptum zählt 
er nach dem vorausgehenden alles, wras durch lex 
im weitern Sinne des Worts, oder dessen richtige 
Erklärung als jus gilt 5 insbesondere 1) lex im eng¬ 
sten Sinne des Worts (mit Unterschied vor und 
nach Tiber, dann vor und nach Hadrian) 2) Ple- 
biscitum, 3) Senatus consulta (in dreyfacher Art 
nach Objecten) 4) magistratuum edicta, wrobey er 
über das jus edicendi ganz richtige, mitunter neue 
Ansichten liefert, 5) constitutiones principum, 6) 
die Edicte der Statthalter in den Provinzen, und 
die Anordnungen in den Municipien, Kolonien von 
dortigen Obrigkeiten, welche unabhängig von Rom 
gemacht wurden. Hierauf berührt er die Einthei¬ 
lung des Civilrechts in jus civile im engern Sinne, 
und jus honorarium, und stellt zuletzt ‘as V er- 
hältuiss des juris scripti und non scripti überhaupt, 
und ihrer Gattungen dar. Ueberall finden sich in¬ 
teressante Bemerkungen. IV. Zusammen!)?stehen 
des juris naturalis, und gentium, und civilis im 
Röm. Staate, Anwendung der Theorie auf die 
einzelnen Gattungen des Civilrechts, Jurisprudenz 
und ihr Verhältniss zu den Rechtsquellen, ihre 
Beschränkung durch das Citirgesetz, und gleich- 
massige Beschränkung der Constitution durch den 
Cod. theodosian. (S. l43 — x64). Diese Abhand¬ 
lung ist Fortsetzung der vorhergehenden, und ten- 
dirt in der Hauptsache dahin, das Verhältnis der 
Jurisprudenz (freylich in einem sehr willkürli¬ 
chen Begriffe dargestelll) zu den Quellen des Ci¬ 
vilrechts zu bestimmen; sie wird als erläuternd, 
erweiternd, und schaffend zugleich dargestellt, vor¬ 
züglich in Beziehung auf Förmlichkeiten bey Füh¬ 
rung der Rechtsstreite, und bey Verrichtung der 
Rechtsgeschäfte. Rec. findet in dieser Abhandlung, 
nicht vollkommene Befriedigung, und am wenig¬ 
sten kann er dem Hrn Verf. beyslimmen, wenn 
er als Glück für die von ihm deteqnimrle Juris¬ 
prudenz ausspright, dass die Römer, während zul 

Zeit der Republik das Dogmatische der Jurispru¬ 
denz abgerundet, und vollendet war, keine 1 hilo- 
sophie als kunstmässiges (!) denken konnten5 dass 
das Zeitalter bis Cicero das natürliche, das nach 
Cicero das philosophische, und praktische der Ju- 
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rippriulenz genannt werden soll. Sovi 1 gibt Rec. 
zu, dass nicht einerley Geist der Philosophie durch 
alle Perioden gewirkt habe, dass aber solche nach der 
ersten immer sich vorherrschend bewiess, woes nicht 
blossen Formen galt, dürfte kaum widersprochen 
werden. Des Hrn. V erfs. Behauptungen sind wohl 
hier und da, besonders gegen Hugo und Hufeland 
gewagte Hypothesen, die dem Rec. nicht hinlänglich 
erwiesen scheinen. V. Zustand des Rechts beym 
Reg ierungsantritt Justinians, seine Reform, de¬ 
ren Charakter, und Felgen (S. i 65— i8g)* Ju- 
stinian fand zu Anfang seiner Regierung das alte 
jus legis noch ganz vollständig, das jus edicti aber 
auf Hadrians Sammlungen; das Recht der Con¬ 
stitution aul den Theodosianischen Codex, und die 
nach dessen Anfertigung erlassenen k. Constitutio¬ 
nen, und die Jurisprudenz auf die in dem Citir- 
gesetz bestätigten juristischen Schriften beschränkt. 
Sein Ralhgeber Tribonian suchte vor allem die 
Beschränkung der Jurisprudenz durch das Citirge- 
setz, und die des Rechts der Constitution durch 
den Theodosianischen Codex zu beseitigen, Justi- 
nian beschloss mit Tribonian eine Reform, wel¬ 
che durch die noch jetzt geltenden Theije des Röm. 
Rerhtsbuches bewerkstelliget worden. Der Verf. 
erzählt ausführlich, wie Justinian dabey zu Wer¬ 
ke ging. VI. Verdrängung der Justinianischen Ge¬ 
setzgebung im Orient durch die Rasilica, ihr Wie¬ 
der au jl eben im Occident, und ihre Aufnahme in 
Deutschland; was damit in Bologna, und später¬ 
hin vorgegangerr, über die an sie sich anschlies¬ 
sende neuere Jurisprudenz, Regeln die Gültig¬ 
keit und. den heutigen Gebrauch des Justiniani¬ 
schen Rechts betreffend, endlich über Kritik und 
Interpretation. S. 189 — 215. Diese Abhandlung 
stellt die bisherigen Ansichten über die genannten 
Gegenstände zusammen, und bietet in der Haupt¬ 
sache nur Bekanntes dar. VII. Generelle Darstel¬ 
lung des Justinianischen Rechtssystems, vier Quel¬ 
len des juris civilis für die Zukunft, I ergleichung 
des Röm. R. mit der neuern Jurisprudenz. S. 216 — 
255. Obenan, sagt der Hr. Verf., stehe die Theo¬ 
rie vom jus, und dessen Einlheilung in jus natu¬ 
rale, gentium und civile, und zunächst werden 
zwey posil.iones juris (nach Ulpian Classificatio in 
jus pübl. und piivat.) und drey objecta juris nach 
Cajus, nemlich personae, res et acliones angenom¬ 
men. Jedes dieser Objecte müsse selbständig ge¬ 
dacht werden, soweit sie als objecta juris gedacht wor¬ 
den; damitseyaber nicht ausgesagt, dasseineszum an¬ 
dern in gar keiner Beziehung stehe; diese müsste 
sogar als nolhwendig gedacht werden; aber das, 
worauf die Beziehung geschehe, bleibe bey der 
Classification doch immer die Hauptsache z. ß. die 
Sache, woran jemand das Eigeuthum den zustehe. 
Der V erf. schreibt diese Lehre in das philosophi¬ 
sche Zeitalter der Röm. Jurisprudenz, und be¬ 
hauptet mit Recht, dass, obschon die Rom. Juri¬ 
sten drey objecta juris annahmen, sie doch nie 
daran dachten, ein jus personarum, rerum et actio- 
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num der wissenschaftlichen Behandlung der Juris¬ 
prudenz zum Grunde zu legen, was freylich die 
spätem nicht - Römischen Juristen gethan haben. 
Neuere hingegen haben die reinere Ansicht der 
Römischen Jurisprudenz hervorgehoben, und wenn 
sie schon die namentliche Angabe der drey objecta 
juris , und nach Theophilus die obligationes noch 
als ein besonderes gleichsam viertes Rechtsobject 
wahrnahmen, doch in der Hauptsache das Ganze 
auf ein jus personarum, und jus obligationum et 
actionuni zurückgeführt. Der Hr. Verf. stellt sich 
Hugo (civil. Magaz. Th.l'V. S. 1—5u) und Hauhold 
(Instit. i. rom. p. iöö) entgegen. Allein den Rec. 
haben dessen Ansichten nicht überzeugt; vielmehr 
erleichtern die Grundeintheilungen dieser Gelehr¬ 
ten die Einsicht, in den wahren Geist der Röm. Ju¬ 
risprudenz. Zuletzt stellt der Verf. eine Verglei¬ 
chung des Röm. R. mit der neuern Jurisprudenz 
an, und bemüht sich darzuthun, dass diese in der 
so einfachen (!) Lehre des RÖni. R. von der con- 
suetudo vorzüglich durch den Unterschied zwischen 
Gewohnheit und Herkommen, und dessen Erfo- 
dernisse grosse Verwirrung herbeygeführt habe. 
VIII. Ueber öffentliche Bekanntmachung des jus, 
und seine Abrogation, und Derogation; Urtheil 
darüber, ob etwas als jus gelte, und über die An¬ 
wendung desselben; rückwirkende Kraft der Ge¬ 
setze. S. 256 — 280. In dieser Abh. sind bekannte 
Theorien wiederholt; ebenso enthalt die IX. Abh. 
von den Wirkungen der Rechtsunkunde, cler Theo¬ 
rie der Privilegien, und Rechtswohlthaten, deren 
Collision, und einem allgemeinen Verhältnisse der 
Cives, und non - cives zum jus (S. 281 — 558) kei¬ 
ne neuen Ansichten, doch überall begleitet der Hr. 
Verf. die grossentheils aus Glücks (Erl. der Pand.) 
entnommenen Lehrsätze mit praktischen Bemer¬ 
kungen, welche dem angehenden Geschäftsmanne 
nicht unwillkommen seyn mögen. Indessen kann 
Rec. des Hrn. Verf. Behauptung, dass bey Privile¬ 
gien weder besonders von ausdehnender, noch von 
einschränkender Erklärung die Rede seyn könne, 
sondern dass überall die ganz gewöhnliche Erklä¬ 
rung statt finde, wobey es denn doch wieder auf 
Umstände ankomme, ob das Privilegium ausdeh¬ 
nend, oder einschränkend zu erklären sey, und dass 
Privilegien, welche aus besondern Gnaden, oder 
aus besonderer Zuneigung ei'theilt sind, ausdeh¬ 
nend anzuwenden seyen, mit fr. 5. C. I. i4. fr. 5. 
D. I. 4., und mehreru andern bekannten Gesetz¬ 
stellen nicht vereinbaren. Eben so wenig kann R. 
beystimmen, dass für die Collision der Privilegien 
sich überall kein Gesetz nachweisen lasse, fr. 7. 
C. I. 19. u. Nov. 91. i., welche der Hr. V. selbst an- 
führt, sind offenbare Beweise des Gegentheils. Auch 
dürfte dem V. der Beweis schwer fallen, dass dem 
peregrinus nur immer nach seinem heimischen jus ci¬ 
vile, und wenn dieses verschieden ist, nur nach,den 
Gesetzen seines "Wohnortes succedirt werden könne, 
ohne darauf sehen zu müssen, wo das Vermögen ge¬ 
legen ist. (Die Fortsetzung folgt.) 
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Am 9- des April. 1818. 

Rechts vvissensc h a f t 

(Fortsetzung) 

der Recension von Dabelows Pandecten - Recht. 

W enigsteus hat er gewichtige Autoritäten, und 
den usus gegen sich, welchen er doch selbst, wo 
keine ausdrücklichen Gesetze sprechen, hervorhebt. 
X. Pom jus als Befug niss, und juridischem Per- 
hfiltniss von der obligatio, und inwiefern jus und 
obligatio als Correlate zu betrachten > Anwendung 
dieser Theorie] auf Sachen; Quellen des jus und 
der obligatio, und wie die Obligatio contrahirt 
wird; neuere Jurisprudenz. S. 538 — 568. Nach 
vorausgeschickten Begriffen von jus und obligatio 
untersucht der Hr. Verf. die Quellen beyder, setzt 
die Ansichten der Verfasser der Institutionen, und 
des Cajus gegenüber, und leitet daraus die Ein- 
theiluug der obligatio in obligationem ex contractu, 
delicto, quasi ex contractu, unc! quasi ex delicto 
ab, welchen er die obligatio ex pollicitatione an¬ 
reihet. Nun folgt die Untersuchung, wann nach 
der Vorstellung der Römer die Obligatio re, ver- 
bis, lileris et consensu angenommen werden könne. 
In der Hauptsache tritt der Verf. den Ansichten 
des Cajus bey, und zählt insbesondere unter die 
Obligationes, welche re contrahirt werden, nebst 
dem mutuuni, commodatum, depositum und pig- 
nus die Delicten ohne Ausnahme, die sogenannten 
quasi - delicta, und die quasi - contractus insofern, 
als die Obligatio in ihrer Totalität mit dem Geben, 
Leisten oder Handeln anfängt. Diese Ansicht ist, 
so wie er sie — ohne alle Beweise — aufgestellt 
hat, allerdings gewagt, eine blosse Hypothese. XI. 
Ueber obligatio naturalis und civilis, und deren 
Perhältniss zu einander; von der obligatio correa- 
lis; Anwendung auf das jus; über Contrahirung 
anderer Obligationen, welche nicht zu der Obli¬ 
gatio im engsten Sinne gehören, und über die 
modi tollendi obligat. S. 56q — 585. Diese Abh. 
zeichnet sich durch nichts Vorzügliches aus; Ge¬ 
meines ist wiedergegeben; der Verf. hat zwar 
Glücks, aber des classischen JPeber's (über natür¬ 
liche Verbindlichkeiten) keine Erwähnung gethan. 
XII. Allgemein gesetzliche Bestimmungen über die 
Contrahirung, und Aufhebung der Obligationen; 
auf letztere sich beziehende Rechtswohlthaten; über 
die Aufhebung der obligatio ipso jure, und ope 
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exceptionis. S. 584 — 445. Der Hr. Verf. stellt in 
der ersten Hinsicht zwey Grundsätze auf, für die 
Contrahirung, dass keine bestimmte Obligatio mehr 
in sich begreife, als entweder die Natur des Ge¬ 
schäfts, aus welchem sie entspringe, oder das 
Gesetz bedinge; für die Aufhebung, dass mit der 
Hauptverbindlichlceit auch die Neben Verbindlich¬ 
keit aufgehoben sey. Hierin fasst sich der Verf. 
kurz, ausführlicher über die Novatio, erwähnt 
aber ausser Solutio, und Novatio keine andere Auf¬ 
hebungsart, mischt jedoch von Moratorien, und 
Fristenzahlungen vieles zu jenem, was von An¬ 
dern, vorzüglich von Glück (Erl, der Pand.) ab¬ 
gehandelt worden. Unter andern kann R. dem Hin. 
Verf. seinen Bey fall nicht geben, wenn er die Un¬ 
terscheidung der modi toll, obligat, ipso jure und 
ope except. für ganz unrichtig erklärt; wolle er 
doch fr. 2. §. i D. XVI. i. u. fr. 26. D. 46. 1. in 
nähere Erwägung ziehen, selbst der von ihm S. 
455 angeführte §. 5o. I. 4. 4., wie auch fr. 1. D. 
16. 2. und C. i4. IV. 5i. sprechen gegen ihn. Der 
von ihm in die Worte „ erlöschen^ nnd „auf he- 
benu gelegte Sinn vernichtet nicht, was die Gese¬ 
tze klar aussprechen, und auch wohl dem Gange 
der Justiz, soweit von veräusserlichen Rechten die 
Rede ist, ganz angemessen ist. XIII. Jus ad rem, 
und in re;. über gemeinschaftliche Rechte, insbe¬ 
sondere über Correalrechte allgemeine Grund¬ 

sätze über die Aufhebung der Rechte. S. 446 — 
48o. Der Hr. Verf. erneuert die bekannte Contro- 
verse über die Arten des sogenannten juris in rem 
und in personam. R. ist der Meinung, dass, so 
wie die gewöhnlichen Ansichten, und Eintheilun- 
gen des sogenannten Sachenrechts weder der Ter¬ 
minologie, noch dem Sinne der Röm. Gesetze ent¬ 
sprechen (fr. 1. D. 1. 5.), sie auch die Gassen der 
Rechte keineswegs erschöpfen, sondern dass viel¬ 
mehr die Rechte nicht methodisch nach bestimm¬ 
ten Classen, sondern nur nacli Rechtsverhältnissen 
vorzutragen seyen; darnach wird, was v. Savigny 
(vom Besitze) und Hugo mit überzeugender Gründ¬ 
lichkeit nachgewiesen haben, das Besitzrecht, das 
Exhibitions - und Editionsrecht u. s. w. ganz ge¬ 
wiss den angemessenen Platz erhalten, zumal wenn 
die Eintheilung in jus personarum, rerum und ob¬ 
ligat. et aptionum, die so ganz der Röm. Theorie 
unterliegt, zur Grundlage angenommen wird. Auch 
kann Rec. dem Verf. nicht beystimmen, wenn er 
S. 455 behauptet, dass es für den Fall der Ge- 
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meinschaft des Rechts an allgemein leitenden ge¬ 
setzlichen Bestimmungen, mit Ausnahme des fr. 
28. D. x. 5. mangle. R. will nur fr. 7. §. 4. D. 
xx. 6., fr. 5. §. 2. xx. 4., fr. 6. §. 8. x. 5. an- 
führen; durch diese Gesetzstellen ist allerdings be¬ 
stimmt, dass bey einer Gemeinschaft von Rechten 
das Recht eines jeden Einzelnen über alle Theile 
derselben (pro indiviso) sich erstrecke. Auf solche 
Art berichtigen sich die vom V. S. 466. ff. aufge¬ 
stellten Folgerungssätze von selbst. Die Lehre von 
der Correalität ist auf gewöhnliche Art vorgetra- 
gen. XV. (XIV). Ueber die Frage, inwiefern die 
Veränderung der Umstände auf liechte. und Obli¬ 
gationen einwirken könne; Sicherstellung der Rech¬ 
te und Verbindlichkeiten, und deren Utbertragung 
auf andere: Theorie der Rechtsverfolgung. Seile 
4^1 — 55i. Der Verf. macht über die mutatio cir- 
cumstantiai um nach dem fr. i4o. §. 2. (45. 1.) 
manche Unterschiede; indessen scheinen sie Rec. 
überflüssig zu >eyn, indem fr. 85. §. 1. (5o. 17.) 
eine unzweydeutige Regel ausspricht, welche nach 
andern eben so deutlichen Gesetzen nur dann eine 
Ausnahme leidet, wenn mit den veränderten Um¬ 
standen auch andere Gründe der Ungültigkeit, oder 
Aufhebung verknüpft sind (fr. 58. D. 46. 5.), oder 
wenn der von beyden ausdrücklich anerkannte Zweck 
des ganzen Vertiags w egfäilt (fr. 6. C. 4. 54). 
Dem Schlüsse dieser Abhandlung von der Rechts¬ 
verfolgung (actio) kann Rec. seinen Beyfall nicht 
versagen; der Verf. hat geschichtlich und kritisch 
die Begriffe der actio zergliedert, und bewiesen, 
dass 1) die Klagenlehre nach der Vorstellung der 
Römer auf das jus civile, und dieausdemselben ent¬ 
springenden Rechte beschränkt sey, 2) dass die 
Actio noch immer, auch von dem Förmlichen ent¬ 
kleidet, was sie ursprünglich hatte, als ein durch 
das jus civile constituirles Mittel, wodurch die per- 
secutio des Rechts bewirkt wird, erscheine, 5) dass, 
so wie ein Mittel oft beschränkter ist, als das, was 
dadurch gehoben werden soll, es auch mit der 
Actio so sey, dass sie oft beschränkter sey, als 
das jus, welches dadurch verfolgt werden soll. Der 
Hr. Verf. geht hierauf die Eintheilungeu der Actio- 
num durch,, und fügt manche treffliche Bemerkung 
bey. Nur scheint Rec., dass der Hr. Verf. die 
Wörter actio, persecutio, und jus petendi et per- 
sequendi in jud. ohne Noth zu scharf unterscheide, 
und actio bloss als Mittel nehme, als wenn es 
nicht auch im subjectiven Sinne genommen werden 
könnte. Diese Lehre wird fortgesetzt in der XVI. 
Abh. Ableitung und Benennung der Klagen ; Con- 
curvenz derselben; Exceptionen', Uebergang der 
Rechte, und Exceptionen auf die Erben, Ueber- 
tragung und Cessio. S. 552 — 680. In der Haupt¬ 
sache ist hier wiedergegeben, was andere Gelehrte 
lange schon dargestellt haben; jedoch findet sich 
darunter, besonders über die Cessio manche lesens¬ 
würdige Bemerkung. Indessen kann Rec. der Be¬ 
hauptung S. 565 nicht beytreten, dass dem Rieh- j 
ier, wenn der Cessionar eine Schenkung vorspie¬ 

gelt, die Befugniss zustehe, von Amtswegen zu 
untersuchen, ob nicht ein versteckter Wucher zum 
Grunde liege. C. 20. C. 4. 55. schliesst die An¬ 
wendung der lex Anastas. ausdrücklich bey Schen¬ 
kungen aus, wenn sie nicht in fraudem legis ge- 
scbelin. Da nun Cessionar immerhin den titulus 
cessionis erweisen« muss, und der Richter zwar von 
Amtswegen den Bew eis desselben fodern, aber nicht 
inquisitorisch verfahren darf, so legt der V. in das 
officium jud. offenbar mehr, als in solchem liegt. 
XVII. Transformation der Rom. Action- und Ex- 
ceptionenlehre durch die spätere Jurisprudenz,gleich- 
mässige Abänderungen in der Eehve der Cession. 
S. 58t — 5y4. Die.-,e Abh. hangt mit der vorher¬ 
gehenden zusammen; vor allem sucht der Hr. 
zu beweisen, dass, wo sich im Rom. R.eehte Actio- 
nes und Exceptiones für einzelne Rechtsverhält¬ 
nisse angeordnet finden, diese zwar gebraucht wer¬ 
den können, dass aber die Parteyen darauf nicht 
beschränkt seyen. Uebrigens kann Rec. die V er¬ 
gleichungen der Actionen und Exceptionen mit ei¬ 
nem Rasten künstlicher Recepte nicht unterschrei¬ 
ben. Der Richter hat vor allem die Thatgeschich- 
te, den Klagegrund, und die Klagebilte zu wür- 
digen; diese materiellen ßestandtheiie einer wohl¬ 
geordneten Klage sind für ihn die eigentliche Auf¬ 
gabe, nicht der etwa willkürlich, oder gegen die 
erzählte Natur des Sach Verhältnisses von einem 
Rechtsanwälte gewählte Name der Klage. End¬ 
lich glaubt Rec. nicht, dass sich die Cessio rei li- 
tigiosae (S. 5yo) so vertheidigen lasse, wie sie der 
Verf. ohne allen ßew'eis behauptet. XVIII. Ueber 
praescriptio actionurn et exceptionum; ausseror¬ 
dentliche Mittel, sich zu seinem Rechte zu ver¬ 
helfen; hViederherstellung erloschener Rechte. S. 
5(j4 — 626). Diese Abhandlung enthält ebenfalls 
manche ti’elfiirhe Bemerkung sowohl über die Ver¬ 
jährung der Klage, und Einreden, als auch über 
die Provocation, und mit Recht wird die heutige 
(doch nicht allgemeine?) Gerichtspraxis getadelt, 
dass man mit Auflegung des ewigen Stillschwei¬ 
gens, und der Verurtheilung in die Kosten gar oft 
zu voreilig verfahre. Nun lolgt die Lehre von der 
Retention, Protestation, und Reservation, welcher 
noch die Angabe der Arten augeschlossen ist, wie 
er loschene Rechtsverhältnisse wieder hergestellt wer¬ 
den können. Ueberall bewahrt der Hr. V. wahre 
Gelehrtheit, und weiset seine Behauptungen theiis 
historisch, theiis durch eine scharfe Analyse der 
betreffenden Gesetzstellen nach, jedoch enthält die¬ 
ser erste Tiieil viele Behauptungen, welche durch 
nichts als durch eine, aus Quellen nicht begründe¬ 
te, logische Demonstration zur Hypothese gemacht 

sind — etw'as, was sie vorher waren. 

Der zweyte Theil befasst sich hauptsächlich, 
mit den Lehren von Rechtsgeschäften, Pacten und 
Transacten, Entschädigung, und dein Eide, und 
setzt die im ersten Theile begonnenen Untersuchun¬ 
gen bis N. XXXII. fort. R. folgt der Ordnung 
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des Verfs., und fuhrt sie im kurzen Auszuge an. 
XIX. Von Rechtshandlungen und Rechtsgeschäf¬ 

ten überhaupt; deren Materie, und Form; inwie¬ 
fern die Form nothwendig zu beobachten, und vom 
Beweise dir selben', über den Unterschied der es¬ 
sentialia, riaturalia und accidentalia bey Rechts¬ 
geschäften; erste Bedingung der Gültigkeit dei 
Rechtsgeschäfte, absolute und nicht absolute Nich- 
tigkeif. S. i —'ii. Nach vorausgehender Bestim¬ 
mung der Rechtshandlungen, und Rechtsg^chähe 
in weiterer und engerer Bedeutung wird die Form 
derselben mit demselben Unterschiede, und im Ge- 
gentheile der Materie dargestellt, ßeyde theilt der 
Up. Verf. in innere und äussere Form, weiter in 
Solennilat, und andere Form, stellt als Grundsatz 
auf, dass der Mangel gesetzlicher Form in der Re¬ 
gel Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts zur Folge habe, 
und leitet daraus rechtliche Folgen ab, welche ganz 
richtig sind. Nur glaubt R. dem S. y n. 5 auf ge¬ 
führten Falle eine andere Wirkung bey legen zu 
müssen, als der Hr. Verf. damit verknüpft, indem 
ein Geschäft, aus dessen Beurkundung der Man¬ 
gel gesetzlicher Förmlichkeiten sichtbar hervorgeht, 
schlechthin ungültig ist, wenn auch aul anderm 
Wege die Beobachtung derselben bewiesen werden 
könnte. Ein schriftliches Testament, welches nur 
von drey Zeugen unterschrieben ist, wird äuch 
durch den Beweis, dass sieben Zeugen, obschon 
sie nicht unterschrieben, bey der Unterschrift je¬ 
ner zugegen waren, schwerlich gerettet werden. 
Mit strenger Genauigkeit unterscheidet der Hr. V. 
essentialia, naturalia, und accidentalia eines jeden 
Geschäfts, und rechnet unter erstere i) nicht bloss 
die Materie derselben, sondern auch die Form, 
vorausgesetzt, dass die letztere so innigst mit der 
Ma terie verbunden sey, dass ohne sie das Rechts¬ 
geschäft gar nicht als gültig gedacht werden kann, 
2) alle nothwendigeu Folgen, und Wirkungen, wel¬ 
che aus der Materie eines Rechtsgeschäfts lliessen, 
mögen sie durch die Natur der Sache, oder durch 
das Gesetz bestimmt werden. Unter diese richtig 
abgemessene Bestimmung stellt er die Begriffe der 
naturalia und accidentalia, und spricht als erste Be¬ 
dingungen der Gültigkeit eines Rechtsgeschäfts aus: 
Fähigkeit der Interessenten, und dass das Geschält 
kein unerlaubtes, und durch die Gesetze verbote¬ 
nes, noch im Materiellen oder Formellen gefehlt 
worden sey; diesem lugt er noch eine wohl gera- 
thene Auslegung de;* c. 5. C. I. i4. bey. XX. Jron 
der Frey heit des t Villens bey Rechtsgeschäften, 
und dem Unterst hielte derselben von der Freyheit. 
seinen IVUlen erklären zu können; Theorie vom 
dolus, evmr, vis . nietus,* über Conditio, dies, mo- 
dus. S. 22 — t35. Obschon R. gleich der erste 
Satz dieser Abhandlung auffiel, dass netniich zu 
den ersten Bedingungen der Rechtsgeschälte, wel 
che der Hr. Verf. in den vorausgehenden Unter¬ 

suchungen mit Willenserklärungen in eine Katego¬ 
rie stellte, die Freyheit des Willens nicht zu zäh¬ 
len sey, während er doch Unbefangenheit des 
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dingung 
als von Todeswegen S. 

Willens erfordert, und es wohl nicht schwer hielt, 
aus der Natur der Sache, und den Gesetzen den 
Beweis des Gegentheils zu liefern, so fand er sich 
doch in den folgenden Darstellungen des dolus, er¬ 
ror u. s. w. allerdings befriediget: nur kann R. 
nicht zugeben, 1) dass es gleichgültig sey, ob der 
Dolus von einem der Contrahenten, oder von ei¬ 
nem dritten begangen worden sey. Die fr. 1. §. 
H. fr. 2 — 7. fr. 18. §. 5. D. IV. 5. fr. 67. D. XVIÜ. 
I. und noch viele andere, welche Kürze wegen 
nicht angeführt werden, unterscheiden diese un¬ 
verkennbar. Hingegen hat der Hr. Verf. die Ge¬ 
setzstellen über den Irrthum in vollkommen über¬ 
einstimmende Vergleichung gebracht; übrigens ver¬ 
dient seine Auslegung des fr. 58. D. XVIII. I. 
(S. 5o) und des fr. 65. §. 2. D. XU. 6. (S. 5ö), des 
fr. 52. D. XII. 7. einer genauen kritischen Unter¬ 
suchung unterworfen zu werden. Eben so irrig 
scheint Ree. 2) die Behauptung, dass es gleichgül¬ 
tig sey, ob einseitig bey einer Rechtshandlung ge¬ 
irrt worden, oder ob beyde Theile sich in Irr- 
thum befanden. Die Gesetze geben überall andere 
Bestimmungen fr. 18. D. XII. 1., fr. 57. §. 2. 
(XVIÜ. 1.) u. s. w. Dagegen sind die Untersu¬ 
chungen über die Wirkungen einer existenten Be¬ 

owohl bey Handlungen unter Lebenden, 
85. f., und dessen Ausle- 

fr. 8. D. 18. 6. fr; 9. D. 20. 4. fr. 16. 
D. 46. 3. fr. 2. 3. 4. D. 17. e. besonderer Aufmerk¬ 
samkeit würdig. Der Hr. Verf. geht kritisch zu 
Werke, und berichtiget manche bisherige Ansicht 
auf eine lebhalt ansprechende Weise. Weinschich¬ 
tig behandelt er die Lehre vom Modus (S. 107.), 
und weiset seine in einer Tafel dargestellte Iheo- 
rie * in Beyspielen sehr treÜend nach. Denselben 
Gang befolgt er mit dies und causa (S. 1 18. f.) 
XX1. fVie weit geht die Freyheit der Adjectio- 
neri bey Rechtshandlungen? Bemerkungen über den 
Consensus praesumtus und jictus; Eintheilung und 
Interpretation der VFillenser klär ungern. £>. i34 
i65. Als Prinzip über die Vdjectionen der Bedin¬ 
gungen und Zeiten stellt der Verl, auf: ,,so olt 
die Adjectio derselben entweder schon der natür¬ 
lichen oder der gesetzlichen Eigenheit des Rechts¬ 
geschäfts zuwider ist, darf sie nicht geschehen, und 
wenn sie nichts desto weniger geschieht, wird das 
ganze Rechtsgeschäft dadurch zu Grunde gerichtet, 
und ist so zu betrachten, als wenn es nicht ge¬ 
schehen wäre. In Betreff des Consensus tacitus, 
praesumtus und fictus tritt der Hr. Verf. 'luibauts 
Darstellung bey. und legt dem Consens. tacitus emo 
bestimmte Handlung, woraus die Einwilligung 
schlossen wird, dem praesumtus das Gesetz selber, 
und dem fictus die reine gesetzliche Annahme ei¬ 
nes Consensus, der nicht vorhanden ist, zum Ginn— 
de, ohne dass weiter das Gesetz aul das Damyn 

gung der 

ln Hinsicht auf Interpretation 

ler vv mensermaruugcij « H der Hr. Verf. dass 
nnächst auf die Absicht des seinen Willen Erkia- 
enden, dann aber auf die Worte, und den Aus- 

Ipsselhen sch lies,t. 
Willenserklärungen w 
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druck geachtet werden soll. Er führt zwar, um 
seine Meinung zu begründen, fr. 219. D. 5o. 16. 
und fr. i68> D. 5o. 17. an; allein nach Rec. Mei¬ 
nung soll der Ausleger zunächst bey den Worten 
in ihrem Zusammenhänge nach der an dem Orte 
des Geschäfts gewöhnlichen Bedeutung stehen blei¬ 
ben, ohne irgend ein Wort als überflüssig zu be¬ 
trachten: denn gerade durch sie ist der wahre 
Wille objecliv erkennbar (fr. 20. §. 1. D. 02). Nun 
sucht der Hr. Verf. fr. 4g. D. 44. 7. mit fr. 80. 
D. 45. 1. zu vereinbaren und stellt besondere Aus¬ 
legungsregeln für die Handlangen unter Lebenden, 
und vou Todeswegen auf. Fast überall sind rich¬ 
tige, mitunter neue Ansichten, aus den Quellen er¬ 
läutert, vorgetragen, dass aber allgemeine Verzicht¬ 
leistungen für gar nicht vorhanden geachtet, und 
bey einem Verzichte auf Rechtswohltbaten alle diese 
namentlich ausgedrückt seyn müssen, kann Rec. 
nicht unterschreiben. Es sagt zwar fr. 4. §. 4. D. 
2. 11. ,,si specialiter causae exceptionum expressae 
sunt;“ allein daraus folgt noch nicht, was gefol¬ 
gert worden ist. Ein das Ganze in jeder Bezie¬ 
hung umfassender Ausdruck schliesst entschieden 
alle darunter begriffenen Arten ein. XXII. Ueber 
Coriventio, und deren Eintheilung in pactum, und 
transactio; wahrer Begriff des Rom. Conti actus; 
Berichtigung der gangbaren Vorstellungen über 
die Eintheilung der Verträge; über den Transact. 
S. 166 — 2o4. Der Hr. Verf. theilt die Conven- 
tiones, wie die Obligationes, in conventiones ex 
jure gentium, und ex jure civili. Jene gewähren kei¬ 
ne Rechtsverfolgung, ausser sie seyen entweder 
ganz in das jus civile übergegangen, oder ihnen 
eine Rechtsverfolgung ohne diesen Uebergang durch 
das Gesetz, oder den Prätor verliehen; darnach 
gäben sie actio und exceptio, oder nur exceptio 
allein. Indem er die ältesten Ansichten der Rö¬ 
mer über die Privatconventionen kurz berührt, un¬ 
terscheidet er drey Arten derselben, nämlich pacta, 
transactiones, und die persönliche Verhältnisse be- 
trelfenden Conventionen, befasst sich aber nur 
mit den zuerst genannten beyden Arten, und zwar: 
I. jjiit den Pacten. Er legt das Ulpianische fr. 7. 
D. II. i4. zum Grunde, und sucht zu zeigen, dass 
die Privalpaclen kein Röm. Verfolgungsrecht an¬ 
ders haben, als wenn es ihnen beygelegt worden, 
diese Beylegung sey geschehen entweder ein für 
allemal durch die lex, oder das Edict, so dass 
ihnen nur ein unvollkommenes Verfolgungsrecht 
in der Exceptio, oder ein vollkommenes Röin. 
Verfolgungsrecht in der Actio sowohl, als exceptio 
verliehen werde; dadurch entstehen contractus, oder 
vermöge besonderer Verleihung durch den Praetor 
in einzelnen Fällen nach vorgängiger Untersuchung 
der Sache. Der Hr. Verf. stellt nun die Fragen 
auf: 1) warum erscheinen bloss die pacta juris gen¬ 
tium tlieilweise als Contracte, und nicht auch die 
conventiones juris civilis? 2) welches ist der ge¬ 
genwärtige Grund für die Annahme der Contracte? 
5) welches sind die pacta juris gentium, denen 
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bloss exceptio durch die Gesetze oder durch das 
Edict generell beygelegt worden? 4) welches sind 
die pacta juris gentium, deren Aufrechthaltung der 
Praetor nach vorgängiger Untersuchung der Sache 
allgemein versprochen hat? 5) hatten die pacta ju¬ 
ris gentium besondere Namen, oder keinen? Der 
Verf. bemühet sich seine Ansichten zu beweisen, 
und reducirt seine Pacienlehre auf 1) Contractus 
ipso jure tales, 2) ex leg-e v. ediclo lales (definite v. 
indefin^e), 5) pacla nada, und glaubt, dass durch 
seine Theorie der wahre Geist des Röm. Rechts 
erhalten werde. Es ist hier der Platz nicht, über 
diese Ansichten, welche grossentheils aus Quellen 
gar nicht begründet sind, zu polemisiren; aber zu 
wünschen ist, dass diese wichtige Lehre auf den 
Grund der in den jüngsten Jahren so weit vorge¬ 
schrittenen Untersuchungen in dem Röm. R. in 
eine neue Revision genommen werde, indem ei¬ 
ner der wichtigsten Theile des Röm. Privatrechts 
darauf beruht. II. Die Transacte beschreibt der 
Hr. Verf. als Vereinigung der Parteien eine begon¬ 
nene, und noch nicht beendigte lis iucerta ruhen 
zu lassen, welche taedio litis geschehe, und be¬ 
ruft sich desshalb auf fr. 65. D. 12. 7. Er fand 
zwar, dass seinem Begrübe c. 58. C. II. 4. entge- 
gegenstehe, erklärt aber diese Verschiedenheit aus 
dem in der Zeit eingetretenen Unterschied zwi¬ 
schen älterm und neueren Recht. XXIII. General¬ 
theorie der Pacte, und Transacte; Untersuchung 
was das jetzige Recht an der Röm. Theorie ab¬ 
geändert habe? S. 2o5 — 272. Die Charakteristik 
J. der Pacte legt der Hr. Verf. in ein Leisten (dare 
v. facere) und in die ausdrückliche darauf gerich¬ 
tete Vereinbarung, uegirt pacta tacita, gibt da, wo 
kein pactum juris civilis statt findet, oder das pa¬ 
ctum juris geniium von keinem Rom. Verfolgungs¬ 
recht begleitet ist, der obligatio naturalis, und ei¬ 
nem natürlichen Verfolgungsrechte Platz, liefert 
seine Ansichten, 'wiefern beym pactum dolus, vis, 
melus in Betrachtung komme, und verfolgt im 
übrigen die gewöhnliche Theorie von Conventio¬ 
nen, welcher er die negative Seite der Pacten an- 
schliesst. Diesem folgen einige exegetische Unter¬ 
suchungen über fr. 27. §. 2. und fr. 62. D. If. i4. 
u. s. w., welche einer nähern Prüfung allerdings 
würdig sind. Die Generaltheorie II. vou den Trans¬ 
acten führt er auf die Sätze zurück, 1) dass ei¬ 
gentliche Transacte eine excejDtionem civilem, und 
actionem praetoriam geben, 2) dolus, vis et rne- 
tus wie bey Rechtsgeschäften überhaupt in Be¬ 
trachtung kommen, 5) jeder Transact auf die Sa¬ 
che beschränkt sey, in welcher er abgeschlossen 
worden ist, und lässt hierauf die bekannten Ein- 
theilungen derselben folgen. Vorzüglich interes¬ 
sant ist dessen Abhandlung über Transacte wegen 
Alimente, indem mit einer passsenden Verglei¬ 
chung der betreibenden Gesetzstellen manche wohl- 
gerathene Exegese verbunden ist.. 

(Der Beschluss folgt.) 
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Zuletzt beanlwortet der Hr. Verf. die Frage, wel¬ 
che Anwendung die Rom. Pactenlehre bey uns lei— 
de, dahin, dass diese, selbst in ihren kleinsten 
T heilen materialiter, oder virtualiter, nur nicht 
mehr formaliter gelte. Es liesse sich dagegen vie¬ 
les erinnern; indessen verkennt Rec. die Consequenz 
nicht, mit welcher der Hr. Verf. seine Ansichten 
durchführt. XXIV. Ucber Schadensersatz, vorlciu- 

Jtge Entwickelung der Rom. Begriffe, und Vorstel¬ 
lungen über das damnum, und, praestatio darnni; 
Begründung des Systems dieser Lehre. S. 2;3 — 
293. Vor allem wird die Frage untersucht, ob 
nein lieh in der Justinianeischen Constitution gene¬ 
rell über das id, quod interest, oder nur über 
eine Gattung desselben entschieden worden d. h. 
ob man sagen könne, die Justinianische Entschei- 
dung gehe auf alle Falle, wo wegen Beschädigung 
das id, quod interest, gefodert werden kann, oder 
nur auf eine Gattung, oder wohl gar nur endlich 
auf bestimmte Fälle? In der Hauptsache bejahet 
sie der Hr. Verf., und erläutert seine Ansichten 
durch ßeyspiele. Dieselbe Untersuchung wird fort¬ 
gesetzt in der XXV. Abh. Veränderung des Grund¬ 
satzes von der. letzten Bedingung des Schadenser¬ 
satzes bey Beschädigungen, welche durch filios, filias- 
que familias, Sclaven und Thiere, dessgleichen 
durch unserer Aufsicht anvertraute Personen, und 
Sachen verursacht worden sind; ob die Principien 
lioer die praestatio damni sich darnach gleichtnäs- 
sig verändern ? nach welcher Ansicht die Theorie 
vorn Schaden und Schadensersatz zu behandeln? 
S. 29 c 299\ XXVI. Schadensersatz ex causa 
culpae; was ist culpa ac/uiliana, und wo ist die 
Gienze zwischen ihr, und der culpa non aquilia- 

na5 Umfang der culpa aquiliana, und Bestim¬ 
mung über ihre Prästation sowohl, als Rechts- 

« wod.urch sie gefolgt wird. S. 3oo — 358. 
XVII. Nicht aquilische Culpa, zweyfache Art 

derselben 1) nicht aquilische culpa, welche auch 

in direct er Wider rechtlich}; eit besteht, 2) nicht 
aquilische culpa, welche in der Ferabsäurnung 

der jlebita diligentia bey einer Obligation besieht, 
o. öoo 457. XXVIII. Schadensersatz aus dem 

Erster Band, 

Grunde des Eigenthums; eigenthumsartige Rechte, 
oder auch nur des Besitzes, und der Aufsicht. 
S. 458 — 5o4. Der Hr. Verf. hat die Vorarbeiten 
der Gelehrten v. Löhr, Schoeman (vorzüglich Gens- 
ler und Hasse), welche dem literärischen Publicum 
längst bekannt sind, grossentlieils benutzt, und aus 
ihnen die Veranlassung geschöpft, einige von ei¬ 
nem oder dem andern abweichende Ansichten auf¬ 
zustellen. Er setzt die culpa aquiliana in eine di- 
recte, widerrechtliche, extra contractum geschehene 
Beschädigung fremder körperlicher Sachen, und 
schliesst davon die Beeinträchtigung blosser Rech¬ 
te, jede Beschädigung, wovon der Grund der Zu¬ 

fügung nicht in dem freyen Menschen liegt, den Scha¬ 
den, welcher einem freyen Menschen an seinem Kör¬ 
per zugefügt worden ist, die corruptio servi, und 
das damnum in contractu datum aus; er erklärt 
die legem aquiliam, und vergleicht damit andere 
parallele Gesetzstellen; nachdem er sich über die 
gradus culpae weiter herausgelassen, sucht er all¬ 
gemeine Regeln festzusetzen, nach welchen die 
praestatio culpae für einzelne Fälle zu bestimmen 
seyn möchte, führt mittels Exegese, und unter 
steter Vergleichung der Gesetze seine Ansichten 
durch die vorzüglichsten Contracle und die soge¬ 
nannten Quasicontracte durch, und erläutert sie 
durch sehr passende ßeyspiele. Auf dieselbe Wei¬ 
se behandelt er den Schadensersatz aus dem Grun¬ 
de des Eigenthums, handelt von der noxa und 
pauperies, von der dejectio und elfusio; unter¬ 
scheidet die actio de pastu, in factum, und de 
pauperie, und schliesst diesem die Lehre von der 
Verpflichtung der nautae, caupones, und stabula- 
rii an. Ueberall finden sich ganz vortreffliche Aus¬ 
führungen, und es findet sowohl der Theoretiker, 
als auch der Geschäftsmann reichen Stoffzum Nach¬ 
denken über Gegenstände, welche von so grosser 
Wichtigkeit sind. XXIX. Fon bloss zufälligem 
Schaden, und dessen Erstattung, Fälle, in wel¬ 
chen die Entschädigung von den Gesetzen gänz¬ 
lich verworfen, oder beschränkt worden ist. S. 5o5 — 
523. Zum Wesen eines bloss zufälligen Schadens 
fodert der Hr. Verf., dass sich solcher ohne alle 
culpa einer Person ereigne, mag sie zur Hervor¬ 
bringung desselben mifgewirkt haben, oder nicht. 
Im ei sten Falle habe man der Römer Casus fortui- 
tus, im letzten die vis major, damnum falale. 
Diese wird in der Regel von niemand präshrt, je¬ 
ner aber in allen Fällen, wo die Gesetze jeni ’ 1 
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das periculum rei im Allgemeinen aufgebürdet ha¬ 
ben , oder wenn der Casus vertragsmässig über¬ 
nommen woiden ist. Daneben berührt er alle Aus¬ 
nahmen, welche sich in den Römischen Gesetzen 
finden, und liefert eine interessante Analyse des 
fr. I. und 5. §. 2. D. XI. 6. Das ganze Werk 
sdiliesst der Hr. Verf. mit der Lehre vom Eide 
in drey Abhandlungen. XXX. lieber den Eid als 
remedium expediendarum litium; Bedingung die¬ 
se]' Art von Eidesleistungen ; von deri obligatio ad 
jurandum, und ihrer JSatur. S. 524 — 669. XXXI. 
Worin besteht der Schutz, welchen der Prätor 
dem geleisteten Eide verleiht; findet dieser Schutz 
auch Statt, wenn zwar nicht in den nothwendigen 
Bedingungen der Eidesleistung, aber doch in zu¬ 
fälligen gefehlt worden ist; Bemerkungen über das 
juramentum in litem, und über die retractatio ju- 
ris jurandi. S. 56o — 592. XXXII. Justinian’s ge¬ 
nerelle Constitution über den Eid, insofern der¬ 
selbe als ein von der Partei deferirter, oder vom 
Richter auferlegter erscheint; Reflexionen zur Be- 
lörderung einer richtigem Theorie über die Auf- 
foderung zum Schwur. S. 5^5. In der XXX. Ab¬ 
handlung stellt der Hr. Verl, zuerst den Sinn des 
fr. 2. sq. D. XII. 2. her, und vergleicht ihn mit 
fr. 3l. D. XII. 2. Seine hieraus entwickelte von 
den bisherigen Grundsätzen verschiedene Ansicht 
des Eides geht dahin: 1) keine Eidesleistung hat 
sich anders eines richterlichen Schutzes zu erfreuen, 
als wenn conditio delata juris jurandi vorliergegan- 
gen; 2) bey Eiden, welche zum Beweise, oder 
zur Feststellung der Wahrheit geschworen werden, 
ist nothwendig, dass sie per Deura geschworen 
werden; 5) bey Eiden, welche nicht probationis 
causa, sondern nur transactionis causa gefodert 
und geleistet werden, trete der richterliche Schutz 
ein, sie mögen per Deum geleistet seyn oder nicht, 
und in was immer für einer Angelegenheit ge¬ 
schworen seyn. Diesem folgt eine lesenswürdige 
Analyse des fr. 58. D. Xll. 2. worauf der Herr 
Verf. seine Ansicht von der Classification der Eide 
gründet, nämlich: des gerichtlich aufgelegten, Er- 
füllungs - und Reinigungseides, dann des deferir- 
ten, von welchem das jus transactum wesentlich 
verschieden sey. Auf dieselbe Weise verfährt er 
in der XXXI. Abh., worin er den prätorischen 
Eidesschutz auf einen dreyfachen Gesichtspunct zu¬ 
rückführt, nämlich: nur genau in der Maasse, in 
welcher er geschworen worden, und nur insofern 
es sich unter denselben Personen handelt, unter 
welchen geschworen wurde, und ihren Stellvertre¬ 
tern. Der Schutz selbst bestehe nach Umständen 
in einer exceptio, auch in einer Klage, je nach¬ 
dem es sich bloss darum handle, sich gegen künf¬ 
tige Ansprüche des Gegners zu decken, oder auch 
etwas von ihm zu federn, wozu er aus der Eides¬ 
leistung pflichtig ist. Nun geht der Hr. Verf. auf 
das juram. in litem über, und stellt diese Lehre 
vorzüglich aus Dig. XII. 5. dar. ln Ansehung der 
retractatio juram. unterscheidet er mit aller Ge- 
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nauigkeit, an jure jurando transactum j an deci- 
sum sit. Im ersten Fall soll der Eid nicht so an- 
gefochten werden können, dass eine retractatio 
causae Statt finde, wenn auch der Meineid nachge¬ 
wiesen würde (fr. 5i. D. XII. 2.); im zweyten 
Falle aber 1) unbedingt, wenn falsch geschworen 
worden, 2) bedingt ex documentis noviter reper- 
tis. In der letzten Abh. wird Justinians C. 12. IV. 
1. über den Eid analysirt, sofern derselbe als ein 
von der Partey zugeschobener, oder vom Richter 
auferlegter Eid erscheint. 

Rec. glaubt dieses in vielfacher Hinsicht be¬ 
sonders für den Geschäftsmann sehr nützliche Würk 
mit Recht empfehlen zu dürfen; es ist reichhaltig 
an Stoff, in der Darstellung deutlich, und bestimmt, 
und zeichnet sich durch ganz vortreffliche Erläu¬ 
terungen mancher zweydeutigen Gesetzslellen aus. 

Bildende Künste. 

Umrisse zu Göthens Faust, gezeichnet von Retsch. 

Stuttgard u. Tübingen, in der Coltaischen Buch¬ 

handlung. 1816.'4. 26 fCupfer und 12 Seiten Text. 

(2 Rthlr.) 

Wohl wenig Werke der Dichtkunst, der Deut¬ 
schen , wie der Ausländer, tragen so reichen Stolf 
für die Kunst des Zeichners und Mahlers in sich, als 
Göthe’s Faust, das eigenthiimlichste Werk der Deut¬ 
schen und des Dichters, das, gleich einem mächti¬ 
gen Dom altdeutscher Baukunst emporstrebt und in¬ 
dem es den Geist durchdringt, auch das Herz erhebt. 
Erhabene und ernste , romantische und wunderbare, 
wilde und schauerliche, rührende und erschütternde, 
komische und naive Bilder zeigen sich in der schön¬ 
sten Abwechselung und reiben sich zu einem treffli¬ 
chen Ganzen. Wie sollte der fühlende Künstler ein 
solches Werk voriibergehu, ohne von ihm ergriffen 
zu werden ? Auch lassen viele Bilder eine doppelte 
Behandlung zu, historische Darstellung und land¬ 
schaftliche. Jene, wo vorzüglich der Charakter der 
Personen berücksichtigt ist, der Ausdruck, wo der 
Zeichner in} allemfgenau dem Dichter folgt, diese, wo 
das Historische untergeordnet und mehr auf allge¬ 
meine Wirkung gesehen ist, wo der Zeichner oft 
weiter geht als der Dichter und vorzüglich die Um¬ 

gebungen sich schaff. 

Von den so verschiedenen Personen des Schau¬ 
spiels möchten wohl Faust und Mephistopheles für 
den Zeichner die schwierigsten seyn. Marlhe, Gest¬ 
ehen , Wagner und andere sind nicht leicht zu ver¬ 
fehlen. Aber Faust ist ein Mann von tiefem \ er¬ 
stände, nach der höchsten Weisheit strebend, mit 
Wünschen und Sehnen nach Erkenntniss, die ihm 
die Erde nicht gibt, die Weil der Geister aufsuchend 
und daher oft uneins mit sich selbst und vom bö- 
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sen Dämon getrieben. Eine fast noch schwerere Auf¬ 
gabe ist Mephistopheles, ein Geist der Hölle und der 
.Lüge, der jedoch, den Schalk verbergend, ganz an¬ 
ders sich zeigt als er ist, ein wichtiges Ansehn sich 
gebend, allen unkenntlich, nur von Faust erkannt 
und von so zartfühlenden Seelen geahndet wie Gret- 
chen. Nur bey wenigen Gelegenheiten zeigt er sich 
ganz, selten nur lässt er den Teufel sehn, sonst 
versteckt das Aeussere das Innere, das nur durch 
Wirkung sich offenbart. Wenn daher Faust in 
allen Lagen mit Würde darzustellen ist, so ge¬ 
bührt dem Mephistopheles in jeder Lage ein eigenes, 
individuelles Ansehn. 

Diese Ansicht, die wir von der Art der Vor¬ 
stellung haben, wie Bilder aus Göthe’s Faust zu 
geben sind, sollen jedoch nicht als die allgemein 
richtige gelten und wir bescheiden uns gern, dass 
andere hierin klarer sehen. Der Künstler der vor 
uns liegenden BiätLer hat brav gearbeitet, ob wir 
wohl glauben, dass er nicht allen Gniige leisten 
wird. Man kann die Ausstellung machen, dass 
unter der bedeutenden Anzahl Bilder, einige den 
Gegenstand nicht ganz bestimmt darstellen und in 
Rücksicht auf Faust und seine Umgebungen nicht 
genug ausgezeichnet sind, sondern auch auf ande¬ 
re ähnliche Handlungen passen, wie das vierte 
Blatt, wo Faust dem Teufel sich verschreibt, das 
achte Blatt, Fausl's erste Zusammenkunft mit Gret- 
chen, das neunte Blatt, Margarethens Selbstge¬ 
spräch über Faust, die hier überdies.? zu jung und 
schön vorgestellt ist, das elfte Blatt, Gretchen den 
gefundenen Schmuck betrachtend, das fünfzehnte 
Blatt, Gretchens Hingebung an Faust. 

Aul dem zweyten Blatte, Wagner und Faust 
den schwarzen Pudel zuerst erblickend, sollte Wag¬ 
ner, nach dem Gespräch mit Faust zu urtheilen, 
eine mehr unterthänige Stellung haben und beyde 
sollten sich auf einer Anhöhe befinden. Auch ist 
liier der Hund kein Pudel, was er doch seyn soll. 
Das dritte Blatt gibt Faust in seinem Zimmer, in 
dem Augenblicke, wo der Pudel sich verwandelt, 
und hier möchte Faust wohl zu gleichgültig, zu 
wenig ergriffen von der Verwandlung erscheinen. 
Gretchen vor der Mater dolorosa, auf dem sieb¬ 
zehnten Blatte, ist zu theatralisch gestellt, ihrer 
Zartheit nach müsste sie, meinen wir, mit mehr 
Innigkeit die Blumen darreichen. In der Kirche 
auf dem achtzehnten Blatte, verliert sich Gretchen 
zu sehr unter die übrigen Betenden. Auf dem 
letzten Blatte, die letzte Scene aus Faust, scheint 
uns Gretchen verfehlt und man sieht in ihr nicht 
die Arme, Verführte, die, von schrecklichen Bil¬ 
dern geängstigt, sich Gottes Gericht übergibt. 

Nicht um zu tadeln, geben wir diese Bemer¬ 
kungen, aber wir glauben, dass sie auch andern 
beyfallen. Wir dürfen aber auch nicht unbemerkt 
lassen, dass mehrere dieser Darstellungen gut ge¬ 
arbeitet sind, und mit wohlgeordneter Zusammen¬ 
stellung richtige Zeichnung und Ausdruck verei¬ 
nen, auch findet sieh da, wo der Künstler von 

der Phantasie hingerissen werden' konnte, bey der 
Hexenküche, und der Blocksbergsscene, keine Ue- 
bertreibung. Bey grossen Zusammenstellungen wird 
freylich dadurch, dass die Zeichnungen nur iu 
Umrissen gegeben sind, manches nicht ganz deut¬ 
lich und bey vielen geht die Wirkung verloren, 
worauf es berechnet ist, und die, ausgeführt, be¬ 
deutende Bilder geben würden. 

Um den beygefügtcn Text nicht zu übergehn, 
gedenken wir nur, dass darin die Stellen des Ge¬ 
dichtes ausgezogen sind, welche die Zeichnungen 
erklären. Uebrigens können wrir der Ansicht des 
Verfs, der Vorrede nicht beystimmen, Göthe’s 
Faust als ein Lehrbuch, als einen Führer der Ju¬ 
gend aufzustellen. Eine gute Moral lässt sich aus 
Faust, w7ie aus andern Dichtungen ziehen, aber 
um der Moral willen ist ein solches Gedicht nicht 
gegeben und könnte bey manchem feurigen Jüng¬ 
ling, der sich zu viel zutraut und über das Con- 
ventionelle erhaben dünkt, gegenteilige Wirkung 
hervorbringen. Als ein hohes Kunstwerk zeigt siclx 
Göthe’s Faust und ist nur als solches zu bewun¬ 
dern, ohne dabe}r einen andern Zwreck in Betracht 
zu ziehen, der, wenn er ja Statt linden sollte, 
doch sehr im Hintergründe stellt. 

Alte Münzkunde. 

Memoire sur les medailles de Marinus (et de Jota¬ 
pianus) frappees ä Philippopolis. Par T6chon 
d'Anneci, Membre de l’lnstitut (acad. roy. d. 
lnscr. et B. L.i)lu äl’academie dans la seance de i4. 
Mars 1817. Paris, chez G. Michaud, MDCCCXV11. 
60 S. in 4. m. einem Kupfer. 

Es gibt einige Münzen mit der Aufschrift: 
Secj MuQivh), einem unbedekten (aber nicht kahlen) 
Kopf, unter demselben, auf einer Münze, ein Ad¬ 
ler, auf der Kehrseite: (UiXmnonoXnojv KoXwviug, 
und Roma, sitzend oder stehend. Nur Zosimus und 
Zonaras erwähnen einen Marinus, der unter Phi¬ 
lipps Kaiserregierung in Pannonien und Mösien von 
den Soldaten den Purpur erhalten habe und bald 
darauf von denen selbst, die ihn auf den Thron 
gesetzt, ermordet worden sey. Diesem Usurpator 
hat man gemeiniglich jene Münze zugeschrieben 
und Philippopolis für das thracische gehalten. Kann 
aber nicht auch ein anderer Usurpator dieses Na¬ 
mens vorhanden gewesen seyn? Die Schriftsteiler 
übergehen manche Usurpatoren, deren Erhebung 
die Münzen auf die unzweifelhafteste Art bestäti¬ 
gen, wie eines Pacatianus, der auch in Philipps 
Zeiten lebte. Jac. Strada hat zuerst Münzen des 
Marinus bekannt gemacht, und Hub. Goltz zwey, 
aut welchen er die Namen P. Carvilius führt, aber 
diese letztem Münzen sind verdächtig und man hat 
durchaus keinen Beweis, dass er diese Namen ge¬ 
führt habe. Octav. Strad^ machte eine griechische 
Münze des Marinus bekannt, und Seguin eine an- 
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dere; seitdem kommen sie in mehfern Cabinettern 
vor. Sie können nicht von dem Fürst seihst her¬ 
rühren, sondern von einem Sohn oder Erben sei¬ 
ner Macht, der ihn apotheosirte (doch wohl auch 
von einer Stadt, vielleicht Geburts - oder Resi¬ 
denzstadt, die ihm göttliche Ehre bewies). Dass 
man nicht an den Marinus in Mösien denken könne, 
wird mit mehrern Gründen dargethan. Die Mei¬ 
nung, dass die Soldaten nach seinem Tode diese 
Münzen ihm zu Ehren hätten prägen lassen, ist 
blosse Hypothese, und zwar eine sehr im wahr¬ 
scheinliche. Denn Philipp würde diese Vergötte¬ 
rung des angemassten Regenten nicht zugegeben 
haben. Dass diese Münzen das Werk des Traja- 
uus Decius wären, lasst sich noch weniger anneh¬ 
men. Es ist überhaupt zweifelhaft, ob der Mari- 
nus in Mösien habe Münzen prägen lassen, oder 
überhaupt eine echte Münze von ihm existire. Denn 
die Deutung einer im Museum Hedervarium vor¬ 
kommenden auf ihn hält der Verf. für unsicher. 
Einige Numismatiker hatten den Marinus und den 
Pacatianus für eine und dieselbe Person, andere 
den ersten für den Vater des letztem gehalten; aber 
Pacatianus regierte in Gallien. Die Kehrseite der 
Münze Philipps enthalt dieselben Bilder wie die 
des Marinus. Diese Aehnlichkeit beyder Kehrsei¬ 
ten in Ansehung der Kunst, der Bilder, der Um¬ 
schrift, der Form der Buchstaben, des Metalls 
selbst, beweiset, dass diese Münzen zu derselben 
Zeit , hey derselben Veranlassung, in einem und 
demselben Lande, in derselben Stadt, vielleicht 
nach dem Stempel desselben Künstlers, zur Ehre 
beyder Fürsten sind geprägt worden. Die Stadt 
Plnlippopolis in Thea eien bat seit Elagabal keine 
Kaisermünzen mehr (vielleicht wegen der häufigen 
Einfälle barbarischer Volker, die diese Gegenden 
verheerten). Es ist auch eine grosse Verschieden¬ 
heit zwischen der Fabrik der Münzen Thraciens und 
denen, welche der Stadt Philippopolis in Arabien, 
oder vielmehr in Trachonitis auf der Gränze Ara¬ 
biens, nahe bey Bostra, die der K. Philipp nach 
seiner Thronbesteigung gründete, und welche, nach 
einem Senatusconsult, eine röm. Kolonie wurde, 
zugeschrieben werden. Vielleicht sind diese und 
ähnliche Münzen zum Andenken der Gründung 
dieser Stadt geprägt worden, und Marinus ist der 
Vater Philipps; es sind Münzen für die Familie 
Philipps; auf einigen (syrischen) kommen zwey 
Köpfe (Philipps und seines Sohnes) vor; man hat 
eine Münze der Olacilia Severa, Gemalin Philipps, 
mit derselben Kehrseite. Mehrere Kaiser haben 
auf ihren Münzen auch die Köpfe ihrer Väter dar¬ 
stellen lassen. Philipp wollte vielleicht durch diese 
Münzen, die seinen Vater Gott nannten, seine 
(niedrige) Geburt verherrlichen. Noch audereGrüu- 
tle für die Behauptung, dass diese Münzen in der 
Nähe von Syrien geprägt worden, sind angeführt. 
Philippopolis in Tliracien kann nicht (wie Eckhel oh¬ 
ne Beweis annahm) eine Kolonie gewesen seyn, sie 
war schon Metropolis und führt diesen Titel auf den 
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meisten ihrer Münzen,' und in Tliracien war es nicht, 
wie in Syrien, gebräuchlich, dass eine Stadt zugleich 
Kolonie und Metropole war. Hätte Eckhel den Ge¬ 
genstand nur etwas genauer untersucht, sagt Hr. T., 
so würde er dem Vaillant, der diese Münzen nicht 
Thracien beylegt, nicht widersprochen haben. Es gibt 
noch mehrere Falle, wo gleichnamige Städte auch 
von den Schriftstellern verwechselt worden sind. Na¬ 
mentlich ist diess mit Philippopolis der Fall. Nur die 
Fabrik der Münzen, die Art, wie der Name einer Stadt 
geschrieben ist, und ähnliche Umstände können uns 
dabey leiten. Dass Philippopolis in Arabien nicht von 
Bostra verschieden gewesen sey, ist eine vom Verf. 
widerlegte Behauptung. Bostra kömmt übrigens auf 
Philipps Münzen zuerst mit dem Titel, metropolis, 
vor. Noch in sputern Urkunden werden beydeStädte 
unterschieden. Wahrscheinlich hat Kaiser Philipp zu 
Bostra die ludosdusarios (Aana /Juaugia auf einer hier 
abgebildeten Münze des jungem Philipp) zur Ehre 
des Dusares, einer einheimischen arabischen Gottheit, 
gestiftet. — Der Verf. schreibt also der Provinz Ara¬ 
bien (oder Trachonitis) und der Stadt Philippopolis 
in derselben die Münzen des Marinus, des Severus 
(worauf die Kolonie der Philippopol. erwähnt ist) 
und der Otacilia zu. Er behauptet ferner S. 45. f. 
dass einige Münzen von Philippopolis dem jungem 
Philipp, dem Sohn, angehören, nach eigner Ansicht 
derselben. Denn wenn gleich dieser Sohn des Kaisers 
in einem Alter von 12 Jahren starb, so pflegten doch 
die Kaiser, wenn sie ihre jungen Söhne zu Augusten 
ernannt hatten, sie nicht mit den Zügen der Kindheit 
darstellen zu lassen. Von S. 4y an folgt die Notice 
sur une medaille de l’empereur Jotapianus, (d. 01. 
Oct. 1817 vorgelesen) deren Abbildung auch beyge- 
liigt ist. Auch dieser Usurpator ist in der Geschichte 
fast ganz unbekannt, und erscheint in der Numisma¬ 
tik zum erstenmal. Philipp, der den Gordian ver¬ 
drängt hatte, gab dadurch ein auf munterndes Beyspiel 
zur Empörung für andere. Den Jotapianus erwähnen 
Aurelius Victor und Zosimus (denn bey letzterm muss 
der Name Papianus in jenen verwandelt werden) wie 
es schoii Reilemeyer gethan hat. Nach Aurel. Victor 
war er stolz auf seine Abstammung von Alexander 
(wahrscheinlich dem Macedonier, nicht dem Alexan¬ 
der Severus). Er hatte in Syrien den Purpur ange¬ 
nommen, wahrscheinlich zu Ende der Regieruug Phi¬ 
lipps, dessen Nachfolger sein Kopf überbracht wurde. 

DieMünzeist von schlechtem Silbergehalt(bilion) wie 
alle Münzen dieser Zeit. Um den nicht schlecht 
gearbeiteten Kopf steht Imp. M. F. R. (Marcus Ful- 
vius Rufus, nach T.) Jotapianus A. (Augustus). Auf 
der Kehrseite eine Victoria mit der Umschrift: Vi¬ 
ctoria Aug. was auf einen über die kaiserl. Truppen 
erfochtenen Sieg deutet. Der Verfertiger der Münze 
war kein Römer. Die Münze gehört dem franz. Ge- 
neralconsul zu Bagdad, Rousseau, ist an dem Orte 
selbst, wo Jotapian sich der Regierung bemächtigte, 
gefunden worden und gut erhalten. Es wird dadurch 
auch die Meinung widerlegt, dass Jotapianus und Pa¬ 

catianus dieselbe Person wäre. 
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Intelligenz - Blatt. 

Verzeichnis« der im Sommerhalbjahre 1818. 

auf der Universität Leipzig vom 27. April 

an za haltenden Vorlesungen. 

Allgemeine Encyklopädie kündigt an M. SchufFenliauer 
nach s. Lehrb., 8 U. 4 T. 

I. Wissenschaften des allgemeinen Studiums. 
A) Sprachwissenschaften, i) Murgenländische Spra¬ 
chen. a) Syrische Sprache. P, Q. D. Rosenmüller, 
privatiss. M. Wiener, nach eignen Sätzen, in zu best. 
T. u. St. b) Arabische Sprache. P. O. D. Rosenmüller, 
privatiss. c) Persische Sprache. Derselbe privatiss. d) 
Hebräische Sprache. Derselbe, Uebungen im Analysi- 
ren des Buchs Josua, l U. 2 T. P. E. Plüschke, in zu 
best. St. privatiss. M. Wiener, Anfangsgriinde, nach Ge¬ 
sell ins , 5 U. Dienst, u. Freyt. 2) Classische Philologie. 
P. L. Spohn , Grundzüge der hohem und niedern Kritik, 
4 U. Mittw. a) Erklärung griechischer Schriftsteller. 
Ilofr. P. O. Beck, über Platon’s Euthypbron und Kriton, 
3 U. Mont. u. Donn. öfFentl. P. O. Hermann, über das 
1. Buch des Thueydides, Fortsetzung, 11 U. 4T. öfFentl. 
P. E. D. Hopfner, über des Euripides Iphigenia in Aulis, 
7 U. 2 1. P. E. u. Reet. d. Thomassch. Rost, über des 
Aristophanes Frösche, 3 U. Donn. u. Freyt. P. E. Spohn, 
die erste Hälfte der Odyssee (I—XIL Ges.), cursorisch, 
4 U. 2 T. ÖfFentl. u. 2 T. unentg. M. Michaelis, Xeno- 
plion’s Gastmahl und Hieron, 2 T. in bei. St. M. Rose, 
iiber das 1. Buch der Iliade Homers, 1 U. 2 T. unentg. 
*) Uebungen der griechischen Gesellschaft. P. O. Her¬ 
mann , zu den gewöhnl. T. u. St. b) Erklärung lateini¬ 
scher Schriftsteller. Hofr. P. O. Beck, überauserlesene 
Satyren des Horaz, 3 U. Dienst, u. Freyt. öfFentl. P. E. 
Rost, über des Plautus Kaufmann, 4 U. 2 T. öfFentl. lie¬ 
ber das 1. Buch der Episteln des Horatius, 3 U. Dienst, 
u. Donn. M. Michaelis, über Cicero vom Wesen der 
Götter, 2 P. in zu best. St. M. Beier, über Cicero’s Ka- 
tilinarische Reden, 2 U. 2 T. unentg. M. Nobbe, über 
Ovids 1. B. der Fastorum, 10 U. Mont. u. Donn. cj Phi¬ 
lologische Uebungen. Hofr. P. O. Beck, philolog. u. di¬ 
daktische Uebungen im königl. Seminarium , 3 u. 4 U. 
2 1. öfFentl. P. E. Spohn, Uebungen der kritischen Ge¬ 
sellschaft, privatiss. M. Beier, Uebungen im Erklären 
beliebiger Schriftsteller, privatiss. *) Uebungen im latei¬ 
nischen Schreiben und Disputiren. Hofr. P. O. Beck, 

Erster Band. 

2 U. Mont. u. Donn. P. E. Rost, 5U. 2 T. P. E. Spohn 
privatiss. M. Rose, zu den best. T. u. St.' M. Nobbe’ 
5 U. 2 T. 4) Neuere Sprachen, a) Englische. M. Mi¬ 
chaelis , über Goldsmith’s Landprediger von Wakefield 
oder vorzüglichste Gedichte; oder Thomson’s Jahreszei¬ 
ten. M. Yung, zu bei. St. b) Italienische. M. Michaelis, 
über Grammatica ragionata di Franc. Soave und i] pastor 
lido di Guarini. Bertoldi, in zu best. St. c) Französische. 
Lect.u. 1 red.Dumas, cours de languefran^aise, verbunden 
mitUebungen imSprechen u.Schreiben, 4 U. Dienst., Donn. 
u. Xreyt. öfFentl.— Bouc. — de Villers wird Unterricht 
in der französ. Sprache u. Literatur, auch Sprech - und 
Conversations - Stunden geben , u. ausserdem einen Cours 
pnve de Diplomatique - pratique vornehmen , nach den 
Heften des verstorb. Prof. Charles de Villers. 

B) Real- Wissenschaften, i) Philosophie. 1) Ge¬ 
schichte der alten Philosophie. P. O. Krug öff. 2) System. 
a) Allgemeine Urgrundlehre, aa) VorhereiLungswissen- 
schajt. M. Beier, 7 U. Mont. u. Donnerst. *) Encyklopädie 
der Philosophie. P. O. VVendt, nach s. Sitzen, 2 U. 4 T. 
öfFentl. bb) G laubenslehre oder Gottinnigkeitslehre, M. 
Beier, mit Prüfung der wichtigsten Religions-Streitigkei¬ 
ten, besonders der Zeitirrthiimer, 7 U. Dienst, u. Freyt. 

*) Examinir- Uebungen iiber allgemeine Religionslehre. 
P. O. Clodius, in zu best. T. u. St. privatiss. b) Haupt- 
theile der Philosophie, aa) Theoretische Philosophie, 
oder Logik und Metaphysik. P. O. Krug, 11 U. 6 T. 
Hofr. u. P. O. D. I fatner, 8 U. 4 T. M. Michaelis, in zu 
best. St. 2 1. *) Logik. P. O. Wendt, nach s. Sätzen, 
8 LT. 2 X. ) Angewandte Logik. P. O. Pölitz, prakt. 
Logik, in zu best. St. bb) Aesthelik. Hofr. P. O. D. 
Piatner, 10U. 2 T. P. O. Krug, 8U. 2 T. öfFentl. P. O. 
Clodius, (mit der Poetik in Verbindung), 1 U. 2 T. öfF. 
M. Michaelis, nach s. Entwürfe, 2 T. in zu best. St. *) 
Aesthetische Gesellschaft. P. O. Wendt, zur best. St. 
1 T. unentg. **) Theorie der schönen Künste. Derselbe, 
nach s. Sätzen, 5 U. 4 T. a) Theorie der Prosa, Dicht¬ 
kunst und Beredtsamkeit der Deutschen, P. O. Pölitz, 
nach s. Lehrbuche der deutschen Sprache, 8 Lh Dienst, 
u.Freyt. öfFentl. ß) Theorie der Declamation. M. Kern- 
dörffer, mit erläuternden Beyspielen aus den deutschen 
Classikern, 11U. 2 T. öfFentl. *) Anleitung zu declama- 
torischen Uebungen gibt derselbe für künftige Religions¬ 
lehrer, 5 U. Mont. u. Donn., für Studirende aus andern 
Facultäten, 5 U. Dienst. 11. Freyt. cc'j Praktische Phi- 
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losophie. IIofr.P.O.D. Plattier, über ausgewählte Gegen¬ 
stände der praktischen Philosophie, 11 U. Mont, u) Sitten¬ 

lehre. P. Ö. Clodius, die angewandte, 7 U. 2 T. öffentl. M. 
Rose, 1 U. Mottl, u. Dienst. /?) Rechtsichre. Ilofr. P. O. 
Wieland, Natur-und Völkerrecht, nach eignen Sätzen, 
7 U. 4 T. P. O. Pölitz, dasselbe nach s. Sätzen, 8 U. Mont. u. 
Donn. öß’entl. P.O.Wendt, nach s. Compendium, 7 U. 4T. 
OHGR. P. E. D. Wenck, Naturrecht, nach eignen Sätzen, 
2 U. 4 T. D. Gcrstacker, allg. Staatsrecht, n. s. „System der 
innern Staatsverwaltung t.B. 1. Abtlil.“ 3 U.4 T. Baccal. 
Liekefett, das natürliche Privat-, Staats - und Völkerrecht, 
mit Rücksicht auf die christliche Moral, 7 U. 6 T. 3) Exa¬ 

minatoriuni über die gesummte Vernunftwissen schuft. 

M. Beier, 1 U. 4 T. privatiss. II) Mathematik. 1) Reine. 

P. O. Mollweide, Arithmetik und Geometrie, nach Lorenz, 
10 U. 4 T. Analysis des Endlichen, ix U. 4 T. Derselbe, 
Stereometrie, und ebene Trigonometrie, 4 U. 4 T. ö.Tentl. 
"T) Angewandte. a) Katoplrik und Dioptrik. P.E. Möbius, 
mit besonderer Rücksicht auf astronomische Fermöhre, 
10U. 2 T. öffentl. b) Sphärische und theorische Astro¬ 

nomie. Derselbe, 4 U. 4T. Ill) Naturwissenschaften. 
1) Theoretische, a) Theoretische und experimentale Na¬ 

turlehre. P. O. D. Gilbert, den ersten allgemeineren l'heil, 
nach s. Lehrbuche, l 1 U. 6 T. Derselbe, die Lehren von 
dem Lichte, 9 U. 4 T. öflentl. Ein Examinatorium über 

physikalische Gegenstände hält derselbe wöchentl. einmal, 
unentg. b) Experi/nental-Chemie. P. O. D. Eschenbach, 
9 U.4 T.; ingl. chemische Versuche, 9 U. 2 T. EiiijExami¬ 

natorium über die Chemie stellt derselbe 8 U. 2 T. an. c) 
"Naturgeschichte, aa) Gewächskunde. P. O. Ü. Schwägii- 
chen, systematische, nach eignen Sätzen, 7 U. 4 T., jxrakti- 

sche 5 U. Nachmitt. Mont. u.Donn. D. Reichenbach, Ter¬ 
minologie u. System der Botanik, 1 U. 2 T. Derselbe, über 
die Gewächse der Leipziger Floi'a, 2 U. 2 T. unentg. Üeko- 

nomische und Forst-Botanik trägt derselbe 3 U. 4 T., und 
pharmazeutische Botanik 2 U. 4T. vor. bb) Thierkunde. 

P. O. D. Sclnvägrichen die andere Hälfte, 8 U. 4 T. öffentl. 
2) Praktische, a) Die landwirthschaf(liehen Arbeiten., 

P. O. Pohl, nach Diktaten, 10U. 2 T. b) Die Lehre vom 

Anbaue landwirthschafllicher Pflanzen, Derselbe, nach 
eigenen Heften, 2 U. 4 T. öffentl. c) Kynologie. M. Lux, 
über den Hund nach allen seinen Beziehungen, 4T. IV) 
Anthropologische Wissenschaften. 1) Naturgeschich¬ 

te derMenschen-Speeies, P. O. D. Ludwig, nach s. Grund¬ 
risse, 9 U. 2 T. 2) Empirische Psychologie oder psycho¬ 

logische Anthropologie. P.O.Wendt. nachs.Sätzen, 8 U. 
4 T. P. E. D. Heinroth, auserlesene Abschnitte aus derSee- 
len-Gesundheitskunde, 5 U. Dienst, u. Freyt. unentg. M. 
Michaelis, nach Snell, in zu best. St. 2 T. Die psychologi¬ 

sche Gesellschaft setzt P. O. Wendt, in best. St. unentg. 
fort. 3) Pädagogik und Didaktik. P. E. D. Hopfner, Ein¬ 
leitung in die Pädagogik und über physische Erziehung der 
Jugend besonders, nach s. Grundriss, 10 U. Mont. u.Donn. 
P. E.Lindner, verbunden mit einer Anleitung zur Metho¬ 
dik und Katechetik, 3 U. 4 T. öffentl. M. Schuffenhauer, 
9 U. 2T. V) Staats Wissenschaften. 1) Finanzwissen¬ 

schaft , P. O. Arndt, nach eignen Sätzen, 1 1 U. 2 T. 2) 
Staatswirthschaft, Derselbe,-nach Sartorius, 3 U. 4 T. 
Öffentl. P. O. Pohl, Anleitung zum Studium der Catneral- 
Wissensihaften, 2 U. 4T. in den beydeu ersten Wochen, 

öffentl. Derselbe, die Nalional-Wirthscliaft, nach Buquoy, 
4 U. 4 T. Uebungen der cameralistischen Gesellschaft 
hält derselbe in'best. St.öffentl. VTf Historische Wissen¬ 
schaften. 1) Volk er ge. schichte, a) Allgemeine JVeltge- 
schichte. Ho fr. u. P. O. Beck, den ersten Thcii, oder die 
ältere Geschichte vom Anfang bis auf die Theilung dos Caro¬ 
lins.Reichs, nach s. „Kurzgeiassten Anleitung zur Welt- u. 
VöikergcscLüchte/* 10U. 6 T. Hofr. P. O. 'Wieland, nach 
eignen Sätzen, 10U. GT. M. Schuffenhauer, Geschichte 
der alten Zeiten, 2 U. 4 T., der neueren Zeiten, 3 U. 4 T. 
b) Specialgeschichte, aa) der alten Staaten und Völker. 
Holl'. P. O. Kruse, Leben des Cicero u. Geschichte der Rö¬ 
mer von den Gracclrischen Unruhen an bis zur Schlacht be}r 
Aktium, 2 U. 4T. öff. M. Wicnej-, Geschichte des hebräi¬ 
schen Volkes, 5 U. Mont. 11. Donn. unentg. bb) der neuern 
Staaten und Völker. Hofr. u. P. O. Wieland, sächsische 
Geschichte, nach eignen Sätzen, 11 U. 4 T. öffentl. P. O. 
Pöütz, Geschichte des deutschen Volkes und Reiches bis 
auf dieReaultate des Wiener Congrcsscs, nach s.Kompen¬ 
dium, 10U. 4 T, M. Böttiger, Geschichte der sänimtlichen 
europäischen Staaten und Reiche, nach Meusel, 4 U. 4 T. 
Derselbe, Geschichte des sächsischen Staates von seinem 
Ursprünge bis auf die jetzigen Zeiten, 2 U. 2 T. unentg. 2) 
Allgemeine Literargeschichte. Hofr-. u. P. O. Beck, nach 
s. Lehrbuche, 4 U. 4T. Die Geschichte der Universität 
Leipzig wird Cons. Ass-. D. Diemer nach s. Entwürfe 4 LJ. 
Sonn, unentg. vor tragen. 5) Topographie des Königreichs 
Sachsen. P. O. Pölitz, in zu best. St. 4) Statistik des Kö¬ 
nigreichs Sachsen. M. Böttiger privatiss. 

II. Facultäts - Wissenschaften. A) Christliche 
Theologie. Theologische Methodologie. Domli. D. Titt- 
niann, 3U. Mont. u.Mittw. öff. 1) Theoretische Theo¬ 
logie. 1) Exegetische Theologie, a) Einleitung aa) in das 
A. Test. P. O. D. Rosenmüller, Forts, u. Beschl. der spe- 
ciellen Einleitung, 1 U. 4 T. öffentl. P. O. Id. Winzer, hist, 
kritische Einleitung in die kanonischen Bücher A. T., nach 
Augusti, 3U. 4T. bb) in das N. 'Test. ll. (J. D. Winzer, 
specielle Einleitung in die Bücher desN. T., nach eigenen 
Sätzen, Dienst, u. Sonn, in zu best. St. M. Wiener, hLtor. 
kritische Einl. ins N. Test., nach eignen Sätzen, 3 U. 2 T. 
unentg. b) Biblische Philologie, aa) Erklärung des A. T. 
P. O. D. Winzer, über die Psalmen, Forts, u. Beschl., 2Ü, 
Mont. u. Donn. öffentl. P. E. D. Plüschke, Forts, der Erklä¬ 
rung der kleinen Propheten von Michas an, 1 U. Mont. u. 
Donn. öffentl. M. Wiener, Erklärung ausgewählter Ab¬ 
schnitte der poetischen Bücher A. T. (nebst vorausgeschick¬ 
ter Einl.in die heb).Poesie), 9U. 2 T.unentg. bb) Erklä¬ 
rung desN T. Domh. 1*. O. D. Keil, über die Briefe Johan¬ 
nis und die übrigen kathol. Briefe, 8 U. 4 T. öffentl. Dornh. 
P.O. D. Tittmann, über das Evangelium Johannis, Forts., 
3 U. Dienst. 11. Donn. P. O. D. Winzer, nach Beendigung 
des Briefes Pauli an die Römer, über den Brief an die He¬ 
bräer, 2 U. Dienst, u. Freyt. öffentl. Hofr. P. O. Beek, über 
Evangel. Johannis und Brief Pauli an die Römer, Forts, des 
Cursus, 7 U. 6 T. M. lügen, über die Offenbarung des Jo¬ 
hannes, privaliss. *) Uebungen exegetischer Gesellschaf¬ 
ten. P. O. D. Winzer, privatiss. M. Wiener, in best. St. 
c) Erklärung der Kirchenväter. M. lügen, über zweyHo- 
milien des Chrysostomus u. über die Rede Basilius des Gros¬ 
sen an die Jünglinge über das Lesen der heidnischen Schrif- 
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ten. 2) Historische Theologie, a) Christliche Kirchen- 

geschickte. Hoi’r. u. P. O. Beck, Beschluss, oder 3te u. 4te 
Periode, nachSchröckh, g U. 6 T. b) Patristik. M. Illgen, 
Darslcllung des Lebens, der Lehre und der Schriften der 
vornehmsten Kirchenvater, 9 U. 2 T. uuentg. *') Ziehungen 

der historisch-theologischen Gesellschaft hält derselbe 
in den best. St. 3_) Systematische Theologie, a) Dogmatik. 

Domh. P. O. D. Keil, nach s. Salzen, Beschluss, 3 U. GT. 
Do mb. P. O. D. Tittmann , 11 U. 4 T. Super, u. Cons. Ass. 
P.O.D. Tzschiruer, io U. 6 T. P. E.D. Döpfner, nach s. 
Epitome Theologiae Christianae, eb. Reinhai di acroasibus 
aeademicis admnbrata, 1 U. 4 T. *) Examinatoria über die 

Dogmatik hallen Domh. D. Tittmann, 9 U. 4T. M. Wolf, 
in zu best. St. M. lügen,zu 4 bei. T. u. St. b) Mural. Domh. 
D. Tittmann, 10U. 4 T. öffcntl. 11) Praktische Theolo¬ 

gie. l) Fastoral- Theologie. P. O. D. Tzschhner, 9 U. 
4T. öffentl. 2) Homiletik. P.E. D. Hopfner, über die Be¬ 
handlung der Glaubenslehren auf der Kanzel, mit Rücksicht 
auf die auserlesensten llomilien der Kirchenväter, 2 Ul 2 T. 
ö/Fenll. D. Bauer, 11 U. 4 T. *)Homiletische Hebungen. 

Domh. D. Tittmann , homiletisches Collegium, Donn. in 
den best, St. D. Goldhorn, Uebungen im Predigen mit der 
Lausitzer Predigergesellschaft, in best. St. M. Wolt wird 
homiletisch-praktische Lehrstunden halten. III) Exami- 
nir- Ziehungen. P. E. Plüschke, in zu best. T. privatiss. 
IV) Disputir-TJebungen. M. Illgen, privatiss. 

E) Rechtsgelahrlheit. Encyklopädie und Metho¬ 

dologie der Rechtswissenschaft. P. E. D. Diemer, nach 
Thibaut, 3U. 2T. OHGH. P.E. D. Wenck, nach s. Lehr¬ 
buche, 3 U. 4 T, D. Teucher, nach eigenen Sätzen, 2 LT. 
2 T. 1) Theoretische ^Rechtswissenschaften. 1) Civil— 
recht. a) Römisches, aa) Gesvhichte des Rum. Rechts. 

OBGR.P.O.D. Ilaubold, in Verbindung mit den Institu¬ 
tionen, nach s. Abrisse, (Institutiones iuris Romani histo- 
rico-doginaticac, Lips. ap. Hinrichs 8i4. 8.), 9 U. 6 T. 
11 U 3 T. (Dienst., Donn. u. Freyt.) u. 8 U. 2 T., also 1 1 St. 

■wöclientl. OBGR. P. E. D. Wenck, Geschichte der Clor- 
poruin iuris civ.u. canon., 7 U. 2 T. öffentl. bb) Allerthii- 

tner des Rom. Rechts. OHGR. P. O. D. Ilaubold, n. obigem 
Abrisse, 7L.2T. cc) System, a) Institutionen. Derselbe, 
s. voiher. D. Bauer, 8 U. G T. J\j. Reichel, 9 LÜGT», beyde 
nach Meineccius. *) Recht der Verbindlichkeiten und der 

Forderungen, M. Schilling, narb Ilaubolds Institut., 3 ö'. 
4 T. um ntg. ß) Pandekten. OBGR. P.E. 1). Wenck, nach 
Hellfeld, 7 LT. 4 T. u. 8 Ur. G T. Baccal. Liekcfett, 8 u. 2 U- 
6T. M. Reichel, nach Hellfeld, 8 u. 2 U- GT. b) Ange¬ 
wandtes Rom. Recht. Domh. P. O. 1). Stockmaun, nach 
Wernlier 9 LJ. G T. IIGR. P. O. D. Klicn römisch-deut¬ 
sches Civilreebt, Forts. 11. Besch]., Obligationen- und Erb¬ 
recht, 11 U.4 T.öffentl. *)Frbrecht. D.Gust. Ilänel, nach 
eignen Sätzen, 2 U. 4 T. hl. Schilling, nach römischen, 
deutschen und sächsischen Rechtsbestimmungen, 3 U. aT. 
c) Das deutsche Privatrecht. OlIGR. P. O. D. Weisse, 
naeli s. Lehrbuch, 8 U. G T. d) Königl.s&ahs. Privatrecht. 

OHGR, P. O. D. Ilaubold, Forts, u. Schluss, nach eignen 
Sätzen, io LT. 4 T. öffentl. e) IVechselrec/it. D. Tendier, 
.) U. 2 T., D. Friederici, 4 U. 2 T., beyde nach Püttmarin. 
Bacc. llösler, ».eignen Sätzen, 2 Ul 2 T. 2)Das sächsische 

Staatsrecht tragt OHGR. P. O. D. Weisse 9 U. 2 T. vor. 3) 
Peinliches Recht. Donrh. u. Ord. D. Biener, fuebst dem 

April, , 

peinlichen Process), nach Püttmann, 9U. 5T. OHGR. 
P.O.D. Weisse, den allgem. Tlieil des peinl. Rechts, nach 
Feuerbach, 11 U. 4 T. öffentl. D. Schröter, nach eignen Sä¬ 
tzen, 11 U. 4 T.; ingl. über ausgewählte Stucke, nach seinem 
Handbuche, 11 U, 2 T. D. Kupier, nach eignen Sätzen, 
6 T. 4) Lehnrecht, OHGR. P. O. D. Weisse, nach Böhmer, 
9U. 4T, IIGR. P.O.D. Klien, gemeines und sächsisches, 
2 U. 6 T. OIJGR. P. E. D. Müller, nach Böhmer, 8 U. G T. 
öffcntl. Bacc. Biedermann, gemeines u. sächsisches Lehn¬ 
recht, nach Böhmer, 10 U. 4 T. 5) Kirchenrecht. Domh. 
u. Ord. D. Biener, katholisches u. protestantisches, 10 U. 
5 T. Domh. P. O. D. Stockmann, 11 U. 4T. öff. OIIGR. 
P. E.D. Müller, 7 Ü. 6 T., säinmtl. n. Böhmer. II) Prak¬ 

tische II echlswissenschafben. 1) Gerichtlicher process. 

a) Geschichte desselben. Domh. u. Ord. D. Biener, nach 
eignen Heften, 8 U. 3 T. öffentl. IIGR. P. O. D. Klien, 
nach s. Heften, 11 U. 2 T. öffentl. b) Grundsätze desselben. 

Derselbe, ordentl. Civilprocess, nach Biener u. eignenTa- 
bellen, 9 U. 6 T. P. E.D. Diemer, den summarischen Pro- 
cess, nach Biener, 5 U. 4 T. D. Weiss, nach Pfotenhaucr 
u. eignen Sätzen, 4 U. 4 T. unentg. D. Kupfer, peinlichen 
Process, nach eignen Sätzen, 2 T. D. Fr. Hanel, gemeinen 
und sächsischen Civilprocess, 7 U. G T. Baccal. Liekefett, 
ordentl. Process, nach s. Handbuche, 3 U. G T. M. Reichel, 
über den gemeinen und sächsischen Process, nach s. Sätzen, 
7 U. G T. Baccal. Funcke, über den ordentl. Civilprocess, 
nach Biener, g U. 6 1’. unentg. *) Die Lehre von gericht¬ 
lichen Klagen und Einreden. OHGR. D. Kees, nach Böh¬ 
mer, 9 U. 4 T. 2) lief er ir- und Decretirkunst. Derselbe, 
■ ie Referirkunst, nach s. Lehrbuche mit prakt. Ausarbei¬ 
tungen, 8 U. 4 T. Cons. Ass. D. Junghans, nach Hommol 
(mit Durchsicht, der ihm zugestellten Ausarbeitungen), 8 U. 
4 T. Reg. R. I). Beck, nach eignen Sätzen, 8 LT. Dienst., 
Donn. u. Sonnab. Bacc. Liekefett, Referü kunst, nach Pütt¬ 
mann, 4 U. G T. *) Uebungen in der rechtlichen Geschäfts¬ 
führung. HGR. P. O. D. Klien, Referir- und Decretir- 
Uebungen, privatiss. Cons. Ass. P. E. D. Diemer wird ein 
Relatorium halten, 10 U. 6 T. Cons. Ass. D Junghans, 
praktische Anweisung zu Geschäften beym Civilprocess, 
1 U. Mont. u. Donn. Reg. R. D. Beck, 2 T. D. Friederici, 
schriftliche Uebungen in der juristischen Praxis, 5 U. 2 T. 
Bacc. Liekclett, prakt. Ausarbeitungen, nach Bischof, 10 U. 
6 T. M. Kretschmann, Uebungen in prakt. Aufsätzen für 
künftige Richter u. Sachwalter, 1 U. 4 T. **) Examinatoria 

kündigen an a) über die gesummte Rechtswissenschaft, 

oder über einzelne Theile derselben, die Herren Pro ff., Doct. 
u.Baccal. Wenck, Kees, Teacher, Liekefett, Reichel, llös¬ 
ler, Funcke, Olto. b) über Civilrecht. D. Baue)-, D.Gust. 
flänel u) über die Institutionen die Herren Proff. Doct. u, 
Baccal. Müller, Wenck, Gust. Ilänel, Liekefett, Reichel, 
Otto, ß) über die Pandekten. Müller, Wenck, Teucher, 
Fr. Ilänel, 4 U. 4T. unentg. Liekefett. c) über Straf-, 

Lehn- u, Kirchenrecht. D. Bauer, 5 U. 6 T. Bacc. Lieke¬ 
fett, 5 U. 3 T. d) über den Process. D. Teucher, 5U.4T. 
D. Bauer, 11 U 6 T. Bacc. Liekefett, 5 U. 3 T. M. Otto. 
***) Disputir-Uebujigeti werden halten Domh. D. Stock¬ 
mann, 11 U. 2 T. P. E. D. Wenck,Reg. R. D. Beck, die Bacc. 
Liekefett 1 1 U. 2 T., Schilling 2 T., Biedermann in zu best. 
St., llösler, Otto 2 T. Zu beliebigen Privatissimis erbie¬ 
tet sich der Reg. 11. u. Eeys. des Schöppenstuhls D. Beck. 
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C) Vorlesungen über die mcdicinisclim Wissen- 

schäften. Encyhlopädie und Methodologie der Median. 

p Q^D. Ludwig, Metbo mlogie des Studiums der Arzney- 

wissenschaft, il U.-2 T. P.E D. Puchelt, 3 LJ. 2 T. öifeuti. 

D. Schwartze, nach Gonradi, 3 U. 2 T. unentg. 1) ftan- 

medicinisehe ll issenschciften. i) Theoretisch -medi- 

cinische Wissenschaften, a) Chemie, s. dieallg.W isaen- 

schafteri. Xd) Anatomie, aa) Gefässlehre und Nervenlehre. 

Ilofr. P. O.D. Rosenmüller, io LJ. 2 T. bb) Knochenlehre 

und Bänder lehre. Derselbe, ioU.4T. öilentJ. *)Exami- 

nir-Uebungen über die gesammte Anatomie hält derselbe 

yU. 4T. c) Physiologie. Hofr. P. O. D. Platner, Kritik J 

aller, zur dogmat.Begründung der Pathologie als wahr an- I 

genommenen Lehrsätze der Physiologie, y LJ. 4 T. öffentl. 

P. O. D. Kühn, Ph. des thierischen Körpers, nach Hilde- 

brandt, 8 U. 4 T. P.O. D. Jörg, Ph. des Kindes, n LJ. 2 T. 

P E.D. Puchelt, 8U. 4 T. D. Lenne, nach eignen Sätzen, 

9 U. 4 T. D. Robbi, i o U. 4 T. D. Weber, 8 U. 6 T. unentg. 

*) physiologisches Examinatoriuni hält D. Weber 2'P.in 

zu best. St. d) Anatomische Pathologie. D. Cerutti, mit 

Vorzeigung krankhafter Präparate, 8 U. 2 1. e) Patholo¬ 

gie. aa) Allgemeine. P.E.D. Wendler, nach eignen flüf¬ 

ten ii U.4T. D. Robbi, (nebst der allgemeinen Thera¬ 

pie), 2 ü. 4 T. bb) Besondere. Hofr. P. Pr. D. Platner, über 

die Augenkrankheiten, 5U. 2 1. P. O. D. Jörg, über die 

Krankheiten der Schwängern , Kreissenden u. Kindbette- 

rinnen, 8 U. 4T. P. E. D. Eisfeld, über die Bräunen und 

ihre Behandlung, 7 U. 2 T. öffentl. P. E. D. Wendler, über 

die Kinderkrankheiten, 11 U. 2 T. öflentl. D. Leime, über 
die entzündlichen Augenkrankheiten, 4 L. 2 T. D. Richter, 

von den Krankheiten der Schwängern, Kreissenden und 
■Wöchnerinnen, 2 noch zubest. T. D. Ritterich, Nosologie 
und Therapie des menschl. Auges, in zu best. St. D. Haase, 
über das Wesen und die Heilung der vornehmsten Krank¬ 
heiten der Wöchnerinnen u. Neugebornen, 2 ü. 2 T. D. 
Robbi, über die Lustseuchen, ihren Ursprung u. ihre Hei ¬ 
lung, 8U.2T. *) Aetiologisches Examinatorium u. Dis- 

putatorium hältD. Knoblauch, über den Einfluss des Him¬ 
mels, der Luft und der Witterung auf den Geist und die 
Beschaffenheit der herrschenden Krankheiten, 7 U. Freyt*' 
**) Examinatorium üb er die theoretischen Theile der Arz- 

neyWissenschaft. D. Leune, 5U. 2 T. 2) Praktisch-me- 

dicinische Wissenschaften, a) Diätetik. Derselbe, 11 U. 
2 r['t fo) Arzneymittellehre. P. E. D. Haase, Fortsetzung, 

4T. D. Schwartze, 8 U. G T. c) Arzneyliche Dyna- 

jniologie. P. E- D. Haase, über die narkotischen Heilmittel, 
2 U. 2 T. öffentl. d) Receptirkunst. P. O. D. Escbenbacb, 
4 pj 4 T. e) Experimental - Pharmacie. Derselbe, 1 U. 
4T. Derselbe über die aus Metallen zu bereitenden Arz- 
neyen , 3 U. 4 T. öffentl. f) Therapie, aa) Allgemeine. 

P. E. D. Puchelt, generelle u. specielle, neuer Cursus, 5 0. 
6 T. D. Hahneniann, Einleitung in die echte Heilkunst, 
nach s. Organon, 2 U. 2 T. privatiss. bb) Besondere. P.O. 
D. Ludwig, specielle Th. der Blattern, Schutzblattern und 
einiger anderen Krankheiten, nach eignen Sätzen, 4U.4T. 
öffentl. P. O.D.Clarus, über die acuten Krankheiten, 9 U. 
4 T. P. E. D. Haase, die specielle Th. der acuten Krank¬ 
heiten, 7 u. 11 U.6 T. D. Knoblauch, Forts, der speciellen 
Th. nach derllippokratischen Methode, 11 U. 6 T. — An¬ 
dere sind bey der besondern Pathologie erwähnt, g) Psy¬ 

chische Heilkunde. P. E. D. Heinroth, in ihrem ganzen 

Um lange, 8 U.6T. Derselbe, auserlesene Abschnitte der 

psych. Heilkunde, 5 U. Mont. u. Donn, öffentl. h) Chi¬ 

rurgie. P. O. D. Kühn, allgemeine Chirurgie, nach Titt- 

utanu, xi U. 4T. öffentl. P. E. D. Kuh!, Fortsetzung der 

Chirurg. Casui.-tik, 11 U. 2 T. öffentl. D. Robbi, nach Le- 

gouas, 10 U. 2 T. aa) Operative Chirurgie. P. E. D. Kühl 

wird chirurg Anweisungen an den Krankenbetten im Ja- 

kobsspitale geben, 3 U. 2 T. bb) Herbandlehre. Hofr. P. O. 

D. Rosenmüller, 1 LJ. 4T. D. Ritterich, 3 U. 4T. i) Ent¬ 

bindungskunst. P. O. D. Joi’g, nach s. Handbuche, 11 U. 

4 T., und praktische Anweisung in der Trierschen Anstalt, 

7 U. G T. ölfentl. P. E. D. Wendler, 3 LJ. 4 T. D. Richter, 

nach 8tein , 3 LJ. 4 T. D. Haase, nach Froriep, 2 U. 4 T.; 

ingl. praktische oder auch Exarninir- Uebungen über die 

gesammte Entbindniigskunst. k) Klinik. P. O. D. Glarus, 

im königl. klinischen Institut am Jacobs-Spitale, 8 U. 6T. 

öffentl. P. E. D. Puchelt, Poliklinikum, 2 U. 6 T. P.E.D. 

Wendler, klinische Anweisungen an den Krankenbetten in 

dem königl. klin. Institute, 4 U. 4 T. II) Angewandte 
medicinische Wissenschaften. 1) Medicinische Poli- 

zey-Wissenschaft. P. O. D. Ludwig, 10U. 2T. P. O.D. 

Kuhn, 3 U.4T. D. Voigt, in beq. Sf., sämrntl. nach Heben¬ 

streit. *) Uebungen der polizeylich medizinischen Ge¬ 

sellschaft hält P.O. D. Ludwigmonatlich einmal. \\\) Be¬ 
liebige Privatissima wird D. Robbi geben. IV) Ver¬ 
schiedene Uebungen. P. O. D. Eschenbach, im Schrei¬ 

ben und Disputiren über physisch-chemische und medici— 

nische Gegenstände, 5 LJ. Dienst, u. Freyt. P.E. D. Puchelt, 

im Disputiren, G U. Dienst. D. Robbi, Fortsetzung ärztli¬ 

cher Gesellschaft. 

Uebrigens wird der Stallmeister Richter, der Fecht¬ 

meister Köhler, ingleichen der Tanzmeister Klemm und 

der Univi rsitäts-Zeichenmeister, wie auch Zeichner für 

anatomische und pathologische Gegenstände, Joh. Fr. 

Schroter, auf Verlangen gehörigen Unterricht erlheilen. 

Auch können sich die Studireuden des Unterrichts der 

bey hiesiger Zeichnuugs-, Maler- und Architektur- 

Akademie angestellten Lehrer bedienen. 

Wöchentlich zweymal, Mittwochs und Sonnabends, 

werden die öffentlichen Bibliotheken, als die Univer¬ 

sitäts-Bibliothek von 10 bis 12 Uhr, und die Raths- 

Bibliothek von 2 bis 4 Uhr, erstere auch in der Messe 

alle Tage, geöffnet. 

n u n d 1 g u n g. 

Im Verlage der Gebr. Hahn in Hannover ist so eben 

erschienen, und wird von Leipzig aus an alle 

Buchhandlungen versandt: 

Antwort auf die Zuschrift des Herrn fDr. Schleier¬ 

macher in Berlin, über die Prüfung der „Harmsi- 

schen Thesen,“ von dem Herausgeber des neuen Ma¬ 

gazins für chi'istliche Prediger. 3^ Bogen iu gr. 3. 

6 gGr. 
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Leipziger Li teratur - Z eitung. 

Am 13- des April. 93- 

Orientalische Literatur. 

Uas vierte und letzte lieft des 5ten Randes dei 
Fundgruben des Orients (von S. 5.>5—451 ff* toi. 
ohne das Druckfehlerverz. nebst einer Kupfertafel), 

■* enthalt folgende iheils fortgesetzte, theils vollen¬ 
dete Abhandlungen: S. 555 — 45. Sur l’introduction 
du sang oriental des chevaux en Europe, par M. 
le Comle 11 enceslas Rzewuski. Der verstorbene 
Seetzen warf 1810. die allerdings schwer zu beant¬ 
wortende Frage auf: ob die arabischen Pferde in 
Europa vor oder nach den Kreuzzügen sind ein¬ 
geführt worden ? Der Graf Rz. handelt im gegen¬ 
wärtigen Aufsatz zuerst vom Zustand der Pferde 
im alten Persien, Arabien, Indien, Aegypten und 
Africa. Die grosse Verehrung, die man in Per¬ 
sien gegen die Pferde hegte , wird unter andern 
auch dadurch erwiesen, dass das Wort asb (Pferd) 
mehrern Namen beygefügt wurde , wie Hystasb, 
Lohi-asb, Thamurasb u. s. w. Die Kriege der Grie¬ 
chen mit den Persern scheinen zuerst das morgen¬ 
ländische Blut der Pferde nach Europa gebracht 
zu haben, so wie die Besitznahme Spaniens durch 
die Karthager das afrikanische Blut Numidiens und 
Mauritaniens in die Halbinsel ; die Berührung der 
Scythen mit den Sarmaten, den scythischen Pferde- 
stamra in den Norden Europa's. Die Römer hat¬ 
ten schlechte Pferde, wie man aus ihren Monu¬ 
menten, selbst aus der gepriesenen Statua equestris 
M. Aurelii sieht. Ein sehr seltnes arab. Manuscr. 
der Bibliothek des Grafen Wenc. Rzew., militäri¬ 
schen Inhalts, älter als das i5. Jahrh., wenn auch 
nicht aus der Zeit des ersten Kreuzzugs, enthält 
Zeichnungen eines oriental. Pferdes, auf dessen Cha¬ 
raktere man bey Betrachtung der persischen Mo¬ 
numente bisher wenig aufmerksam gewesen zu seyn 
scheint. Die Wanderung der Gothen im 4ten (und 
5ten) Jahrh. scheint zur Verbreitung der scythischen 
Pferderage beygetragen zu haben; noch mehr wirkte 
zur Verbreitung der africanischen die Eroberung 
Spaniens durch die Mauren. Spätere Epochen wer¬ 
den noch durchgegangen, und übrigens ein Nach¬ 
trag zu einer frühem Abhandlung des Verfs. über 
die arabischen Benennungen der Pferderagen ge¬ 
liefert. S. 546 — 55o. Der Uebergang der Ober¬ 
herrschaft (im Reiclie der Kalifen) von den Om~ 
miaden auf die Abassiden, nach dem syrischen und 
arabischen Texte des Abu’l Faradsch zusammenge¬ 
stellt (vgl. Fundgr. d. Or. V. B. S. 281.). S. 551 

Erster Band. 

.— 58g. Proben einer Uebersetzung des Schähnämeh 
durch S. F. Günther IVahl ( Forts, von S. 264.) 
mit einem Commentar. Erläutert wird unter an¬ 
dern die morgenländ. Ehrenbezeigung des Nieder¬ 
werfens auf die Erde, Erdkusses, n QOQKWtiv; der 
Gebrauch der persischen Monarchenmütze, Tiare; 
die Gestalt des morgenländ. Schwerds oder Dolchs; 
der vielumfassende Gebrauch des Worts Iran; 
mehreres aus der Religionslehre, der Geschichte, 
der Sternkunde der alten Perser; die königl. In¬ 
signien S. 584 f., wozu auch die Siegelringe ge¬ 
hören. S. 589. Description des nöces de Bouran. 
Traduit du discours preliminaire de l’histoire d’lbn 
Khaledoun, par M. de Hammer. S. 5go. Inschrif¬ 
ten türkischer und persischer (Säbel-) Klingen, 
übersetzt von Jos. v. Hammer. S. 691—426. Exa¬ 
men critique des historiens d’Alexis Comnene et 
des trois princes de sa famille, qui lui ont suc- 
cede et principalement de leur politique envers les 
croises. Par J. de Hammer. Es sind 7 byzantin. 
Geschichtschreiber über die Geschichte der Cora- 
nenen, von denen 5 (Zonaras, Anna Oomnena 
und Bryennius nur die Geschichte des Alexius an- 
gehen, und als authentische Quellen der Geschichte 
des Alexius betrachtet werden. Von den latein. 
und arab. Schriftstellern wird kürzer gehandelt, und 
dann S. 5q4 ff. Alexius Comnenus selbst, S. 407. 
Johann, sein Sohn, S. 4io. Manuel, dessen Sohn, 
S. 425. Alexius II. geschildert, und das Benehmen 
der drey erstem gegen die Kreuzfahrer verthei- 
digt, gerechtfertigt oder entschuldigt. — Diese Ab¬ 
handlung nahm an der Bewerbung um den von der 
Classe der Geschichte des Instituts zu Paris 1809. 
ausgesetzten Preis , den des Hrn. Hofr. Wilken 
Rerum ab Alexio I. etc. geslarum Libri IV. erhiel¬ 
ten, Theil. S. 427 — 55. Auszug eines Schreibens 
von Hrn. Eduard iliippell an Hrn. v. Hammer, Li¬ 
vorno 25. Nov. 1817. Der Vf. war so eben von 
einer Reise in Aegypten und dem peträischen Ara¬ 
bien zurück gekommen, und er bemerkt, dass das 
grosse Werk der französ. Regierung über Aegy¬ 
pten bey weitem nicht alles Antiquarische erschöpft 
hat. Der Capitän Cavilia (im Asiat. Journ. T. XXII. 
p. 5q5. Cariglio genannt) hat einen 4oo f uss^lan- 
gen unterirdischen in den Felsen gehauenen Gang, 
der zu dem Grund des Brunnens der grossen Py¬ 
ramide führt, und einen Tempel mit einer grossen 
Graniltafel zwischen den Vorde ‘ phinx 
entdeckt, was der engl. General ’onsul Salt in 
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einem eignen Werke wird bekannt machen. In 
einem der obern Zimmer des Isis-Tempels zu Ten- 
tyris, wo man auf der einen Seite die Hemisphäre 
mit dem Thierkreis sieht, ist auf der andern eine, 
den meisten ßeschreibern entgangene, weibliche Fi¬ 
gur ausgehauen. In den vom Körper der Figur 
eingeschlossenen Raum sind i5 (nicht i4, wie auf 
Denons T. i5o.) Schiffchen mit eben so vielen Schei¬ 
ben ausgehauen; der Verf. vermulhet, es sey ein 
Mondkalender vorgestellt , so wie auf der andern 
Seite der Zeitraum des Sonnenjahres durch den 
Thierkreis. Aul einer Insel der Katarakten, Esse¬ 
hel, befinden sich von keinem Reisenden besuchte 
Ruinen eines kleinen Tempels, die der Verf. be¬ 
schreibt. Auf einem Altar von Syenit oder schwar¬ 
zen) Granit ist eine griech. Inschrift von Ptolemäus 
Evergetes, die S. 455. (aber sehr fehlerhaft) mit- 
gelheilt ist. (Da Hr. R. den Stein nach Frankluit 
am Main, seine Vaterstadt, schicken will, so wer¬ 
den wir einst eine richtigere Copie davon erhal¬ 
ten. Er hat überdies noch einige gut erhaltene Pa¬ 
pyrus - Rollen, einen zu Elephanline gefundenen 
eisernen Siegelring, worauf eine stehende Figur mit 
der Maske eines Falken- (Habichts?) Kopfes gra- 
virt ist, und eine Münze der Stadt Ombos erhal¬ 
ten. Jetzt kann man in Aegypten sehr sicher, auch 
in europäischer Kleidung, reisen. Diesen Schutz 
verdanken die Europäer der energischen Regierung 
des Mohamed Ali Pascha. Der Verf. reisete vor¬ 
züglich, nicht ohne Beschwerden, zu dem von Nie¬ 
buhl' beschriebenen Begräbnissplafz im steinigten 
Arabien, und gibt von demselben und den Ruinen 
eines Tempels in der Nähe (S. 45o f.) genauere 
Nachricht. Der Vf. gibt den Monumenten, die er 
hier fand, ein Alter von a4oo Jahren, und hält 
sie für das Werk einer Kolonie von Aegvptern, 
die bey der persischen Eroberung ihres Landes aus- 
wanderten. Einige Figuren und Hieroglyphen sind 
nach des V fs. Zeichnung in Steindruck dar gestellt. 
S. 454—58. Some general Remarks on the Romaic 
Language. Sie sind entlehnt aus einem zum Drucke 
fertig liegenden Manusciipte: An Introduction to 
modern greek Grammar for the Use of those En- 
glish who travel through Greece by lg. PJener, of 
the J. R. Theres. Coli. Vienna. Es sind zwar zwey 
neugriech. Sprachlehren von Anderson und Leake in 
England eben herausgekommen, aber es wird doch, 
nach Hrn. v. II. Urtheii, diese Grammatik reisen¬ 
den Britten immer sehr nützlich seyn. Die Ro- 
maische Sprache (so genannt weil die Byzantiner 
auch Oströmer oder Römer hiessen) führt auch die 
Namen anl>] oder xocvi) ylcoava. Der Unterschied 
des Kirchlich - Griechischen vom Romaischen wird 
mit Hobhouse und Andern von ihm gegen Leake 
behauptet. Das Neugriechische kann noch nicht 
in die Classe der gebildeten neuern Sprachen ge¬ 
setzt werden. Ueber die Romaischen Sylbenmaasse 
findet man in den Avqihu des Athanasius Chri- 
stopulos, Wien i8u. und des Darvar rpufiftccroirj 
dnkoihkivixr], Wien 1806. mehr Nachweisung. — 

S. 4o9 — 448. Desmzione della Macedonia (nach 
der jetzigen EintheiTuug und Benennung der Orte). 
Die Herausgeber haben in einer Note am Schlüsse 
die türkischen Namen der Orte aus Hadschi Calfa 
keygefügt. 

Veteris Medicie et Persiae Monuntenta. Descri- 

psit et explicuit Carolus Fiuler. Christ. Hoeck, 

Brunovicensis, Bibliothecae Reg. acad. a secretis, 

Commenlatio historicp - philologica, ab ampliss. 

Gotting. Philoss. ordine praemio ornata. Cum 

tabulis aeneis octo. Goltingae, e libr. Ruprecht. 

Vandenhoek. MDCCCXVIIi. XVIII. 198 S. in 4. 

D ie Preisfrage für das Jahr 1816. war so ge¬ 
stellt: es sollen alle Denkmäler des alten Mediens 
und Persiens, die entweder bey den Alten er¬ 
wähnt werden, oder von denen Ueberreste vorhan¬ 
den sind, mit Bestimmung des Zeitalters, beschrie¬ 
ben, die von Persepolis jedoch nur kurz angeführt, 
und die Münzen ganz ausgeschlossen werden. Die 
Abhandlung des Hi n. Bibi. Secrelär H., die durch 
Fleiss im Zusammentragen, Ordnung im Zusam¬ 
menstellen , Sprach - und Geschiehtskenntniss im 
Erklären , kritischen Scharfsinn im Prüfen , den 
Preis verdiente, ist vor dem Abdruck , durch Be¬ 
nutzung einiger neuern englischen Werke von Mal¬ 
colm, Eiphinstone, Pöttinger, bereichert, und ihr 
sind auf Anordnung des Cnratöriums der Univer¬ 
sität acht, von Riepenhausen gestochene, Kupfer¬ 
tafeln , welche Monumente nach den Abbildungen 
in den besten neuern Reisebeschreibungen darstel¬ 
len, heygefügt. Es enthalt also diese Abhandlung 
nicht nur ein Repertorium der bis jetzt bekannten 
sämm fliehen architektonischen Monumente jener 
Länder Asiens, in denen die Bau- und Bildhauer¬ 
kunst frühzeitig und in einem grossen Siyi ausge¬ 
übt wurde, sondern auch eine zweckmässige Be¬ 
schreibung und Erläuterung derselben. Nach Maas¬ 
gabe der Preisfrage hat der Verf. sich beschränkt 
auf Denkmäler der Baukunst und derjenigen Soul- 
pluren, die daran oder an Felseumassen sich be¬ 
finden, ausgeschlossen alle kleinere bildliche und 
zum Theil mit Inschriften versehene, Kunstarbei¬ 
ten aus Stein oder Erz, Idole, geschnittene Steine 
u. s. f. Nicht auf Kunstbehandlung, sondern nur 
auf historische Beschreibung und Untersuchung des 
Alters dieser Denkmäler ging die Abhandlung ein. 
Da die frühesten Zeiten ganz dunkel sind und aus 
ihnen sich nichts erhalten hat, auch aus manchen 
spätem Zeiten wenig übrig geblieben ist, so be¬ 
folgte Hr. H. nicht die chronologische, sondern die 
geographische Ordnung. Am Schlüsse aber ist doch 
sehr zweckmässig ein ebronolog. Verzeichniss der 
Monumente, die erwähnt oder erhalten sind, auf¬ 
gestellt, mit Verweisung auf die Stellen der Ab- 
haudlung, wo von ihnen gehandelt ist, und mit 
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Angabe der Jahre vor und nach Chr. Geh., denen 
sie wahrscheinlich oder gewiss zugehören, nach fol¬ 
genden Classen: i) Denkmäler des frühesten Al¬ 
terthums, vor Cyrus; 2) Denkmäler der Perser, 
aus dem Zeitalter a) der Achämeniden, b) der Ar- 
saciden , c) der Sassaniden (bis 628 n. Chr.), 5) 
Denkmäler von ungewissem Alter. Voraus geht 
eine belehrende und zum Theil kritische Ueber- 
sicht der Quellen, sowohl der alten griechischen 
und lateinischen, als der morgenland. Schriftsteller, 
und der Reisebeschreiber von Garcias de Silva y 
Figueroa (1617.) und Pietro della Valle an bis auf 
Pöttinger. Wir wünschten, dass von dem Werth 
und der Zuverlässigkeit eines jeden geurtheilt wor¬ 
den wäre. Der erste Theil umfasst die westlichen 
Länder Persiens, und zwar im 1. Abschn. Persien 
selbst (Fars), denn von dieser Provinz glaubte der 
Verf. ausgehen zu müssen, da in ihr die meisten 
Ueberreste alter Baukunst und Sculptur vorhanden 
sind, deren Alter auch am wahrscheinlichsten be¬ 
stimmt ist. Einiges über diese Landschaft Farsi- 
stan, ihre natürliche Beschaffenheit und ältere Ge¬ 
schichte ist vorausgeschickt. Sie enthielt wahrschein¬ 
lich viele Städte, Pailäste und andere Monumente, 
von denen sich nicht einmal eine Spur erhalten hat. 
1. Cap. Persepolis, gewöhnlich Ts'chil-Minar ge¬ 
nannt. Lage und Namen des Orts. Die, welche 
di ese b ebei bleibsel beschlieben haben, et den 1 e 
censirt und die Abbildungen beurtheilt. Die bey 
Chardin haben die Ueberreste schöner dargestellt, 
als sie wirklich sind, und manches willkürlich er¬ 
gänzt. Auch an den nachher gelieferten wird man¬ 
ches getadelt, und nur die Niebuhr’schen haben 
vorzüglichen Werth. Noch sind bey weitem nicht 
alle Ueberreste abgebildet oder vollständig bekannt 
gemacht; von den i5oo Figuren, die de JBruyn zählt, 
ist nur der kleinste Theil abgebildet, und auch die 
meisten Iuschrilten müssen noch abgebildet wer¬ 
den. Nur die über der Erde befindlichen Denk¬ 
mäler der Baukunst sind bekannt geworden, nicht 
die unterirdischen. Morrier hatte zwar die Absicht, 
die von Andern übergangenen Monumente zu be¬ 
schreiben, und die Abweichungen in den Beschrei¬ 
bungen anzuzeigen, hat sie aber nicht ausgeführt. 
Zuerst beschreibt der VI. mit der geforderten Kürze 
das grosse, mit einer Mauer umgebene, Gebäude 
auf einem Berge, das aus drey Terrassen besteht 
und zwey Treppen hat, mehrere Säulen und die 
W ände mit Sculpturen bedeckt. Ihm gegenüber 
hat der Berg Rachmed ein anderes merkwürdiges 
Denkmal (das Grabmal des Darius Hystaspis, das 
auf der 1. T. nach Chardin abgebildet ist). Sehr 
verschiedene (zum Theil lächerliche) Ansichten die¬ 
ser Monumente überhaupt und ihrer Bestimmung 
und Zeit, und eben so verschiedene Erklärungs¬ 
versuche bis auf den des Mm. Hofr. Hirt, dem wi¬ 
dersprochen wird, sind angeführt, und die Resul¬ 
tate, vorzüglich nach Heeren, gezogen: 1. Die Mer- 
destaner Ebne ist die berühmte Gegend, wo da3 
alte, sehr grosse, Persepolis lag. 2. Eines von den 
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in den Berg Rachmed ausgehauenen Grabmälorn ist 
das von den Alten erwähnte Grabmal des Darius. 
Das Gebäude, dessen Ueberreste Tsehil-Minar heis¬ 

sen , steht mit den Gräbern in Verbindung. Es 
muss daher Diodors Beschreibung des königl. Pal- 
lastes von diesen Ueberresten gelten, wenn gleich 
in derselben manches nicht ganz mit den Ueber- 
bleibseln zusammenstiramt. Tsehil-Minar war also 
ein Pallast, aber nicht die Residenz des Königs, 
sondern der Ort, wo die Wächter der kön. Grä¬ 
ber sich auf hielten, ein Heiligthum, in welches die 
aufgenommen wurden , wrelche dem verstorbenen 
Könige Ehre bezeigen wollten, in welchem die 
Schätze dieser Könige aufbewahrt wurden. Wenn 
auch der Ursprung von Persepolis in die Zeit des 
Kyros fällt, so wird doch dieser Pallast dem Da¬ 
rius Hyst. zugeschrieben, und wenn auch die Bau¬ 
künstler Aegypter waren, die Bauart ist persisch, 
aus Medien und Baktvien entlehnt, und nach den 
Anweisungen der Magier eingerichtet» Auch über 
die keilförmigen Inschriften ist Einiges angeführt, 
und dabey die Nachricht von den neu entdeckten 
keilförmigen Inschriften, die mit einer andern Schrift¬ 
art verbunden sind , nicht übergangen. 2. Cap. Ei¬ 
nige, den Ueberresten von Tschilminar nahe ge¬ 
legene Monumente,, die ebenfalls dem Zeitalter der 
Achämeniden angehören, und wahrscheinlich auch 
zur Metropole Persiens gerechnet werden müssen, 
aber von den Reisenden nur kurz beschrieben wor¬ 
den sind. 5. Cap. Nakschi-Rustam (Bild des Ru¬ 
stam) oder Takt-Rustam (Thron des Rustam), un¬ 
gefähr eine geogr. Meile nordwärts von fschilmi- 
nar, von sehr verschiedenem Zeitalter: a) aus den 
Zeiten der Achämeniden, vier Grabraäler in dem 
Felsen, den persepolitanischen ähnlich $ auch sie 
scheinen Grabmäler der achäraen. Fürsten gewesen 
zu seyn, und ihr Ursprung nach dem J. v. Chr. 
465. zn fallen, b) Werke der Sassaniden: in Fel¬ 
sen gehauene Reliefs, die alle einem und demsel¬ 
ben Zeitalter angehören, und die Thaten des Ru¬ 
stam vorstellen sollen, nach der Meinung der Per- 
ser. Es ist nunmehr erwiesen, dass es Abbildun¬ 
gen von Sassaniden sind. Sie werden, nebst den 
Inschriften, nach Silvester de Sacy erklärt. Der 
Vf. glaubt, in der öfters wiederholten Vorstellung 
ein Symbol des Antritts der Regierung zu erbli¬ 
cken. Noch einige Monumente von ungewissem 
Alter, zwey Thürme, Salgi Salmum (Felsen Salo- 
mo’s) genannt, und andere. 4. Cap. Nakschi-Rad¬ 
jab (Bild des Radjab, eines fabelhaften Helden der 
Perser) auf dem halben Wege von Tschilminar 
nach den Ueberresten der Stadt Isthekar. Auch 
dies Relief gehört den Sassaniden an, und enthalt 
das Bild des Königs Sapores I., nach der gl’iech., 
vom Baron de Sacy ergänzten , Inschrift. Der Kö¬ 
nig erscheint in vollem Glanze,von seinen Iraban- 
ten umgeben. 5. Cap. Mesehid - Mader-Suleiman 
(Tempel der Mutter Salomo’s) bey dem Flecken 
Murghab, ein kleines Gebäude, nach Morier auf 
der 4. T. abgebiidet. Der Verf. widerspricht der 
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zum Theil auf MorieFs Angaben gegründeten, Be¬ 
hauptung Hrn. Prof. Grotefend's, dass diese Ge¬ 
gend die Ueberreste von dem alten Pasargada ent¬ 
halte, und dies Gebäude das Grabmal des Cyrus 
sey, und schreibt zwar die andern Ueberreste in 
dieser Gegend dem Zeitalter der Achämeniden und 
selbst des Cyrus zu, den kleinen Tempel aber hält 
er für ein Grabmal aus den Zeiten der Sassaniden. 
In dem l. Exeursus zu diesem Capitel handelt der 
Vf* S. 62 — 68. noch umständlicher von Pasargada, 
und zeigt, das Pasargada (im strengem Sinne) und 
Persepolis zwar verschiedene, aber benachbarte und 
zu einer und derselben Sladt gehörende Orte ge¬ 
wesen sind, dass Pasargada unter Cyrus aus einem 
stehenden .Lager entstanden, dann unter Darius er¬ 
weitert und von den Griechen Persepolis im en¬ 
gem Sinne genannt worden sey. Der 2. Exeursus 
S. 69—72. enthält eine ausführlichere Beschreibung 
des Grabmals des Cyrus aus den Erzählungen der 
Alten. 6. Cap. Medschid - Mader - Suleiman bey 
der Stadt Schiras, von ähnlicher Bauart und Scul- 
ptur, wie die persepolitan. Ueberreste. 7. Cap. Ka- 
deengah, Relief in einem Felsen ausgehauen, aus 
den Zeiten der Sassaniden. 8. Cap. Ueberreste der 
Stadt Fasa. 9. Cap. Darabgerd (Stadt des Darius), 
am Fluss Bendemir. 10. Cap. Stadt Firuzabad mit 
Ueberresten aus den sassanid. Zeiten. 11. Cap. 
Denkmäler der Stadt Schapur, von Jones, Morier, 
Malcolm beschrieben und zum Theil abgebildet, 
woraus die 5te Kupfertafel entlehnt ist, die eines 
der merkwürdigem Reliefs darstellt. Nach der Sage 
ist die Stadt in den frühesten Zeiten von Tamuras, 
nach einem glaubwürdigem Berichte von Sapmes 
erbauet, und auf ihn und seine Kriegslhaten be¬ 
ziehen sich auch die Reliefs. Diese sollen mit vie¬ 
ler Kunst ausgeführt seyn, und es wird daher ver- 
muthet, dass sie von griechischen oder römischen 
Künstlern, die unter des K. Valerianus gefangenen 
Truppen mit nach Persien kamen, herrühren. II. 
Abschnitt. Susiana (jetzt Khohestan oder Kusistan). 
1. Cap. Susa, ihre Lage (wobey bemerkt wird, dass 
der Euläus und Choaspes der Alten ein und der¬ 
selbe Fluss sey, der heutige Kerah) und Ueber¬ 
reste (nach Kinneir — denn Vincent’s Behauptung, 
das heutige Schuster stehe an der Stelle des alten 
Susa, wird mit Grüuden bestritten). 2. Cap. Denk¬ 
mäler der Stadt Schuster (oder Tuster) auf dem mit¬ 
täglichen Uler des Flusses Karüu, die nach dem 
Zeuguiss der Perser von Sapores I. Ardschirs S. 
aufgebauet worden ist. 5. Cap. Ueberreste der Stadt 
Ahwaz am östlichen Ufer des Karün , vielleicht 
von Hormisdas, dem achten Sassaniden, erbauet. 
III. Abschn. Gross-Medien, nebst zwey nicht Weit 
vom Tigris entfernten Denkmälern. 1. Cap. Tak- 
Kesra, ein merkwürdiges Gebäude unter den übri¬ 
gen Ueberresten des alten Ktesiphon auf dem öst¬ 
lichen Ufer des Tigris. Es ist auf der 6. T. ab¬ 
gebildet, gehört der Stadt Ktesiphon an, ist aber 
erst später als sie, und wahrscheinlich von den Sas¬ 
saniden aufgefühlt worden. 2. Cap. Khaser- Schi- 
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rin, vielleicht von Cosrocs in der Stadt Dastajerd, 
wo er einen Pallast hatte, erbauet, und zur Ehre 
seiner Geliebten, Schirin, benannt. 5. Cap. Mo¬ 
numente bey der Stadt Kirmanschah, auf dem Wege 
von Bagdad nach Hamadan. Genau unterschieden 
Werden die Monumente des Berges Tak - Bostan 
und die des Berges Bissutun (ohne Stützen), und 
beyde besonders beschrieben. Einige haben die Mo¬ 
numente von Tak-Bostan für Ueberreste der Werke 
der Semiramis gehalten, was selbst nach den Nach¬ 
richten des Diodorus von letztem (wenn man sie 
für wahr halten wollte) nicht der Fall se3m kann. 
Die Nachrichten der morgenl. Schriftsteller und die 
Sagen der Eingebornen werden angeführt, de Sa- 
cy’s Erklärung der Iuschriften milgetheilt, und sie 
mit der Geschichte der Stadt Kirmanschah und den 
Zeugnissen der Morgenländer zu vereinigen der Ver¬ 
such gemacht, dann der Zweck derselben und die 
religiöse Bedeutung der Bilder erklärt. Die Perser, 
welche nie die Anatomie cullivirt haben, sind auch zu 
keiner Zeit vorzügliche Bildhauer gewesen. Gleich¬ 
wohl sollen die hier vorgestellten Figuren sehr gut 
gearbeitet seyn. Sie scheinen also von griechischen 
Künstlern nach persischen Ideen oder Angaben ge¬ 
arbeitet zu seyn; denn die Perser bedienten sich 
oft griech. Künstler. Bey den Denkmälern von 
Bissutun befinden sich zum Theil auch griech. In¬ 
schriften. 4. Cap. Ueberreste eines Tempels oder 
Paliasts in der kleinen Stadt Kengaver. 5. Cap. 
Von Ekbatana (oder vielmehr Agbatana), dem Ur¬ 
sprung, den Tlieilen der Stadt, welche die Alten 
erwähnen, der Lage des Orts (welche nicht dem 
heutigen Tabris, sondern vielmehr Hamadan ent¬ 
spricht). IV. Abschn. Atropatenisches Medien. Aus 
dem Zeitalter der Meder ist nichts erhalten, die 
Monumente sind theils aus dem Zeitalter der Achä¬ 
meniden, theils dem der Sassaniden. 1. Cap. Kön. 
Stadt Gaza, wenige Ueberreste der alten ganz ver¬ 
wüsteten Stadt. 2. C. Alterthiiraer der Stadt Ma- 
raga (nicht das alte Gamarga). 5. Cap. Werke der 
Semiramis. Haben sie wirklich existirt, und waren 
sie zu des Moses von Chorene Zeit noch ganz vor¬ 
handen, so sind sie vielleicht auch noch nicht ver¬ 
nichtet. 4. Cap. Stadt Derbent und kaukas. Mauer. 
Diese letzte rührt weder von den Medern, noch 
von Alexander her, sondern von Kosru Anushir- 
van, wie schon Beyer behauptet hat. Zweyter Theil. 
Oestliclie Länder Persiens, oder Ariana. J. Abschn. 
Nördliche Gegenden, j Geogr. Nachrichten. 1. Cap. 
Grabmal der Zarine. 2. C. Stadt Banian und ihre 
Monumente. Sie beziehen sich auf die Budda-Re- 
ligion. 3. Cap. Monumente in dem Lande der Sa- 
rangäer (jetzt Seislan , Sitz der in den alten Ge¬ 
sängen gerühmten Heroen). 2. Abschn. Südl. Ge¬ 
genden, oder Gedrosien und Carmanien. Unbedeu¬ 
tende Monumente bey der Stadt Nusky. Noch ist 
der reichhaltigen Schrift ein nützliches Register 
beygefügt. Nicht alle Druckfehler sind am Schlüsse 
angezeigt. So wird S. 65. für portae clcivci wohl 
clavis gelesen werden müssen. 
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Ijeher die Bildung juristischer Staatsdiener, und 
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108 S. in 8. 

Als Ptolemäus Soler, König von Aegypten, den 
Euldides fragte, ob er nicht zur Kenntniss der 
Mathematik auf einem kürzeren Wege gelangen 
könne, als ihn seine Elemente bezeichneten ? ant¬ 
wortete der freymiithige Denker: uvui ßaadmrjv 
dzQttnov nQog yioj/xfv^iav (es gebe keinen eigenthürn- 
lichen Zugang zur Geometrie für Könige). Vergl. 
S. 55 folg, der vorliegenden Schrift. — Was von 
der Mathematik gilt, ist von allen Wissenschaften 
und Künsten wahr. Sie alle können zwar, bald 
nach einer leichtern, bald nach einer schwerem 
Methode, von dem Einen schneller, von dem An¬ 
dern langsamer aufgefasst werden; aber die Be¬ 
dingungen und Mittel einer wahren wissenschaftli¬ 
chen oder künstlerischen Ausbildung bleiben ewig 
für alle Personen ohne Unterschied die nämlichen. 

Der Verfasser (dessen Verdienste in und aus¬ 
ser Sachsen zu bekannt sind , als dass sie unsers 
Lobes bedüften, dessen patriotischer Sinn sich nach 
und nach in den verschiedenartigsten Aemtern und 
Beschäftigungen bewährte, in denen er eine seltne 
Fülle von Erfahrungen zu sammeln Gelegenheit 
faud) hat daher mit vollem Rechte jene gehaltvol¬ 
len Worte zum Motto einer Schrift gewählt, die 
(was in unsern Tagen so oft umgekehrt der Fall 
ist) ihrem Inhalte nach wichtiger und bedeutungs¬ 
voller ist, als man es nacli dem anspruchslosen 
Titel vermuthen sollte. — Denn wiewohl Recens. 
gerade am wenigsten geneigt seyn kann und darf, 
den Werth der juristischen Encyklopädie und Me¬ 
thodologie herabzusetzen, auch das Verdienst des 
Verfassers von dieser Seite nicht gering ist, indem 
er die praktische Bildung des Juristen zum Staats¬ 
diener näher ins Auge fasst, als es bis jetzt in den 

Erster Band. 

Lehrbüchern geschehen, und die Mittel nachweist, 
durch welche diese Bildung zu erlangen steht (wes¬ 
halb denn auch diese Schrift von künftigen Bear¬ 
beitern der Encyklopädie berücksichtigt zu werden, 
gar sehr verdient), so ist es doch wichtiger und 
folgenreicher für das Leben zu wirken, als nur fiir 
die Schule; und um so mehr unsere Pflicht, die 
eigentliche Tendenz dieser Schrift hervorzuheben. 

Der Inhalt der ersten IX. §§. ist rein - wissen¬ 
schaftlich. Der Verfasser zählt die verschiedenen 
Classen der rein-juristischen Staatsbeamten auf, zu 
denen er die Gerichtssubalternen, Advocaten und 
Richter rechnet. Die Streitfrage über die Advo- 
cateu wird ausführlich erörtert, und gegen von 
Rarndohr gezeigt, dass auch sie ohnstreilig unter 
die Staatsdiener gehören, wenn mau nur dieses 
Wort in einem etwas weitern Sinne nimmt. Hier¬ 
auf wird (§. II — V.) der Geschäftskreis gedachter 
drey Classen dargestellt, wo der Verfasser natür¬ 
lich bey den Advocaten und Richtern am längsten 
verweilt, und, da das Amt der letztem in den hö¬ 
heren Instanzen durch Collegien verwaltet wird, 
vorzüglich die schwierigen Arbeiten des Referen¬ 
ten in einem Justiz-Collegio, namentlich da, wo es 
auf Abfassung eines Urthels ankommt, gründlich 
und umfassend schildert. — Die Eigeuschafterf, 
welche demnach ein im Justizfache anzustellender 
Beamter haben muss (§. VI.), sind iheils allgemeine 
(die, weil sie bey jeder Art des Staatsdienstes er¬ 
fordert werden, hier keiner Erörterung bedurften), 
theils besondere, aber auch diese ergaben sich aus 
dem Vorherigen von selbst: und es ist daher mit 
Recht nur der stufenweise Fortgang der Forderun¬ 
gen, die an den Advocaten grosser, als an den ge¬ 
wöhnlichen Gerichtssub.ilternen, an den Richter 
und Rath grösser, als an den Advocaten, gemacht 
werden können und müssen, angedeutet worden. — 
Im Vllten und Vlllten §. ist nun von der Erzie¬ 
hung und Bildung juristischer Staatsdiener, in Be¬ 
ziehung auf Theorie und Praxis die Rede. Was 
die erste betrift, so bezieht sich der Verfasser zwar 
in Hinsicht des Details auf encyklopädische und 
methodologische Schriften; gibt jedoch die Haupt¬ 
momente an, und bestreitet kräftig das Vorurtheil, 
als müsse die gelehrte Bildung der x^deüchen an¬ 
ders , als die der Bürgerlichen betrieben werden. 
In Hinsicht der Praxis wird gezeigt, dass der wahre 
Geschäftsmann nicht durch die Schule, sondern 



747 1818. 

durch das Leben, d. h. durch die Anwendung sei¬ 
ner Kenntnisse auf wirkliche Fälle, zu bilden sey, 
und hieran schliesst sich denn der IXte : von 
den stulemveisen praktischen Hebungen in juristi¬ 
schen Geschälten. Kein Prophet fällt vom Him¬ 
mel! ist ein altes Sprüchwort, und dieses auf die 
juristischen Staatsämter angewendet, ergibt sich, 
dass eine gewisse Stufenfolge bey .Besetzung der 
Staatsämler überhaupt, und dieser insbesondere, in¬ 
dem sie den Staatsdienst selbst in eine Art von 
Erziehungsanstalt verwandelt, ungemein nützlich ist. 
Sie ist daher auch in mehrern Ländern gesetzlich 
vorgeschrieben, und wenn eine solche Vorschrift 
der Natur der Sache angemessen ist, kann sie nicht 
anders, als vortheilhalt seyn. Der Jurist, den man 
gleich nach überstandenem Exam« n als wirklichen 
Gerichtssubalternen anstellen wollte, würde Blossen 
geben, und schädlich werden, wäre er auch auf der 
Universitität der fleissigste gewesen: — er muss 
erst unter Aufsicht älterer Subalternen arbeiten, 
und durch ihre Erfahrungen und eigne Versuche 
sich bilden; — noch grösser würde der Nachlheil 
seyn, wenn man ihm sogleich die Advocatur über¬ 
tragen wollte: — er muss sich erst in einer bedeu¬ 
tenden Gerichtsexpedition, oder bey einem ge¬ 
schickten Praktiker üben, um Andern mit Erfolg 
zu dienen, u. von seinen Kenntnissen nicht schiefe 
Anwendung zu machen; — am gefährlichsten und 
nachtheiligsten aber wäre es, ihn sogleich, ohne 
zweckdienliche Vorbereitung, in einem Landes¬ 
justiz - Collegio als Rath anzustellen: — er muss 
erst in untergeordneten Stellen durch leichtere Ar¬ 
beiten zu den schwerem sich vorbereitet, Erfah¬ 
rungen gesammelt, ausgezeichnete Kenntniss und 
Geschicklichkeit bewährt, seinen Charakter ausge- 
bildel haben, sonst wird er besonders den Geschäl¬ 
ten als Referent nicht gewachsen seyn , und daher 
entweder damit wenig, vielleicht gar nicht in An¬ 
spruch genommen werden können (wo er denn für 
seine Coilegen und für die Staatscassen eine gleich 
beschwerliche Last ist), oder durch mangelhalte 
Arbeiten den Parteyen und der Würde des Col- 
legii schaden, wenigstens die Geschäfte in jeder 
Hinsicht ungemein erschweren. 

* 

Nach diesen vorbereitehden Betrachtungen 
kömmt der Verfasser im Xten §. auf die in deut¬ 
schen Gerichtshöfen übliche Abtheilung in die ade- 
liche und gelehrte Bank, und erzählt deren be¬ 
kannten Ursprung aus dem judicio parium. Er 
führt dabey an, dass, seitdem der Grundsatz par 
parem judicat gar nicht mehr gelte, auch diese 
Abtheilung in den meisten deutschen Ländern ent¬ 
weder vei schw unden , oder doch in Hinsicht der 
Arbeiten ohne Einfluss sey: wie denn ganz neuer¬ 
lich bey dem Ober - Appellalionsgerichte zu Celle, 
wo schon längst die Arbeiten adelicher und ge- 
leh i ter Rätbe die nämlichen waren, auch noch der 
äussere Unterschied in Hinsicht des Sitzes völlig 
aufgehoben worden ist. Die liothwendige Folge I 
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t hiervon ist, dass Adeliche und Bürgerliche gleiche 
Fähigkeit und Geschicklichkeit besitzen müssen, 
wenn sie in ein solches Collegium aufgenonimen 
seyn wollen, dass also auch beyde die nämlichen 
Mittel anzuwenden haben, um zu jenen Eigenschaf¬ 
ten zu gelangen; und schon der Begriff eines Col- 
legii, wenn mau sich nur über alterthümliche Ob¬ 
servanzen hinweg bis zu demselben erheben will, 
fordert nicht blos äussere, sondein auch vorzüglich 
eine gewisse innere Gleichheit seiner Mitglieder. 

Im Königreiche Sachsen hat aber (§. XL) von 
jeher unter Adelichen und Bürgerlichen, iu Hin¬ 
sicht auf praktische Bildung zu den Aemtern, von 
welchen hier die Rede ist, ein sogar gesetzlicher 
Unterschied Statt gefunden, der denn auch eine 
ungemein grosse Verschiedenheit ihrer Berufsar¬ 
beiten zur Folge hatte. Demi wahrend der Bür¬ 
gerliche seine Tüchtigkeit zur Stelle eines Käthes 
in höheren Justizcollegien entweder als Advocat, 
durch praktische Arbeiten, oder als akademischer 
Lehrer, durch Vortiäge und Schriften, oder als 
Unterrichter, durch auszeichnende Kenntniss und 
Tbätigkeit, bewährt haben muss, und zu seinem 
und des Staates Vortheil häufig genöthigt ist, nach 
und nach mehrere oder alle diese Vorbereitungs- 
stulen vom Gerichtssubalternen an zu übersteigen, 
so ist hingegen den Adelichen durch die beyden 
Mandate: wegen Qualificirung junger Leute vom 
Adel zu künftiger Dienstleistung von 1735 u. 179a. 
(Cod. Aug. T. III. P. I. S. 3 folg, und T. IV. P. I. 
S. 3 folg.) eine ganz andere Bildungsmethode vor¬ 
geschrieben. Es sollen nämlich die von Adel, wel¬ 
che bey der Landesregierung oder dem Appella¬ 
tionsgerichte angestellt zu werden wünschen , nach 
beendigter akademischer Laufbahn, wenigstens ein 
Jahr den Sitzungen des Oberhofgerichts zu Leipzig 
als Auditoren heygewohnt, oder sie sollen unter 
Anleitung eines Kreis - oder Amtshauptmanns ge¬ 
arbeitet, oder endlich in einem Justiz-Amte unter 
Aufsicht des Beamten sich gebildet haben. Der 
Verfasser zeigt, dass auf keinem dieser drey Wege 
taugliche Räthe für Justiz - Collegien zu erlangen 
sind, und daher, wenn auch die beste und sorgfäl¬ 
tigste Benutzung der akademischen Jahre voraus¬ 
gesetzt weide, die nicht immer Statt fiudet, doch 
der Schritt vom Studirenden zum Ralhe ohne alle 
zweckdienliche Vorbereitung geschehe. Recensent 
enthält sich, diesen Beweis im Auszüge mitzuthei- 
len. da die Sache ohnehin Jedem, der die Verhält¬ 
nisse kennt, von seihst einleuchten wird. Mit die¬ 
ser Bildungsmethode der Adelichen hängt aber sehr 
genau die Bestimmung über ihren Wirkungskreis 
in Justiz - Collegien zusammen, kraft welcher sie 
entweder ohne alie Arbeit an den Sitzungen theil- 
nehnien, wie beyra Oberhofgerichte, oder doch ge- 
lade von der schwierigsten Arbeit, dem Referiren 
ad sententiara ganz ausgeschlossen , und nur mit 
dem Vortrage über einzelne Schriften beschäftigt 
sind, auf welche Resolutionen gefasst werden, wie 
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bey dem Appellationsgerichte, nach der Appella¬ 
tionsgerichtsordnung von 1754. (Cod. Aug. T* III. 
P. I. S. 434.). So wie nun diese Bestimmung auf 
der einen Seite durch die eben beschriebene Art 
der Voibereituug beyuahe nothwendig wird, so 
■wirkt sie auf der andern wieder auf die ganze Art 
der Studien bey jungen Adelichen, und ihre Ideen 
von gelehrter Bildung, oft sehr nachtheilig zurück. 

Dass Alles dieses mit den gelauterten Ansich¬ 
ten unserer Zeit über Staatsdienst, und in Hin¬ 
sicht auf denselben nothwendige Gleichheit der 
Stände, dass es mit den Bedürfnissen des Vater¬ 
landes unvereinbar ist, leuchtet auf den ersten 
Blick ein. Wenn nun ferner nicht gelaugnet wer¬ 
den kann (§. XIII.) , dass nur allenfalls gehörig 
besetzte niedere und mittlere Gerichte, keineswegs 
aber Appellationsgerichte, welche in höchster und 
letzter Instanz zu erkennen haben, zugleich zu 
Bihlungsanstalten angehender Bälhe sich eignen, 
wenn ferner (§. XIV.) die bey uns so sehr herab¬ 
gewürdigte Advocatur unstreitig eins der zweck- 
massigsten Vorbereitungsmitlel zu dem Amte eines 
Ratlies ist, so lässt sich hieraus und aus dem gan¬ 
zen Zusammenhänge der Schrift, den wir genau 
verfolgt haben, ohngefähr abnehmen, welche zweck- 
mässigere Einrichtung der Veif. anrathen möchte. 

Alleiu da er selbst, der Vielerfahrne, sich be¬ 
gnügte, die Grundsätze und Muster aulzustellen, 
welche den Gesetzgeber leiten können, so darf Re- 
censeut um so weniger es wagen, bestimmte Vor¬ 
schläge auszusprechen. Wir wollen mit Zuver¬ 
sicht auf die weisen und edlen Männer blicken, 
denen nicht die Sache eines Standes, sondern das 
Wohl des Ganzen anvertraut ist, und am Herzen 
liegt, mit Zuversicht auf den König, der wahres 
Verdienst, wo er es findet, zu würdigen u. zu be¬ 
lohnen weissl Das Einzige erlauben wir uns als 
allgemeines Resultat anzudeuten, um mit der Idee, 
welche diese Anzeige erölfnete, uns auch ihrem 
Schlüsse zu nähern, dass nur eine solche gesetzli¬ 
che Einrichtung, welche Adelichen und Bürgerli¬ 
chen einen völlig gleichen Weg der Vorbereitung 
zu den Aemtern der Justiz eröffnet, u. wodurch man 
in den Stand gesetzt wird, von beyden völlig gleiche 
Leistungen zu fordern, für unsre Zeiten überhaupt, 
und für unser Vaterland insbesondere, zweckmässig 
seyn dürfte. Denn mehr als je haben wir Ursache, 
da, wo es nicht um Glanz und Rang, wo es um 
die heiligsten Angelegenheiten des Staates zu thun 
ist, uns als ein, nicht durch kleinliche Interessen 
gelheiltes, sondern zu redlichem Wirken für König 
und Vaterland treu vereinigtes, wahrhaft aufge¬ 
klärtes Volk zu zeigen. — Auch das, was der Vf. 
(§. KV.) übei’ die Art der Prüfung der bey Justiz- 
Collegien anzustellenden Käthe beyfugt (iudem er 
diese Prüfung nicht auf schriftliche Proberelationen¬ 
beschränkt. sondern auch auf den mündlichen Vor¬ 
trag ausgedehnt wünscht}, verdient alle Beherzi¬ 

gung, und wie die schlichte und einfache Sprach© 
dem Zwrecke sehr angemessen ist, so gibt die Zu¬ 
eignung an des Verfs. erst aufblühende Enkel (Ge¬ 
brüder von Kyaw) dem Ganzen zugleich den ruh¬ 
renden Charakter der Anrede eines besorgten Fa¬ 
milienvaters an die, welche seinem Herzen theuer 
sind. Nur möge es erst spat als Vermächtniss be¬ 
trachtet werden dürfen, und der edle Verf. noch 
lange Kraft und Mulh behalten, seinen Verdien¬ 
sten um Sachsen, und um die Literatur, neue hin- 

zuzufügen^ 

Den Sinn entstellende Druckfehler haben wir 
S. 5i. Z. 4. v. u. (wo es statt Erziehung, Errei¬ 
chung heissen muss), und S. 70. Z. 3. v. o. (wo 
statt die, sie zu lesen ist) bemerkt. 

Der deutsche Bund nach seinem ganzen Umfange. 

Ansichten eines Geschäftsmannes. Consule, quae 

sint utilia patriae. Ziillichau, bey Darnmann, 

1816. 212 S. 8. (1 Thlr.) 

Unter der Vorrede unterschreibt sich der Ro- 
gierungsrath Christian Cornelius Sack zu Liegnitz 
als Verfasser. Auch er nimmt, und zwar schon 
nach Abfassung der deutschen Bundesacte, den 
deutschen Bund für etwas noch nicht fest gebilde¬ 
tes, sondern als eine blosse Masse an, deren Orga¬ 
nisation noch erwartet wird. Seine Vorschläge ge¬ 
llen daher weit über das hinaus, was noch im 
Reiche politischer Wirklichkeit und Möglichkeit 
liegt, welches man von Ansichten eines Geschäfts¬ 
mannes eigentlich nicht erwarten sollte. Denn da¬ 
durch würden sich wirkliche praktische Vorschläge 
von blossen Phantasien unterscheiden, dass sie das 
Vorhandene, wie es ist, zum Grunde legen, und 
nun zeigen, auf welchem Wege man, nach dem 
Ga nge menschlicher Angelegenheiten überhaupt, 
dieses Vorhandene dem Idealen näher bringen könne. 
Die eigentliche Bedeutung des Vorhandenen zu ent¬ 
wickeln, das Verhällniss der Theile unter einander 
und zum Ganzen zu zeigen und den Standpunct 
festzusiellen, auf welchen wir damit sowohl gegen 
die Vergangenheit, als gegen die Forderungen der 
Zukunft stehen, würde hierzu die erste Bedingung 
gewesen seyn. Erst aus dieser Untersuchung könnte 
sich ergeben, was uns dabey noch fehlt, und wel¬ 
che Mittel des Fortschreilens zum Zi<4e uns gege¬ 
ben sind. Eine solche, mit Gründlichkeit und mit 
Kenntniss der Geschäfte, der Bedürfnisse der Völ¬ 
ker und der Mittel, auf die Menschen zu wirken 
unternommene Untersuchung haben wir noch nicht 
erhalten. Jedermann fühlt wohl die Unvollkom¬ 
menheit unserer Bundesverfassung, aber mit Kla- 
oen und Wünschen ist nichts gebessert, die Ursa¬ 
chen der Unvollkommenheit müssen aufgedeckt. 



751 1818. April. 752 

und gezeigt werden, wie in dem gewöhnlichen 
Laufe der Dinge eine Verbesserung möglich ist. 
Davon findet sich nun in dem vorliegenden Buche 
nichts. Es spielt, wie viele andere gleicher Art, 
mit den bunten Bildern eines Kaisers, mehrerer 
wohl aufgeputzter Reichsbeamten und einer gewal¬ 
tigen Kriegsverfassung des Staatenbundes. Die ka¬ 
tholische Kirche will er von Rom unabhängig ma¬ 
chen, und unter einem besondern deutschen Ober¬ 
bischof vereinigen. Aber nur im Kriegswesen hält 
er eine wahre ßundes-Einheit für wünschenswerth, 
so dass er im Uebrigen in Gesetzgebung und Ver¬ 
waltung jeden einzelnen Staat seinen eignen Weg 
gehen lässt. Leber den Geschäftsgang bey der 
Reichsvcrsammlung gehen seine Vorschläge bis in 
das kleinste Detail, aber von dem Einzigen, was 
uns noch einige Hoffnung übrig lässt, von der Or¬ 
ganisation repräsentativer Verfassungen in den 
Bundesstaaten, von ihrer Benutzung zu Ausbildung 
und Verstärkung der Bundesverfassung ist nicht 
mit einem Worte die Rede. Das würde , meint 
er S. 122, die Freyheit jedes Bundesstaats zu sehr 
beschränken. Auen ihm ist also der deutsche Bund 
ein blosses Schutzbündniss, von welchem eben so 
wenig abzusehen ist, wozu es nutzt, als wie man 
es gegen eine Auflösung sichern soll, welche bey 
der nächsten politischen Erschütterung Europas 
durch die unvermeidlichen divergirenden Absich¬ 
ten und Vortheile der einzelnen Bundesstaaten ganz 
gewiss wieder herbeygeführt werden wird , w enn 
man nicht darauf denkt, die sämmtlichen deutschen 
Stämme durch ein aus ihren innern Einrichtungen 
hervorgehendes Band von Volks- und Staats - Ein¬ 
heit auf eine dauerhaftere Weise zu vereinigen. 
Dies Band muss so stark seyn, dass es selbst den 
Vortheilen , welche immer einige einzelne Staaten 
von auswärtigen Verbindungen werden erwarten 
können , widersteht, und nach des Recensenten 
(welcher kein Neuling in Regierungsgeschäften zu 
seyn glaubt) inniger Ueberzeugung kann dies nur 
durch eine innige Verbindung der Staaten in ihren 
innern Angelegenheiten geknüpft w’erden. Davon 
ist die Aufopferung der freyen Entwickelung be¬ 
sonderer rechtmässiger Zwecke, also das Aufgeben 
wahrer Vorzüge der Souveränität, gar keine noth- 
wendige oder wahrscheinliche Folge, so wie auf 
der andern Seite der Weg dazu, wie zu allem 
dauerhaften Guten, nur durch gesetzmässige und 
feste, d. i. repräsentative, Verfassungen gebahnt 
werden kann. 

Kurze Anzeige. 

Nachricht von Hiob Ludolfs noch vorhandenem 
meist literarischen Briefwechsel, nebst drey dar¬ 
aus zuerst vollständig mitgetheilten Schreiben des 
Nicol. Heinsius. Herausgegeben von D. Friedr. 

Chi istian Dlatthiae, Director des Gymn, zu Frankfurt 

am Main. Frankfurt a. M., Herrmannsche Buchh. 
1818. 22 S. in 4. 4 Gr. 

Der Hr. Director wird nach und nach mehrere 
literar. Merkwürdigkeiten von Frankfurt a. M. dem 
gelehrten Publicum mittheilen und hat mit Hiob 

Ludolf’s (der 26 Jahre, 1678 — i7o4, in Frankfurt zu- 
brächte, und dessen Urenkel der neapolit. Gesandte in 
England ist, wie S.4 11., wo mehrere genealog. Nach¬ 
richten von Lud. Vorkommen, vermuthet wird') Brief¬ 
wechsel den Anfang gemacht. H. L., der 8. Apr. 
i7o4. starb, vermachte schon 5i. May i7o3. alle 
seine Bücher und Handschriften, weil die Erben 
(sein einziger Sohn Christi. Ludolf und einziger Enkel, 
Jtieinr. Ludvv. Avemann) sie nicht zu brauchen wüss¬ 
ten, der Frankfurter Sladtbibliothek. Daruntersind 
77o Originalbriefe verschiedener Gelehrten an L. und 
Concepte eigner Briefe von ihm (und doch war ein 
weit grösserer iheilnebstandernPapieren vonden Er— 
ben L s verbrannt worden). Ein Verzeichniss derer, 
von welchen diese Briefe herrühren, ist S. 88 ff. 
mitgetheilt. Es sind darunter allein von Leibnitz 
36. Der Briefe an andere Gelehrte und Personen 
zählte Hr. M. 44i. In der Burmannschen Sylloge 
finden sich oft nur fehlerhafte Concepte abgedruckt, 
wovon man hier die Originale antrift. Hr. M. will 
vorerst die Leibnitzischen ungedruckten Briefe her¬ 
ausgeben, dann auch eine Auswahl anderer. Jetzt 
hat er drey Briefe des Nicol. Heinsius abdrueken 
lassen, die sehr fehlerhaft und unvollständig in der 
Burmannschen Sylloge stehen. Der erste Brief ist 
an Friedr. Bened. Carpzov 20. Febr. 1676. geschrie¬ 
ben, und von N. H. selbst dem Ludolf im Original 
mitgetheilt worden, der davon auch noch eine Ab¬ 
schrift nahm. Der zweyte ist gleichfalls an Carp¬ 
zov gerichtet. Beyde betreffen voi nemlich die von 
Carpzov herauszugebende Reinesische Inschriften¬ 
sammlung. Der dritte an Christian Daum ist vom 
5. May 1677. datirt, und enthält verschiedene lite¬ 
rarische und andere Nachrichten. So gibt Nicol. 
Heinsius seinen Geburtstag 29. Jul. (nicht 29. Aug., 
wie bey Jöcher steht) 1620. an. Die Abweichungen 
des Abdrucks dieser Briefe in der Burmannschen 
Sylloge von den Originalien veranlassten (S. 21.) die 
Fi'age: wie mag es wohl mit des Tiro Sammlung 
der Ciceronischen Briefe zugegangen seyn ? Konnte 
Tiro, auch wenn er wollte, alle Briefe seines 
Herrn so wiedergeben, wie sie abgegangen waren, 
oder musste er sich oft mit Concepten behelfen, 
von welchen die Originale mehr oder weniger ab¬ 
wichen? und was können diese Fragen für einen 
Einfluss auf die Kritik jener Briefe haben ? 

Uebrigens wird eine würdigere Biographie L’s 
gewünscht, als Christi. Junckeri Commenlarius de 
vita, scriptis et meritis Jobi Ludolfi, Frankf. 1710. 
8. ist (wobey jedoch L’s eigner Aufsatz zum Grunde 
liegt), und wrer könnte sie besser geben, als Hr. 

I Dir. M. mit der Auswahl von L’s Briefwechsel? 
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Zeitung. 

1818. 

Botanik. 

Regni vegelabilis systema naturale, sive ordines, 

genera et species plantarum, secundum methodi 

naturalis normas digestarum et descriptarum, au- 

ctore Aug. Pyram. de Candolle. Vol. I., sistens 

prolegomena, et ordines quinque, nempe Ranun- 

culaceas, Dilleniaceas, Magnoliaceas, Anonaceas et 

Menispermeas. Paris, bey Treuttel und Würz, 

1818. 564 S. 8. 

7 
^wey Bemerkungen drängen sich bey Betrachtung 
dieses Werkes zuerst aut: nämlich einmal, dass 
die Wissenschaft sich seit dreyssig Jahren zu einer 
Höhe erhoben, die Mancher kaum ahnt, wer mit 
nothdürftiger Kenntniss des Linne'schen Systems 
den Kreis des Botanischen Wissens abgeschlossen 
wähnt,* und zweytens, dass äusserst wenige jetzt 
lebende Botaniker in jeder Rücksicht so dazu be¬ 
rufen sind, die Wissenschalt zu erweitern, als der 
Verfasser dieses Werkes. Was den ersten Punct 
betrift, so wird die Ueberzeugung nun allmählig 
auch in Deutschland allgemeiner, dass die Kennt¬ 
niss der natürlichen Verwandtschaften der Ge¬ 
wächse das höchste Ziel ist, wornach ein Botaniker 
streben muss. Unser Gärtner, den das Ausland 
längst benutzte, ehe wir den Zweck seiner unsterb¬ 
lichen Arbeiten einsahen , hat eben so sehr diese 
Ueberzeugung vorbereitet, als das eifrige Studium 
der unvollkommenem Gewächse den Weg zum 
Theil geebnet hat, auf dem man auch die höhern 
Familien bearbeiten musste. Wir glauben zuver¬ 
lässig, dass man jetzt keine andere Uebersicht des 
Gewächsreichs, als nach natürlichen Verwandt¬ 
schaften geben kann, und dass das Linnesche Sy¬ 
stem nur noch für den Anfänger brauchbar, aber 
auch für diesen, und zum ersten Unterricht, einzig 
und unentbehrlich ist. Herr Decandolle hat nun 
schon früher sowohl in seiner Flore framjaise, als 
besonders in seiner Theorie elementaire de bota- 
nique gründliche Kenntnisse der natürlichen Fami¬ 
lien bewiesen: er hat, nachdem er seine Stelle in 
Montpellier, durch Religions - Druck vertrieben, 
aufgegeben, sich in Paris und England aufgehalten, 
um die grossen Pflanzen-Sammlungen zu benutzen. 

Erster Band. 

und legt nun dem Publicum die Resultate seiner 
Forschungen vor. Dankbar nehmen wir an, was 
er uns gibt, als den Inbegriff alles dessen, was die 
neuere Zeit an Entdeckungen gewonnen hat: und 
wollen zuerst unsere Bemerkungen über die An¬ 
ordnungen des Ganzen, über die hier aufgestellten 
Familien und Gattungen, dann aber über die Arten 
mittheilen. An dem Titel fiel uns zuvörderst auf, 
dass der Verfasser sein W^erk Systema vegetabi- 
lium nennt, obwohl nach dem vom.Verfasser selbst 
(Theorie, S. 56.) angenommenen Sprachgebrauch 
die natürliche Anordnung keinesweges den Namen 
eines Systems, sondern nur den einer Methode 
verdient. Auch vermied Jussieu sorgfältig, seinem 
herrlichen Werke den Namen eines Systems zu 
geben, obgleich es weit eher diesen Namen hätte 
erhalten können , da es sich durch Aufstellung ei¬ 
ner einfachen Norm den künstlichen Systemen nä¬ 
hert. Voran geht eine botanische Bibliothek oder 
Verzeichniss solcher Bücher, die der Verfasser in 
diesem Werke anführt. Wir haben dasselbe viel 
zu zahlreich gefunden, indem es aus Haller und 
Banks Bibliothek zusammengetragen ist; und in 
der That wissen wir nicht, wo Thurneyssen theses 
medicae, Trozelius tanker orn soeker, Short’s me- 
dicina britannica, und unzählige andere fremdartige 
Schriften citirt werden sollten. Der Verfasser fängt 
nun mit den vollkommenem Gewächsen an. So 
wenig dies Tadel verdient, begreifen wir doch nicht, 
•warum denn gerade die Ranunculeen die erste Fa¬ 
milie ausmachen. Da die Früchte blosse Achenien 
sind und der Eyweisskörper nicht verzehrt ist, so 
stehn sie offenbar niedriger, als die Rosaceen und 
Myrleen, mit denen daher der Anfang gemacht 
werden musste. Warum nun die Dillenieen und 
Magnolieen folgen, ist uns auch nicht klar. Die 
Ranunculeen sind viel näher mit den Papavereen 
und selbst mit den Kreuzblumen - Pflanzen ver¬ 
wandt, und die Dillenieen grenzen weit mehr an 
die Tiliaceen, Kappariden und Ochneen. Dass 
die Anoneen mit den Menispermeen zusammen 
gestellt werden, lässt sich zwar durch die Form 
des EyweisskÖrpers und des Keims rechtfertigen, 
allein dieselbe Form findet sich in den Myristiceen, 
die doch viel unvollkommener sind. Der Verfas¬ 
ser hat ja selbst in seiner Theorie den richtigen 
Grundsatz aufgestellt, dass nur die Vergleichung 
aller Organe auf wahre Verwandtschaft führe, und 
dass diese nie blos auf einen einzigen Theil ge- 
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gründet werden könne. Was die Gattungen be¬ 
triff, so sind hier natürlich mehrere aufgestellt, 
als man bisher kannte, aber auch manche wieder 
mit andern zusammengezogen. Unter den Ranun- 
culeen ist Clematis mit Atragene vereinigt. Die 
Gegenwart der Corolle innerhalb des Reichs schien 
fast die Trennung zu rechtfertigen, aber Clematis 
cirrhosa macht mit seiner kelchartigen Hülle schon 
den Uebergang zu der Atragene alpina. Geben 
wir indess diese Verbindung als gegründet zu, so 
müssen wir uns um so mehr wundern, dass der 
Verfasser oft die leichtesten Unterschiede, durch 
offenbare Uebergange angedeutet, für hinreichend 
hält, einzelne Gattungen aufzustellen. Dies ist so¬ 
gleich der Fall mit der folgenden Gattung Nasa- 
velia. Wir wollen den barbarischen Namen nicht 
rügen, aber dass auf den kleinen Stempel, der die 
Fiucht trägt, so grosses Gewicht gelegt wird, um 
aus Atragene zeylanicia D. gleich eine neue Gat¬ 
tung zu machen, gefällt uns gar nicht. Hecatonia 
Lour. wird aufgestellt, wiewohl die Unterschiede 
von A. Jones doch nur specifisch, nicht generisch 
sind. Krapfia aus Chili in Dombey’s Herbarium 
können wir von Anemone nicht unterscheiden. Ce- 
ratocephalus Mönch. (Ranunculus falcatus) ist zu 
leicht als Gattung angenommen, da die Früchte 
von Ranunculus arvensis, muricatus, parviflorus 
und trilobus Desfont, offenbar die Uebergänge bil¬ 
den. Aclaea wird mit Cimicifuga verbunden, und 
auch hier aufgeführt, ungeachtet sie schicklicher zu 
den Papavereen gehört. In der That ist uns un¬ 
begreiflich, wie man Actaea, [welche fieeren trägt 
und deren Embryo mit der Wurzel nach oben ge¬ 
richtet an einem Ende des Eyweisskörpers stellt, 
mit Cimicifuga vereinigen kann, deren Früchte und 
Embryonen ganz wie bey Paeonia beschaffen sind. 
Unter den Dillenieen wird zwar Tetracera mit 
Tigarea Aubl. vereinigt, aber Doliocaipus Roland, 
und Delinia L. davon, als eigene Gattungen, ge¬ 
trennt. Das erstere mit völligem Recht; aber De¬ 
linia will uns nicht, als von Tetraura verschieden, 
einleuchten. Actaea und Calligonum Lour. werden 
zu einer mit Curatella verwandten Gattung, Tra- 
chytella, vereinigt, obwohl der Verfasser beyde 
nicht näher kennt. Eben so ist es mit Recchia 
Sesse, deren Frucht, nicht einmal bekannt ist. 
Adrastea ist eine neue Gattung Dillenieen, aus Bo- 
tany Bay, mit Hibbertia Andr. nahe verwandt. 
Lenidia Aubert. bekommt hier mit Recht den al¬ 
tern Namen Worrnia Rottb. Colbertia Salisb. 
ist Dillenia pentagyna- Rnxb. Unter den Magno- 
lieeu steht Tasmarkia R. Br., der Wintera (Drimys 
Torsi.) sehr nahe verwandt. Magna Alibi, ist zwei¬ 
felhaft. Eben so zweifelhaft werden Loureiro's 
neue Arten von Liriodendron zur Magnolia gezo¬ 
gen. Talauma wird Magnolia Plumerii genannt, 
obgleich die generischen Unterschiede von der letz¬ 
ter« Gattung nicht klar sind. Unter den Anoneen 
bie.bt Kadsura Juss. als eigene G ttung. \non 
ravristica Gärtu. wird mit liecht e..cue Gattung ' 
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Monodora mit Duval angenommen.' Asimina A- 
dans. wird von Porcelia R. et P. getrennt. da er¬ 
stere die Saamen in einer einfachen, letztere in 
doppelter Reihe enthält. Zu Unona werden Ma- 
rentesia Aub., Desraos Lonr., und Malodorma des¬ 
selben gezogen. Guathria R. et P. , mit Aberemoa 
vereinigt, bleibt als eigene Gattung: sie hat ein- 
saamige, gestielte, freye, trockene Früchte. Unter 
den Menispermeen finden wir Lardizabala R. et P., 
die gleichwohl, wenigstens mit eben dem Recht, zu 
den Terebinthaceen gezogen wird. Stauntonia, eine 
neue Gattung, deren Frucht gleichwohl noch nicht 
bekannt ist. Burasaia u. Spirospermum Aub. Von 
Menispermum werden die Arten mit sechs An- 
theren unter dem Namen Cocculus getrennt, und 
Wendlandia Willd., Braunea W., Limacia Lour. 
und Nephroia desselben damit vereinigt. Abuta 
Aubl., Aydestis Sess. und Psellium Lour. sind nocli 
zweifelhaft. Wir haben uns gewundert, manche 
Gattungen zu -vermissen, die doch schwerlich an¬ 
ders, als in diesen Familien ihren Platz finden: 
nämlich Rhynchotheca R. el P., Vallea Mut. un¬ 
ter den Ranunculeen, Mollinedia K. et P. und 
Francoa Cav. unter den Dillenieen, Eupomatia 
R. Br. unter den Anoncen, Batschia Thunb. unter 
den Menispermeen. 

Der Zuwachs an Arten ist ausserordentlich 
gross. Wir erwähnen nur, dass 45 Thalictra, 
i4i Ranunculi, 28 Aconita und 52 ehemalige Me- 
nispermen Vorkommen. Wir sehen die Gattung 
Thalictrum an. Die Abtheilungen sind sehr gut: 
1. Tripleria, mit dreykantigen etwas gestielten 
Früchten, deren Winkel geflügelt sind (Th. aquile- 
gifolium und contot tum). 2. Physocarpa, mit auf¬ 
geblasenen Früchten und getrennten Geschlechtern 
(Th. clavatum, podocarpum, longistylum und ruti- 
docarpum, neun Alten). 5. Thalictra, mit ge¬ 
streiften eyförmigen Flüchten. Tb. corynellum 
nennt der Verfasser eine nordamerikanische Art, 
die in Vaillants und Miehaux’s Heibarien ist, und 
die vielleicht mit Th. Cornuti L. einerley ist. Das 
letztere bleibt zweifelhaft, weil Linne es nicht nach 
eigener Ansicht beschrieben. Zu Th. foetidum ge¬ 
holt auch Th. . styloideum L. suppl. und Willd. 
Aber Th. foetidum Gouan. und Vill. unterscheidet 
der Verfasser unter dem Namen Th. pubescens 
durch mehr zugespitzte, Blattlappen und weniger 
Klebrigkeit. Recensent findet diesen Unterschied 
unbedeutend, und hat Garten Exemplare vor Au¬ 
gen, w'o die untern Blätter stumpf, die obern spi¬ 
tzige Lappen haben. Der Geruch* ist nicht ange¬ 
geben; die Fruchte zeigen, dass diese Art besser 
zu der zweyten Abfheilung gehört. \ on Th. mi¬ 
nus w’ird T'li. saxatile Decand. unterschieden durch 
Mangel an bläulichem Reif und durch aufrechte 
Blumen. Hat Recensent die rechte Art, so sind 
die Blumen z"ar anfangs aufrecht, aber hangen 
Joch in der Folge hei ab. Dies scheint die \rt zu 

seyn, weiche, im mittlern Deutschland als Th. mi- 
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nus ziemlich gemein ist. Dass Thalict. ambiguum 
Schleich. Schrad. einerley ist mit Th. elaluin Merr., 
geben wir gern zu. Unter Th. maius sind offen¬ 
bar zwey Arten begriffen, wovon die eine Art der 
'Verfasser als Th. nutans Desfont, aufführt, und 
durch zugespitzte Blätter unterscheidet. Th. diffu¬ 
sum Schrad., dem Verfasser unbekannt, scheint 
hierher zu gehören. Th. glaucescens Hortul., con- 
cinnum Willd. und galioides Nestl. werden als 
selbständige Arten aufgenommen. Zu Th. glau- 
cum wird Th. speciosum Hortul. gezogen. Th. 
rugosum Ait. wird mit Th. discolor Willd. ver¬ 
bunden. Th. purpurascens, wie es der Verfasser 
aufführt, schlosst aucli Th. polygonum Willd. 
suppl. in sich. Vergebens haben wir Th. divari- 
catum Spr. S. 1., calabricum desselben und Th. la- 
serpiliifolium Willd. gesucht. Sehr haben wir uns 
gefreut, die Adonis-Arten hier recht gut aufge¬ 
stellt zu finden: 1. Ad. aeslivalis, calyce basi lris- 
pido, petalis planis oblongis obtusis calyce duplo 
longioribus, fructibus spicatis , caule subsimplici. 
2. Ad. autumnalis, calyce glabro, petalis coucavo- 
conniventibus calyce vix maioribus, fructibus ovatis, 
caule ramoso. 5. Ad. flava, calyce glabro basi so- 
luto, petalis planis calyce multo longioribus, fructi¬ 
bus oblongis, caule subsimplici. 4. Adonis citrina 
Hofm., calyce basi hispido, petalis planis oblongis 
calyce longioribus, fructibus ovato-oblongis, caule 
subsimplici. 5. Ad. flammea Jacqu., calyce basi 
hispido, petalis planis oblongis acutis calyce lon¬ 
gioribus, fructibus cylindricis, caule ramoso, flore 
magno pednnculato. 6. Ad. dentala Delil. haben 
wir als A. marginata erhalten; sie steht der Adon. 
aestivalis nahe, doch durch gezähnte, netzförmige 
Früchte unterschieden. Unter den Anemonen be¬ 
merken wir zuvörderst, dass An. thalictroides mit 
Michaux Thaliclruiu aneinonoides genannt wird. 
Bey An. Pulsatilla wird A. rubra Lara, als Abart 
aufgeführt. Wir bemerken, dass diess A. interme- 
ilia Mopp, et Hornschuh ist. Zu A. alpina wird 
A. apiilolia Willd. als Abart (£. sulfurea) gezogen. 
At ragene capensis L. ist hier Anemone capensis. 
An. aiba Juss. kommt auch als An. ochotensis Hort, 
gorink. vor. Sie ist mit A. sylvestris sehr nahe 
verwandt. Die Ranunkeln werden zum Theil nach 
der Farbe der Blüthen geordnet. R. fluviatilis 
Hofm. Willd. steht hier als R. pantothrix Brot. 
Bey R. Seguierii Vill. ist uns aufgefallen, dass die 
eigentliche Form der Blätter: folia tripartita, folio- 
lis lohisque suhrhombeis inciso - serratis nicht an¬ 
gegeben ist. Auch ist der caulis bey weitem nicht 
immer unifiorus, sondern er trägt meistens vier 
bis sechs liitheu, wie auch Villars Abbildung an- 
deulet. R. platanilolius wird mit R. Aconitifolius 
verbunden. R. pyrenaeus «. Lapeyr. und R. ara- 
plexicaulis ß. üec. fl. frati£. wird als eigene Art, 
R. angustifolius, aufgeführt. R. filiformis Mich. 
wi> d zum R. reptans gezogen. Zu R. chaerophyl- 
lus L. zieht der Verfasser R. flabellatus De.sfont. 
und R. Thomasii Tenor. Dass der erstere einer- 
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ley mit R. chaerophyllus ist, geben wir gern zu; 
aber R. Thomasii ist durch Feinheit und Glätte 
der Blätter doch sehr abweichend. Zu R. mille- 
foliatus Vahl. Desfont., der im südlichen Italien 
häufig vorkommt, gehört auch R. chaerophyllus Se- 
bast., den Recensent unter diesem Namen aus dem 
Gebiete von Rom erhalten. R. illyricus Willd. 
enum. rechnet der Verfasser als schmalblättrige 
Abart zum R. monspeliacus. Der letztere hat al¬ 
lemal folia radicalia triloba, der wahre R. illyricus 
linearia inlegra: R. monspcliacus hat calycein re- 
flexum, R. illyricus calycem patentem. R. Thora 
wird sehr richtig von R. scutatus Kit. getrennt; 
allein die Synonymie des letztem ist nicht ganz 
genau. Denn R. grumosa radice III. Clus. hist. i. 
2Öy. Limeum Pardalianches uno folio Dalech. 1758. 
Thora valdcusis Gerard. eruac. 9G6. Moris. sect. 4. 
t. 5a. Tabern. 984. gehören ebenfalls zum R. scuta¬ 
tus. Dagegen gehörte Phthora valdensium Clus, 
hist 1. 25q. Limeum Pardalianches duplici folio 
Dalech. 1709. Thoia montis Baldi Gerard. eruac. 
966. zum R. Thora. Von diesem unterscheidet der 
Verfasser noch den R. hybridus Biria; allein mit 
Unrecht. R. cassubicus scheint dein Verf. nicht 
hinlänglich bekannt zu seyu ; es ist wirklich nichts 
weiter, als R. auricomus: denn folia radicalia des 
letztem sind wirklich reuiformia indivisa crenata. 
R. frigidus Willd. wird als R. sulfureus Phipps 
aufgeführt: der Kelch ist aber nicht behaart, son¬ 
dern glatt. Recensent besitzt zwey Exemplare vom 
Altai. Den R. polyrrhizos Sleph. hätte Recensent 
lieber nach dem R. pedatus Kit. gesetzt, denn die 
Wurzeln sind knollig. Wenn der Verfasser noch 
immer Aquilegia viscosa Gouan. als eigene Art an¬ 
sieht, so möchte er wohl die Beobachtung gegen 
sich haben. Denn auch A. vulgaris hat wildwach¬ 
send schwach behaarte Blätter und klebrige Sten¬ 
gel. Recensent hat durch Saamen der A. viscosa 
aus Montpellier A. vulgaris mit ganz glatten Blät¬ 
tern erhalten. Aqu. sibirica Lam. ist A. glandulo- 
sa Fisch., aber weder Lamark, noch der Verfasser, 
der sie nur trocken gesehn, haben sie vollständig 
beschrieben. Dass der Verfasser A. grandiflora 
Pall, als Abart der A. alpina aiisieht, geschieht 
mit Recht, aber eben so gut musste seine A. py- 
renaica, die sich noch weniger unterscheidet, mit 
A. alpina vereinigt werden. Die Delphinien nah¬ 
men wir mit gespannter Erwartung zur Hand, da 
unsere Gärten jetzt eine Menge Abarten aufzeigen, 
von denen es zweifelhaft ist, ob es wirkliche Ar¬ 
ten sind. Gleich bey Delphinium peregiiuum 
Linn. finden wir die gute Bemerkung , dass zwey 
Arten : D. iunceum und cardiopetalum (I). pere- 
grinum Lam.) darunter verborgen sind.« Das letz¬ 
tere ist durch herzförmige Kronenblälter unter¬ 
schieden. D. peregrinum Delile ist eine drille 
Art, D. nanum Dec. Bey D. grandifloruin wird 
die Abart: D. virgatum Jacqu. fii. übersehn. Der 
Verfasser hat ein ganz anderes 1). virgatum Poi«., 
D. cheilanthum Fisch, wird nach des letztem Au- 
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gaben aufgenommen. D. flssum Kit. wird mit Recht 
zum D. hybridum VV. gezogen. Das eigentliche 
D. elatum finden wir nicht. ßeym D. montatium j 
Dec. (elatum Allion.) wird angemerkt, dass D. ela¬ 
tum L. sich durch Glätle der Theile und Höhe des 
Stamms unterscheide. D. speciosutn R. B. kennt der 
Verfasser nur aus des Entdeckers Beschreibung: es 
kommt in deutschen Gärten als D. crassicaule Schrad. 
vor. Noch werden mehrere abweichende Formen, 
besonders nach Steins Beschreibung aulgeführt, de¬ 
ren Selbstandigkeii, als Arten, unerwiesen ist. Wir 
zweifeln al&o, dass die Kenntniss dieser Gattung 
durch diese Bearbeitung bedeutend gewonnen habe. 
D. pictum Willd. wird von D. Staphisagria durch 
die Kürze der Bliithensliele und die schmutzig gelbe 
Farbe der Bliithen unterschieden. Auch unter Aco¬ 
nitum kommen merkwürdige Aufklärungen vor. 
Ac. pyrenaicum Lam. Decand. ist von der gleich¬ 
namigen Linneschen Pflanze verschieden. Die letz¬ 
tere heisst im Linneschen Herbarium A. squarro- 
sum. Sie hat folia quinquefida, lobis pinnatifidis, 
lobulis divaricatis aculis, und wächst in Sibirien; 
dagegen die wahre pyrenäische Art, folia palmata 
septem-aut novem-loba, lobis trifidis acute incisis 
sibi invicem incumbentibus bat. Bey den blauen 
Arten von Aconitum fürchten wir, dass zu viele 
Arten gemacht sind. Ac. neomontanum Willd. 
Flopp, wird hier zum A. intermedium gezogen; 
die Unterschiede von A. neomontanum Köll. bestehn 
fast blos in der behaarten Beschaffenheit der Blü- 
thenstiele. Ac. cernuum Köll. wird als Abart zum 
A. paniculatum Lam. gezogen. Ac. Cammarum 
Lam. et. Willd. heisst hier Ac. rostratum. Ac. Cam¬ 
marum L. Jacqu. heisst Ac. hebegynum, weil die 
Fruchtknoten ganz behaart sind. Ac. volubile Köll., 
hier Ac. eriostemon, wird von A. volubile Wiild. 
durch behaarte Staubläden, unbehaarte Blattstiele, 
dicht augedrückte Haare des Hauptstiels und brei¬ 
tere Blattlappen unterschieden. Dagegen hat A. vo¬ 
lubile Willd., hier Ac. ciliare, unbehaarte Staubfä¬ 
den, gewimperte Blattstiele, abstechende Haare des 
Hauptstengels und schmale ßlattlappen. Beyde wach¬ 
sen in Sibirien. Zu Ac. Anthora möchte Rec. noch 
als Varietät Ac. nemorosum MB. rechnen. Ac. tau- 
ricutn Hortul. gehört zu des Vfs. Ac. vulgare, als 
Abart. Das wahre Ac.vtauricum Wulff, hat immer 
glatte Blüthenstiele. Bey den Päonien finden wir 
die P. ollicinalis L., aus seinem Herbarium, als P. 
peregrina Mill. aufgeführt: sie unterscheidet sich 
durch unten schwach behaarte Blätter, deren Lap¬ 
pen durchgehends getheilt sind. Die eigentliche P. 
ollicinalis hat glatte Blätter u. die Seitenlappen sind 
ungetheilt. Noch ist P. lobata Desf. durch überall 
dreytheilige Blattlappen unterschieden. Unter P. 
humilis Retz, steckt in Gärten noch P. tataricaMilk, 
mit breiten, stumpfen, glattrandigen Blattlappen. 
Unter den Dillenien fanden wir voll Verwunderung 
Hibbertia grossularifolia Salisb. mit Dillenia scan- 
dens Willd., procumhens Labill. und mehrern an- 
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dem R. Brown’schen Arten in einer Gattung. Zwei¬ 
fel stiegen dem Vf. auf, doch liess er es bey Salis¬ 
burys Bestimmung; aber in der That sind diese 
Arten generisch verschieden. Unter den Menisper- 
meen bemerken wir Cissampelos discolor Decand., 
die mit C. hernandifolia Willd. einerley scheint. 

Einen Hauptvqrzug vor allen ähnlichen Arbei¬ 
ten gibt, diesem Werke die reiche Synonymie, die 
mit bewunderswürdiger Sorgfalt von den ersten Quel¬ 
len der Botanik anfängt, und überall durch ein! das 
Citat bezeichnet, wro der Vf. selbst die getrockneten 
Exemplare des Schriftstellers gesehen. Vergebens 
wird man hier die Anführung der nord. und deut¬ 
schen Herbarien suchen. Vahls, Svvartzens, Thun¬ 
bergs, Willdenows, Jacquins, Schrebers und andere 
Sammlungen hätten dem Vf. noch viele Aufschlüsse 
geben können. Wir müssen gestehn, dass uns diese 
Arbeit in Erstaunen gesetzt hat, und dass wir kaum 
begreifen, wie der Verf. Müsse gefunden, dies fast 
grenzenlose Studium mit solcher Pünctlichkeit und 
'Freue fortzusetzen. Bey den ältesten schriftlichen 
Quellen der Pflanzenkunde verlässt er sich meist auf 
Sprengel und Sibthorp, ohne jedoch zu entscheiden, 
wo diese verschiedener Meinung sind. Olt bezieht 
sich diese Verschiedenheit blos auf zwey Namen, 
die bey demselben Schriftsteller dieselbe Pflanze be¬ 
zeichnen. Bey Paeonia corallina setzt der Vf. aus 
Sibthorp Tlcuovict und aus Sprengel rXvxvoidtj uQQrjv, 
aber beyde Namen stelm in demselben Capitel des 
Dioskorides. Ranunculus Thora soll QtjXvqfövov 
Theophr. seyn, allein es ist vielmehr uhÖvitov, und 
jener Name geht auf Doronicum Pardalianches. 
Dioskorides hingegen verbindet undvixov mit 
cpövov, und scheint auch Doronicum Pardalianches 
zu verstehn , wenn er die Blätter xmoxQuyta nennt. 
Bey Ranunculus bulbosus wird ganz richtig als das 
älteste Synonym, Crus galli Brunfels, l. i45. ange¬ 
führt. Aber eben so gut konnte bey AnemonePul- 
satilla Brunf. l. 217., als das älteste Synonym ange¬ 
führt werden. Bey Clematis cirrhosa steht 
titis Diosk., aber es konnte auch uxpaytvi] Theoph. 
hist. 5,9. als das älteste Synonym dabey stehn, welches 
der Verf. bey Clematis Vitalba anführt, allein die 
letztere ist wahrscheinlich dctcpvosidig Diosc. 
dyQiu, welches der Vf. ebenfalls bey CI. Vitalba citirt, 
ist Tarnus communis. Bey Thalictrum minus konnte 
auch OüXmzqov Diosc. stelm. Bey Ad. aestivalis bat sich 
der Vf. durch Sibthorp verleiten lassen, uyyifAMvt] Diosc. 
dabey zu setzen ; allein zuverlässig ist dies falsch; Dios¬ 
korides Beschreibung passt nur auf PapaverArgemone. 
Bey Garidel. unguicularis Lam. wird Barrel.T.i24o. ci- 
cirt. Bey Nigella orientalis ist C. Bauh. prodr. 70. iiber- 
seliu. Bey Ficaria ranunculoides fehlt Braunschweigs Destillirbuch, 
f.6o. a.,so wie bey Aquilegia vulgaris f. 19.b., und Paeonia ofliciualis, f. 
102. b., wo die ersten Abbildungen di ser Pflanzen enthalten sind. Bey 
Delphinium Aiacis wird Theokrits vdxiv&os citirt, welches uns noch 
zweifelhaft ist. Aber gewiss scheint der Aeacius flos des Columella 
hieher zu gehören : gewiss ist es Qekcpiviov txsQov des Dioskorides und 
die vaccinia Virgils. Bey Delphinium Consolida fehlt das erste Bild 

in Braunschweigs Destillirbuch, f. 100, a. 
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P flanzenkund e. 

Verzeichniss der verschiedenen Alten und Abarten 

des Geschlechtes Aloe, welche von den Herren 

Willdenow, Haworth, Decandolle u. von Jacquin 

.beschrieben weiden sind, oder noch unbeschrie¬ 

ben in den Gärten Deutschlands, Frankreichs u. 

der Niederlande sich befinden. (Dyck, 1817. 8 

und 75 Seilen in 8.) 

13iese, auch französisch gedruckte, Schrift hat den 
Herrn Fiirsten und Altgrafen von Salm-Dyck zum 
\ erfasser, und bewährt den Ruhm, den sich der¬ 
selbe schon als feiner Kenner der Pflanzen, beson¬ 
ders der saftigen, erworben hat. Es ist eine der 
schwierigsten Unternehmungen, bey den Gattungen 
Aloe und Pelargonium zu bestimmen, was Art und 
Abart ist. Denn diese Gewächse verändern ihre 
Formen bey der Fortpflanzung durch Saamen in 
unsern Gärten so ausserordentlich, dass wir oft fast 
ganz ausser Stand sind, die ursprüngliche Form zu 
bestimmen; es sey denn, dass wir sie unmittelbar 
aus dem Vaterland erhalten, oder dass wir die äl¬ 
testen Abbildungen ursprünglicher und unmittelbar 
aus dem Vaterland stammenden Arten sorgfältig 
vergleichen. Seitdem die Holländer sich des Caps 
bemächtigt haben (16Ü0.), sind die Aloen nach 
Europa gekommen (mit Ausnahme der Aloe vul¬ 
garis, die auch in Griechenland wild wächst). Im 
Amsterdamer Garten wurden sie zuerst gezogen, 
und die ältesten Abbildungen finden sich in .loh. 
Commelyn’s hört, amstelod. und in Casp. Com- 
melyn’s praelud. bot. und hört, amstelod. plantis 
rarioribus. In den englischen Garten scheint vor 
1720. keine Cap’sche Aloe eingeffihrt zu seyn. 
Denn, die Pluknet abbilden liess, entlehnte er aus 
Beaumont’s Garten im Haag. Seit jener Zeit ha¬ 
ben sich nun die F’ormen dieser Gattung so ausser¬ 
ordentlich vermehrt, dass ausser Jacquin und De¬ 
candolle, Flaworth und Willdenow die Nothwen— 
digkeit schon fühlten, Ordnung und Licht in dieses 
Chaos zu bringen. Haworth beschrieb nicht allein 
die bekannten Arten (Transact, of Linn. soc. vol. 7.), 
sondern er stellte auch drev Gattungen : Hawor- 
thia (mit unregelmässiger), Gasteria (mit gekrümm- 
tei, 1 egelmässiger) und Aloe (mit gerader, regel- 1 
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massiger Blume) auf. (Synopsis plantarum succu- 
lentarum. Lond. 1812.) Willdenow nannte die 
Haworlhia Apiera, und trennte die Gattungen Lo- 
matophyllum und Rhipidodendron mit Recht von 
Aloe. (Berlin. Mag. 5. S. i65 f.) Der Herr Fürst, 
im Besitz einer der grössten Sammlungen saftiger 
Pflanzen und in Verbindung mit den ersten Gärten 
unserer Zeit, hat nun mit besonderer Sorgfalt die 
Abänderungen dieser Pflanzen beobachtet. Mit 
Recht lässt er die Haworth’schen Gattungen Gaste¬ 
ria und HaWorthia, so wie die Willdenow’sche A- 
piera fallen , weil die Charaktere nicht standhaft 
sind. Die Aloen, die sich aus Saamen fortpflanzen, 
geben nun die grösste Mannigfaltigkeit der Formen, 
weniger die, weiche keine Saamen ansetzen, und 
die gleichwohl durch zufällige Umstände sich ab¬ 
ändern. Der Herr F’iirst verfährt bey dieser An¬ 
ordnung mit eben so viel Bescheidenheit als Sach- 
kenntniss. Er erkennt 88 xArten und 49 Abarten, 
wodurch also die Zahl der bekannten Aloen auf 
157 steigt, von denen er selbst n5 besitzt, da Ha¬ 
worth nur 74 beschrieben hat. Er wünscht, dass 
Aufseher von Garteu dieses Verzeichuiss prüfen u. 
ihm ihre Bemerkungen mittheilen möchten, damit 
er in den Stand gesetzt werde, eine vollständige 
Monographie dieser Gattung zu bearbeiten. Am 
meisten würde unsers Erachtens diese gewinnen 
wen,i man Verbindungen am Cap unterhielte, um 
aus Saamen ursprüngliche Arten zu ziehn, oder 
noch besser, die dort wachsenden 111 Weingeist 
aufbewahrt sich schicken zu lassen. 

Unter den unzähligen Aufklärungen und Be¬ 
richtigungen, die wir dem Herrn Fürsten durch 
diese Schrift verdanken , zählen wir nur folgende 
auf: Aloe pumilio Jacqu. ist eins mit A. reticu- 
lata Haw., wovon sich der Verfasser in Schönbrunn 
selbst überzeugt hat. Aloe venosa Lara, (tricolor 
Haw.) scheint sich nicht mehr in unsern Gärten 
zu finden. Es ist A. africana Commel. prael. t. 2g. 
A. margaritifera hat so viele Abarten hervor ge¬ 
bracht, dass man die ursprüngliche Form nicht 
mehr kennt. Der Verfasser theilt sie in zwey Ar¬ 
ten: A. margar. und seraimargaritifera (mit oben 
platten Blättern). A. papillosa Salm, ist A. marg. 
maxima YV. A. hybrida Salm, unterscheidet sich 
durch grüne Warzen. A. anomala Haw. hat der 
Verfasser nie gesehn. A. pseudo - tortuosa Sahn, 
hielt Willdenow für A. tortuosa Haw., von der 
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sie der Herr Fürst sehr gut unterscheidet. A. ri- 
gida Dec., expansa W. und patula W. sind eins. 
A. acinacifolia Jacqu. eclog. t. 5i. macht eben¬ 
falls viele Abarten. In der Jugend sind die Blatter 
rauh und warzig, in der Folge werden sie ganz 
glatt. A. nitida Salm, ist eine ganz neue Art, aus 
Cap’schen Saamen gezogen. Bey der Ablheilung: 
Foliis disticlris konnte der Verfasser von Haworth’s 
Bestimmungen nur wenig Gebrauch machen. A. 
conspurcata und subverrucosa Salm, sind zwey neue 
Alten, von A. angulata W. und verrucosa wohl 
zu unterscheiden. A. hexapetala Jacqu., eine schö¬ 
ne neue Art, deren Abbildung in Jacquin’s Eklo- 
gen zu erwarten ist, A. caesia und frutescens Salm, 
sind ebenfalls neu, bedürfen aber noch einer sorg¬ 
fältigem Prüfung. Man möchte freylich wünschen, 
der Herr Fürst hätte seinen Arten correctere Tri¬ 
vialnamen gegeben, und die specilischen Differenzen 
etwas mehr nach den Regeln der philosophischen 
Botanik eingerichtet; allein auch so muss man ihm 
Dank wissen, so viel Licht verbreitet und meh¬ 
rere Irrtliümer aufgedeckt zu haben. 

Physiologie. 

Elementi di fisiologia del corpo uraano. Padova, 

1817. 254 S. in 8. 

Der berühmte Steph. Gallini, seit 26 Jahren 
als einer der scharfsinnigsten physiolog. Schrift¬ 
steller bekannt, ist der Verfasser dieser Schrift, die 
er selbst als eine neue Bearbeitung seiner Nuovi 
elementi della fisica del corpo umano. Pad. 1808. 
vol. 1. 2. angibt. Schon in seinem Saggio di osser- 
vazioni, der 1792. erschien und 1794. auch ins 
Deutsche übersetzt wurde, bekannte er sich zu der 
Meinung derer, die die höhern Kräfte des thieri- 
schen Körpers, sogar die Nervenkraft, als verschie¬ 
dene Abstufungen der wechselseitigen Gravitation 
der Elemente ansahn, und also den Materialismus 
vortrugen. Diese Idee von der Verschiebbarkeit 
der Grundstoffe des Körpers, als der Quelle aller 
Lebensverrichtungen herrscht auch noch in diesem 
Buche vor: sie wird allen Versuchen, aus chemi¬ 
schen Principien, oder aus der Thätigkeit der un¬ 
wägbaren Stolle das Leben zu erklären, vorgezogen. 
Besonders äussert sich der Verf. über die Nichtig¬ 
keit der Browm’schen Lehre, obwohl er die impres- 
sionabilite (Empfänglichkeit) von der Widerstands¬ 
kraft unterscheidet. Denn alles kommt beym Le¬ 
ben uud bey der Aeusserung seiner Kräfte auf die 
gehörige Mischung und Ernährung des Zellgewe¬ 
bes an. welches alle Organe verbindet. Aber aus¬ 
serdem unterscheidet er das Knochen-, Gefäss- und 
Nervensystem, und zeigt die Verrichtungen eines 

jeden an. Beym Nervensystem besteht er darauf, 
dass sogar die Uebung der Seeleukräfte von der 
Verschiebbarkeit der kleinsten Theilchen herrühre 
und nur Steigerungen der niedern Kräfte der Ma¬ 
terie seyen. Nicht allein hierauf legt der Verfasser 
ein sehr grosses Gewicht, sondern auch auf die Un¬ 
terscheidung der Systeme, und spricht von diesen 
Ideen , als seyen sie neu und ihm eigen. Doch ist 
gezeigt worden (Sprengels Gesell, der Arzneyk. Th. 
5. S. 242 fit'.), dass Dav. Hunie, Jos. Priestley, Wei- 
kard u. Andere lange vor Gallini dasselbe behaup¬ 
tet. Diese historische Ausführung scheint den Vf. 
mehr beleidigt zu haben, als der Vorwurf des Ma¬ 
terialismus, der ihm in dem Sprengelschen Werke 
gemacht worden. Doch glaubte er sich gegen den 
letztem verantworten zu müssen, und vermochte 
den Ueberselzer der Geschichte der Medicin, Arri- 
goui, die ihn (Gallini) betreffende Stelle (Storia, 
vol. 5. S. 542.) abzuäudern. Allein, man kann ihn, 
bey Lesung dieser neuesten Schrift am wenigsten 
von jenem Vorwurf lossprechen. Ja, man muss 
noch hiuzuselzen, dass sein Materialismus hypothe¬ 
tisch und unanwendbar ist. Jenes, weil die gegen¬ 
seitige Gravitation der kleinsten Theile und ihre 
Verschiebbarkeit, als Grundlage der Wahlanzie¬ 
hung, aller Beweglichkeit und Empfindlichkeit, eine 
willküiliche Annahme ist. Dieses, weil man we¬ 
der in der Erklärung, noch in der Behandlung des 
kranken Zustandes Anwendungen von dieser un¬ 
fruchtbaren Idee machen kann. Zwar nimmt der 
Verfasser die Mine an , als ob er übei'all seine 
Theorie mit der Ausubung in Verbindung setze; 
allein dies geschieht mit sehr wenigem Glück. Fol¬ 
gerecht zwTar, aber zu grob atomistisch ist seine 
Vorstellung von der Absonderung, dass sie im 
Durchgang der Moleculen durch die Poren u. aus¬ 
hauchenden Canäle bestehe. Diese ganz ober¬ 
flächliche und unrichtige Ansicht beweiset, wie be¬ 
fangen der Verfasser in seinen materialistischen 
Vorstellungen ist. 2\uch den chemischen Theil der 
Physiologie scheint der Verfasser vernachlässigt zu 
haben: denn sonst würde er sich nicht dabey be¬ 
ruhigen, dass durch den Urin die Salze mit erdi¬ 
ger Basis, besonders phosphorsaurem Kalk, aus dem 
Körper geschieden werden. Eben so wenig dringt 
der Verfasser tiefer in das Wesen anderer Ver¬ 
richtungen ein, oder benutzt nur neuere Entde¬ 
ckungen, als in sofern sie seiner Hypothese günstig 
scheinen, wie dies der Fall mit C. Gallois Versuchen 
ist. Er verwahrt sich gegen den Vorwurf der ge¬ 
ringen Anwendbarkeit seiner Hypothese, indem er 
die ersten Grundzuge der Pathologie und Thera¬ 
pie hinzufügt; allein schon hier weicht er viel¬ 
fältig von seinen Grundsätzen ab, indem die v:ta- 
litä und energia delle parti eine Hauptrolle spielen. 
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Krankheitslehre. 

Traite coraplet sur les symptomes, les effets, la 

nature et le traitement des maladies syphilitiques, 

par F. Swediaur, D. M. Tom. I. Septieme edi- 

tion, revue, corrigee et augmenlee. Paris 1817. 

XXH. und 456 S. Tom. II. 484 S. in 8* 

Dies allgemein bekannte nützliche Werk ken¬ 
nen wir nur nach der vierten Ausgabe, von der 
die Kleflel - Sprengelsche Uebersetzung in Berlin 
i8o5. erschienen ist. Diese neue Ausgabe trägt 
besonders im zweyten oder praktischen Theile die 
Gegenstände in anderer Ordnung vor, und enthält 
einige Zusätze, von denen wir hier Nachricht ge¬ 
ben wollen. Der Verfasser bat den Bibliothekar 
Fortis zu Bologna, nachzusuchen, ob er unter den 
alten Büchern und Handschriften nicht etwas lin¬ 
den könne, was Aulschluss über das Alter der 
Lustseuche gebe. Dieser berichtete, er habe ein 
chirurgisches Werk, zu Venedig i4;74. 4. gedrückt, 
gefunden, dessen Verfasser sich Wilhelm von Pia- 
cenza nenne: dieser spreche ven den Folgen des 
unreinen Beyschlafs. Weder Fortis, noch Sw. wis¬ 
sen über diesen Schriftsteller und sein Zeitalter et¬ 
was zu sagen. Doch hätten sie leicht finden kön¬ 
nen, dass es der berühmte chirurgische Schriftstel¬ 
ler des i5ten Jahrhunderts ist, den man gewöhnlich 
.Wilhelm Saliceto nennt, der sich aber selbst von 
Piacenza nannte, weil dies sein Geburtsort war. 
Die hier angeführte Ausgabe kennt freylich Rec. 
nicht: sie ist im gemeinen Dialekt von Venedig; 
aber die ausgezogenen Stellen finden sich auch in 
der lateinischen Ausgabe Venet. i546. foh, und be¬ 
weisen weiter nichts, als was wir in allen chirur¬ 
gischen Schriften des Mittelalters finden, dass die 
unreinen Uebel, namentlich die Schanker und Bu¬ 
bonen damals ungemein häufig vorkamen. Auch 
die Verse des Pacificus Maximus, die Fortis mit¬ 
theilt, waren sonst schon bekannt. Aus Jacksons 
Nachrichten von Marokos wird angeführt, dass es 
allgemeiner Glaube in Marokos sey, die aus Spa¬ 
nien von Ferdinand dem Katholischen vertriebenen 
Juden haoen die Seuche mitgebracht. Es werden 
die Verordnungen des Parlaments in Paris und Kö¬ 
nig Jakobs IV. von Schottland, vom Jahre 1497. 
abgedruckt, die sich auf die Entfernung der von 
der Lustseuche Angesteckten beziehn. Aus Crauf- 
furds researches on India wird angeführt, dass die 
Lustseuche in Bengalen seit undenklichen Zeiten 
einheimisch sey. Statt dessen hätte Ludwig de 
Barthema’s Zeugniss vom Jahre i5o6. angeführt 
werden können, wodurch allerdings erwiesen wird, 
dass schon damals die Luslseuche in Calicut ganz 
allgemein war. Aus Hornemann wird vom Vor¬ 
kommen der Lustseuche in Fezzan unter dem Na¬ 
men Franzi oder Franzosen erzählt. Beyra Trip¬ 
per tadelt der Verfasser die in England gebräuch- 
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liehen zusammenziehenden Einspritzungen. Um 
das Gift gleich nach geschehener Ansteckung zu 
zerstören, empfiehlt jetzt der Verfasser die Fordy- 
ce’sche Einspritzung, eine Auflösung von Sublimat. 
Vom Nutzen des Milchtrinkens während der Cur 
des Trippers. Die Nothwendigkeit der örtlichen 
Anwendung des Quecksilbers beym Tripper sucht 
er dadurch zu erweisen, dass ihm oft Geschwüre 
im Halse und wahre syphilitische Symptome vor¬ 
gekommen, die blosse Folge der Vernachlässigung 
jener Regel gewesen. Bey der Ischurie wird die 
Vermuthung aufgestellt, dass die Krankheit, an 
welcher Isokrates in seinem q4. Jahre litt, Harn- 
Verhaltung gewesen. 

Im zweyten Th eil wird behauptet, dass die 
Krankheit sich allerdings auch ohne örtliche offen¬ 
bare Zufälle durch den Beyschlaf mittheilen könne. 
Dass das Gift auch ohne örtliche Zufälle gleich 
allgemeine hervorbringen könne, sucht der Verfas¬ 
ser dadurch zu erweisen, dass er bey VVatson in 
London ein Präparat gesehn, wo eine eingespritzle 
Saugader von der Falte im Blasenhals, die man 
Schnepfenkopf nennt, entstand und unmittelbar in 
den Brustcanal überging. Daraus schliesst der Ver¬ 
fasser, dass das Lustseuchengift unmittelbar in die 
Blulinasse übergehn könne, Ueber die erste innere 
Anwendung des Quecksilbers in der Lustseuche 
werden Sprengels Nach Weisungen benutzt: Paracel¬ 
sus heisst hier beständig Höchener, obgleich Spren¬ 
gel erwiesen, dass dies nicht sein wahrer Na. e 
gewesen, sondern dass er wirklich Bombast von 
Hohenheim geheissen. Bey den Krankheiten, die 
dem Quecksilber widerstehn, wird Pollini’s Abko¬ 
chung gerühmt. Sie heile alle ursprüngliche sy¬ 
philitische Uebel, besonders in wärmern Ländern, 
enthalte kein Quecksilber, stille vielmehr den vor¬ 
handenen Speichelfluss, und könne sowohl inner¬ 
lich als äusserlich angewandt werden. Dennoch 
werden keine Vermuthungen über die Bestandtheile 
dieses Geheimmittels angegeben. Richtig wird fer¬ 
ner bemerkt, dass eine Verbindung von China mit 
Quecksilber gar nicht tauge , weil das letztere da¬ 
durch zersetzt werde, wenn es in Salzgestalt mit 
dem GerbestolT und dem Cinchonin in Verbin¬ 
dung trete. Ueber die Anwendung der Coloquin- 
ten'gegen die Lustseuche in Afrika, aus Jackson 
und Hornemann. CJeber Chresiien’s Goldsalz, sehr 
kurz und unvollständig. Westrings Zeugniss hätte 
den Verfasser belehren können, dass Odhelius von 
seinen Gehiilfen betrogen wurde, welche versicher¬ 
ten, mit Gold solche Fälle geheilt zu haben, wo sie 
doch Quecksilber angewandt hatten. Winsiow’s 
Metasynkrise u. Anwendung des Schierlings. Be- 
let’s Syj’up , von Bouillon - la Grange untersucht. 
Besnard's antisyphilitische Tinctur. Ein reiches 
und ziemlich vollständiges Verzeichniss aller vege¬ 
tabilischen und anderer Mittel, wodurch man das 
Quecksilber zu ersetzen gesucht. Gosse’s Vorrich¬ 
tung, um die Quecksilber - Dämpfe unschädlich zu 
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machen: Jas sind die Zusätze, welche diese Aus¬ 
gabe enthält. Uebrigens wundern wir uns, die 
Pflanze, von welcher Ammoniac kommt, hier 
dreist Heracleum gummiferum genannt zu sehn, da 
erwiesen ist, dass dieser Willdenow’schc Name auf 
H. pyrenaicum passt, und dass Ammoniak viel¬ 
mehr von einer Ferula kommt. Auch Ipec'acuanha 
wird hier Psychotria emetica genannt: statt dass 
sie Cephaelis oder Callicocca Jpecacuanha heissen 
sollte. Dass Kino von einem Pterocarpus komme, 
ist uns aucli nicht bekannt. 

Kurze Anzeigen. 

De palma linguae Icitinae ab Europae civitatibus 
de pace, foederibus etc. publice agentibus opti- 
rao iure retribuenda patriae patribus omnibusque 
bonis qui gentium sortes moderantur, Vota pia 
explicare conatus est Carolus Henricus Pudor, 
Gymnasii Mariae insulani Conrector. Vratislaviae, ap. 
Holaeuferum 1817. VIII. 27 S. in 4. 6 Gr. 

Im ersten Capitel dieser Schrift erzählt der 
Verfasser, wie allmälig die lateinische Sprache 
durch die französische aus dem Gebrauch bey öf¬ 
fentlichen Verhandlungen der Staateix verdrängt 
worden sey, ein Ereigniss, dass ihn mehrmals in 
heftigen Eifer bringt über diese Sprache „quae 
praesertim sub linera belli triginta per annos in 
Germania gesti varias suas postulationes et super¬ 
bas proponere non erubesceret.“ Noch auf dem 
Ulrechter Friedenscongress 1715. setzten es die 
englischen Gesandten durch, dass die französischen 
die Friedensbedingungen in lateinischer Sprache 
übergeben mussten. Im zweyten Capitel sind die 
Reichsgesetze und Conclusa aufgefuhrt, durch wel¬ 
che die lateinische Spi’ache neben der deutschen in 
Schriften und Handlungen des Reichs zu gebrau¬ 
chen angeordnet wird. Dann bringt der Verfasser 
im dritten Capitel die Ursachen bey, warum die 
französische Sprache von der usurpirten Herrschaft 
(worin schon Gelehrte des lyteu und i8ten Jahr¬ 
hunderts ,,einen Vorspuck des französischen Jochs“ 
ahneten) zu verdrängen und die lateinische wie¬ 
der herzustellen sey, nemlich zu den Verhandlun¬ 
gen mit fremden Staaten; denn für die der Deut¬ 
schen unter einander ist die Muttersprache die 
zweck mässigte; aber er gibt auch im 4ten Capitel 
an, aul welche Art die Wiedereinführung der la¬ 
teinischen am besten bewirkt werden könne, und 
sucht im 5ten einigen Zweifeln zu begegnen. Das 
Jahr 1820. wird als der späteste Termin angege¬ 
ben, wo diese Einführung der lateinischen Sprache, 
nach den nölltigen Vorbereitungen erfolgt seyn soll, 
und schon hat der Verfasser (der seine Abhand¬ 
lung mit vielen citirten Stellen, Urlheilen und Bü¬ 
chern ausgeschmückt hat) die Freude erlebt, dass 
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einige deutsche Fürsten in lateinischer Sprache ge¬ 
schrieben haben. Wenn übrigens auch Referent 
einen lebhaftem und allgemeinem Gebrauch der 
lateinischen Sprache überhaupt wünscht, so kann 
er doch einen zweyten Wunsch nicht unterdrücken, 
dass es eine reinere und mehr dassische Latfliität 
seyn 'möge, deren Gebrauch allgemeiner werde, als 
aus dieser Schrift liervoi’geht. 

Timaleth's Pflicht - Befolgung, das Seinige beyzu- 
tragen: dass vier Schriften von Pestalozzi über 
das „Eins ist Noth für die Menschheit!“ von 
den Behörden gehörig durchgedacht und beher¬ 
zigt werden! Germanien, im zweyten Jahre des 
heiligen Bundes 1817. 64 S. 8. 

Eine mit regem Eifer für die Würde der 
Menschheit, gegen Staatsmänner, die ihrer spotten, 
gegen Freunde des weltlichen und geistlichen Ob- 
scurantismus und Despotismus, auch gegen die 
Freunde des Jesuiterordens, in seltsamer Form, oft 
unverständlicher Sprache, mit eingestreuelen, nicht 
zu übersehenden Warnungen, aber auch mit man¬ 
chen neuen Wörtern und Redensarten, abgefasste 
Schrift, in welcher vier bekannte Schriften Pesta¬ 
lozzis (Leonhard und Gertrud; meine Nachfor¬ 
schungen über den Gang der Natur in der Entwi¬ 
ckelung des Menschen - Geschlechts; Figuren zu 
meinem ABCBuch oder zu den Anfangs - Gründen 
meines Denkens; an die Unschuld, den Ernst und 
den Edelmulh meines Zeit-Alters und meines Va¬ 
terlandes) Allen ohne Unterschied so empfohlen 
werden, dass behauptet wird, Keiner dürfe sich 
rühmen, mit dem Licht seines Zeitalters vorge¬ 
rückt zu seyn,' wenn er nicht von diesen Schrif¬ 
ten Notiz genommen hat! Von der Spi’ache des 
Verfassei’s folgende Probe: „Liesse ein Gewalt- 
Haber durch einen Nougaret oder Helidor oder 
Marinelli oder auch nur durch ein Fragment von 
solchen Volks-Knackern sich bereden — niederzu¬ 
schlagen und niedei’zudrücken diese vier heiligen 
Bücher, so würde der Gewalt-Haber eine ewig¬ 
wachsende Reue in die Ewigkeit seines Bewusst- 
seyns pflanzen.“ 

Die Freuden der Studirenden in den Herbst - Fe¬ 
rien. Salzburg, in der Mayer’schen Buchhandl. 
(1816.) X VI. 16 S. in 8. 5 Gi’. 

Nur in der Vorrede wird den Studireuden einige 
Anleitung zum nützlichen Gebrauch der Ferien gege¬ 
ben. Der Aufsatz selbst ist ein poet. Gemälde, in acht 
Abschnitte vertheilt, in welchen einzelne Studirende, 
jeder seine Freuden, des Umgangs mitden Ihrigen, der 
Jagd, der Reisen u.s.f. schildern, ein Gemälde, das schon 
ein Jahr früher in dem Jahresbericht einer berühmten 
Studienanstalt gedruckt war, und liier also wieder abge¬ 
druckt ist, weil der Herausg., A.M., hoffte, „jungen Stu¬ 
direuden damit ein angenehmes Geschenk zu machen.te 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 17. des April. 97- 1818. 

Reformations - Geschichte. 

Die Zahl der Schriften, welche zu ihrer Erläute¬ 
rung dienen, ist auf Veranlassung des letzten Jubi¬ 
läums so gewachsen, dass wir nur die vorzüglich¬ 
sten nennen können. 

Erneuertes Andenken der Männer, die für und 

gegen die Reformation Lutheri gearbeitet haben. 

Von Heinrich TVilhelm R otermund, Dompastor (zu 

Bremen). Erster Band. Bremen 1818. in Wil¬ 

helm Kaiser’s Comptoir für Literatur und Kunst, 

London in Comm. bey Bohte. VIII. 555 S. gr. 8. 

Manche Gelehrte, die bey der Kirchenverbes- 
serung wirkten, sind kaum den Namen nach noch 
bekannt, andere halb vergessen; um so mehr ver¬ 
diente ihr Andenken erneuert und zugleich das An¬ 
denken derer, die bekannter sind, so wie es hier 
geschehen ist, gefeyert zu werden. Denn von den 
Ausgezeichnetem sind alle merkwürdige Vorfälle 
angeführt und die Quellen umständlicher Nachrich¬ 
ten genannt, die Schriften, wo möglich, sämmtlich 
mit ihren Ausgaben angezeigt. Da der Hr. Verl., 
dessen umfassende literarische Kenntnisse, Hiilfs- 
luittel und Bemühungen aus andern Werken längst 
bekannt sind, sehr viele seltene Schriften der Re¬ 
formatoren und andere nicht allgemein zugängliche 
Quellen selbst besitzt, so konnte er auch manche 
fremde Angaben berichtigen oder ergänzen, und 
manche selbst Kennern der Literatur unbekannte 
Abhandlung oder Ausgabe anzeigen. Au Mühe in 
Aufsuchung der Nachrichten, an Umsicht in Aus¬ 
wahl derselben, an Fleiss im Ordnen und Zusam¬ 
menstellen, an Sorgfalt in Darstellung des Geistes 
u. der Gesinnungen dieser Männer hat er es nicht 
fehlen lassen, und sein W^erk ist daher ein unent¬ 
behrlicher Beytrag zur lleformations - Geschichte 
und zur Literar-Geschichte jenes Zeitalters, frucht¬ 
bar an mannigfaltigen und lehrreichen Angaben u. 
Andeutungen. Es ist, wie natürlich, die alphabe¬ 
tische Ordnung befolgt, und dieser Band fängt mit 
Adrian VI. an imd schliesst mit Andr. Hypenus. 
Bey dem Pabst Adrian VI. ist vorzüglich seine 
Denk - und Handlungsweise in den sprechend¬ 
sten Zügen und Unternehmungen dargestellt. Bey 

Erster Eand. 

Aepinus wird auch der ihm mit Unrecht be}rgeleg- 
ten Schriften gedacht. Der Artikel ist übrigens 
viel vollständiger, als in Krey’s Rostockschen Theo¬ 
logen seit der Reformation. Zu Agricola's Leben 
wird der Verfasser in der Vorrede zum 2ten Bande 
aus Kordes’s Verzeichniss seiner Schriften einen 
Nachtrag liefern, auch da den übersehenen Caspar 
Aquila nachholen. Weniger bekannt als Johann 
Agricola ist Stephan Agricola, dessen merkwürdige 
Schicksale und Schriften erzählt werden. Andere 
ausgezeichnete Männer, von welchen in diesem 
Bande zwar umständliche, aber doch nicht zu ge¬ 
dehnte Nachrichten gegeben werden, sind Nik. von 
Amsdorf (von dem eine grosse Menge Schriften ver¬ 
zeichnet sind), Lorenz Anderson (Kanzler des Kö¬ 
nigs von Schweden Gustav I.), Job. Angelus Ar- 
cimbokl (der Ablasshändler im Norden), Barthoi. 
Arnoldi (erst Freund Luthers, dann heftiger Geg¬ 
ner desselben), Johann Aurifaber (aus dem Mans- 
feldischen, der von einem gleichnamigen u. gleich¬ 
zeitigen evangel. Lehrer in Breslau unterschieden 
wird), Robert Barns (oder Barnes), Barthol. Bern- 
hardi von Feldkirchen , Probst zu Kemberg (der 
dritte evangelische Prediger, der sich verheirathete), 
Audi'. Bodenstein- von Carlsladt (dessen Handlungen 
umständlicher dargestellt und von dem nicht weni¬ 
ger als 88 Schriften, ohne die Briefe, angegeben 
sind), Johann Arentz (einer der verdientesten Mit¬ 
arbeiter L's, von ihm selbst sehr geachtet), Anton 
ßrucioli (der durch seine Italien. Bibelübersetzung 
das Licht des Evangelii, das ihn selbst erleuchtet 
hatte, in Italien verbreitete), Mart. Bucer (von des¬ 
sen Verhandlungen und Schriften vorzüglich genaue 
Nachricht gegeben wird), Johann Bugenhagen (des¬ 
sen gründliche Gelehrsamkeit, seltner Eifer für Aus¬ 
breitung der echten Religion, sanfte Friedfertigkeit 
u. grosse Uneigenniitzigkeit gerühmt werden — Gco. 
Buchananus, der Schottländer, und Heiur. Bnllin- 
ger sind übergangen —), Johann Calvin , Lorenz 
Campeggi, Job. Cochläus (Dobneck — seine Schrif¬ 
ten nehmen 167 Nummern ein), Mich. Cölius (ein 
nicht so bekannter, aber thäfiger Beförderer der 
Reformation), Caspar Conlarini, Casp. Cruciger, 
Matth. Devai Biro (gewöhnlich der ungarische Lu¬ 
ther genannt), Job. Dietemberger (einer der ersten 
Gegner der Reformation), Veit Dietrich, Juh. von 
Doltz (Kurf. Sächs. Rath, vorzüglicher Kenner der 
deutschen Sprache und thätiger Beförderer der Re¬ 
formation), Johann Draconites (Drach, der seinen 
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Biblia polyglotta alles aufopferte), Paul Eber, Joh. 
Eck (der heftigste Gegner der Reformat.), Hieron. 
Emser, Desiderius Erasmus (von dessen einzelnen 
Schriften die besondern Ausgaben mit grosser Muhe 
aufgefunden und verzeichnet sind), Jakob Faber 
(le Fe vre) von Etaples, Paul Fagius (Büchlin, von 
dessen Religionsgesinnungen sehr verschieden istge- 
urtheilt worden), Wilh. Farel, John Fisher, Mat¬ 
thias Flacius („ein Mann von vielen Gaben und 
Verdiensten, aber auch von unruhigen Leidenschaf¬ 
ten“), Joh. Förster (der die verschiedensten Amls- 
schicksale erfuhr), Geo. Frölich (Latus), Sebastian 
Fröschel (umständlicher geschildert), Joh. Gröpper 
(bey dem Colloquium zu Regensburg i54i. thätig), 
Simon Grynaus, Ludw. Hätzer (oder Hetzer, der 
Antitrinitarier; mit gleichem Rechte konnten auch 
andere dieser Partey aus dem Zeitalter der Refor¬ 
mation Anspruch auf einem Platz in diesen Werke 
machen), Bercht. Haller, Alb. Hardenberg (ein 
ausführlicher Artikel), Tilem. Heshus, Jak. Hoog¬ 
strat, Joh. Honter (gesegnetes Werkzeug der Re¬ 
formation in Siebenbürgen), Ulrich von Hutten. 
Auch Fürsten haben hier ihren Platz erhalten, wie 
Albert II., Kurfürst von Mainz, Albert, erster Her¬ 
zog in Preussen, Christian II. und III., Könige von 
Dänemark, Friedrich HL, Kurfürst von Sachsen, 
Georg, Herzog von Sachsen; am ausführlichsten 
ist der Artikel von Gustav I., König von Schwe¬ 
den. Franz I., König von Frankreich, hätte wohl 
nicht fehlen sollen, zumal da sein Sohn, Heinr. II., 
aufgenornmen ist. Für die Bequemlichkeit der Le¬ 
ser wäre die Angabe der Namen oben auf den Co- 
iumnen erwünscht gewesen. 

Martin Luther. Eine Lebensbeschreibung für Jiinp- 

linge, von Ludwig Pflaum. Zweytes Bändchen. 

Stuttgart, bey Steinkopf, 1817. VII. 248 S. 8. 

Unter den verschiedenen neuerlich erschienenen 
Lebensbeschreibungen Luthers haben wir diese ih¬ 
rer auf dem Titel angegebenen Bestimmung vor¬ 
züglich angemessen gefunden. Dieses Bändchen ent¬ 
hält die Fortsetzung der Darstellung Luthers als 
Reformators, wie er die freye evangelische Selbst¬ 
ständigkeit erringt (1621 — 1025.) und für sie sieg¬ 
reich kämpft (1620 — i546.). Hier ist nun das 
Wichtigste aus der Reformations-Geschichte, aber 
immer in Beziehung auf Luther und seine Theil- 
nahme, belehrend erzählt und anziehend dargestellt 
worden. Dann werden seine letzten Tage geschil¬ 
dert, und endlich seine Verdienste, auch die um 
die Jugeud und ihre Unterweisung und Erziehung 
kurz zusammengefasst, und darauf aufmerksam ge¬ 
macht, was selbst katholische Fürsten und Bürger, 
was das wissenschaftliche u. gewerbfleissige Europa 
ihm verdankt. Daran schliesst sich eine sehr be- 
herzigenswerthe Ermahnung zur Befolgung von Lu¬ 

thers Gesinnungen und Handlungen, vornemlich an 
Jünglinge, die Religionslehrer werden wollen. Wir 
haben noch ein drittes Bändchen, Luthers Persön¬ 
lichkeit (oder sein Privatleben) angehend, zu hoflen. 

Zur allgemeinen Kenntniss gebracht zu werden 
verdienen gewiss folgende Erzeugnisse der Jubelfeier: 

Zwey Reden in den Abendstunden des Reforma¬ 

tionsjubelfestes 1817. in der Kirche unterm Oy¬ 

bin und zu Lückeudorf, gehalten von M. Chri¬ 

stian Adolph Peschei, Pfarrer zu Lückeudorf und 

Oybin mit Hayn. Zittau, bey Schöps. 

Die erste dieser Reden ist in der Felsenkirche 
gehalten, zu welcher gewiss nicht wenige Leser 
dieser Blätter die 5o Stufen hinaufgesliegen seyn 
mögen, wenn sie den romantischen Oybin bestie¬ 
gen, an dessen Fusse sie liegt. Sehr glücklich hat 
der Redner die Geschichte dieses Berges, und seine 
von einem verfallenen Raubschlosse u. einem i584. 
geweiheten und 7. durch den Blitz zerstörten 
Kloster noch übrigen Ruinen mit dem Zwecke des 
Festes zu verweben und zu einem für seine Ge¬ 
meinde höchst zweckmässigen und erbaulichem 
Ganzen zu vereinigen gewusst. 

Beschreibung der öffentlichen Jubelfeyer des drey- 

hundertjährigen Reforraationsfestes zu Reichen¬ 

bach im Voigtlande nebst einer Rede an die 

Kinder, gehalten von M. TPilhelm Gottlob Cas- 

pari, Archidialonus daselbst. Plauen b. Wieprecht. 

Schwerlich wird diese kleine Schrift irgend ei¬ 
nen Leser ohne sanfte Bewegung des Herzens las¬ 
sen. Denn die Anordnung der Feyer selbst ist von 
der Art gewesen, dass man sich wohl wünschen 
möchte, Zeuge und Theilnehmer derselben gewe¬ 
sen zu seyn j und nicht minder zweckmässig und 
ergreifend erscheint das dabey in Gesang und Rede 
Gesprochene, wie man aus den mitgetheilten 
Proben mit vollem Rechte schliessen darf. Aber 
auch die Beschreibung selbst hat ihren Theil an je¬ 
nem Eindrücke, und macht als stylistisches Product 
ihrem Vf., dem Herrn Caspari, in der That Ehre. 

Eine dringende Bitte an alle Verehrer des grossen 

Schulfreundes und Schul Verbesserers D. Martin 

Luther für die Schul- und Waisenversorgungs- 
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auch Arbeitsanstalt eines verarmten Städtchens 

im Erzgebirge. Freyberg, bey Gerlach. 

Dies verarmte Städtchen ist Frauenstein, des¬ 
sen schon 1728* durch den Brand zerstörtes Schul¬ 
gebäude noch bis heute nicht hat wiederhergestellt 
werden können, indem die Kosten die Kräfte der 
Commun übersteigen. Am ersten Jubeltage ward 
daher eine Schulfeyerlichkeil unter ireyem Himmel 
veranstaltet, wobey der Herr Diakonus Kreuz die 
hier abgedruckte Rede an die Versammlung hielt, 
welche unter andern die merkwürdige Notiz ent¬ 
hält, dass die Commun Frauenstein einen eigen¬ 
händigen Trostbrief von Luther erhalten , als sie 
sich unter dem Drucke ihrer antilutherischen Herr¬ 
schaft an ihn gewendet hatte. Der Ertrag von dem 
Verkaufe soll zu dem nun beschlossenen Schulbaue 
verwendet werden; zu welchem gleichem Behufe 
schon früher von demselben Verfasser eine recht 
gelungene Predigt vom 9ten Trinit. 1817. als dem 
Namenstage des Königs: „auf welche Weise feyern 
christliche Unterthanen das Namenslest ihres Kö¬ 
nigs“ in den Druck gegeben (Preis 4Gr.), und mit 
schätzenswerthen urkundlichen Nachrichten über 
die Schicksale der Grenzburg Frauenstein begleitet 
worden ist. 

Auch die bey dem Jubelfeste erfolgten zahl¬ 
reichen theologischen Promotionen haben einige 
kleine Gliickwünschungsschriften veranlasst, die der 
Erwähnung in diesen Blättern wohl werth sind. 

Dem von Leipzig aus promovirten Hrn. Super¬ 
intendent D. Lorenz in Zwickau ist zugeeignet: 

Vom Reformationsgeiste in der evangelischen Kir¬ 

che, nebst einer Sammlung von Themen, über 

welche am Jubiläum der Reformation 1817. von 

den Geistlichen der Diöces Zwickau gepredigt 

worden ist. Schneeberg, bey Schill. 

Der Verfasser der Abhandlung vom Reforma¬ 
tionsgeiste ist der Pfarrer Müller in Neumark, als 
gründlicher Philosoph und Theolog schon durch 
seine Schrift über Protestantismus und Religion 
längst rühmlich bekannt. Die gratulirende Diöces 
hat sich in ihm einen würdigen Sprecher gewählt. 
Der Geist, von dem die Reformation ausging, darf 
nie wieder aus der evangelischen Kirche ver¬ 
schwinden, das ist das Thema, welches in kräfti¬ 
ger, klarer Kürze durchgeführt, auf S. 11. dieses 
Resultalt gibt: Keine abermalige Fesselung der 
Geister; kein Stillstand in Erforschung der reli¬ 
giöschristlichen Wahrheit; keine stehende Norm 
des Glaubens, ausser der heil. Schrift;' also auch 
keine Vorwürfe der jetzigen Zeit wegen Abwei¬ 
chungen von den Formeln der alten Zeit / (Hört ihn 1) 

Apiil. 

Immer naher zur Wahrheit, und Schrift und V er- 
nunft als Führer zu ihr; das ist das Symbolum 
der evangelischen Kirche. — In der That, man 
muss der lichtvollen, kernigten Rede dieses Man¬ 
nes so viel Leser als möglich] wünschen, damit 
unsere jubelnden Urenkel 1917. nicht so gar wun¬ 
derliche Dinge von uns zu erzählen haben mögen. 
Die Sammlung von den Jubelthemen aus der gan¬ 
zen Diöces ist ein sehr glücklicher Gedanke ; die 
Musterung derselben führt zu sehr mannigfaltigen 
und anziehenden Betrachtungen. 

Dem von Königsberg aus promovirten Herrn 
Superint. D. Nietzsche in Eilenburg ist Glück ge¬ 
wünscht mit einer: 

Disputatio irenica, de instauranda Lutheranos inter 

et Reformalos concordia. Lipsiae ap. Tauchnitz. 

Der Vf. dieser recht wohlgerathenen Abhand¬ 
lung ist der Pfarrer Weigand in Battaune, gleich¬ 
falls durch grammatische Schriften schon bekannt, 
und nach beyderley Proben wohl zu umfassendem 
und bedeutendem Arbeiten fähig, wenn sie ihm 
durch eine günstigere Lage, die man ihm wünschen 
muss, erleichtert würden. 'Prellend ist die Natur 
der gefor derten Vereinigung dargethan, u. worin sie 
bestehn solle, gut entwickelt; die Nothwendigkeit 
aber ist zu stark gefordert; sie gehört zu den Din¬ 
gen, die sich, sollen sie von der rechten Art seyn, 
selbst finden müssen, ohne ängstlich gesucht zu 
werden. Das rasche Betreiben erzeugt nur Aengst- 
lichkeit und Widerstand. Die Mittel, welche der 
Vf. zuletzt empfiehlt, sind gewiss die rechten und 
werden zuverlässig wirken, aber sie erfordern Zeit 
und Geduld — institutio et doctrina. — Den Mann, 
dem die Schrift Glück wünscht, hatte schon früher 
seine Vertheidignng der Authentie der 2. Ep. Petri 
als candidatum summorum in theologia honorum 
dignissimum der theolog. Welt dargestellt; indessen 
hatte er doch kurz vor dem Feste, das ihm diese 
honores zum Geschenke brachte, einen neuen voll¬ 
gültigen Beweis seiner Würdigkeit in seinem Worte 

gegeben: 

Ueber Beschaffenheit,^ Zweck und Geist der jetzt 

veranstalteten Synoden- u. Predigervereine. Eine 

Synodalpredigt in der Sladtkirche zu Eilenburg 

geh. von D. F. A• L. Nietzsche. Leipz. b. Hartmann. 

Diese Predigt eröfinete die Synode, welche auch 
in der Diöces Eilenburg errichtet werden musste. 
Der gegebne Text Job. i5, 16. ist vortreflich be¬ 
nutzt." Beschaffenheit und Zweck der Synode wird 
darein gesetzt, dass sich die Prediger selbst an Geest 

i und llerz für ihr Amt immer tüchtiger, 1». zur Be- 
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förderung christlichen Sinnes unter ihren Gemein¬ 
den fähiger machen sollen. Diese Entwickelung ist 
mit gleicher Fülle des Geistes und Herzens gegeben 
und in jedem Betrachte gelungen. Der Geist, in 
welchem der Verein geschlossen werden solle, müsse 
sich offenbaren durch fromme Hinsicht auf Gott; 
durch warmen und lebendigen Eifer für die Sache 
des Heilandes; durch herzliche Eintracht und Liebe 
(auch die äusserliche Hochachtung darf nicht fehlen, sie 
ist der Blutenstaub in der schönen Gotlesblume amts- 
brüderl. Freundschaft — sagt der Verf. schön); durch 
freudige Hofnung auf erwünschte Erfolge. — Sehr 
ergreifend musste für die versammelten Prediger, 
die unmittelbar aus der Predigt in die Synode gin¬ 
gen, der Schluss seyn: mit Ihnen sey Gott und mit 
Gott sey Ihr Herz, Amen. — Rec. würde übrigens, 
wenn er eine solche Predigt halten sollte, seine Pre¬ 
diger ohne Bedenken mit dem Pronomen der zweyten 
Person anreden ; es gibt unläugbar der Rede eine 
Andringlichkeit, die mehr gilt, als der Ruhm der 
Höflichkeit. Auch wäre diese Anrede kein Angriff 
auf den mit Recht von dem Verfasser gewünschten 
Blütenstaub gewesen. 

De tenuibas initiis, vera natura et indole doctrinae 
epangelicae per Lutherum inslauratae, variisque 
illius ad nostra usque tempora vicissitudinibus at- 
que mulliplici usu ex hac doctrinae evang. indole 
ac historia capiendo. Oratio quam in memoriam 
saecularem instauratae ante hos 5oo. annos per 
M. Lutherum doctrinae ev. — d. 5. Nov. a. 1017. 
— recitavit Jo. Philipp. Gabler, Theol. D. et Prof. 

Primär. Jena, Cröcker’sche Buchh. i3i8. 5g S. 8. 

Bekanntlich entfernte sich L. in den g5 Tfiesen 
noch sehr wenig von der römisch-kathol. Lehre u. 
grif blos einige grobe Misbrauche und "irrige Vor¬ 
stellungen , die mit dem Ablasshandel verbunden 
waren, an. Diess war also nur ein geringer Vor¬ 
schritt zur Wiederherstellung der evang. Wahrheit. 
Kühner hatten sogar manche Vorgänger die herr¬ 
schende Kirche angegriffen, und doch führten jene 
Thesen zu einer schnellen und grossen kirchl. V er— 
änderung. Hierin wird vornemlich die Wirkung 
der göttl. Vorsehung gefunden, wenn gleich natürl. 
Hiilfsmiltel, Veranlassungen und Ursachen dabey 
gebraucht wurden. Die Grundlage der ganzen Rel. 
und der erneuerten ev. Lehre machten L s auf dem 
Wormser Reichstage schon vorgetragene Sätze: der 
christl. Glaube muss von aller menschl. Autorität 
unabhängig seyn und blos von der h. Schuft u. dei 
o-esundeu Vernunft abhängen. Was diesen Grund¬ 
sätzen von Feinden der Reform, neuerlich ist ent— 
gegengestellt worden, wird treffend beantwoitet. 
Dann geht der Hr. Vf. zu den verschiedenen Schick¬ 
salen der evang. Kirche über. Zu den frohen ge¬ 
hören die ursprünglich schnellen Fortschritte der 
evang. Lehre, zu den unangenehmen der sacramen- 
tistische und andere Streitigkeiten. Die zur rnan- 

April. 

nigfaltigsten Anwendung für unser Zeitalter daraus 
gezogenen Folgerungen sind: 1. es war für unsere 
Kirche immer nachtheilig, wenn sie ganz oder zum 
Theil sich von der oben angegebenen Grundlage der 
Luth. Reformal. entfernte. 2. nicht darauf kömmt 
es an, dass man alle Worte und Meinungen L?s 
befolgt, sondern dass man seinem Geiste u. Grund¬ 
sätzen folgt. (Hier wird auch der Vereinigungs- 
Versuche gedacht, und dargelegt, was einer Union 
mit der röm. Kirche nothwendig entgegen steht). 
5. Die kirchl. Frey heit kann der Kirche nur dann 
schädlich werden, wenn die Wahrheitsliebe nicht 
mit ungeheuchelter Frömmigkeit verbunden ist. Mit 
eindringender Wärme ist die ganze Rede, die so 
viel Belehrendes, Warnendes und Aufmunterndes 
enthält, geschrieben. 

Oratio panegyrica in memoriam, magni nostri Lu- 
theri et in laudem bonorum, quae ex reformatione 
sacrorum in litterarum campum in Universum et 
speciatim in philosophiam atque physicen redun- 
daverint, quam habuit in festa concione a reg. litt, 
univers. Erlangensi ad celebranda saecularia tertia 
Reform, evang. — instituta d. 5. Nov. 1817. Chr. 
Frid. Harless, Phil, et Med. Doct. Consil. intimus aul. 

et Medic. clin. Prof. P. P. O. etc. Erlangen, bey 
Kunstmann gedruckt. 48 S. in 4. 

Auch in dieser Rede herrscht männl. Bered¬ 
samkeit und dankbare Erinnerung an alle die ver¬ 
dienstvollen Männer, welche die Kirchenverbesse¬ 
rung bewirkt oder befördert haben. Vornemlich 
aber werden, was den Fächern der Wissenschaft, 
die der Hr. Geh. Hofr. H. mit so bekanntem grossen 
Erfolge bearbeitet, angemessen war, die Vortheile 
dargelegt., welche nicht nur die Philosophie, son¬ 
dern insbesondere auch Physik u. Physiologie aus 
der Reform, der christl. Lehre und Kirche zogen. 
Dazu werden nemlich gerechnet die Freyheit im 
Denken, Untersuchen, Prüfen, welche durch die 
Ref. hergestellt wurde; die Verdrängung der un¬ 
echten Aristotelischen und scholast. Philosophie mit 
allen ihren unfruchtbaren Spitzfindigkeiten und an¬ 
dern Verirrungen; die Vertreibung der Barbareyu. 
des Aberglaubens u. Ab werfung des Jochs, das alle ein- 
porstrebende Geister drückte; die Verbreitung eines 
grossem Eifers für wissenschaftl. Cultur und mehren* 
Lichts. Der Protestantismus war es, welcher schon da¬ 
mals den Gang neuer philos. u. physikal. Forschungen 
leitete u. dieAufstellung neuer Meinungen, Entdeckun¬ 
gen u. Lehren schützte, u. ohne welchen auch in spätem 
Zeiten die grossen Fortschritte nicht hätten gemacht 
werden können. Allesdiessistingegenwäi tiger Redeso 
umständlich ausgeführt, dass noch eine Menge literar. 
Nachrichten und Bemerkungen, welche die Zeiten vor, 
während und nach der Ref. augehen, eingestreuet u. die 
Verdienste einer grossen Zahl nicht nur von Reforma¬ 
toren der Kirche, sondern auch der W issenschaftenu. 
von andern Gelehrten, gerühmt worden sind. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am IS. des April. 98* 18iS. 

In telligenz - Blatt. 

Der Osler-Mess-Katalogus 1818. 

Zwanzig und einen Viertel - Bogen stark, erregt das 

allgemeine Verzeichniss der Bücher , welche in der 

Frankfurter und Leipziger Ostermesse des i8i8ten Jah¬ 

res entweder ganz neu gedruckt, oder wieder gedruckt 

sind u. s. f., nicht geringe Erwartungen, und sie wer¬ 

den duxeh die Zahl der Büchertitel und Buchhand¬ 

lungen nicht wenig erhöht. Denn es sind 223o Schrif¬ 

ten in deutscher und lateinischer (oder überhaupt den 

gelehrten) Sprachen, 45 Landcharten und Atlanten, 

lo4 Romane, 09 Schauspiele, 4i6 Musikbücher und 

Musikalicn , 246 Schriften in ausländischen Spra¬ 

chen, 327 Buch-, Kunst- und Musikalienhandlungen 

verzeichnet, und doch scheinen noch manche zu feh¬ 

len, die vermuthlich zu spät ihre Anzeigen eingesandt 

haben. Allein der Inhalt der. Titel rechtfertigt diese 

Erwartungen nicht. Mehrere ältere Werke haben nur 

neue Titel (wie Archilochi Reliquiae, Adelungs Di- 

rectorium, einige Schriften von Hegewisch) oder un¬ 

veränderte Auflagen und sogenannte wohlfeile Ausga¬ 

ben (wie Matthaei Codex XIII. Epp- Pauli) erhalten. 

Ungeheuer gross ist die Zahl der Schriften, welche das 

Reformations - Jubiläum angehen oder dadurch veran¬ 

lasst worden sind. Nimmt doch der Artikel: Luther, 

selbst i£ Seiten (i5i f.) ein; dreymal sind seine Lie¬ 

der, mehrmals (was unlängst gewünscht wurde) seine 

Theses abgedruckt. Nur wenige solcher Schriften ent¬ 

halten etwas Neues (wie Paulus Heidelberger akadem. 

Feyer der Reformation nebst Sammlung von Urkun¬ 

den, die sich auf Luthers Aufenthalt daselbst beziehen). 

Aber auch die bekannten Theses von Harms haben 

viele Gegenschriften und Vertheidigungen veranlasst. 

Mit ihnen wetteifern an der Zahl (12) Schriften über 

das Puzzle oder Chinesische Räthsel - oder Verlegen¬ 

heitsspiel. Nicht gering ist die Zahl der ABC-Bücher, 

der Lesebücher, Magazine, Lieder u. s. f. Einige Schrift¬ 

steller sind sehr fleissig gewesen ; so erscheint Lic. 

Dräseke mit 8 Nummern (meist Predigten), Hoch mit 

acht jurist. Schriften, Wilmsen mit neun Schriften für 

die Jugend, Julius v. Voss mit acht Romanen. Allein 

es mangelt doch nicht ganz an Werken, welche der 

Literatur und Gelehrsamkeit förderlich sind. Wir er¬ 

wähnen darunter nur: Norberg Lexicon codicis Naza- 

raei, Selecta e scholis Valkenarii ad N. T. T. II., Ety- 

Erster Band. 

mologicum Gudianum und Herodiani ' ETnf.it Qiag,ol von 

Boissonade (beyde Werke zuerst aus Handschr. eüirt, aber 

noch nichtfertig), SchowSpecimen nuvae edit.Lexici Pho- 

tii ex Apogr. Reisk., Seneeae Tragoediae ed. Bothe, Theo- 

phrasti Opera ed. Schneider (die aber noch lange nicht 

fertig sind), de Candolle regni vegetabilis Systems, Carus 

Lein buch der Zootomie, Gräfe Rhinoplastik, Walter’s 

Gesetz des polaren Verhaltens in der Natur, zur Be¬ 

gründung einer wissenschaftlichen Physiologie, Kreyssig 

System der praktischen Heilkunde (wovon der Anfang 

erschienen ist) , Voigt’s Geschichte des Lombardenbun- 

des, Voigtel’s deutsche Geschichte, das altdeutsche Ge¬ 

dicht Wigalois, Wyttenbach Miscellaneae doctrinae Li¬ 

ber III., Wolfs Analekten, 3te Folge. Unter den Mu¬ 

sikalien ist uns durch den Titel auffallend gewesen: 

Wilh. Scheibler, das Conversationslexikon , ein Gedicht 

nur für Männer, componirt für das Pianoforte. Unter 

den ausländischen erfreueten uns vornämlich Visconti Ico- 

nographie Romaine und das Recueil des Monumens an- 

tiques dans les Gaules (zur Ergänzung von Caylus und 

de la Sauvagere). Es sind vornämlich viele Schriften 

in dänischer Sprache angezeigt. Wenn vielleicht die 

Kürze des Winterhalbjahrs nicht so viel Bedeutendes 

aus den Pressen hat hervorgehen lassen, so ist für die 

Zukunst desto mehr ang'kündigt (552), und vorzüg¬ 

lich ist da die philologische Literatur bedacht; so ha¬ 

ben wir von Ilm. Prof. Ahlvvardt einen Aristophanes, 

Pindarus und Ovidius zu erwarten, von Ast einen gan¬ 

zen Plato, von Bekker die Ilias mit allen alten Scho¬ 

lien u. s. f. An Uebersetzungen der Alten fehlt es 

auch diesmal nicht. Des Tacitus Agricola ist zvveymal, 

die Germania desselben einmal verdeutscht worden. 

Chronik der Universitäten. 

Breslauer Universität. 

Bereits am i. März ist das Verzeichniss der Som¬ 

mer-Vorlesungen vertheilt worden, welche mit dem 

i3. April anlangen sollen. Von 5o Lehrern werden 

i48 Vorlesungen angekündigt. In der theologisch- 

evangelischen Facultät boten an: Hr. Prof, ylugusli 3; 
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Ilr. Prof. Schulz 3; Hr. Prof. Gass q; Hr. Prof. Mid- 
deldurp 4 ; Hr. Prof. Scheibel 3; Hr. Lic. Schirmer 4. 
In der katholisch - theologischen Facultät zeigten an: 

Hr. Pirol’. Köhler 3; Ilr. Prof. Pelka 2; Hr. Prof. Pe¬ 

res er 2 ; Hr. Prof. Haase 2 ; Hr. Prof. Scholz 3 ; Hr. 

Prof. Herber 4 Vorlesungen. In der juristischen Fa¬ 

cultät kündigten an: Ilr. Prof. Meister 3; Hr. Prof. 

Madihn 3; Hr. Prof. Zachariä 3; Hr. Prof. Unter- 

kolzrmr 2; Hr. Prof. Förster 2. Von der medicini- 

schen Facultät wurden versprochen durch: Hin. Prof. 

Renter 5] Hrn. Prof. Bartels 5; Hm. Prof. Benedikt 6; 

Hrn. Prof. Hagen 2; Hi n. Prof. Andree 4; Hrn. Prof. 

Otto 4; Hrn. Prof. IVendt 2; Hrn. Dr. Guttentag 2; 

Hrn» Dr. Klose 4 ; Hrn. Dr. TIenschel 3. (Herr Dr. 

Kruttge hat in diesen Sommer keine Vorlesungen au- 

gezeigt.) In der philosophischen Facultät zeigten an : 

Ilr. Prof. Gravenhorst 3; Hr. Prof. Ileyde 3; Hr. Prof. 

Jungnitz 4 ; Hr. Prof. fVachler 2 ; Hr. Prof. IVeh er 4 ; 

Hr. Prof. Rahe 4j Hr. Prof. Rohowshy 4; Hr. Prof. 

Thilo 3; Hr. Prof. Steffens 3; Ilr. Prof. Kayssler 3; 

Hr. Prof. Brandes 3 ; Hr. Prof. Fr. v. Raumer 5; 

Hr. Prof. Carl v. Raumer 2; Hr. Prof. Passow 5; 

Hr. Prof. Fischer 4 ; Ilr. Prof. Treviranus 3; Hr. 

Prof. v. d. Hagen 2 ; Hr. Prof. Schneider 2; Hr. Prof. 

Büsching 3; Hr. Dr. Habicht 4 ; Hr. Dr. Kephali- 

des 1 ; Hr. Dr. Harnisch 1 ; Hr. Dr. JLuige 2 Vor • 

lesungen. (Herr Dr. Karsten hat für den Sommer 

keine Vorlesungen angekündigt.) 

Herr Professor Otto macht mit königl. Genehmi- 

sun.'z und Unterstützung eine wissenschaftl. Reise durch 

die Niederlande, England, Frankreich, die Schweiz und 

Oberitalien, wozu ihm ein i3monatlicher Urlaub be¬ 

willigt worden ist. 

Gehaltszulagen erhielten in diesem Jahre die Pro¬ 

fessoren von cl. Hagen, Büsching, Köhler, Haase, 

Schulz, Rahe, Rohowsky und der Privatdocent Dr. 

Habicht. Die Zahl der Studirenden ist über 4oo. 

Am 3. May 1817. hat die Universität zu Edin¬ 

burgh den Hrn. Hofmedicus Dr. Julius Leopold Theo¬ 

dor Friedrich Zinken, genannt Sammer, zu Braun¬ 

schweig als auswärtiges correspodii endes Mitglied ih¬ 

rer „Wernerian Natural History Society“ aufgenom¬ 

men. 

Königl. Sachs, ökonomische Gesellschaft. 

Am 23. Februar dies. J. wurde auf der Fleissen- 

burg zu Leipzig der Bezirksverein der König]. Sachs, 

ökonomischen Gesellschaft (sonst Leipziger ökonomi¬ 

sche Societät) unter dem Vorsitze des Herrn Kreis- 

liauptmanns Alex, von Einsiedel eröffnet, und in der 

nächsten Versammlung, am 12. März, näher für den 

Zweck constituirt. Die Geschäfte eines Secretärs sind 
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dem hiesigen Professor der Oekonomie, Herrn Friedr. 
Pohl, übertragen worden. 

Ehrenb ezeigungen. 

Der Königl. Baiersche landwirthschaftliche Verein 

hat den ordentl. Professor der Oekonomie und Tech¬ 

nologie an der Universität zu Leipzig , Herrn Fr. 

Puhl, Herausgeber des Archivs der deutschen Land- 

wirthschaft und Verfasser mehrer gnüglich bekannter 

Schriften, zum correspondirenden Mitgüede aufgenom¬ 

men, und ihm das im Steindruck ausgefertigte Diplom, 

wie nicht minder die bis jetzt durch den Druck er¬ 

schienenen 3 Bändchen von den Vereinsarbeiten vor 

Kurzem zugeschickt. 

Se. Durch!, der Herzog von Anhalt-Bernburg hat 

aus eigenem Antriebe den Gräfl. Einsiedelschen Sccre- 

tär und Justizassessor, Herrn J. sl. Blume in Reibers¬ 

dorf, rühmlichst bekannt durch einige gemeinnützige 

Erfindungen im Gebiete der Guwerbskunde und meh¬ 

rere ausgezeichnete Abhandlungen, die im Archive der 

deutschen Landwirthschaft und andern Zeitschriften ab¬ 

gedruckt sind, zum Anhalt - Bernburgischen Commis¬ 

sions-Rathe ernannt. 

das einem Briefe aus J[bo. 

Am i3. Sept. vor. J. starb zu Äbo der wirkliche 

Etatsrath, Juris Professor an der Kaiser! Universität zu 

Abo, Ritter des Kaiser!. St. Annen-Orden der zweyten 

Classe und des Königl. Schwedischen Nordstern - Or¬ 

dens, Mathias Calonius, in einem Alter von 79 Jah¬ 

ren, 8 Monaten und 5 Tagen. 

Ankündigungen. 

In der Palmschen Verlagshandlung in Erlangen ist er¬ 

schienen und in allen Buchhandlungen zu haben : 

Weinich, G. P., das Wissenswürdigste aus der Lehre 

vom Weltgebäude, oder die Kunst, den Kalender 

recht zu verstehen und vernünftig zu gebrauchen; 

auch sich für jedes vergangene und künftige Jahr 

einen Kalender selbst zu verfertigen, nebst einem 

Muster zu einem immerwährenden Kalender, gr. 8. 

Preis 4 Gr. 

Ausserdem, dass diese wenigen aber gehaltvollen 

Bogen kurz und deutlich lehren, wie der Kalender ge¬ 

macht wird, geben sie auch an, wie alles in demsel¬ 

ben vorkommende Zweckmässige und Nützliche recht 

zu verstehen sey, und wras dagegen als lächerlich und 
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den Aberglauben begünstigend oder als schädlich in Zu¬ 

kunft aus dem Kalender ganz wegbleiben sollte. 

Wir machen Aerzte, Wundärzte und Kranke auf 

folgende, so eben bey uns erschienene, und durch alle 

gute ßuchhaudl. zu erhaltende Schrift aufmerksam: 

JVeinhold, C. A., von den Krankheiten der Gesichts¬ 

knochen und ihrer Schleimhäute, der Ausrottung ei¬ 

nes grossen Polypen in der linken Obei kieferhöhle, 

dem Verhüten des Einsinkens der gichtischen und 

venerischen Nase und der Einsetzung künstlicher 

Choanen. gr. 4. Weiss Druckpap. 18 Gr., englisch 

Druckpap. 20 Gr. 

Desgleichen ist bey uns in Commission erschienen 

und durch alle gute Buchhandlungen zu erhalten: 

Crumbach, K., dichterische Proben. Erstes Bändchen. 

8. Druckpap. i4 Gr., Schreibpap. 18 Gr. 

Mö"e die Hoffnung des Hrn. Verfassers, den Kreis 

der Freunde seiner Muse durch diese Sammlung im¬ 

mer mehr erweitert zu sehen, erfüllt werden. 

Rengersche Buchhandlung in Halle. 

Schuderojf, J., Jahrbücher für Religions-, Kirchen- 

und Schulwesen; der Jahrgang von 2 Banden oder 

6 Heften gr. 8. 5 Thlr. 

werden auch in diesem Jahre fortgesetzt, und ist so 

eben das iste Heft des 33. Bandes versandt worden. 

Innere und äussere Einrichtung dieser gehaltvollen Zeit¬ 

schrift bleiben unverändert, und kann der Werth der¬ 

selben bey dem immer steigenden Interesse an Kirchen- 

uud Schulwesen nur erhöht werden, weshalb ich mir 

erlaube, sie wiederholt allen mit diesen Fächern in Be¬ 

rührung stehenden Geschäftsmännern von neuem zu em¬ 

pfehlen. 

Ueber desselben Verfassers 

Grundzlige zur evangelisch-protestantischen Kirchen¬ 

verfassung und zum evangel. Kirchenrecht, gr. 8. 

16 Gr. 

haben die Stimmen der geachtetsten Gelehrten Deutsch¬ 

lands sich zu gebührendem Lobe vereinigt, da sie ih¬ 

rer Tendenz, das Kirchenrecht zur Wissenschaft zu 

erheben, vollkommen entspricht, und so unter die an¬ 

ziehendsten literarischen Producte unserer, diesen Ge¬ 

genstand durch die Feyer des 3oojährigen Rcforma- 

tionsjubiiäums und die Versammlung der Bundesgesand¬ 

ten in Frankfurt anregenden Tage gehört. 

Das Andenken an die früher erschienenen 

Ansichten und Wünsche, betreffend das protestantische 

Kirchenwesen und die protestantische Geistlichkeit, 
gr. 8. i8i4. 10 Gr. 
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Ueber Kirchenzucht. Mit besonderer Hinsicht auf die 

protestantische Kirche. 8. 1809. 8 Gr. 

Gutachten über die Vereinigung der Leyden prote¬ 

stantischen Bekenntnisse. 1817. 3 Gr. 

hoffe ich durch deren nochmalige Anführung in dieser 

Bekanntmachung zu erneuern. 

Leipzig, im Februar 1818. 

Joh. Ambr. Barth. 

Bey TV. Engelmann in Leipzig ist erschienen: 

Gieseler, Dr. J. C. L., historisch - krit ischer Versuch 

über die Entstehung und die frühesten Schicksale 

der schriftlichen Evangelien, gr. 8. 20 Gr. 

Um alle Collisionen zu vermeiden, zeige ich hier¬ 

durch an, dass von untenstehendem Werke nächstens 

in meinem Verlage eine deutsche Uebersetzung mit den 

Original-Kupfern des englischen Werks erscheinen wird. 

Marc et, A., an Essay on the chemical hisfory and 

medical treatmeut of calculouä disorders. gr. 8. with 

10 plates. 

Bremen, 3i. März j.818. 
Joh. Geo. Heyse. 

So eben sind erschienen und durch alle Buch - und 

Kunsthandlungen für untengenannte Preise zu 

erhalten: 

Allgemeine deutsche Schulvorschriften 

für den ersten Unterricht im Schönschreiben 

von 

Johann H. e inr ig s. 

Dieses Werkchen ist 7 kleine Folioblätter stark, 

welche eine gedrängte Angabe der Regeln, die der 

Schüler bey dem Schreiben zu beobachten hat, und 53 
methodisch geordnete Zeilen enthalten, und ist allen 

Eltern und Lehrern, die ihren Kindern und Schülern 

eine schöne geläufige Geschäfts - Handschrift zu ver¬ 

schaffen wünschen, mit Recht zu empfehlen. Die bis¬ 

her erschienenen grossem Werke desselben Calligra- 

phen sind zu rühmlich bekannt, um über den Werth 

auch dieser Scliulvorschriften, welcher durch die grosse 

Wohlfeilheit noch erhöht wird, zweifelhaft zu lassen. 

Die Preise der verschiedenen Ausgaben sind : 

auf feinem geglättetem Velinpapier ä 12 Gr. 

aufgezogen und in Futteral a. 16 — 

auf etwas geiingerm Velinpapier a. 10 —• 

aufgezogen und in Futteral i i4 — 
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Originalien 

aus dem Gebiete der Wahrheit, Kunst, Laune und 
Phantasie. 

Die Herausgabe dieser mit dem x. Juny vorigen 

Jahres begonnenen, wöchentlich dreymal erscheinenden, 

und durchaus nur bisher ungedruckte Aufsätze liefern¬ 

den Zeitschrift , deren Tendenz der Titel ausspricht, 

gewahrt dem Unterzeichneten, den das Unglück traf, 

im dreyssigsten Jahre seines Lebens unheilbar zu er¬ 

blinden, eine tröstende, erheiternde Beschäftigung; der¬ 

selbe erfreut sich bey diesem Unternehmen der allge¬ 

meinen Theilnahme des deutschen Publicums und der 

Mitwirkung mehrerer der ausgezeichnetsten Dichter und 

Schriftsteller des Vaterlandes, wovon die bis jetzt er¬ 

schienenen Hefte, worin sich die Namen Deinhard- 

ste.in, de la Motte Fouque, T. H. Friedrich, A. F. 

E. Langbein, Adolph M'ullner, Carl Müchler, K. G. 

Prälzel, Friedr. Riickert, Carl Stein, Veit Weber, 

Caroline Balckow, Ilelmine p. Chezy, Fanny Tarnow 

und Andere mehr befinden, den Beweis liefern. Der 

durch alle Blätter fortlaufende Artikel: ,,Hamburgische 

Theaterzeitung,“ ist zweyen einsichtsvollen Dramatur¬ 

gen übertragen, und es werden überhaupt weder Muhe 

noch Kosten gespart , dem Unternehmen immer mehr 

tüchtige Mitarbeiter zu gewinnen. Der Preis des Jahr¬ 

gangs ist i5 Mk. Hamburger Cour. Auswärtige, wel¬ 

che mit jedem Vierteljahre eintreten können, wollen 

gütigst sich an die respect. Postämter oder jede ihnen 

nahe gelegene Buchhandlung wenden, jvelche letztere 

diese Zeitschrift durch die Herold’sche Buchhandlung 

hier beziehen. Angemessene Beyträge werden auf Ver¬ 

langen anständig lionorirt. 

Hamburg, den 3i. Marz 1818. 

Georg Lots, 

kleine Michaeliskirche Nr. 109, 

Dlemeritar lehre der Zeit- und Raum-Grössen 

▼ o n 

Dr. Friedrich Buchwald. 

Erlangen, in der Talmischen Verlagshandlung. 

Preis 20 Gr. 

Der Verfasser dieser Schrift, die für Lehrer und 

Erzieher bestimmt ist, machte hier einen Versuch, die 

Elemente der Mathematik so vorzutragen, dass bey ei¬ 

ner möglichst klaren und lebendigen Darstellung der¬ 

selben in sich zugleich ihr allgemeines \ erhältniss zu 

dem menschlichen Geiste und zu dem Leben und den 

übrigen Wissenschaften isolirt dastehen. Die Elemente 

der Arithmetik sind hier bis auf die Lehre von den 

Decimalbrüchen ausgedehnt, und die Geometrie enthält 

die Lehre von Linien, Winkeln und Figuren bis zum 

Sechsecke und Kreise. Vorangeschickt ist eine allge¬ 

meine Dinglehre über das, was den Zeit- und Raum - 

Verhältnissen zum Grunde liegt, und den Schluss macht 

eine Bewegungslehre, wreil bekanntlich in der Bewe- 

April ?84 

gung Zeit und Raum sich durchdringen. Der Vf. darf 

behaupten, dass die Verhältnisse der Zahlen und Fi¬ 

guren nie so begründet, dargestellt und auf die Theo¬ 

rie der organischen, mechanischen, dynamischen und 

elementarischen Bewegung angewandt worden sind. 

Reformations - Almanach, neue Auflage. 

In diesen Tagen ist erschienen und durch alle gute 

Buchhandlungen wieder zu haben: 

Reformations - Almanach für Luthers Verehrer, auf 

das evangelische Jubeljahr 1817. Herausgegeben von 

Friedrich Keyser. Zweyte (mit Zusälzen und durch¬ 

aus guten Kupfer - Abdrücken versehene) Auflage. 

Mittlere Ausgabe 2 Rthlr. 16 Gr. oder 4 FJ. 48 Kr. 

rheinl. Geringere Ausgabe 2 Rthlr. 8 Gr. oder 4 Fl. 
12 Kr. rheinl. 

Auch sind noch einige wenige Exemplare der gu¬ 

ten Ausgabe (a 4 Rthlr.) und der Prachtausgabe (a x 

Friedrichsd’or) wieder zu haben. 

Dieses Werk, was beym Publicum eine überaus 

gute und freundliche Aufnahme gefunden hat, erscheint 

in der neuen Auflage so ausgestattet, dass diese durch 

die erstere nicht in Schatten gestellt wird. 

Die Fortsetzung des Reformations-AImanacbs, wel¬ 

che auch die Schweizer-Reformation beachtet, erscheint 

im bevorstehenden Herbste, in der Ausführung diesem 

ersten Jahrgange gewiss nicht unähnlich. 

Erfurt, im März 1818. 

G. A. Keysers Buchhandlung. 

Nachricht. 

Der Professor der Theologie nnd bisherige Decan 

der theologischen Facultät zu Warschau, Hr. Canoni- 

cus p. Szweykowski, ist, durch eine bedeutende Stim¬ 

menmehrheit der Professoren, zum Recte, der neuen 

Universität daselbst erwählt worden. Ein fürwahr sehr 

günstiges Ereigniss für das Aufblühen der hohen Bil¬ 

dungsanstalt, so wie durch sie für die gesammte so bil¬ 

dungsfähige und empfängliche polnische Nation ! 

Herr p. Szweykowski ist nicht nur ein gründli¬ 

cher und geschmackvoller Gelehrter, sondern auch ein 

Mann von vieler Erfahrung und Umsicht im Fache der 

Pädagogik, und, was mehr noch als dies alles ver¬ 

spricht , ein Mann von den liberalsten und edelsten 

Grundsätzen, von seltner Kraftfülle wie des Geistes so 

des Herzens. Universität und Reich mögen sonach die¬ 

ser weisen Wahl sich freuen, und die hoffnungsvollen 

Jünglinge, unter ihrer erlauchten Behörden und wür¬ 

digen Lehrer Leitungen, zum Heil und Segen des Va¬ 

terlandes und der Menschheit, zur grösstmöglichsten 

Bildungshöhe muthig emporstreben und glücklich ! — 

Von einem Deutschen. 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 20. des April. 99* 1818, 
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Alte Kunstgeschichte. 

A description of the Collection of ancient Marbles 

in the British Museum, with Engravings. Part. 

Ilf. Lond. print. by ßulmer (in Commiss. bey 

Nicol. Murray ijnd andern Buchh.), in Kupiert, 

in gr. 4. nebst einer Titel vignelte und dem dazu 

gehörenden Texte, i Pf. io Sch. 

•Dieser Theil enthält eine Beschreibung aller Mar¬ 
mors irn vierten Zimmer der Antiken-Gallerie des 
britt. Museums. Zwey doppelte Blätter geben die 
■westliche und die östliche Ansicht dieses vierten 
Zimmers, und sind von Henry Corbould gestochen. 
Alle übrige Platten sind nach den Zeichnungen des 
verstorb. VVilh. Alexander ausgeführt, und Herr 
Taylor Conihe. der auch die Kupfer dieses Ban¬ 
des erklärt hat, bedauert sehr den Verlust dieses 
geschickten Künstlers ,,who, in conducting the part 
allotted to him in this work, was not less distin- 
guished by his zeal than by his talents.4* Das Bas¬ 
relief, welches die Titel Vignette darstellt, ist ein 
Bruchstück von Lapis Lazuli , worauf der obere 
Theil der Figur des Bonus Eventus dargestellt ist, 
unbekleidet, in der einen Hand Korn und Mohn¬ 
köpfe , in der andern eine patera haltend. Die 
Worte Bono Eventui, zwischen welchen der Kopf 
steht, scheineu jedoch von neuerer Hand zu seyn. 
Die Substanz, auf welcher dies Basrelief gearbei¬ 
tet, ist ein thonigter Stein von sehr blauer Farbe 
mit weisslichen Flecken und bisweilen mit Körnern 
des Pyrites gesprengt. Bey den Alten hiess sie 
Sapphirus oder Cyanus, und wurde zur Sculptur 
oft gebraucht, aber gewöhnlich ist die Gravüre auf 
derselben weniger vorzüglich. Dies ist das beste 
und grösste Stück von Sculptur auf Lapis Lazuli, 
7f Zoll hoch und breit. I. Tat. Büste des Kaisers 
Irajanus , mit dem Piedestal aus einem einzigen 
Stück Marmor gearbeitet, 2 F. 5| Z. 'hoch, wohl 
erhalten, nur die Nasenspitze nebst einem Nasen¬ 
flügel und einem Stück der äussern Ecke des rech¬ 
ten Ohrs ist restaurirt. Die Brust ist unbedeckt, 
und der Kopf nicht mit Lorbeer bekränzt. So sieht 
man das Bild dieses Kaisers oft auf Münzen. Die 
Büste ist in der Campagna von Rom 1776. gefun¬ 
den worden. Was der Commenlalor aus Trajans 

J'rsler Band. 

Geschichte beybringt, ist sehr überflüssig; II. Taf. 
Bi onzeneStatüe des Hercules, der die Aepfel derHe- 
speriden wegträgt. Er steht unbekleidet am Baume, 
um welchen sich die Schlange gewunden, die oben 
von ihm getödtet ist; ihr Kopf hängt leblos herab; in 
der Linken hält er die Aepfel; von der Keule, die 
er in der Rechten gehabt zu haben scheint, ist nur 
ein Theil übrig; man sieht auch noch den Ort, 
wo die Löwenhaut am rechten Arme hing. Stücke 
dieser Haut sind noch in der Sammlung vorhan¬ 
den, aber zu verstümmelt, als dass sie hätten wie¬ 
der zusammengesetzt wei den können. Die Gesichts¬ 
züge des Hercules sind die, welche auf den Mün¬ 
zen von Tyrus Vorkommen. Die schöne, 2 Fuss 
6^ Zoll (oder mit dem Piedestal und dem Baum¬ 
stamm zusammen 5 F. üf Z.) hohe Statüe, wurde 
zu Gebail, einer kleinen neuern, an der Stelle des 
alten Byblus auf der Küste Phöniciens erbaueten, 
Stadt gefunden, zugleich mit zwey griech. Inschrif¬ 
ten, jede von 12 oder i4 Zeilen auf Tafeln von 
Bley, die aber sogleich von den Barbaien, in de¬ 
ren Hände sie fielen, vernichtet wurden. Der Ka¬ 
plan der englischen Factorey zu Konstanlinopel, D. 
Swinnoy, kaufte die Statue von griech. Kaufleuten, 
die sie dorthin gebracht hatten, und sandte sie 1779. 
nach England. 111. T. Ein, 2 F. 2f Z. hoher Fuss 
eines Tripus, den Kopf und ein Bein eines Pan¬ 
thers mit dazwischen angebrachten Laubwerk, auf 
dieselbe Art, wie T. 5. Th. I., vorstehend. Die 
Art des Marmors ist eine Varietät des Pavonazzo 
der Italiener, und scheint zu Kunstwerken von den 
Alten wenig gebraucht worden zu seyn. IV. Taf. 
Kopf des Apollo über Lebensgrösse, mit gelocktem 
Haar am Vorderkopf und einem schmalen Diadem, 
nach dem Uriheil des Hrn. T. C. von älterer grie¬ 
chischer Sculptur und Copie eines bronz. Originals, 
ganz ähnlich dem Kopfe der Capitol. Statüe (Mus. 
Cap. III, r4.), so dass beyde von demselben Ori¬ 
ginal copirl zu seyn scheinen. Die Locken , wel¬ 
che ursprünglich auf jeder Seite des Nackens her¬ 
abfielen, sind abgebrochen, i F. 5f Z. hoch. V. T. 
Statüe der Thalia (der Muse der Comödie und der 
bukolischen Poesie) in Lebeusgrösse, mit dem Pliu- 
thus (der 5 Z. Höhe hat) 6 F. ^ Z. lang, von Ga- 
vin Hamilton zu Ostia 1776. nicht weit von der 
schönen St. der Venus (Br. Mus. I. 8 ) aufgefun¬ 
den. Die weite Bekleidung ist von einer so fei¬ 
nen Textur, dass die schönen Formen des Kör¬ 
pers vollkommen hervorschimmern. Das von den 
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Schultern herabgefallene Peplum hält sie mit der 
Linken und ein Theil davon fliegt über den linken 
Arm. Vorzüglich schön gearbeitet ist der Gürtel. 
Aber der ganze rechte Arm mit dem ihr in die 
rechte Hand gegebenen Hirtenstab ist modern. Diese 
Ergänzung ist übrigens sehr gut gemacht. Auch 
ohne sie würde man die Thalia erkennen. Der 
Kopf ist mit Epheu bekränzt. VI. Ein unbekann¬ 
ter Kopf über Lebensgrösse, i F. Z. hoch, von 
Hrn. Lyde Browne nach England gebracht, in des¬ 
sen Katalog er also beschrieben war: ,, Barbari ca- 
put, humani capitis magnitudinem supeians, \ultu 
dejecto, capillis, et in superiore labro barba (ein 
Knebelbart), promissis et squalidis. Provinciam 
(si modo provinciam sub virili forma repraesentari 
fas sit) barbarorum subjectam non inepte referre 
videtur.“ Gewöhnlich ist angenommen, es sey der 
Kopf des Decebalus. Allein Hr. Taylor Combe 
muthmaasst, es sey unser Arminias, weil die Ge- 
sichtszüge so ziemlich mit der Beschreibung des 
Vellejus Paterc. übereinstimmen. Sollten aber die 
Römer (wenn gleich ein Triumphbogen ob recepta 
signa errichtet wurde) eine Statue des Arminius 
(denn von einer Statüe muss der Kopf seyn) aus 
Marmor haben machen lassen? VJI. T. Bronzene 
Statüe des Apollo, deren Oberfläche durch Corro- 
sion gelitten hat, mit dem antiken Plinthus 2 F. 

Z. hoch, zu Paris 1774. beym Verkauf der An¬ 
tiken des Hrn. L’Allemand de Choiseul erkauft. 
Apollo steht unbekleidet (die Chlamys ist von der 
Schulter über den linken Arm herabgefallen), selbst 
ohne Sandalen (mit dem linken etwas aufgehobenen 
Fuss nur auf die Zehen auftretend , den rechten 
Arm ausgestreckl). Ganz ähnlich ist die kleine bron¬ 
zene Figur in Caylus Recueil II. T. 78. — VIII. 
Taf. Noch ein (2 F. 5% Z. hoher) Fuss eines alten 
Dreyfusses von Porphyr , Kopf und Fuss eines 
Panthers darstellend. Augen und Zähne des Thiers, 
vermuthlich aus einer andern Masse gemacht, sind 
verloren gegangen. Der Porphyr war in drey Stü¬ 
cken zerbrochen. Der obere Theil wurde 1772. 
bey Ausgrabungen auf dem Forum unter dem mons 
Palatinus gefunden, und von Pinelli gekauft. Die¬ 
ser Künstler hatte 26 Jahre vorher zwey 'Stucke 
eines porphyrnen Panther - Fusses erhalten , und 
diese Stücke passten so genau zu einander, dass 
man kaum den Bruch bemerkt. IX. T. Kopf des 
M. Aurelius Philosophus, 2 F. i|^ Z. hoch, ehe¬ 
mals in der Sammlung Mattei (Vet. Monum. Mat- 
thaei. T. II. t. 22. fig. 1.), von Townley 177a. er¬ 
kauft. Nase und che ganze Büste von unterwärts 
dem Kinn an sind neu, der Kopf trefflich gear¬ 
beitet. X. T. Colossalbiiste des L. Verus, mit dem 
kaiserl. Paludamenlqm bekleidet. Auch diese, mit 
dem Piedestal aus einem einzigen Marmorblock ge¬ 
arbeitete, 5 F. 1 Z. hohe Büste, ist aus der Mattei¬ 
seben Sammlung gekauft (Monum. Matth. II, 24. 1.). 
XI. I. Schöne und interessante Gruppe des Bac¬ 
chus und Ampelus, mit dem Plinthus (der 5-f Zoll 
misst) 4 F. lof Z, hoch, 1772. bey la Slorla, un- 

April. 

gefähr 8 Miglien von Rom, auf der Strasse nach 
Florenz, gefunden. Der mit Epheu bekränzte, ganz 
durch die Formen des weiblichen Geschlechts cha- 
l-aktei isirte, stehende Bacchus, hat nur die Schul¬ 
ter mit einem Leopard - oder Tigerfell bedeckt, 
und au den Füssen Sandalen. Die Stellung ist gra- 
eiös. Den linken Arm hat er um den Ampelus ge¬ 
schlungen, gegen den er sich herabneigt. Der ganze 
rechte Arm ist neu. Ampelus ist vorgestellt in der 
Periode der Verwandlung in einen YVeinstock, die 
aber noch nicht vollendet ist. Der untere Theil 
hat schon Wurzel geschlagen; unten ist ein Pan¬ 
ther angebracht, der nach den Weintrauben schnappt, 
die Ampelus noch hält. XII. Kopf des jungen Her¬ 
cules über Lebensgrösse, sehr gut erhalten, 1 Fuss 
g| Z. hoch, ehemals im Pallast ßarberini; nur sehr 
wenig am Kopfe ist modern. XIII. T. — Ein weib¬ 
licher Kopf über Lebensgrösse, mit einem kleinen 
Stück der Biust (aber die Büste ist, wie an dem 
vorigen Kopfe neu, alles übrige, mit Ausnahme der 
Nase, antik), 1 F. g| Z. hoch; der Ort der Auf¬ 
findung ist unbekannt. Gemeiniglich hielt man es 
für einen Kopf der Juno, in den Specimens of an- 
tient Sculpt. (f, pl. 4a.) wird er für einen Kopf der 
Venus ausgegeben, der Vf. aber ist geneigter, es 
für den Kopf der Dione zu halten. (Allein nichts 
scheint eine Göttin zu bezeichnen.) XIV. T. Grosse 
Statüe der Diana Venatrix, gefunden 1772. bey la 
Storta, an demselben Ort, wo die Gruppe des Bac¬ 
chus und Ampelus entdeckt wurde. Sie ist mit dem 
Plinthus 6 F. f Z. hoch; das etwas fliegende Gewand 
zeigt, dass sie gegen den Wind laufend vorgestellt 
ist. Neu sind der ganze rechte (erhobene) Arm, 
der linke vom Ellenbogen an unterwärts , beyde 
Fiisse und ein Theil des rechten Beins bis fast an 
das Knie. Die Ergänzung des Arms gibt eine un¬ 
richtige Ansicht. Sie war unstreitig vorgestellt in 
der linken den Bogen haltend, miL der rechten ei¬ 
nen Pfeil aus dem Köcher hinter der Schulter zie¬ 
hend. Bogen und Köcher w'aren unstreitig von 
Bronze; man sieht noch den Ort, wo sie ange¬ 
setzt waren. Gewöhnlich ist die Jägerin Diana 
mit einer kurzen Tunica bekleidet; hier trägt sie 
ein bis auf die Füsse herabgehendes Gewand, wie 
auch in einigen andern Statuen. Der Kopf ist aus 
einem besondern Stück Marmor gemacht und ein¬ 
gesetzt XV. T. Büste des Hadrian über Lebens- 
gtösse, ohne allen Schmuck des Kopfs und Bede¬ 
ckung der Brust, 2 Fuss hoch, sehr gut erhalten, 
ehemals in der villa Montalto, schon von Visconti 
Mus. P. CI. VI. p. 61. gerühmt. 

Pompeiana, or observations on the topography, 

edifiees and Ornaments of Pompeji. Bv Sir ff Ul. 

Cell, F. R. S. F. S. A. etc. and /. P. Gandy, 

Esq. Architect. Lond. printed for Rodwell and 
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Martin. Nr. I — VI. 1817. 1818. in 8. Jedes 

Heft von 6 Kupf. mit einem Bogen Text 8 Sch. 

(2 Thlr. 16 Gr.), auf grösseres Papier in 4. mit 

den ersten Abdrücken der Kupfer 12 Sch. 

Der Zweck dieses niedlichen Kupferwerks ist, 
eine Idee von den Formen der Häuser, öffentli¬ 
chen Gebäude, Gräber u. s. f., die bisher entdeckt 
worden sind, zu geben, ohne in das Einzelne der 
Messungen einzugehen. Das Ganze soll in 12 Hef¬ 
ten vollendet werden , die von zwey zu zwey Mo¬ 
naten erscheinen. (Für den 1. April dies. J. war 
das 7te Heft angekündigt.). Im 1. Heft wird erst¬ 
lich Nachricht von der Stadt Pompeji gegeben, die 
auf einem aufsteigeuden Boden stand, der eine frucht¬ 
bare Ebene beherrschte. Die Höhe hat durch die 
vulcanische Masse zugenommen. Gegen die ge¬ 
wöhnliche Meinung, dass ehemals das Meer die 
Mauern von Pompeji bespült habe, behaupten die 
Verff., dass die Einwohner vielmehr ihren Handel 
mittels des schiffbaren Flusses Sarno betrieben ha¬ 
ben. Die Angabe der Entfernung des Orts von 
Neapel in der tabula Peuting. (20 Meilen) ist un¬ 
richtig. Es sind nur ungefähr i4 Meilen. Ueber 
die Entdeckung der Stadt seit der Mitte des vori¬ 
gen Jahrhunderts das Bekannte. Die Stadt war ur¬ 
sprünglich auf einer alten Lage von Lava erbauet, 
und hatte fünf Thore, deren Benennungen aus der 
neuern Zeit herrühren. Das von Nola ist das ein¬ 
zige, dessen Bogen sich erhalten hat. Die Vernich¬ 
tung der Stadt ist das Werk zweyer verschiede¬ 
ner Unglücksperioden, zuerst eines Erdbebens im 
pten Jahre der Regierung des Nero; ungefähr 16 
Jahre darauf, da man noch nicht die Wiederher¬ 
stellung aller Gebäude vollendet hatte, erfolgte der 
Ausbruch des Vesuvs. Die erste ’l’afel enthält eine 
topogr. Charte von Pompeji, so weit es bis 1817. 
ist aufgegraben worden. Die Stadt hatte ungefähr 
2 engl. Meilen im Umfang; die einzelnen Gebäude 
sind bezeichnet. 2. T. Plan der Strasse der Grä¬ 
ber. 5. T. Aussicht auf die Strasse der Gräber. 
4. T. Ansicht des Innern des Triclinium. 5. T. 
Eingang zu dem Grab der Nävoleia Tyche. 7. T. 
Aussicht quer über die Strasse der Gräber. 

Im 2. u. ff. Hefte ist die Geschichte der Stadt 
fortgesetzt. Verschiedene Etymologieen des Namens 
aus dem Griechischen und Hebräischen. Der Vf. 
leitet ihn von no/tny her, entweder weil eine aus¬ 
gesandte Kolonie den Ort gründete, oder Jsis und 
Ceres hier durch feyerliche Aufzüge {noinicd) ver¬ 
eint wurden. Y 011 der Geschichte der Stadt weiss 
man wenig. YY ie sie im Bundesgenossenkrieg der 
Plünderung entging, der Stabia unterlag, ist un¬ 
bekannt. Nur zwey Ereignisse sind genau be¬ 
zeichnet, ein Tumult im J. Chr. 5g. tind das Erd¬ 
beben vier Jahre später. Die gewöhnliche Meinung, 
dass Uerculanum, Pompeji und Stabiä im Jahr 79. 
den 2-'t. Aug. durch den Vesuv sind zerstört worden. 
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wird angenommen. Hier sind im 0. Heft S. 07 ff. 
Nachrichteu vom Vesuvius und seinen Ausbrüchen 
und Krater zu verschiedenen Zeiten eingeschaltet. 
Die Geschichte der Eruption im J. 79. nach Plinius. 
Spätere Eruptionen sind im 4. Heft angeführt, auch 
die neuesten im 5. Heft zu Anfang. Die Kupfer 
dieser Hefte sind: II. erste Tafel ohne Nummer: An¬ 
sicht des Grabmals von C. Quintus auf der Seite 
gegen den Vesuv hin. T. g* Grabmal des Scaurus. 
T. 9. Hintere Seite dieses Grabmals. T. 10. Auf¬ 
risse von einem freystehenden und mit keiner In¬ 
schrift versehenen Grabmal. T. 16. Mauern der 
Stadt. T. 17. Ansicht eines der Thiirme von der 
Aussenseite. III. T. 12. Einsicht in die Strasse der 
Gräber von dem Thore von Herculaneum her. T. 10. 
Aussenseite des Thors von Herculaneum. T. i4. 
Inwendige Seite desselben Thors. T. 15. Aussen¬ 
seite des Thors von Nola. T. 18. Verschiedene 
Verzierungen aus der Nahe des Thors von Nola. 
T. 26. Malereyen und andere Ornamente. IV. T. 6. 
Das Innere des Grabs der Nävoleia. Die folgen¬ 
den beyden Tafeln haben wieder keine Nummer; 
die erste stellt den dreywinkligen Platz und das 
Bad in der villa suburbada, die folgende das Haus 
der Vestalinnen dar. T. 20. Ansicht der villa sub- 
urbana. T. 24. Malerey in dem Hause der Vesta- 
linnen. T. 29. Das Haus des Actäon oder viel¬ 
mehr ein Zimmer desselben mit Gemälden, V. 
T. 19. Der wiederhergestellte Eingang in die Stadt 
vom Herculaneum her. T. 20. Das Haus des Ac¬ 
täon genannt. T. 2.5. Vorhof des Hauses der chi¬ 
rurgischen Werkzeuge. T. 3o. Malereyen und Ver¬ 
zierungen im Hause des Actäon. T. 5i. Pseudo- 
Garten und Trikliniura des Hauses des Actäon. 
VI. T. 52. Noch Malereyen aus demselben Hause 
(Masken). T. 53. Aufriss des Hauses des Pansa. 
T. 54. Eingang zu dem Hause des Pansa. T. 55. 
Peristvl oder innerer Hof desselben Hauses. T. 56. 
Backofen und Mühlen in demselben Hause. T. .09. 
Seite eines Zimmers (das weiter nicht bezeichnet ist) 
und der Malereyen darin. xYusserdem sind noch 
im Texte bey einzelnen Abschnitten ganz kleine 
Abbildungen von einzelnen in Pompeji gefundenen 
YVandgemälden oder Büsten, als Vignetten, auf¬ 
gestellt. Aber alle diese sehr verkleinerten Kupfer, 
wenn sie gleich mit vielem Fleisse ausgearbeitet 
sind, geben doch nur eine allgemeine und nicht 
helriedigende Ansicht. Da übrigens diese Kupfer 
nicht in ihrer Ordnung folgen und einige nicht nu- 
mex’irt sind, so wird wahrscheinlich am Schlüsse 
eine Anweisung, wie sie auf einander folgen sol¬ 
len, gegeben werden. Was den übrigen Theil des 
Textes anlangt, so ist H. V. S. 70. von den öffent¬ 
lichen Wegen, auf welche die Römer so grosse 
Sorgfalt und so viele Kosten wandten, vornämlich 
der via Appia, von den Wegen, die nach Pom¬ 
peji führten (S. 73.), von den Gräbern an den Land- 
strassen, den Mausoleen und Grabmonumeriten der 
Alten überhaupt, H. 6. S. 81 f. von den, biswei¬ 
len gemalten, Reliefs in Stucco, welche in diesen 
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Monumenten angebracht wurden, den Begrabniss- 
Feyei lichkeften u. s. f. gehandelt, und 8. qi. der 
Anfang gemacht worden , von der Strasse der G;ä- 
ber und der villa suburbana in Pompeji Naehiieht 
zu geben. Die ganze Schrift scheint für Dilettan¬ 
ten vornämlich bestimmt zu seyn. 

Fortsetzung der Anzeige von Schriften bey 

der Reformations-Jubelfeyer. (S. 97-) 

FormulaRefurmationis aLuthero et Theologis Vite- 
bergensibus Anno i545. proposita et in merao- 
riam ecclesiarum Evangg. Jubilaei Saecularis ter- 
tii denuo edita a studiosis Theolog. utriusque 
Evang. Confessionis in univ. Literarum Vratis- 
laviensi. Vratislaviae typ. Kreuzero-Scholzianis 
MDCCCXVII. 55 S. in 4. 8 Gr. 

Diese F. Ref. empfahl sich zum Abdruck bey 
dem Jubelfeste sowohl duich ihre Seltenheit (denn 
sie befindet sich meist nur in einigen älLern und 
grossem Werken über die Ref. Gesch.) , als we¬ 
gen ihrer Wichtigkeit, da sie die festen Grund¬ 
sätze der Reform, darlegt, und das ergänzt, was 
in den übrigen symbol. Büchern über dm äussern 
Zustand und die Form der Kirche vermisst wird. 
Sie wurde i545. auf Befehl des Chur lutsten von 
Sachsen mit Rücksicht auf das berühmte Regens¬ 
burger Religionsgespräch von Wittenberger Theo¬ 
logen , deren Namen unterzeichnet sind , deutsch 
abgefasst und von Melanchthon lateinisch übersetzt. 
So hat sie Veit Ludwig v. Seckendorf in s. Histo- 
ria Luther, bekannt gemacht, die Urschrift in der 
Gotha’schen Bibi, und die Acten des Weimar. Ar¬ 
chivs damit verglichen, und die Varianten der Pe- 
zeiseben (Neustadt in der Pfalz 1600.) beygefügt. 
Eben so ist der gegenwärtige Abdruck eingerich¬ 
tet, dem auch die Varianten untergesetzt sind. Sie 
besteht aus 6 Artikeln: i. de vera doctrina; 2. de 
legitimo et salutari usu sacramenlorum (auch von 
den röm. Sacramenten, der Anrufung der Heiligen 
und der Ehe); 3. de ministerio evangelico et regi- 
mine episcoporum; 4. de judiciis ecclesiasticis; 5. 
de scholis (deren Nothwendigkeit und Zweckmäs¬ 
sigkeit aufs Neue dargethan wird); 6. de yictu et 
defensione ministrorum ecclesiae. Am Schlüsse 
sind die Namen der Studierenden (nicht allein Theo¬ 
logen), welche den Abdruck veranstaltet haben, an¬ 

gezeigt. _ 

Das Brod im heiligen Abendmahl. Ein Beytrag 
zur Vereinigung der lutherischen und reformir- 
ten Kirche. Nebst einem alten Bericht über Lu¬ 
thers Reise von der Wartburg nach Wittenberg. 
Von Dr. Philipp Marheinecke. Berlin, im Juny 
1817. in der Nicolaischen Buchhandlung. 52 S. 
in 8. 8 Gr. 

Nicht den gelehrten Theologen unsrer Kirche, 
sondern allen denen, welche sich für die Geschichte 
unsers öffentlichen Gottesdienstes interessiren, wollte 
der Vf. nur einige historische Notizen mittheilen, 
die vorzüglich zu der beabsichtigten äusseriiehen 
Vereinigung beyder Kirchen vorbereiten sollten. 
Allerdings muss man bey dem Beginnen der Ver¬ 
einigung auf beyden Seiten sich der eigentlichen Auf¬ 
gabe (d. i. des Ursprungs und der wahren Beschaf¬ 
fenheit der Trennung sowohl als des Zwecks und 
der Natur und Bedeutung der Vereinigung) recht 
sicher bewusst seyn. Diejenigen, w'elche eine tie¬ 
fer gehende Belehrung verlangen, werden auf die 
Werke von Leo Allatius, Job. Gottfr. Herrmann 
und andere verwiesen. Kuiz wird also hier die 
Einführung der Oblaten beym Abendmahl (die auf 
die frühem Oblationes sich beziehen sollen) und 
des ungesäuerten Brodes, statt des lange gebrauch¬ 
ten gesäuerten, die Umstände, unter denen Chri¬ 
stus das Abendmal einsetzte und die ältesten Chri¬ 
sten es feyerten u. s. f. erzählt, und gefolgert, dass 
keine Kirche die ursprüngliche Art des Abendmals 
treu erhalten hat, sondern in manchen Puncten 
jede von der Einsetzung abgewichen ist. Warum 
L. in der damals gewöhnlichen Feyer des Abend¬ 
mals nicht mehr Veränderungen machte, davon 
wird der Grund in den bald anfangs darüber ent¬ 
standenen Streitigkeiten und Vorwürfen (auch von 
Tho. Münzer) gefunden. Jetzt habe die Verschie¬ 
denheit der Gebrauche ihr ehemaliges Gewicht ver¬ 
loren, und könne also auch einer äussern Vereini¬ 
gung nicht entgegen stehen, und wie eine Zusam¬ 
menstellung und Verbindung lutherischer und re- 
formirter Gebräuche beym Abendmal eingerichtet 
werden könne, wird vorgeschlagen. Der S. 53 ff. 
abgedruckte, auf dem Titel erwähnte, Bericht stand 
ursprünglich in dem Schweizer. Museum 1781. 2ter 
Jahrgang 5tes St. S. 385. als ein Bruchstück aus 
Job. "Kesslers von St. Gallen handschriltl. Chronik, 
und hat alle Zeichen der Echtheit für sich. Kess¬ 
ler, der im Jahr i574. starb, traf mit Luther in 
dem Gasthaus zum schwarzen Bär vor Jena zusam¬ 
men. Erst in Wittenberg erkannten Kessler und 
sein Reisegefährte Luthevn, mit dem sie viel ge¬ 
sprochen hatten. 

De Reforraationis in literas humaniores meritis Ora¬ 
tio — in gyranas. ill. Stuttgart, habita Cal. Nov. 
MDCCCXVII. Stuttgart, bey Löfflund. 1817. 
32 S. 8. 

Diese im classischen Styl vorgetragene Rede des 
Hrn. Prof. Klaiber stellt die Verdienste der lief, um 
die Humanioren durch Betrachtung der Reforma¬ 
toren, der Verbindung der evang. Kirche mit den 
Wissenschaften, der Beschaffenheit dieser Kirche, 
der Institute derselben, zu kurz dar. 
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Bibliographie. 

The bibliographical Decameron; or ten Days plea- 

saut Discourse upon illumiuated Manuscripts, 

and Subjects connected with early Engraving, 

Typography, and ßibliography. By the llev. T. 

F. Dibdin. Vol. I. London, printed for the au- 

ihor, hy W. Bulmer and Co. and sold by G. | 

and W. Nicol, Payne and Foss, Evans etc. 

1817. VI. CCXXV. 4.10. S. gr. 8* Vol. II. 555 S. 

Vol. III. 544. S. Mit einer grossen Menge Holz¬ 

schnitte, Kupfertafeln und eingelegter Kupfer, 

Porträts, Facsimile's. 

Her ursprüngliche Subscriptions - Preis für dieses 
Werk war Guinee; itzt ist er schon viel höher 
gestiegen, und das Buch wird bald zu den Selten¬ 
heiten gehören, da, wie wir vernehmen, die zahl¬ 
reichen Kupferplatten nach dem Abdruck vernichtet 
worden sind. Der V., schon durch seine Bibliotheca 
Spenceriana, or a descriptive Catalogueof the Books 
printed in the fifteenth Century and of many valua- 
hle firstEditions in the Library otEarl Spencer (i8i4 
und i5. 4 Bandein gr. 8. die aber auch q5 Thlr. ko¬ 
sten), seine Bibiiomania (wovon eine zweyte Aus-* 
gal>e erschienen ist) und andere bibliographische 
Werke berühmt, hat in gegenwärtigem, mit Nach¬ 
ahmung des Boccaz. Decaiueron geschriebenen und 
in Gespräche eingekleidelen, aber oft schwerfälli¬ 
gen und seltsamen Werke, eine Menge literarischer, 
artistischer, bibliographischer Nachrichten und A- 
nekdoten zusammengedrängt, die, da sie meist, in 
oft sehr lange Noten verlheill sind, das Lesen und 
den Gebrauch erschweren, dem jedoch ein doppel¬ 
tes Register zu Statten kömmt, ein bibliographi¬ 
sches oder Register der angeführten und beschrie¬ 
benen Werke und Ausgaben (worunter auch viele 
der Classiker sind) und ein allgemeines Naraen- 
und Sach - Register. Grösstenlheils bezieht sich das 
Werk auf englische oder in England gefertigte 
Handschriften und Bücher, aut die englische Literatur, 
Kunst, Typographie und Bibliomanie; aber auch 
die auswärtige, ist nicht übergangen, und der Verl, 
ist namentlich auch mit deutscher Literatur und 
Bücherkunde nicht unbekannt. Häufig kommen 

Erster Bat.d. 

auch satyrische Bemerkungen vor. Wohl hat der 
Verf. Recht, dass, wenn er die gewöhnliche Me¬ 
thode des Buchmacliens hätte befolgen und weni¬ 
ger gedrängt schreiben, den Raum weniger scho¬ 
nen wollen, es ihm leicht gewesen seyn würde, 
sein Werk bis zu sieben oder acht Bdn. auszudeh¬ 
nen. Von Seiten des Drucks und der Kupier und 
Holzschnitte ist es nicht weniger als durch die 
Mannigfaltigkeit des Inhalts, einer Frucht mühvol- 
]er Nachforschung, ausgezeichnet. Lileratoren und 
Bibliophilen finden darin viele Nahrung, Biblio- 
manen viele Belehrung und Warnung. Wir kön¬ 
nen nur Einiges daraus mittheilen, unsrer Gränzen 
eingedenk. 

Die Einleitung (S. I — XVI.) gibt über die ge¬ 
wählte Form und die sich unterredenden Personen 
einige xAuskunft, Nachricht von dem ersten engli¬ 
schen auf Pergament i54c| gedruckten Gebetbuch, 
von den alten Formen der englischen Liturgie, dem 
engl. Buchdrucker Oswen im 1Ö. Jahrh. Vorzüg¬ 
lich aber ist aus einer allen Handschrilt des Deca- 
tneron von Boccaccio, die Hr. Coke zu Holkham 
besitzt und die durch Reinheit des Textes und 
Schönheit der Malereyen sich auszeichnet (um die 
Mitte des i5. Jahrh. verfertigt), ein Facsimile der 
Anfangsbuchstaben S. XIII. mitgetheilt, das aller¬ 
dings Aufmerksamkeit verdient. 

Der erste Tag (oder erste Abschnitt des Werks 
S. XIX — CCXXV.) enthält Nachricht von dem 
Fortgange der Kunst, wie sie in den berühmtesten 
Handschriften des Auslandes und vorzüglich des 
Vaterlandes des Vis. erscheint. Der V. gibt es selbst nur 
für einen schwachen Versuch aus, die Kunst der 
Zeichnung und Composition in den Handschriften 
des frühem und des Mittelalters darznstelleu; al¬ 
lein er hat doch eine grosse Menge von bisher un¬ 
bekannten Gemälden aus Mauuscripteu, die er un¬ 
tersuchte, bekannt gemacht, und dieser Abschnitt 
gewährt viele Ergänzungen zu des Seroux d’Agin- 
court bekannter Kunstgeschichte des Mittelalters. 
Denn aucli hier umlässt die Geschichte der Künste 
des Zeichnens und Schreibens in den mit Gemäl¬ 
den versehenen Handschriften die Periode vom 5. 
bis 16. Jahrh., letzteres eingeschlossep, und von 
manchen der ältesten Handschriften mit Capital- 
Buchstahen wird Nachricht ertheilt. Werke über 
Le Kalligraphie und Malerey der Mspte. werden 
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S. XXVI angeführt; unter andern Casley’s 16 Ta¬ 
feln von alter Schrift am Ende seines Katalogs der 
König}. Mscpte. 1754. 4. Peiguots Essai sur lTIi- 
sloire du Parchemin et du Velin und Horne’s In- 
troduction to the Study of Bibliography, ]8i4. 8. 
Dann wird von den Uncial- Lettern S. XXVIIei- 
niges gesagt, S. XXX. ft”, ein Verzeichniss mit Gemäl¬ 
den versehener Mspte. vom 5. Jahrh. an gegeben von 
einigen derselben umständlicher, vorneinlich Seite 
XL VII. von denen, die sich in England befiu- I 
den, gesprochen die Gegenstände der darin vorkom¬ 
menden Malereyen sind classiflcirt, von den mei¬ 
sten Proben in Holzschnitten gegeben, aber auch 
Facsimile’s S. CLI1. aus einer griech. Handschr. 
der Evangelien vom .T. 1200, die Hr. John Dent, 
Esq. besitzt, S. CXII. andere aus einem Missale 
ums J. i48o, aus einem Choralbuch vom Ende des 
i5. Jahrh., aus einem andern von der Mitte des 
10. Jahrh., S. CXIV. aus einer Handschr. des Ho- 
raz, die ehemals der König von Neapel Ferdinand 
L besass, die der Verfasser aus James Edwards 
Sammlung für 120 Pfd. erkauft hat (s. Evans Ca- 
talogue der Sammlung von Edwards n. 263 und 
unsern Vei-f. S. CXIV. f.), aus einer Handschr. 
der Chroniques et Gestes du Roy Francoys I. die 
John North Esq. besitzt. S. CXLII. sind d e Ge¬ 
mälde aus dem prächtigen Missale von Francesco 
\ eronesi mit dem ßeynamen dai Libri und seinem 
Sohn Girolamo beschrieben und eins ist. S. CL. co- 
lorirt, wie im Orig., mifgeiheilt. Aber auch noch 
aus andern Missalien sind Gemälde copirt, ob im¬ 
mer mit gehöriger Treue, wagen wir nicht zu ent¬ 
scheiden. So scheint das der Himmelfahrt Mariä 
aus dem Officium Virginis, das Franz I. brauchte, 
itzt der ßaronet Sykes besitzt‘(S. CLXXV1II.), wohl 
verschönert. S. CLXXXV. f. -wird ein sehr schön 
geschriebener und aiter hehr. Codex des Penta- 
leuchus, den Hr. Joseph Sams, Buchhändler zu Dar¬ 
lington besitzt, beschrieben. Bey S. CCX. sind 
Facsimile's einiger Gemälde aus dem Roman de la 
Rose im Britt. Museum, S. CCXVI. aus einem 
andern Mspt. desselben Romans bey Hi n. J. North 
aufgeführt. 

Der zweyte und dritte Tag werden als eine 
nothwendige Folge des ersten angegeben. Der 
zweyte Tag (S. 5 — 119.) handelt zuerst von alten 
Missalien und Breviarien, den Römischen, Ambro¬ 
sianischen, Mozarabischen, Vallombrosanischen Ri¬ 
tual-Büchern, und den Verzierungen der gedruck¬ 
ten frühem Andachtsbücher. Bekanntlich gehören 
Werke dieser Art zu den frühesten Producten der 
Buchdruckerkunst. S. 87. ff. kömmt der Verf. auf 
den berühmten Todleutanz, dessen Ursprung, ver¬ 
schiedene Darstellungenv mehrere Ausgaben (S. 
4o. ff.). Andere allegorische, biblische, häusliche, 
groteske, Bilder aus gedruckten Werken der frü¬ 
hem Zeit sind S. 46 1F. aufgeführt. Der dritte ; 
lag (S. 125 — 298) fährt fort die Kupfer von alteu 
Druckschriften durchzugehen und Proben von ih- j 
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nen zu geben. S. 127. ff. ist ein Verzeichniss der 
im i5. und den ersten Jahren des 16. Jahrh. be¬ 
druckten Missalien, Breviarien und Officien aus 
Panzer, aber rnit Zusätzen aufgeatellt. Dann wer¬ 
den S. 107. ff. das Speculum humauae salvationis, 
die Ars moriendi, D. Hartliebs Kunst Ciromautia 
(Clieiromantia) und andere Werke der Chiromantie 
und Physiognomik erwähnt und aus ihnen Holz¬ 
schnitte copirt. Es folgen S. i5g. Bibeln mit Ab¬ 
bildungen bibl. Geschichten, S. 189. ff', einige Dru¬ 
cke alter Classiker mit Bildern, andere deutsche 
Werke, vornemlich S. 200 der Theuerdank u. s. 
f. Romanzen, Werke von groteskem Charakter, S. 
244. botanische und zoologische Werke, vornem¬ 
lich ornithologische, mit Holzschnitten; Embleme; 
italienische Classiker und Novellen. 

Der vierte, fünfte, sechste und siebente Tag, 
sind ganz dem Ursprung und Fortgang der Buch¬ 
druckerkunst auf dem festen Lande gewidmet, nebst 
Bemerkungen über den verzierenden Druck, Facsi¬ 
mile’s der Druckzeichen der berühmtesten auslän¬ 
dischen Drucker, liebet kurzen Lebensnachrichten 
von den berühmtesten englischen. Der 4te Tag (S. 
5oi — 4io beschäftigt sicli ganz mit dem Ursprung 
und frühem Fortgang der Buchdruckerey. Aus 
Köhler, Fischer, Daunou, Lambi’net, Nee de la 
Rochelle und andern sind die Nachrichten zusam¬ 
mengetragen und es wird gezeigt, dass Hartem kei¬ 
neswegs, sondern Maynz in den frühesten Zeilen 
als die Geburtsstadt der Druckerey betrachtet wor¬ 
den und zu betrachten ist. (S. 351. ft.) Von ein¬ 
zelnen Druckern der ersten Zeit, vornemlich in 
Italien, wird noch umständlicher gehandelt. Der 
öle Tag (2. B. S. 1 — 10g) setzt die Beschreibung 
des Fortgangs der Druckerey in Italien und Deutsch¬ 
land fort. Dann folgt S. 19. Ursprung und Fort¬ 
gang der Druckerey in Frankreich, insbesondere 
in Paris (nach Chevillier vornemlich; hier sind vor¬ 
züglich viele Buchdruckerzeichen in Holzschnitten 
dargestellt.) Fortgesetzt ist diese Materie im sechs¬ 
ten Tage (S. 113 — 282). Hier zuerst noch von 
den Druckereyen in Lyon, Abbeville (S. i56), 
Rouen (107) den beyden Druckern, Conrad/ und 
Johann de Westphalia (S. 1X2) .zu Löwen, von 
Antwerpen (S. i46) wo S. 102 ff. das Leben und 
Bildniss des Christoph Planfinus, von andern Pla¬ 
tzen in den Niederlanden und ihren Druckern, 
dann vornemlich S. 169 ff. von Basel und den Pres¬ 
sen des Job. Frobenius (sein Bildniss nach einem 
Gemälde des Hans Holbein in der Sammlung des 
Earl Spencer S. 174. und Leben desselben), Opo- 
rinus, Hervagius, ßrylinger, Froschouer und an¬ 
dere (ihre Druckerzeichen sind dargestellt). S. 2o5 
folgen die Aldinischen Pressen (meist nach Renou- 
ard, der i8o3 Aunales de l’Imprimerie des Ahle in 
2. BR. in 8. und 1812 ein Supplement dazu gelie¬ 
fert hat,* aber auch nach eignen Ansichten — S. 
223 ff. ist ein vollständiges Verzeichniss der in der 
Academia Veneta gedruckten Werke gegeben), der 
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Sessa S. 229. ff. (Joh. Bapt. Sessa, Melchior S. u. 
s. f.), der Gioliti (Gabriel u. s. f.) S. 25g, des 
Marcolini, Torrentino, Tramezzino, Hier. Scot 
zu Venedig und anderer; S. 2/io der Giunti zu 
Florenz (eia alphabetisches, kritisches Verzeichniss 

der von den Giunti gedruckten Bücher S. 256 — 
280). Der siebente Tag (S. 280 — 421) begreift 
daswasderV. „dekorative printing“ nennt, in sich. 
Hier werden zuförderst die erdichteten und au- 
thenliselien Porträts der Drucker aufgestellt (unter 
jenen sind manche sehr sonderbar, wie das von 
Thorn. Wolf zu Basel S. 296.), dann S. 297. ff. 
die, mit Holzschnitten versehenen Titelblätter (die 
ums J. i4go eingeführt worden sind, so wie die 
einfachen Titelblätter noch einige Jahre früher) auch 
Luthers einzeln gedruckte Predigten waren mit 
mehr oder weniger verzierten Titelblättern verse¬ 
hen, S. 3o5. Die seit dem 17. Jahrh. gewöhnlich 
gewordenen Kupfer bey den Titeln fand der Verf. 
oft mehr seltsam als schön. Er geht dann zu den 
übrigen Druck Verzierungen fort. Dahin gehören 
ausser den Rändern der ersten Seiten der Ausga¬ 
ben von Svveynheim und Pannarz und manche Holz¬ 
schnitte im Texte selbst und am Ende (wie in des 
J. Bapt. Sessa Ausg. der Elegantiolae Lat. Sermo- 
nis von Datus 1491 in 4. die Vorstellung einer 
Züchtigung eines Knabens vom Lehrer und aufsa¬ 
gender Knaben), die oft sehr verzierten Anla ngs- 
buchstaben, und die Holzschnitte merkwürdiger 
Scenen und Personen. Nach einer kurzen Verglei¬ 
chung zwischen dem alten und neuen Druck wird 
S. 359 noch von den Drucken auf Papier und Ve¬ 
lin gehandelt und S. 347 ff. ein Verzeichniss der 
Aldin. Ausgaben auf Velin, und S. 55o ff. anderer 
Werke auf Velin, die der Earl Spencer besitzt, 
mitgetheill, letzteres geht bis 5öi und schliesst mit: 
Theophrasli Characteres etc. gr. Johannes Wilmes, 
Anglus, recensuit. Londin. MDCGXC. Typls Jo. 
Nichols, 4. Aehnliche Verzeichnisse der auf Perga¬ 
ment gedruckten Bücher, die der Herzog von De- 
vonshire besitzt, S. 567. f., in der Bibliolheca 
Cracherodiana, itzt im britl. Museum S. 368. ff., in 
der kön. Bibi, zu Paris S. 5?5. ff. Endlich sind 
noch S. 079. ff. einige neue vorzügliche englische 
Drucker, Willi. Caslon gest. 1766, die Shakspear. 
Presse von ßulrner und Comp. — die aus ihr seit 
1790 hervorgegangenen Werke sind S. 584 —• g4 
verzeichnet — Bensley und die von ihm gedruck¬ 
ten Bücher S. 599., Joh. Nichols, Andr. Strahan, 
Sam. Collingwood, Drucker der Oxford. Univ. und 
andere) aufgeführt. 

Der achte Tag S. 4>5 — 535 handelt von der 
alten und neuen Kunst des Buchhindens; auch hier 
trifft man auf manche sonderbare Anekdoten und 
mehrere damit verbundene malerische Verzierun¬ 
gen. Zuerst vom ßuehbiuden der Alten S. 426. ff. 
Den eisten Anfang davon findet der Veif. in dem 
pumex, dem cedrium und dem umbilicus der Al¬ 
ten; darauf folgen die Diptycheu und die Deckel 
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der Handschriften; seit dem 15. Jahrh. die Perga- 
men - und Lederbände. Gelegentlich wird S. 456. 
ff. von der Bibliothek des Königs Matthias Corvi- 
nus zu Ofen Nachricht gegeben. Mehrere Figuren 
auf Lederbänden des 16. Jahrh. sind abgebildet, S. 
466. ff. Im 17. Jahrh. war vornemlich Frankreich 
durch die Geschicklichkeit seiner Buchbinder be¬ 
rühmt. Von S. 5oo an wird eine kurze Geschich¬ 
te des Buchhindens in England während des 18. 
Jahrh. gegeben. Von Roger Payne, einem berühm¬ 
ten Buchbinder der 1797 starb, Bildniss und Nach¬ 
richten S. 510. — Den Inhalt des neunten Tages 
(B. 111. S. 1 — 181.) machen Charaktere verstorbe¬ 
ner und lebender Bibliomanen, welche die Bücher- 
auetionen liebten, ans. Zugleich sind Nachrichten 
von grossen Bücherauctionen seit dem J. 1811 und 
den Preisen der Bücher in denselben gegeben. Die¬ 
ser Abschnitt ist vorzüglich reich an unterhalten¬ 
den Anekdoten und witzigen Bemerkungen. Die 
verzeichueten Auctionen aber gehen an die Biblio¬ 
thek des Herz, von Roxburgh S. 5o. ff. (wobey 
vornemlich der Buchh. Geo. Nicol, dessen Por¬ 
trait beygefügt ist, vorkömmt), die Stanley’sche 
Bibliothek S. 80. ff., die schätzbare Bibi, des ver¬ 
storbenen Stanesby Alchorne S. 85., die des John. 
Horne Tooke 1810. S. 88., die des John Townley 
i8i4. S. 97. ff., die des verstorbenen Jak. Edwards 
S. 112. ff., die der Doubletten der Bibi, des Herz, 
von Devonshire S. 127. ff., die des Herz, von Graf¬ 
ton S. i5i. ff, die von Talleyrand 1816. S. i55. 
ff., die von Roscoe S. i44. ff., des Borromeo 
Sammlung von (ital.) Novellen und Romanzen (5a4 
Artikel, 1817 verauctionirt, S. i4g, die BibL des 
Anisson du Perron 17g5 zu Paris verauctionirt, 
die Preise in Assignaten), die von d’Ourche S. 
S. 159., von Larcher S. 161., von Mac-Carthy 
S. i64. Man erfahrt zugleich von manchen wich¬ 
tigen Werken und Exemplaren, wo sie hingekom- 
men sind. — Der zehnte Tag (S. 180 — 46g.) der 
längste unter allen, gibt zuerst eine kurze Ueber- 
sicht der bibliograph. Literatur in Italien, Frank¬ 
reich und Deutschland, die von Bemerkungen über 
den Ursprung und Fortgang der ßibliomanie aus¬ 
geht, dann S. 199 von ital. Büchersammlern, Viuc. 
Pinelli, Anton Magliabechi, und Bibliographen, Apo- 
slolo Zeno (S. 2o3.) Ang. Maria ßandini, Jac. Mo- 
relii (S. 209) handelt, auch Porträts von ihnen lie¬ 
fert , aus Frankreich nur einige (wie den Grafen 
Lauraguais, M. A. Renouard) kürzer anführt, ei¬ 
nige wenige Schweizer und Deutsche nennt. Desto 
ausführlicher ist die fernere Nachricht (als Supple¬ 
ment der Bibliomanie des Verfs.) von Bibliotheken 
und Büchersammlern in England S. 227. ff von 
Tho. ßradvvardin und Rieh, ßury im i4. Jahrh« 
an. Hier ist auch ein treffliches Porträt der Lady 
Jane Grey, nach einem Originalgemälde von Lu- 
cas de Heere, das der Earl Spencer besitzt, bey S. 
249 aufgestellt. Auch ist die Handschrift mehrerer 
berühmter Personen des 16. Jahrh., wie der Kö¬ 
nigin „ Elisabeth Seite 258 mitgetheilt. Für die 
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Geschichte der Englischen Literatur in vorigen 
Zeiten findet man überhaupt hier reichhaltige Bey- 
trage, und Abbildungen mancher Gelehrten, Bü¬ 
chersammler und Staatsmänner, wie Seite 2q5 
des Stifters der Bienheim. Bibliothek Karl Earl of 
Sünderland. S. 290 sind die Incunabeln in des 
Earl ol Pembroke Bibi, verzeichnet. Porlräis von 
Mich. Maittaire und Gerb. Meermann S. 3o2 — 
5i8. ff. Seltne Bücher in des D. Hunter Bild, zu 
Glasgow. Von Cracherode (Cläyton Mordaunt), 
dessen Auction schon früher erwähnt worden, sind 
S. 527. ff. Nachrichten, mit seinem Bildniss, gege¬ 
ben, und sein Museum sowohl als seine Bibliothek 
beschrieben. Es folgen dann Lebensnachrichten von 
Tho. Percy Bisch, von Dromore (S. 557) und von 
seinen alten handschriltl. Balladen, Tho. Dam- 
pier Bisch, von Ely (S. 345), D. Benjamin Heath 
(S. 568), mit ihren Bildnissen. S. 588. verspricht 
der Verf. einen Supplementband zu seiner Biblio- 
theca Spenceriana. Von dem ersten Verkauf der 
Doubletten des Earl Spencer 1790 sind S. 891. ff. 
Nachrichten gegeben und auch S. 897. f. Zusätze 
zu dem Verzeichnisse der Drucke auf Pergament 
in dieser Bibi, gemacht. Die Incunabeln zu Ma- 
wortli Castle (dem Earl of Carlisle zugehörend) sind 
S. 4o5 und die zu Wentworlh (beym Lord Filz- 
william (S. 4o4. die Merkwürdigkeiten der Bibi, 
des Baronet Mark Master man Sykes zu Sledmere 
S. 4o5 verzeichnet. S; A i5 ein Verzeichniss von 
Velin - Drucken. S. 4i5. ff. Von Bibliotheken an 
engl. Kathedralkirchen und Universitäten. S. 454. 
ff. von engl. Buchhändlern (die der hyperpatrioti¬ 
sche Verf. „the most respectable in Europe, with- 
hout any olfence to a few equally respectable biblio- 
polists upon the Continent“ nennt, aber freylich 
etwas unbekannt mit unsern Buchhändlern), ins¬ 
besondere Thom. Payne, Will. Miller, Sam. Ba¬ 
ker. Zuletzt wird S. 455. ff. auch noch von eini¬ 
gen Privatdruckereyen Nachricht gegeben. In ei¬ 
nem Supplement (S. 471. ff.) sind noch (zum er¬ 
sten 'läge) aus pers. Handschriften Nachrichten von 
der pers. Kunst gezogen, und aus einer dem Sir 
Malcohn gehörenden Handschr. des Ferdosi eine 
Abbildung des Rustam der den Dämon Sepid ver¬ 
nichtet, S. 476 ein Facsimile eines andern per¬ 
sischen Gemäldes in einer Handschrift des Haiiz 
mitgetheilt, übrigens noch kleinere Zusätze ge¬ 
macht. — Wir haben bey weitem nicht alle liter. 
Nachrichten von Handschriften, frühem Ausgaben, 
vorzüglich auch der Classiker, Prachtausgaben, Bi¬ 
bliotheken, nicht alle biographische Darstellungen 
merkwürdiger Personen, nicht alle, oft zerstreu¬ 
te Anekdoten und andere Notizen ausheben kön¬ 
nen. Man findet sie nicht einmal in den Registern 
sämmtlich verzeichnet. Uehrigens kann freylieh, da 
ein beträchtlicher Theil des Werkes England und 
dessen Literatur zunächst angeht, dem Ausländer 
nicht alles gleich interessant ^eyn. Wir erwähnen 
nur noch dass der Verf. auch die dritte Ausgabe 
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der Introductfon fo the knowledge of rare and va- 
luable Editions of the Greek and Latin Classics 
1808 in 2 BB. besorgt hat, und dass er gelegent¬ 
lich bemerkt, dass in der Bibliotheca Anglo - poe- 
tica 1815 8. 956 Artikel der seltensten Stücke der 
allen engl. Poesie enthalten sind. 

Schriften zur Reformations^eschichte. 
O 

Fortsetzung. 

Sendschreiben D. Martin Luthers an Ludwig Sen¬ 

fei, herzogl. baierschen Hofmusikus iti München. 

Zmn Andenken der Gedächtnissfeyer der von 

Luther vor 000 Jahren bewirkten Kirchenver¬ 

besserung auf das Neue in den Druck gegeben 
•v 

und mit einigen Zusätzen versehen, in Bezie¬ 

hung auf Luthers Liehe zur Musik und Sing¬ 

kunst von J. C. S. Kief habet', Assessor der königl. 

baicr. Ministerial - Archivs - Commission und Reichs - Archivs 

Adjunkt. München 1817. gedr. mit LenlneFschen 

Schriften 34 S. in 8. 

Das Schreiben, welches L. i55o aus Coburg 
an Senfei erliess, ist der iSisle Brief in der Col- 
lectiooe nova epislolarum M. Lutheri von Buddeus 
1717 Halle, in 4. herausgegeben. Hr. K. hat ihm 
einige Nachrichten von dem berühmten baier. T011- 
künstler, Ludw. Senfei (geh. zu Basel i4q8. gest. 
um i555) vorausgeschickt (in Fel. Jos. Lipows^kys 
bayer. Musik -Lexicon, München 1811. kommen 
mehrere Nachrichten von ihm vor). Dann ist L’s 
Schreiben im latein. Original abgedruckt, und ihm 
eine deutsche Uebersetzuug beygefügt. Hierauf wird 
zur Erläuterung des Briefs eine Stelle aus Matthe- 
sius Historien von Luther mitgetheilt. Endlich sind 
nicht nur mehrere fremde Zeugnisse von L’s Liebe 
zur Musik und Kenntniss derselben, sondern auch 
die eignen Aeusserungen L’s aus seineu Tischreden, 
und L’s Gedicht auf die Musik (das vom Hin. 
Verf. bereits in dem Jntell. Bl. der Neuen J^eipz. 
Litt. Zeit. 1808. St. 46. aus einem alten latein. 
Choralhuch, das sich itzt im kÖn. Archivs - C011- 
servatorium befindet, edirt worden war) wieder 
abgedruckt. Noch sind auch andere nicht nur L’n 
und den von ihm verbesserten Kirchengesang, son¬ 
dern auch den Zustand und die Vereinigung der 
beyden protestantischen Kirchen im Kön. Baiern 
angehende Nachrichten mitgetheilt, und der gan¬ 
ze Beytrag ist sehr schätzbar. Der Hauptgegen¬ 
stand aber, L’s Liebe zur Musik ist schon in an¬ 
dern Schriften mehr ausgelührt. 
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Am 22. des April. 1818. 

Staat s Wissenschaften. 
T ■*: • ' 4 * * ‘ .-*! * * * ’ ■ • * • : > ^ « Jo i f ' 

Abhandlungen über Gegenstände der Staats - und 

Kriegs - Wissenschaften von Rudolph EicJce- 

meyer, fran ösischem Brigadegeneral. Erster T/ieil. 

Frankfurt am Main bey Franz Varreritrapp 1816. 

568 S. 8. (5 Thlr. 2 Gr.) 

Der Abhandlungen, welche der bekannte Verfas¬ 
ser in dem vor uns liegenden Bande dem Publicum 
mitlheilt, sind zehn: I. über die innere Verfassung 
der Staaten (S. 5 — 90.); II. über Staatswirtlischafl 
(S. 91 — 122.;; III. über die aussern Verhältnisse 
der Staaten (S. 123 — i5o.), IV. über den Einfluss 
der Verfassungen und Sitten der Völker auf ihren 
kriegerischen Geist (S. i5i — 224.); V. über die 
Erziehung der Jugend in Hinsicht auf den Kriegs¬ 
stand und über die Bildung und den Unterricht des 
Soldaten (S. 224 — 286.); VI. über die römische 
Legion (S. 287— 354.); VII. über die Errichtung 
und Aufrechthaltung der Kriegsmacht, ihre innere 
Verfassung, ihre Kleidung und Bewaffnung (S. 555 
— *90.); \ 111. über die Schlachtordnung (S. 491 — 
5o8.); IX. über die beste Stellung der Infanteristen 
vor dem Feinde (S. 55g — 554.); und X. über die 
Vervollkommnung der Muskete (S. 555—568.); — 
und unter diesen glauben wir vorzüglich diejenigen 
unserer Aufmerksamkeit würdigen zu müssen, die 
in das Gebiete der Staatswissenschaften gehören; 
diejenigen, welche zur Kriegswissenschaft gehören, 
der Prüfung sachkundigerer Leser in diesem Fache 
überlassend. — In der ersten Abhandlung entwi¬ 
ckelt der Verfasser mit vieler Sachkenntniss, und 
stetem Rückblick auf die letzte Periode des Buo- 
napat tischen Treibens in Frankreich, die Elemente 
einer den Forderungen des Rechts u. einer vernünf¬ 
tigen Politik angemessenen Verfassung der Staaten. 
Mit Recht sucht er das Glück der Völker, das aus 
ihrer bürgerlichen Verfassung hervorgehen soll, 
weniger in der einen oder andern gewöhnlichen 

orm der Verfassung an sich, als darin, wie die 
Verfassung gehandhabt wird; denn wirklich (S. 7.) 
„mögen die Politiker mehrere, der Art nach ver¬ 

schiedene, Staatsverfassungen annehmen, es gibt deren 
nur zwey, die guten und die schlechten; gleichviel 
o i men der Name Monarchie, Aristokratie oder 

Bester Band. 

Demokratie gebührt. Gut aber ist eine Staatsver¬ 
fassung, wenn sie das allgemeine Wohl des Volks 
begründet, und in ihr zugleich die Gewährleistung 
liegt, das der Regent, d. h. der die hociiste Gewalt 

ausübende Theil, diese ihm anvertraute Gewalt nicht 
misbrauche, um zu unterdrücken, von der beste¬ 
henden Ordnung der Dinge abzuweichen, oder sol¬ 
che selbst über den Haufen zu werfen.“ Damit 
aber dieses nicht möglich seyn möge, halt der Ver¬ 
fasser (S. 24.) unter den verschiedenen Verfassungs¬ 
formen seihst diejenige für die sicherste zum 
Schutz des Volks, sowohl gegen Despotismus, als 
Anarchie, die wir unter dem Namen des Repra- 
sentativsystems kennen; — doch selbst diese nur 
dann, „wenn in ihr die Gewährleistung liegt, dass 
die Stellvertreter des Volks weder vermögen, den 
Regenten zu hindern, das Staatsruder auf eine kräf¬ 
tige Weise zu führen, noch dass dieser in Leitung 
desselben von der ihm durch die Gesetze angewie¬ 
senen Bahn abweichen kann; dass ferner keiner 
von beyden Theilen die ihm an vertraute Gewalt 
zur Unterdrückung des V olks zu misbrauciien ver¬ 
mag; und dass endlich der unter ihnen getheilte 
Wille zu einer dem gemeinen Besten entsprechen¬ 
den Einheit fuhrt,“ — was nach der Memun0, des 
Verfassers (S. 25 und 26.) dadurch bewirkt wer¬ 
den soll, dass ein Tribunal zur Mittheilung der 
Gesetzesvorschläge zwischen der Regierung u. dem 
Corps der Volksrepräsentanten und zu deren Prü- 
fung, ingleichen zur Wachsamkeit auf die Regie¬ 
rung? und uächstdem noch ein Senat, der die vom 
Tribunat gebilligten Vorschläge zu dem Ende prüft, 
um zu sehn, ob solche nichts gegen die bestehende 
Verfassung enthalten, und ihnen dann gesetzliche 
Kraft gibt (senat conservateur), zwischen die Re¬ 
gierung und die Stände gestellt werden sollen; —. 

von welchen verschiedenen Volksrepräsentanten¬ 
corps übrigens (S. 27.) die gesetzgebende Versamm¬ 
lung sich von Zeit zu Zeit durch wechselnde Wahl 
ei ganzen, das Tribunat und der Senat aber ständig 
seyn sollen. — Uns selbst scheint dieser Organis¬ 
mus zu künstlich, um vieles leisten zu können. 
Dass er in Frankreich nichts geleistet hat, zeigt die 
neueste Geschichte. Sind die Mitglieder des Tri- 
bunats und Senats Leute, die Lust zum Herrschen 
haben, so können nach der Natur der Sache weder 
die Regierung, noch die Stände ihrer Herrschsucht 
entgehen, und der repräsentative Charakter der 
Verfassung geht über kurz oder lang verloren. 
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Der Senat, der (S.47.) den Vermittler und hie und 
da sogar den Schiedsrichter zwischen Regent und 
Volk machen soll, wird bald Regent allein seyn. 
W eiss aber die Regierung sicli über die Mitglieder 
des Tribunals und Senats Uebergewicht zu ver¬ 
schaffen , wie dieses in Frankreich der Fall war 
und überall nicht so sehr schwierig seyn dürfte, 
dann ist es um die Wirksamkeit der Stände ganz 
geschehen 5 die Stände werden und müssen sich al¬ 
les gefallen lassen, wras ihr Vormund, das Tribu- 
nat und der Senat, der Regietung nachzugeben 
und zuzugestehen für gut finden mögen. Wirklich 
diente, nach der eigenen Bemerkung des Verfassers 
(S. 82.), der dienstwillige Senat in Frankreich am 
Ende nur noch dazu, Napoleons Machtsprüchen 
den Stempel der Gesetzlichkeit aufzudi ücken, und 
er würde nicht ermangelt haben, wenn Buonaparte 
in Spanien und Russland glücklicher gewesen wäre, 
auf dessen Verlangen durch ein Senatusconsult 
seine eigene Nutzlosigkeit zu beschliessen und den 
Kaiser zu bitten, ferner das grosse Reich in seiner 
Weisheit ganz nach unbedingtem Willen zu be¬ 
herrschen. — Was der Verfasser weiter (S. 28.) 
über die Organisation des Justizwesens sagt, dürfte 
auch wohl noch manche Erinnerung zulassen. Dass 
das Volk selbst seine Richter wählen möge, scheint 
zwar allerdings wünschenswerth zu seyn, nur muss 
das Volk aber auch seine Richter wählen können. 
Aber gerade an diesem Können fehlt es. Der grosse 
Haufe ist zu unverständig, um die Fälligkeit oder 
Unfähigkeit eines Menschen zum Richteramte prü¬ 
fen zu können, und wenn auch die Richter (S.5o.) 
nur aus den öffentlichen Verlheidigern gewählt 
werden sollen, so ist damit doch für verständige 
Wahl noch keinesweges gesorgt. Das Volk kann 
am öffentlichen Vertheidiger höchstens etwa die 
äussere Form seiner Geschäftsbildung würdigen, 
lceinesweges aber das Innere, die Rechtskennüfiss; 
und — warum es vorzüglich Nolli tliut — den Cha¬ 
rakter der öffentlichen Vertheidiger aus ihren öl- 
fentlichen Geschällsvorträgen kennen zu lernen, 
dies möchte wohl das allerschwierigste seyn. Auch 
da zuletzt doch nicht jeder ohne vorgängige Prü¬ 
fung seiner Fähigkeiten zu der Stelle eines öffent¬ 
lichen Vertheidigers zugelassen werden kann, diese 
Prüfung aber niemanden anders wohl zu übertra¬ 
gen seyn möchte, als den Gerichtshöfen, so möchte 
der Vorschlag des Verfassers am Ende zur Bildung 
einer richterlichen Kaste hin fuhren, die bey wei¬ 
tem mehr zu furchten seyn möchte, als die Bese¬ 
tzung der Richteramtsslellen durch die Regierung. 
— Die Öffentlichkeit des Verfahrens und die Ge- 
sohwornengerichte, — die der Verfasser gleichfalls 
wünscht, — scheinen allerdings ein Palladium der 
Rechtssicherheit des Volks zu seyn. Doch wirk¬ 
lich sind sie es nicht. Die Oeffentlichkeit und die 
Geschwornen, und Gründlichkeit und Gediegenheit 
bey der Erörterung und Entscheidung der Recht¬ 
fälle sind nicht wohl veveinbarliche Dinge; Will¬ 
kür und JNichigesetzmässigkeit erscheint bey Ge- 
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schwornengerichten Wohl stärker und auffallender, 
als bey dem in Deutschland üblichen gerichtlichen 
Verfahien. Die Gründlichkeit und Umsicht, mit 
der die deutschen Gerichtshöfe verfahren, sucht man 
in dem französischen Gerichte vergeblich. 

In der zweyten Abhandlung untersucht der 
Verfasser gleichfalls mit vorzüglicher Rücksicht 
auf Frankreich unter Buonaparte, die Bedingungen 
eines guten Abgaben.systems, ohne je och darüber 
etwas ausser dem allgemein Bekannten zu sagen. 
Was er über directe und indirecte Abgaben sagt, 
ist im Ganzen genommen richtig; doch irrt er 
wohl sehr, wenn er die Einregistriiungsgebühren 
und die Stempeltaxe (S. 100.) dadurch rechtfertigen 
zu können glaubt, dass es billig sey, dass der Pro- 
cessfuhrer diese Abgabe für den besondern Schutz 
zahle, den ihm der Staat beym Process gewährt; 
oder wenn er (S. 106 folg.) meint, das Drückende 
der Abgaben liege nicht sowohl in ihrer Mannig¬ 
faltigkeit, oft selbst nicht in ihrer Stärke, sondern 
vielmehr in der ungerechten Vertheilung u. schlech¬ 
ten Verwendung derselben. .,Aullagen seyen zur 
Erhöhung des allgemeinen Wohlstandes, selbst zur 
Aufmunterung des Gewei bsfleisses nöthig/4 Diese 
Nothwrendigkeit will uns wenigstens ganz und gar 
nicht einleuchten. Wenn es, was der Verfasser 
anführt, Staaten gab, wo das Volk (indem es äus- 
serst wenig an die Regierung zahlte, und dagegen 
auch diese wenig oder nichts für dasselbe that) aus 
Mangel eines Sporns, der es zur Thätigkeit antrieb, 
träge, schmutzig und selbst lasterhaft wurde, und 
aut einem fruchtbaren Boden, und unter andern 
Wohlthaten, die ihnen die Natur reichlich darbot, 
in Mangel lebte; — so beweiset dieses für die 
Wohlthäligkeit eines hohen Abgabenwesens noch 
ganz und gar nichts. Es widerstrebt der Natur 
der Dinge, den Menschen wohlhabend und reich 
machen zu wollen, dadurch, dass man ihm die Er¬ 
zeugnisse seines Fleisses und seiner Anstrengungen 
ohne Vergütung abnimmt; und waren Länder bey" 
niedrigen Abgaben arm, so lag der Grund gewiss 
nicht in der Niedrigkeit der Abgaben , sondern in 
ganz andern Verhältnissen. Rechtlich die Sache 
betrachtet, kann die Regierung dem Volke nie mehr 
abnehnien, als sie zu den Staatsbedürfnissen braucht, 
und tliut sie dieses, sucht sie das, was sie erhebt, 
wirklich zum Besten des Gemeinwesens zu verwen¬ 
den, achtet sie das Eigentbum und den Gewerbs- 
fleiss, der Wohlstand des Volks wird zuverlässig 
auch ohne den Sporn wachsen, den der Verfasser 
im Druck der Abgaben sucht. Auch widerstrebt 
das den Forderungen einer verständigen staalswirth- 
schaftlichen Politik, was der Verfasser über das 
Schatzsammeln der Regiej ungen (S. 108 f.), so wie 
über das Anlegen öffentlicher Getraidemagazine, um 

die Preise immer im nöthigen Gleichmaasse zu er¬ 
halten (S. 113 folg.), sagt. — Das ihema, das der 
Verfasser in der dritten Abhandlung über die äus- 
seru Verhältnisse der Staaten auszuführen sucht, 
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und wirklich sehr gut ausgefuhrt hat, ist der Satz 

(S. i26-) 1 der Staat, welcher mit Verachtung des 

Rechts und der Treue , die seinen Vorlheil erhei¬ 

schenden Zwecke verfolgt, fordert durch sein Bey- 

spid andere auf, ungerecht und wortbrüchig gegen 

ihn selbst zu seyn ; und untergräbt somit die Grund- 

feste, worauf das Wohl und die Sicherheit nicht 

nur des einzelnen Menschen, sondern auch ganzer 

Völker beruht; — und welcher wahrhaft verstän¬ 

dige Politiker möchte sich nicht zu dieser Gruud- 

lehie der äussern Politik bekennen? ,,Sollen die 

Staaten neben einander in Ruhe und Wohlstand 

bestehen, so muss die Politik nach edleren Zwe¬ 

cken streben, als, Menschen zu morden, Volker zu 

unterjochen, oder Zwiste zwischen ihnen zu unter¬ 

halten; sie muss auf hören, eine Schule der Ueber- 

listung und Treulosigkeit zu seyn. Ist eine Nation 

zu der Stufe von Macht gelangt, um sich selbst ge¬ 

nug zu seyn, wenn sie in die Notliwendigkeit versetzt 

ward, sich gegen äussere Feinde zu vertheidigen, 

dann sollte sie auf keine weitere Vergrösserung den¬ 

ken. Unter herrschsüchtigen Eroberern siegende 

Völker sind nicht weniger beklagenswerth, als die 

Ueberwundenen selbst (S. 102.). Indem aber ein 

mächtiger, die Rechte der Völker achtender, Staat, 

die Wallen nie in einer ungerechten Absicht und 

blos zur Erhaltung eines beruhigenden Gleichge¬ 

wichts ergreift, sollte er sie nicht niederlegen, bis 

er diesen grossen Zweck erreicht und seine Feinde 

zu billigen Bedingnissen gezwungen bat (S. i54.). 

Hat ein Volk gegründete Ansprüche, um sich die 

Herrschaft über ein Anderes anzumassen, so sey 

es gerecht gegen dasselbe, und suche die Scheide¬ 

linie zwischen sich und ihm so wenig als möglich 

merklich zu machen. Es achte dessen Sitten und 

Religion, halte die ihm gethanen Versprechen piinct- 

lich, und suche es selbst glücklicher zu machen, 

als es in seiner alten Verfassung war. Bald wird 

dann Nationalhass und jede Anhänglichkeit an das 

Vormalige verschwinden , und der Staat wird in 

seiner Eroberung einen Zuwachs au getreuen, die 

neue Ordnung der Dinge liebenden, Bürgern er¬ 

halten. Ein schlechter und unsicherer Gewinn aber 

ist ein Volk, welches sich in seiner veränderten 

Tage unglücklich fühlt, sich nach der ehemaligen 

zurücksehnt, und nur aus Furcht und Widerwillen 

gehorcht (S. O2.). — Die ziemlich umständlichen 

Untersuchungen über den Einfluss der Verfassun¬ 

gen und Sitten der Völker aut ihren kriegerischen 

Geist — in der vierten Abhandlung — gehen von 

der Idee aus: Barbaren oder rohen Völkern sey 

ein kriegerischer Geist natürlich, bey höherer Cul- 

tur hingegen, wo der wandernde Hirte Ackers¬ 

mann, Künstler und Städtebewohner wird, könne 

dieser Geist nur durch eine zweckmässige Staats- 

Verfassung, durch Sitten und Bildung erhallen wer¬ 

den, und diese können zwar in Hinsicht aut Zeit¬ 

alter, auf die Stufe der Cultur, aut der eiu Volk 

stellt, auf Klima und andere Localverhältnisse sehr 
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verschieden seyn, allein die Grundsätze, worauf sie 

beruhen, bleiben die nämlichen (S. 168.). Am mei¬ 

sten unter allen Slaatsverfassungen geeignet zur 

Bildung und Entwickelung des kriegerischen Gei¬ 

stes sind, nach den wohl unverkennbar richtigen 

Bemerkungen des Verfassers, Republiken. Nur 

unter einer freyen Verfassung gedeiht ein wahrhaft 

kriegerischer Geist; doch erhält er sich nur so 

lange in seiner nothwendigen Lebendigkeit und 

Stärke, als die Völker in ihren Sitten einfach, in 

ihrem Benehmen bieder und in ihrer Herrschsucht 

gemässiget sind. Auch müssen selbst freye Völker 

ihren kriegerischen Geist und ihre freye Verfas¬ 

sung verlieren, wenn sie aufhören, zur Erhaltung 

ihrer innern u. äussern Unabhängigkeit die Waffen 

selbst zu tragen, und solches Miethlingen zu über¬ 

lassen , wie dieses der Fall mit den italienischen 

Freystaaten des Mittelalters und mehrern neuern 

Republiken war. Monarchische Staaten dagegen 

sind an sich zur Bildung und Entwickelung des 

kriegerischen Geistes des Volks nicht sonderlich 

geeignet. Hier hängt alles zu sehr vom Geiste des 

Herrschers ab. Eiu Volk erscheint abwechselnd 

kriegerisch oder nicht, je nachdem sein Herrscher 

dem Kriege ergehen oder friedliebend gesinnt ist, 

je nachdem er oder seine Feldherren mehr oder 

weniger kriegerisches Talent haben; alles dieses 

aber hat keinen oder wenigstens einen sehr vor¬ 

übergehenden Einfluss auf den Charakter der Völ¬ 

ker selbst. Von allem andern abgesehen aber ist 

ein Volk nie unbezwinglicher, nie kühnerer Thalen 

und grösserer Unternehmungen fällig, als wenn es 

aus religiöser Sehwärmerey, vereint mit Liebe zur 

Freyheit die Waffen ergreift. So die Saracenen, 

die Schweitz, Holland, und noch iu neuern Zeiten 

Spanien, Preussen, Oestreich und Deutschland. 

„Wilde und rohe Barbaren zwingt die Noth zum 

Kriege oder die Hoffnung der Beute lockt sie dazu. 

Ein wohlverstandenes Interesse und Vaterlandsliebe 

geben dem freyen Bürger die Waffen iu die Hand. 

Der Bewohner einer auf Achtung der Menschen¬ 

rechte gegründeten Monarchie ergreift jene aus Ge¬ 

füllt der Ehre und aus Grundsätzen der Pflicht. 

Das entnervte Volk eines durch Misbrauch der Ge¬ 

walt sinkenden Reichs aber kann nur durch Furcht 

vor Strafen zum Kriegsdienste gezwungen werden“ 

(S. 22a.). Und ausgemacht ist es gewiss, in keinem 

Staate kann ein echt militärischer Geist gedeihen, 

wo man durch einen illiberalen Kastengeist getrie¬ 

ben, das Verdienst niederhält und nur den Adel zu 

Befehlshaberstellen tauglich achtet. 

Die in der fünften Abhandlung enthaltenen 

Vorschläge über die militärische Erziehung der Ju¬ 

gend verdienen allerdings Beachtung, schade nur, 

dass sie etwas zu breit und langweilig vorgetragen 

sind. Insbesondere möchten wohl die (S. 2.15 folg.) 

empfohlnen fortwährenden Uebungen im Manövri- 

ren zur Bildung des Soldaten bey weitem geeigne- 
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ter seyn, als die gewöhnlichen Lusllager und gros¬ 

sem Manövres bey Revuen. Auch eifert der Verf. 
Wohl nicht ohne Grund gegen die von den Offi- 

cicrstande hie u. da verlangte Vielwisserey in Din¬ 

gen, welche mehr ins GebieLe der Gelehrsamkeit, 

als zu seinem Dienste gehören, und gegen die auf 

Bildung zu einer solchen Vielvvisserey abzweckende 

Erziehung der Olliciere in Kadettenhäusern, Mili- 

tärschulen u. Ritterakademieen (S. 260.). Gewöhn¬ 

lich — meint er — würden diese Institute von den 

jungen Deuten mit grosser Anmasslichkeit verlassen, 

nachdem sie von ihren Lehrern viel gehört, manches 

auswendig gelernt, aber über nichts gedacht haben. 

Unter die Hauptideen, welche der Vf. bey sei¬ 

nen Betrachtungen über die röm. Legion und von 

der Kriegsmacht überhaupt, ihrer Errichtung und 

Aufrechthaltang, in der sechsten und siebenten Ab¬ 

handlung durchzuführen sucht, gehört auch die 

Vertauschung des stehenden Militärs mit einer wohl- 

organisirten 'Nationalmiliz, bestimmt bey der Ent¬ 

stehung eines auswärtigen Krieges, die verschiedenen 

Fächer, aus welchen eine Kriegsmacht zusammen¬ 

gesetzt ist, auszufüllen, und wahrend demselben die 

Heere vollzählig zu erhalten, bey dem Einfalle 

des Feindes in das vaterländische Gebiet aber in 

Masse aufzustehen und sich dessen Fortschritten zu 

widersetzen; — eine Idee, mit deren Ausführung 

wir bereits schon manche Regierung beschäftiget 

sahen. Ob sie iudess wirklich die Vorliebe ver¬ 

diene, mit der wir sie in unsern Tagen bey nahe 

überall ergriffen sehen, dies wird die Folge lehren ; 

_ uns wenigstens will deren Nützlichkeit zur Zeit 

noch nicht recht einleuchten. Für die Sicherheit 

kann sie nichts wirken, wenn sie überall ausgelührt 

wird, sie dient dann nur zur Vergrösseruug u. Ver¬ 

stärkung der kämpfenden Massen, und was man in 

unsern Tagen von einem solchen Kriegssystem be¬ 

wirkt sali, gegen einen Feind, der nach dem alten 

System in den Kampf trat, dies ist auf keinen Fall 

zu erwarten, wenn so Volk gegen Volk kämpft. 

In Friedenszeiten wird dieses System wohl den Län¬ 

dern die Summen ersparen , welche das stehende 

Militär ihnen bisher kostete. Aber die Kriege wer¬ 

den um so verderblicher werden. Sie werden nicht 

blos das Innere des Wohlstandes der Völker un¬ 

endlich und bis in das Innerste zerrütten, sondern 

die Kriege werden über kurz oder lang auch den 

Charakter der Kriege des Alterlhnms und der Völ¬ 

kerwanderung wieder annehmen, und das überwun¬ 

dene Volk zur Vernichtung führen. Kurz, die 

Streitbändel der Völker werden auf einem bey wei¬ 

tem kostbarem und verderblichem Wege aus-und 

abgemacht werden , als sie sich bisher durch ste¬ 

hende Heere abmachen liesen, die bey allem Bö¬ 

sen, was sie gestiftet haben mögen, doch gewiss 

auch unverkennbar das Gute erzeugt und gefördert 

haben , dass die Kriege mehr menschlich geführt 

wurden, bey geringem Streitmassen weniger kost¬ 

bar waren, und auch weniger verderblich. Waren 

die Kriege bisher mehr bfliuen der Regierungen, 

als der Völker, und wurden durch sie die Ver¬ 

hältnisse der Völker unter sich im Ganzen genom¬ 

men nur sehr wenig zerrüttet, so werden künftig¬ 

hin alle Kriege wahre Volkskriege werden, abzv/e- 

ckend auf wechselseitige Vernichtung; und ein 

langjähriger Friede wird kaum im Stande seyn, 

die Völker zu der nöthigen wechselseitigen Annä¬ 

herung zu bringen, wenn sie ein nur kurz dauern¬ 

der Krieg gegenseitig erbittert und entfremdet hat. 

Sehr zweckmässig und beherzigenswerth sind 

dagegen allerdings die Ideen und Vorschläge des 

Verfassers über Kleidung, Equipirung und liewall- 

nung der Truppen (S. 45q— 490.); das Nützliche 

und Zweckmässige ist mit der hier nöthigen Spar¬ 

samkeit und Rücksicht auf die Bequemlichkeit und 

Gesundheit der Soldaten auf eine trefliche Weise 

gepaart, und insbesondere wünschen wir die Auf¬ 

merksamkeit der Kriegsministerien dem, was über 

die Abstellung des unnölhigen Trosses Von Pfer¬ 

den , Gepäcke und Knechten für Ofliciere aller 

Grade (S. 4y5.) gesagt ist. In keinem Puncte ist 

in der letzten Zeit bey den Fleereu ein giösserer 

und für die Verpflegung und schnelle Bewegung 

der Truppen lästigerer Unfug eingerissen, als gera¬ 

de hier. An Gesetzen hierüber fehlt es zwar nir¬ 

gends, allein sie werden nicht befolgt. Der Obere 

siebt dem Unfuge des Unteren nach, weil er sich 

selbst nicht ganz einer strengen Regelmässigkeit be¬ 

wusst ist. Die Stabs- und hohem Olliciere, welche 

nach den bestehenden Reglements auf ihre Kosten 

leben sollen, verlangen bey Märschen uud Einquar¬ 

tierungen eben so gut ihre Verpflegung unentgeld- 

lieh gereicht, wie die Subalternen; und wenn die 

Obern nicht mehr Pferde und Bedienten halten, als 

sie reglementsmässig halfen dürfen, so würde den 

Anmaßungen der Subalternen leicht zu steuern seyn. 

Gut und sehr wünscheriswerth wäre es daher, wenn 

nach den Vorschlägen des Verfassers jedem Ofü- 

ciere, der nicht Reglementsmässig Pferde halten 

darf und darauf Rationen erhält, untersagt wäre, 

Pferde selbst auf eigene Kosten mit sich zu führen. 

Die Betrachtungen des Verfassers in der ach¬ 

ten und neunten Abhandlung über Schlachtordnung 

und die beste Stellung der Infanteristen vor dem 

Feinde überlassen wir unserer im Eingänge dieser 

Anzeige abgegebene« Erklärung gemäss, der ßeur- 

theilung von Militären von Profession , und bey 

der zehnten Abhandlung beschränken wir uns blos 

darauf, hier anzndeuten, dass die von dem Verf. 

gewünschte Vervollkommnung der Muskete dadurch 

bewirkt werden soll, dass man sich des Ladestocks 

zugleich als Bajonet, oder vielmehr des Bajouets 

zum Ladestock bedient, was uns nach den De¬ 

tails, welche der Verfasser über die Herstellung 

und den Gebrauch solcher Gewehre gibt, nicht 

unzweckmässig zu seyn scheint. 
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Am 23- des April. 1818. 

Deutsches Privatrecht. 

Einleitung in das gemeine teutsclie Privatrecht 

von D. Christian Ernst TVeisse, Oberhofgerichts- 

r^tli und ordentliclieni. Professor der Rechte zu Leipzig. 

Nebst einem tabellarischen Grundrisse des teut- 

schen Privatrechts. Leipzig, bey Gerhard Flei¬ 

scher dem J., 1817., gr. 8. iöo S. ohne die Vor¬ 

rede, Zusätze und Berichtigungen. (12 Gr.) 

Der Herr Verfasser, welcher seit 24 Jahrep über 

das Rundische Lehrbuch des deutschen Privatrechts 

auf der hiesigen Universität Vorlesungen gehalten 

hat, fand sich zunächst dadurch, dass jenes Lehr¬ 

buch vor einiger Zeit sich gänzlich vergriffen hatte, 

zur gegenwärtigen gelehrten Arbeit veranlasst. 

Nun ist zwar seit deren Erscheinung die fünfte 

Auflage jenes Lehrbuchs vollendet worden; allein 

schon eine flüchtige Vergleichung beyder Schriften 

muss die Ueberzeugung gewähren, dass diese neue 

Ausgabe die jetzt anzüzeigende Einleitung nichts 

weniger, als überflüssig, gemacht, und dass in den 

Lehren, welche hier ausgeführt sind, so wie in der 

Zusammenstellung der nur angedeuteten, welche 

der Grundriss ordnet, die Wissenschaft selbst be¬ 

deutende Fortschritte durch Hrn. W’s Behandlung 

gewonnen hat. Schon das überall sichtbare Stre¬ 

ben des Herrn Verfassers, dem Systeme des deut¬ 

schen Privatrechts eine festere Grundlage zu geben 

(worauf er in der Vorrede selbst aufmerksam ge¬ 

macht hat), würde den Dank eines Jeden verdie¬ 

nen, welchem der Standpunct nicht fremd ist, auf 

dem dieser Theil der Wissenschaft sich befindet; 

wenn auch nicht noch andere Vorzüge dieser klei¬ 

nen, aber gediegenen, Schrift sich vereinigten, sie 

zu einem der wichtigsten Beyträge, welche das 

Studium des germanischen Rechts in der neuesten 

Zeit erhalten hat, zu erheben. Es ist natürlich: 

dass die grosse Frage: ob und in welchem Sinne 

es ein gemeines deutsches Recht gebe, den Herrn 

Verfasser vorzüglich beschäftigen musste. Und 

diese finden wir in dem Abschnitte unter der Ue- 

berschrift: „Existenz, Gebrauch und Methode des 

gemeinen deutschen Privatrechts,“ §. 42 — 55, S. 5p 

— 62. in Verbindung mit dem, was §. 0.) — 08, S. 

4g_54. über die Natur des Gewohnheitsrechts und 

Erster Band. 

der deutschen Rechts - Institute gesagt worden ist, 

auf dem historischen Wege, so befriedigend gelöst, 

dass wir an der Wirkung nicht zweifeln, welche 

die Theorie eines Rechlslehrers, der zugleich unter 

den Bearbeitern der vaterländischen Geschichte sich 

längst einen ehrenvollen Platz erworben hat, in Be¬ 

ziehung auf die Gegner eines gemeinen deutschen 

Privatrechts, deren Zahl jedoch immer mehr sich 

zu vermindern scheint, und auf die Verdrängung 

einer Meinung, gegen welche nun auch Eichhorn 
sich mit gerechtem Bey falle Erklärt hat, sich ver¬ 

sprechen darf. Bereits in einigen frühem Schrif¬ 

ten hatte der Verfasser diese Meinung, welche, be¬ 

kanntlich von dem Ansehen des scharfsinnigen 

Hufeland unterstützt, zu jener Zeit viele Anhän¬ 

ger fand, mit grossem Aufwande historischer Ge¬ 

lehrsamkeit bekämpft, und es lag wohl nur an dem 

gewöhnlichen Schicksale, welches auch die vorzüg¬ 

lichem akademischen Abhandlungen theilen, dass 

die von ihm dem Hufelandischen Skepticismus ent¬ 

gegengesetzten Zweifel im grossem Publicum wenig 

verbreitet, weniger noch in eine nähere Erwägung, 

welche sie gewiss verdienten, gezogen wurden. Man 

s. des Verfs. Diss. de dominio agrorum incultorum 

jntra confinia pagorum Germaniae sitorum (Lips. 

i8o5. 4.), Sect. i, S. 5— 11. und das Progr. de vi 

consuetudinis in caussis criminalibus (ib. i8i5. 8.), 

S. 12 f. und S. 09 f. 

Das Wesentliche der Theorie des Verfassers 

ist in folgenden Sätzen enthalten. Der rechtliche 

Grund des Stoffes, welcher in der Wissenschaft 

des deutschen Privatrechts bearbeitet wird, ist bey 

den wenigen Bestimmungen, welche die Reichsge¬ 

setze hierüber enthalten, hauptsächlich in der Au¬ 

tonomie der deutschen Nation zu suchen, welche, 

ehe noch an Vorschriften der höchsten Gewalt über 

die Privat-Verhältnisse der Unterthanen zu denken 

war, bestimmte Rechtsideen unter dem Volke bil¬ 

dete, und diese wieder theils in Weisthümern und 

Schöppenrechten (so lange noch die Stimme des 

Volkes von der Entscheidung rechtlicher Angele¬ 

genheiten nicht ausgeschlossen war). tfieiis in gleich¬ 

förmigen Handlungen der Bürger, woraus die Ge¬ 

wohnheitsrechte (ihren Ursprung haben, aussprach. 

Nicht die einzelnen Handlungen also, welche sich 

erst auf Rechtsideen des Volkes gründen, sondern 

diese selbst machen das Wesen der Gewohnheit 

aus und begründen allein die Verbindlichkeit dei- 
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selben. Hieraus folgt aber, dass auch der Beweis 

der Gewohnheitsrechte nicht blos durch die ge¬ 

wöhnlichen Mittel in Beziehung auf jene Handlun¬ 

gen, sondern auch dergestalt geführt werden kann, 

dass durch historische Forschung die Grundsätze 

selbst, welche die Handlungen veranlasst haben, 

aulgesucht werden. Bey dieser Untersuchung sind 

ausser den Sprüchwörtern, welche Rechtsgrundsätze 

enthalten, noch alle Arten glaubwürdiger histori¬ 

scher Denkmäler, besonders ältere Gesetze, Rechts¬ 

bücher und Urkunden in sofern zu gebrauchen, 

als sich aus denselben eine bestimmte Rechtsidee 

der Nation entwickeln lässt. Diese Ansicht wendet 

der Verfasser insonderheit auf die deutschen Na¬ 

tional - Gewohnheiten an, und, wenn er schon zu¬ 

gibt, dass aus der blossen Uebereinstimmuug vieler 

in verschiedenen Ländern und unter verschiedenen 

Völkerstämmen, in welche die Nation seit den äl¬ 

testen Zeiten getheilt gewesen ist, entstandenen 

Rechtsdenkmäler mit rechtlicher Gewissheit ein 

allgemeiner National-Grundsatz keiuesweges gefol¬ 

gert werden könne, weil hierbey die Möglichkeit 

eines Zufalles nicht ausgeschlossen bleibe: so nimmt 

er doch ein höheres Kriterium der gemeinsamen 

Gültigkeit deutscher Rechlssätze, bey welchen sich 

jene Uebereinstimmuug findet, an, nämlich den 

gemeinschaftlichen Ursprung derselben aus den 

gleichförmigen Verhältnissen der german. Völker, 

besonders derer, die durch staatsrechtliche Verbin¬ 

dung vereinigt waren, welcher um so sicherer sey, 

je mehr das Gewohnheilsrecht aus dem innern Le¬ 

ben der Völker hervorgehe, und je mehr Wege die 

freye Verfassung des Mittelalters dargeboten habe, 

Grundsätze, die man den allgemeinen Bedürfnissen 

angemessen fand, über die ganze Nation zu verbrei¬ 

ten. Neben den deutschen Gewohnheitsrechten be¬ 

nutzt der Verfasser insonderheit auch die Natur der 

deutschen Rechtsgeschäfte und Institute als einen 

Erkennlnissgrund für die Wissenschaft des deut¬ 

schen Privalrechls. Zwar, bemerkt er, liegt bey 

der Entstehung der erstem nicht,! wie bey Ge¬ 

wohnheitsrechten, ein Rechtsprincip, sondern blos 

die Idee von Nutzen und Zweckmässigkeit zum 

Grunde. Wenn sie aber gleich ursprünglich nur 

auf der Willkür der Interessenten beruhen, so ent¬ 

springt doch, so bald durch Gewohnheit, oder spä¬ 

terhin bisweilen auch durch ausdrückliche Gesetz¬ 

gebung der Begriff u. die Wirkungen eines Rechts¬ 

geschäftes oder Institutes genau bestimmt sind, aus 

diesem wenigstens in sofern ein stillschweigendes 

vertragsmassiges Recht, als die Theilnehmer nicht 

ausdrücklich erklären, dass sie von dem gewöhnli¬ 

chen Begriffe oder den gewöhnlichen Wirkungen 

des Rechtsgeschäftes oder des Institutes abzugehen 

gesonnen sind. Dem aus diesen beyden Haupt- 

quellen abgeleiteten Rechte nun legt der Verfasser 

die Eigenschaft eines gemeinen Rechts unter der 

doppelten Voraussetzung bey, dass weder das In¬ 

stitut, worauf es sich bezieht, noch die Rechtsidee 

selbst durch particuläre Vorschriften und Einrich- 
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tungen aufgehoben ist, und erklärt sich zugleich 

§. 43. S. 6o. bestimmt, dass nach diesen Voraus¬ 

setzungen dem gemeinen deutschen Privatrechte 

nicht blos ein mittelbarer oder theoretischer Nu¬ 

tzen, welcher sicli hauptsächlich in der Erläuterung 

der particuläreu Rechte äussere, sondern auch ein 

unmittelbarer oder praktischer zukomme, und dass 

der Einfluss der letztem grösser sey bey ur¬ 

sprünglich deutschen Rechtsgeschäften und Institu¬ 

ten, als bey gemischten Rechtsverhältnissen. Ueber 

die Entwickelungs - Methode aber drückt sich der 

Verfasser §. 44. S. 6i. folgendergestalt aus: „Eine 

Wissenschaft, die mit wenigen Ausnahmen blos 

auf historischen Untersuchungen beruht, verlangt 

eine andere Behandlungsart, als diejenige, deren 

Grundsätze in ausdrücklichen Gesetzen enthalten 

sind. So wie es bey dieser lediglich darauf an¬ 

kommt, die schon vorhandenen Regeln zu erklären 

und in Beziehung auf einzelne Fälle zu entwickeln, 

so besteht dagegen das Hauptgeschäft von jener in 

der Aufsuchung der Regeln selbst aus historischen 

Denkmälern, deren Zahl fast unbegrenzt ist. Bey 

einem so grossen Reichthum der Quellen kann da¬ 

her ein vollständiges System oder Lehrbuch dieses 

Recht übeiles nicht eher erwartet werden, bis alle 

einzelne Gegenstände desselben hinlänglich bear¬ 

beitet sind. Bis jetzt aber muss man sich in allge¬ 

meinen Werken darauf beschränken , den gegen¬ 

wärtigen Standpunct der Wissenschaft mit sorg¬ 

fältiger Benutzung des bisher für sie Geleisteten 

anzugeben.u 

Die Einleitung selbst (S. i — 8i.) zerfällt in 

fünf Abschnitte: I. Grundbegriffe des deutschen 

Priv alrechts. (Begriff des Privatrechts überhaupt 

und Verhältniss dieser Wissenschaft zu andern 

Recht st heilen. Begriff und Einlheilung des deut¬ 

schen Privatreehts.) II. Von den Quellen des deut¬ 

schen Privatrechts. Abtheilung 1. Geschichte des 

deutschen Privatrechts. A. Geschichte des altern 

deutschen Privatrechts bis zum Abgänge des Karo¬ 

lingischen Stammes 911. (Urverfassung der Nation. 

Einfluss der Völkerwanderung auf die Verfassung 

der germanischen Volker u. auf ihre Gesetzgebung. 

Aelteste Gesetzbücher der deutschen Völker: Samm¬ 

lungen und Inhalt derselben. Fränkische Monar¬ 

chie und Capitularien ihrer Könige. Formelbücher.) 

B. Geschichte des mittiern deutschen Privatreehts 

(bis i4g5.). 1. Allgemeine Bemerkungen über die 

deutsche Gesetzgebung in diesem Zeiträume. (Ent¬ 

stehung des Lehnsystems und dessen Einfluss auf 

die Gesetzgebung. Aufnahme des römischen und 

kanoü. Rechts. Modification der fremden Rechte 

durch den Gerichtsbrauch.) 2. Rechtsbücher des 

Mittelalters. (Allgemeine Veranlassung derselben. 

Sachsenspiegel. Glossen desselben und Richtsteig. 

Schwabenspiegel. Kaiserrecht. Codex iuris feuda- 

lis Goerlicensis. Land- und Stadtrechte. Magde¬ 

burger Weichbild.) C. Geschichte -des neuen deut¬ 

schen Privatrechts. (Ursachen, welche eine grosse 
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Veränderung des deutschen Privatrechts bewirkten. 

Einfluss dieser Veränderungen auf die Reichsge- 

aetzgebung, auf die Territorial-Gesetzgebung und 

auf die Autonomie. Vernichtung des deutschen 

Reichs, Stillung des Rheinbundes uud Einfluss die¬ 

ser Veränderungen auf die Gesetzgebung. Sturz 

der französischen Oberherrschaft und neueste Ver¬ 

änderungen der deutschen Verfassung und Gesetz¬ 

gebung.) Abtheilung 11. Systematische Darstellung 

der Pj ivatgesetze deutschen Ursprungs für die deut¬ 

schen Bundesstaaten. A. Geschriebene. (Reichsge¬ 

setze; deutsche Bundesacte vom 8. Jun. 1815. und 

Schlüsse des deutschen Bundes , in soweit sie pri¬ 

vatrechtliche Verhältnisse betreffen; Landes- und 

Provinzial-Gesetze, theils solche, welche Ergänzun¬ 

gen des gemeinen Rechts enthalten, theils allge¬ 

meine Gesetzbücher; Statuten; Familien-Verträge 

des Fürstenstandes uud des Adels; Verträge der 

Bauerngemeiuden oder einzelner Glieder derselben 

mit ihrem Guts- und Gerichtsherrn, nebst den dar¬ 

auf gegründeten Erb- Grenz- Flur- Zins - und 

Lagerbüchern, Amts- und Heberegistern.) B. Un¬ 

geschriebene. (Gewohnheiten — besonders ausführ¬ 

lich und lehrreich bearbeitet—; Observanzen; Natur 

deutscher Rechtsgeschäfte u. Institute.) Abth. 111. 

Collisionen der deutschen Privatrechte. (Verhält- 

niss der gemeinen deutschen Privatrechte zu den 

fremden Rechten; Verhällniss der deutschen Rechte 

— theils des nämlichen, theils verschiedner Oerler 

— gegen einander. 1II. Existenz, Gebrauch und 

Methode des gemeinen deutschen Privatrechts. IV. 

Hülfs Wissenschaften des deutschen Privatrechts. 

(Deutsche Geschichte; d. Alterthümer; Kenntniss 

der Urkunden: Rechte verwandter Völker; Sprach- 

kenntnisse.) V. Literatur des deutschen Privat- 

recht«. A. Literärgeschichte. B. Systematisches 

Schriften - Verzeichniss. 

Wie ungleich vollständiger dieser Plan in Ver¬ 

gleichung mit den „Allgemeinen Vorbereitungs- 

Grundsätzen“ des Hündischen Lehrbuchs, wie ge¬ 

nau er dem gegenwärt. Reclitszustande in Deutsch¬ 

land angemessen, und wie sorgfältig der Uebergang 

zu diesem Zustande aufgefasst ist, werden unsre 

Leser schon aus dem eben mitgetheilten Jnhalts- 

\ erzeichuisse abnehmen. Die zahlreichen Anmer¬ 

kungen, welche unter den einzelnen Paragraphen 

stellen, enthalten theils weitere Ausführungen, theils 

Allegale und überhaupt eine ausgewählte, von gros¬ 

ser Belesenheit zeugende Literatur. Bisweilen wird 

jedoch auf die des Hündischen Lehrbuches, zu Er¬ 

sparung des Raumes, verwiesen; z. B. S. n. S. 65. 

Zu den Rechtsbüchern des Mittelalters dürfte nach 

§• 22. das merkwürdige „Baiersche Rechtsbuch des 

Ruprecht von Frey sing“', geschrieben 1022, wel¬ 

ches IVesietirieder (München 1802. 8.) herausgege¬ 

ben, und auf dessen Wichtigkeit Mittermaier in 

der Einleitung in das Studium der Geschichte des 

germanischen Rechts S. ii5. aufmerksam gemacht 

fiat, nachzulragen seyn. 
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Nicht weniger originell und verdienstlich ist 

der von S. 85 bis i5o. folgende „Tabellarische 

Grundriss des deutschen Privatrechts.‘{ Er ist in 

drey Bücher abgetheilt, wovon das erste den All¬ 

gemeinen Theil des deutschen Privatrechts (ohne 

Rücksicht auf besondere Stände) enthält, und wie¬ 

der in zwey Abschnitte: Gemischtes allgemeines 

Privatrecht, und Reines allgemeines Privalrecht, 

zerfällt. Der erste begreift diejenigen Rechte in 

sich, welche zum Theil auf staatsrechtlichen Grund¬ 

sätzen beruhen, namentlich die allgemeinen Grund¬ 

sätze über die Grenzen der landesherrlichen uud 

Privatrechte (Begriff der Landeshoheit u. Einthei- 

lung der Regierungsrechte in wesentliche und zu¬ 

fällige: Beschränkungen der Privatrechte durch we¬ 

sentliche und zufällige Regalien; landesherrliche 

Privatrechte; u. Uebergang landesherrlicher Rechte 

auf Privatpersonen durch Vertrage, Privilegien und 

unvordenkliche Verjährung); die besondern Grund¬ 

sätze über die Grenzen der Landeshoheit uud der 

Privatrechte in Ansehung einzelner Gegenstände des 

Eigenthums (herrenlose Sachen, Flüsse und andere 

Gewässer, \Vege und Landstrassen, Forsten, Wal¬ 

dungen u. Jagdgerechtigkeit, Bergwei’ke, Salzwerke); 

die Grenzen der Landeshoheit und der Privatrechte 

in Ansehung der Gewerbe (verschiedene Arten der 

Gewerbe; hierunter auch das Postregal; besondere, 

mit einem Gewerbe bisweilen verbundene Vorrechte, 

nämlich Monopole u. ßannrechte); und die Gren¬ 

zen der Landeshoheit und der Privatrechte in An¬ 

sehung der Patriinonial-Gerichtsbarkeit. Derzweyte 

Abschnitt des ersten Buchs, oder das reine allge¬ 

meine Privatrecht bandelt unter den Hauptrubri¬ 

ken: Persouenrecht, Recht des Eigenlhums, Recht 

der Forderungen, Erbfolgerecht, und Besitz und 

Verjährung (S. 97. muss es statt: Vierte, Fünfte 

Abth. heissen), die gewöhnlichen Gegenstände des 

Privatrechts ab, so weit sie nicht mit staatsrechtli¬ 

chen Grundsätzen in Verbindung stehen. Ob aber 

nicht auf diesen Gegensatz ein zu grosses Gewicht 

gelegt, uud in das vom Verfasser zum ersten Male 

sogenannte gemischte allgemeine Privatrecht zu viel 

aus dem eigentlichen Staatsrechte aufgenommen sey, 

wollen wir dahin gestellt seyn lassen. Das zweyte 

Buch umfasst unter der gemeinschaftlichen Ueber¬ 

sehn i’t: Besonderer Theil des deutschen Privat¬ 

rechts , oder von den Rechten der verschiedenen 

Stände in Deutschland, nach einer Einleitung, wel¬ 

che den Begriff der Stande, die Eintheilung und 

die historische Entwickelung der erblichen Stände 

in Deutschland (ausführlicher und mit sichtbarer 

Vorliebe bearbeitet) zu Gegenständen hat, die Ru¬ 

briken: Privatrechte des Adels; Rechte des Biir- 

gerstandes (mit und ohne Beziehung aui die städti¬ 

sche Verfassung); Rechte des Bauernstandes (wie¬ 

der durch grössere Ausführlichkeit ausgezeichnet); 

Rechte der nicht erblichen Stande, in soweit letz¬ 

tere nicht blos zu dem Bürgerstande gehören. (Der 

Abschnitt von den Doctoren möchte doch dem deut¬ 

schen Rechte eigentlich fremd seyn; wogegen unter 
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der Abtheilung von den Soldaten auf das Kriegs¬ 

und Soldatenrecht verwiesen wird, welches, in so¬ 

fern es nicht dem Völkerrechte angehört, doch 

nichts anders, als ein einzelner Theil des deutschen 

Rechts seyn kann, und dessen Absondeiüng blös 

aus der ehemaligen Sitte, das heutige Recht in recht 

viele kleine Theile zu zersplittern, abzuleiten ist.) 

In das dritte Buch mit-der Ueberscbrift: Persönli¬ 

che Verhältnisse, wodurch Privatrechte geändert 

werden , sind die Lehren von dem Einflüsse der 

Religions - Verschiedenheit, ingleichen der Ehrlo¬ 

sigkeit und Anrüchigkeit, auf die Privatrechte ver¬ 

theilt. 

Wir wünschen dem Herrn Verfasser die zur 

Ausführung dieses musterhaften, gewiss grössten- 

theils im echten Geiste germanischer Rechte geord¬ 

neten, Planes nöthige Müsse, und sind überzeugt, 

dass ein von ihm ausgearbeitetes Lehrbuch der Wis¬ 

senschaft eben so sehr zum vorzüglichen Gewinn, 

als ihm selbst und der Universität, auf welcher er 

eine so lange Reihe von Jahren hindurch Vorträge 

über das deutsche Privatrecht mit ungetheiltem 

Beyfall gehalten hat, zur Ehre gereichen würde. 

Schriften zur Reformationsgeschichte. 

Fortsetzung. 

Einige besondere Umstände aus der Reformations¬ 

geschichte, welche zur Berichtigung der zu Re¬ 

gensburg von einem Katholiken unter dem Motto: 

iNoli laetari Israel, noli exullare, erschienenen, 

zum wenigsten verbreiteten Ansichten der künf¬ 

tigen Jubelfeyer der Protestanten, dienen können, 

gesammelt und mit eignen Ansichten beleuchtet 

von Carl Theodor Gemeiner. Regensburg, bey 

Augustin, 1817. 01 S. 8. 

Der Verfasser der Ansichten gehört zu den 

Schriftstellern , die nicht einmal den Anstand und 

Schein von Friedensliebe und Mässigung angenom¬ 

men, den Andere sich zu geben wussten, ohne von 

dem Geiste und der Stimmung ihrer Partev abzu¬ 

weichen, die, wie Hr. G. bemerkt, noch immei 

dieselbe ist, wie in vorigen Zeiten. Ihm, der das 

Jubellest der Reformation im Voraus in Miscredit, 

auch bey den Regierungen, zu bringen strebte, ent¬ 

gegen zu arbeiten, war der Zweck der kleinen Schrilt, 

die, als Beytrag nicht nur zur Reformations-, son¬ 

dern auch zur Zeitgeschichte der Kirche beachtet 

zu werden verdient. Der traurige Zustand der Re¬ 

ligion vor der Ref. und der Verfall der damaligen 

Kirche wird durch einige Zeugnisse seihst kalhol. 

Schriftsteller bewährt und I/s Charakter gerecht¬ 

fertigt. Was aber zuletzt über eine kirchl. Verei¬ 

nigung der katholischen und protestantischen Kirche 

gesagt wird, ist unbefriedigend und gehörte nicht 

hieher. Denselben Gegenstand hat der Verfasser 

in einer andern Schrift berührt: 

Geschichtliche Rechtfertigung der am neulichen 

Jubellest von der evangelisch-lutherischen Kirche 

öffentlich zu Tage gelegten Freude, mit Berück¬ 

sichtigung der von dem ungenannten Katholiken 

zu Regensburg neuerdings gesprochenen u. durch 

den Druck verbluteten paar wichtigen und noth- 

wendigen Wbrte. Nebst einer eingestreulen kur¬ 

zen Erörterung des einzigen ausführbaren, von 

Luthern selbst vorgesclilagenen Mittels zu einer 

Religionsvereinigung. Geschrieben von Carl Th. 
Gerneiner. Regensburg 1817. b. Augustin. 55 S. 8. 

Zwey katliol. Schriftsteller im Königr. Baiern 

haben theils das Jubelfest, theiJs Luthers Charakter 

zu verunglimpfen sich bemüht, um wenigstens auf 

den grossen Haufen ihrer Partey zu wirken. In¬ 

zwischen sind sie auch in Schriften vei dientermas- 

sen abgefertiüt und in Regensburg ist das Jubiläum 

feyerlicher als je begangen worden, wovon der da- 

sige Diakonus M. Gampert eine Beschreibung her¬ 

ausgegeben hat. Dass die kirchliche (sehr ver¬ 

schrieene) Trennung gleich anfangs unabwendbar, 

nothwendig und daher auch nützlich war, wird 

vom Hin. Vf. gegenwärtiger Schrift aufs Neue ge¬ 

schichtlich erwiesen; dann S. 26 — 45. die allge¬ 

meinen Vorwürfe, welche der Verfasser der paar 

Worte unsrer Religionspai tey, dem Relorrnations- 

werke und Luthern gemacht hat, und S. 46 fl. die 

besondern gegen den Verfasser der freymüthigen 

Betrachtungen und (S. 5o.) gegen Hrn. Gemeiner 

selbst, treffend abgewiesen, aus Luthers Schreiben 

an die Geistlichen zu Regensburg aber die Art, wie 

er eine Vereinigung (oder vielmehr den äusserli- 

chen Frieden) möglich dachte, angeführt. Das ist 

nun freylich keine Vereinigung, wie sie die for¬ 

dern, welche die Protestanten in ihren Schaafstall 

zurückführen wollen. 

Beschreibung eines feyerlicben Actus, welcher am 

zweyten Abende; des dritten Jubelfestes der Re¬ 

formation in der Stadtschule zlt Stollberg im Erz¬ 

gebirge gehalten wurde, auf Verlangen in den 

Druck gegeben von Carl Christian Heirir. Stoch, 

Rector daselbst und Ehrenmitglied der latein. Ges. in Jena. 

Schneeberg 1817. gedruckt bey Fulda. 27 S. 8. 

Der Actus fand erst Abends um 6 Uhr Sia^tl; 

i4 Schüler der Classe des Rectors traten nach ein¬ 

ander auf und hielten die kleine Rede, die S. 5 — 

i5. abgedruckt ist und die Schicksale der Kirchen¬ 

verbesserung kürzlich erzählt; darauf hielt der Hr. 

Rector selbst eine Gegenrede (S. i5 — 27.) , in 

welcher recht zweckmässig gezeigt wird, worin wir 

Luthers Beyspiel nachahmen sollen. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 24. des April. 103* 1818- 

Literatur und Bibliographie. 

A bibliographical Account oj the principcil JT oilcs 

relating to English Topography - by William 

Upcott, oi the London Institution. In three Volu- 

mes. Vol. I. London, printed by Richard and 

Arth. Taylor MDCCCXVIII. mit einem Titelk., 

welches das Gebäude der London Institution dar¬ 

stellt. Vol. II. mit einem Kupfer, das Innere 

der Bibliothek der Institution darstellend. Vol. 

III. Alle drey Bände zusammen LXII. 1576 

(oder eigentlich 1627) S. gr. 8. (4 Pf. 4 Sch.) 

Ein trefliches literarisches Werk über die engl. 

Topographie und Alterthümer einzelner Provinzen 

und Orte, dergleichen nur wenige Nationen aufzu¬ 

weisen haben. Es ist kein trocknes Verzeichniss 

der Schriften, Charten und Kupferwerke oder ein¬ 

zelner Kupfer (deren Titel, Seitenzahl und andere 

die Bibliographie u. Literatur angehende Umstände 

genau angegeben sind), sondern es enthält auch 

Anzeigen des Inhalts der Schriften u. Kupfer und 

bisweilen noch andere literarische Bemerkungen. 

Der Verfasser war von mehrern Freunden aulge¬ 

fordert worden, seine gesammelten Nachrichten, 

die er bey Vergleichung der verschiedenen Werke 

über die englische Topographie zu Papier gebracht 

hatte, weiter auszuarbeiten und durch den Druck 

allgemein brauchbar zu machen, zumal da sich die 

Zahl der Beschreibungen einzelner Shires und Orte 

in England neuerlich sehr vermehrt hat. Der Ver¬ 

fasser hat nicht nur selbst die vorzüglichsten öf¬ 

fentlichen und Privatbibliotheken und einige Vor¬ 

gänger benutzt, sondern ist auch von manchen 

Freunden durch Beyträge unterstützt worden, so 

dass seine Arbeit einen hohen Grad von Vollstän¬ 

digkeit erlangt hat. Es sind von derselben nur 200 

Exemplare gedruckt worden, und der Verfasser 

wird, wenn sie Bey fall findet, woran wir nicht 

zweifeln, ein ähnliches bibliographisches Werk über 

Wales, Scotland und Irland und die kleinen briti¬ 

schen Inseln herausgeben. In Deutschland würde 

das Werk freylich viel ökonomischer gedruckt und 

dadurch wenigstens auf 2 Hände beschränkt worden 

Erster Sand. 

seyn. Voraus geht die allgemeine Topographie 

(und die Verzeichnisse der Würke über dieselbe, 

vornemheh von Gough, Hoare, Malcolm). Es sind 

hier auch S. XI f. die Werke über die römische 

Geographie Britanniens u. die Alterthümer, so wie 

S. XIII. über das Domesday Book, S. XVI ff. die 

über die kirchl. Topographie und die Klöster, S. 

XX. über die Begräbnisse, S. XLI ff. über die 

Pflanzenkunde Englands, S. XLIV f. über die bri¬ 

tische Zoologie, S. L. die Mineralogie und LI ff. 

die Mineralwässer und Bäder, verzeichnet. Die Pro¬ 

vinzen folgen alphabetisch geordnet also: Bedford- 

shire I. S. 1 — 8, Berkshire S. 9 —25, Buckingham- 

shire S. 26 — 5i, Cambridgeshire S. 52—60 (Schrif¬ 

ten über Stadt und Universität Cambridge S. 56 ff), 

Cheshire S. 61 — 75, Cornwall S. 76—104, Scilly- 

Inseln S. io5—107, Grafschaft Cumberland S. 108 

—155, Derbyshire S. i56 —i45, Devonshire S. i4ff 

_ 172, Dorsetshire S. 175 —200, Pfalzgrafschalt 

Durham S. 201 — 222, Essex S. 225 — 245, Glou- 

cestershire S. 246 — 2y5, Hampshire S. 276 — 0o4, 

Insel Wight S. 5o5 — 520, Herefordshire S. 521 — 

552, Hertfordshire S. 555 — 547, Huntingdonshire 

S. 548 f., Kent S. 5go — 454 (insbesondere von Can- 

terbury S. 887 ff., Rochester 407 ff, Cinque Ports 

421, der Insel Thanet 455, Greenwich 448, Elthara 

452), Lancashire S. 445 — 48o (von Liverpool466 ff.), 

Leicestershire S. 48i — 667, Lineolnshire S. 558 — 

58o. Dann S. 58i — 642. Supplemente zu diesem 

ersten Bande. Im zweyten Tlieile : Middlesex S. 

581_6o4, London S. 6o5 — 854 (zugleich von des¬ 

sen einzelnen Kirchen, Hospitälern, Rechten und 

Privilegien, Instituten, wie der königl. Societät S. 

788 ff., den verschiedenen Collegien, dem brittischen 

Museum S. 745, der Royal-lnstitution 1800, S. 701, 

der Bevölkerung etc. sind Schriften verzeichnet), 

Westmünster S. 855—874, London u. Westmün¬ 

ster zusammen S. 875 — 910, Umgebungen Londons 

S. — g5o, Monmoutiishire S. 901 — 942, Graf¬ 

schaft Norfolk S. 945—1002 (insbesondere von deif 

St. Norwich S. 972 ff.), Northamptonshire S. ioo3 
— 1027, Northumberland S. 1028— io46, Nolting- 

hamshire S. 1047—1068. — III. Theil: Oxfordshire 

S. 10gg — n54 (von Oxford insbesondere S. 1077 f. 

und von der Universität 1079 —1110, von den ein¬ 

zelnen Collegien S. 1111 ff, von der Bodleyischen 

Bibliothek S. 1122, der Radclifleschen Bibliothek 

S. 1127, dem Ashmoleschen Museum S. 1129.), 

Rutlandshire S. n55 —n59, Shropshire S. n4o — 
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il45, Somersetshire S. n46—1171 (von Bath ins¬ 
besondere u5o ff.), Staffordshire S. 1172— 1190, 
Suffolk S. 1191 — 1206, Surrey S. 1207— 1258, 
Sussex S. 1269 — 1246, Warwickshire S. 1247 — 
1282, Westmoreland S. 1285— 1285, Wiltshire 
S. 1286 — 1629 (von Salisbury S. 1290 ff. — die 
17.51. in 4. gedruckten, mit Kupfern ausgestatteten, 
Marble Antiquities des Earl of Pembroke zu \A7il— 
ton sind nicht vergessen , und die 70 abgebildelen 
Antiken verzeichnet — von dem Stone- beuge S. 
i5i5 ff. und von Avebury S. i525.), Worcester- 
shire S. i55o — i55o, Yorkshire S. i55i — 1026 
(Stadt York S. i555 ff.). Dann folgt die genaue 
Beschreibung der JBibliotheca topographica Britan- 
nica, Loud. 1780—5790. in 10 Bänden. S. 1471 ff. 
Supplemente zu dem zweyten u. dritten Bande und 
S. i5oi ff. zwey Register über die Orte und über 
die Namen der Schriftsteller. Ausländische Reise¬ 
beschreibungen oder Werke über Englands Topo¬ 
graphie erinnern wir uns nicht angeführt gefun¬ 
den zu haben. 

Shakspeare and his Times: including the Biogra- 
phy of the Poets; Criticisms on his Genius and 
Writings; a new Chronology ot his Plays,* a 
disquisition 011 the object ot his Sonnets; and a 
History of the Manners, Customs, and Amüse¬ 
ments, Superstitions, Poetry and elegant Litera- 
ture of his Age. ßy Nathan Drake, M. D. Au- 
thor ot „Literary Hours5* and of ,,Essays on pe- 
riodical Literature.“ In two Volumes. Vol. I. 
London printed for T. Cadell and W. Davies 
1817. XII. 705 S. gr. 4. mit dem Bildniss des 
Dichters, nach einem von der Denkmals - Büste 
desselben zu Slratford gemachten Abguss gezeich¬ 
net, und einer Kuplertafel, welche die (schlechte) 
Handschritt Sh’s aus tünf vei-schiedenen •Zeital¬ 
tern darstellt. Vol. II. V. 677 S. gr. 4. 

Zwey Jahrhunderte sind seit dem Tode Sh’s 
verflossen und noch war kein Versuch gemacht 
worden, sein Leben als Mittelpunct einer umfas¬ 
senden und zusammenhängenden Uebersicht seines 
Zeitalters zu behandeln , und doch verdiente er es 
nicht blos wegen seines Vorzugs als dramatischer 
Dichter, sondern auch, weil seine Werke in der 
innigsten Beziehung aut Sitten, Gebräuche, Aber¬ 
glauben und Vergnügungen seiner Zeit stehen. 
D reyssig Jahre hat der Verfasser, nach seiner Ver¬ 
sicherung, seine Müsse darauf verwandt, ein solches 
W erk auszulüh en und die sehr zerstreueten, viel¬ 
fachen, Materialien dazu mühsam aufzusuchen, zu 
sammlen , zu ordnen und zu verarbeiten. Seine 
Zuneigung zur alten englischen Literatur führte ihn 
zur vertrauten Bekanntschaft mit den Quellen, aus 
welchen allein die Darstellung dieses Zeitalters ge¬ 
schöpft werden konnte. Was die Kritik anlangt, 
so war er bemüht, den besondern Charakter seiner 
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dramatischen Stücke genauer r als es bisher gesche¬ 
hen, zu entwickeln, was die Ausführung betrift, 
ein Wei k zu liefern , das nicht nur den Freund 
des poetischen Alterthums, sondern auch jeden Le¬ 

ser durch Mannigfaltigkeit und Vollständigkeit be¬ 
friedige. Es zeriällt in drey Haupttheile, 1. Shak- 
speare in Stratford an den Ufern des Avon, oder 
Geschichte seiner Jugend und der Sitten des Di- 
strictes, in dem er seine Jugend zubrachte, 2. Sh. 
in London , Geschichte seiner dichterischen und 
vornemlich dramatischen Laufbahn , und zugleich 
der engl. Literatur und Dramatik in dieser Periode, 
5. Sh. in der Zuiückgezogenheit, kurze Geschichte 
der drey letzten Jahre desselben. Jeder Theil ist 
in mehrere Capitel getheilt. Part I. Shakspeare in 
Stratford. C. 1. S. 1. Geburt, Familie, Rechtschrei¬ 
bung des Namens von Sh. William Shakspeare 
war zu Stratford am Avon in Warwickshire 25. 
Apr. j564. geboren, 26. getauft worden. Seine 
Familie besass Landeigenthum und gehörte zu den 
Gentlemen, obgleich sein Vater, Johann, Woli- 
händler war5 seine Mutter war die Tochter und 
Erbin des Robert Arden von Wellingcote, eines 
geleinten Gentleman. Sein Vater halte neun Kin¬ 
der und Wilhelm wTar der zweyte Sohn. Cap. 2. 
S. 21. über das Haus, in welchem SJiaksp. geboren 
wurde. Im Jun. io64. wülhete eine Pest in SlraL- 
ford , die mehr als den siebenten Theil der Ein¬ 
wohner wegraffte. Sh. wurde in der Freyschule 
zu Stratford erzogen. Der Zustand der damaligen 
Jugend-Bildung und Erziehung im Lande wird ge¬ 
schildert, die Grammatiken, Wörterbücher und 
Lesebücher der lateinischen Sprache, die man da¬ 
mals brauchte, erwähnt. Die Kenntnisse des La¬ 
teins, die sich Sh. erwarb, waren nicht gross. C. 5. 
S. 54. Er folgte, nach Verlassung der Schule, dem 
Handel seines Vaters, ungefähr im i2ten Jahre sei¬ 
nes Alters. — Dass der Vater bisweilen auch das 
Fleischer-Handwerk trieb, wird zugestanden, nicht 
aber, dass er auch seine Kinder dazu angehalten 
habe. — Er wurde, nachdem er von dem Vater 
weggegangen war, in der Expedition eines Anwalds 
angestellt und erlangte dadurch einige juristische 
Kenntnisse. Er machte sich auch etwas bekannt 
mit der französischen und italienischen Sprache. 
C. 4. S. 69. Schon 1082. verheirathete er sich mit 
Anna Hathaway, Tochter eines wohlhabenden 
Freysassen zu Shottery, die 8 Jahre älter war, als 
er, und i6i5. starb. Das 5le Cap. S. 68. enthält 
eine Schilderung des Landlebens, der Sitten, Ge¬ 
bräuche und Charaktere auf dem Lande, wahrend 
dieser Jugendperiode Sh’s, zum Theil nach Holin- 
shed’s Chronicles nach der Ausgabe von 1807. in 
6 Bänden in 4., zum Theil nach Malcoim’s Anec- 
dotes of the Manners and Customs of London und 
andern Quellen , vornemlich mehrern Schriften 
über die Haushaltungskunst aus dein löten Jahrh. 
Fortgesetzt ist diese interessante Schilderung C. 6. 
S. 1 q5, wo insbesondere von den Festtagen und 
Vergnügungen auf dem Lande Nachricht gegeben 

) 
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wird. Douce’s Illustrations of Shakspeare and of 
ancient Manners sind dabey benutzt. Mehrere Ce- 
remonien an den kirchlichen Festtagen werden be¬ 
schrieben , Gedichte auf die Festlichkeiten mitge- 
theilt, Anspielungen in S’s Dramen darauf erläutert. 
Im yten C. S. 209. werden die Kirchmessen, Jahr¬ 
märkte. Hochzeiten und Begräbnisse desselben Zeit¬ 
alters geschildert, wobey, wie vorher, auch Strutt’s 
Sports and Pastimes ol the People of England i3jo, 
Reed s Shakspeare, Bourne's Anliquitates vulgares 
und Brand über dieselben 1810. etc. gebraucht sind. 
Die zahlreichen Zerstreuungen und Ergötzungen 
jener Zeit werden Cap. 8. S. 246 ff. dargestellt. 
Dazu gehören aucl\3die Jagd und Vogelfang, wor¬ 
über Schritten aus damaliger Zeit S.2Ö7. angeführt 
sind, eben so über die Fischerey S. 291 11. Ein 
ursprünglich blosses Kriegsspiel, Quintaine, ist S. 
5oo f. beschrieben. Von einigen Arten des Aber¬ 
glaubens in derselben Zeit handelt C. 9. S. 5i4 ff. 
Der Glaube an Gespenster, Erscheinungen, Wet¬ 
terprophezeihungen, Auswahl gewisser Tage u. s. f. 
W'ar sehr gemein. Im loten Cap. S. 4oi. kehrt der 
Verfasser zurück zu Sh’s Lebensbeschreibung und 
erwähnt einige unregelmässige Handlungen dessel¬ 
ben, vornemlich seinen Wilddiebstahl in Sir Thom. 
Lucy’s Park und die Folgen davon; wahrscheinlich 
wurden dieser Umstand und seine Schulden die 
Veranlassung, dass er ums Jahr 1Ü86. die Provinz 
verliess und nach London zog. — Part H. Shak¬ 
speare in London. Cap. 1. S. 4i5. Seine Ankunft 
daselbst, als er 22 Jahre alt war, um i586. Seine 
Familie liess er zu Stratford und besuchte sie ge¬ 
legentlich; er selbst betrat die Bühne; sein Ver¬ 
dienst als Schauspieler wird S. 420 1F. dahin be¬ 
stimmt, dass er keine Rollen vom ersten Range 
übernahm, sondern nur in Ausführung der zwey- 
ten Rollen sich hervorthat. Cap. 2. Sh. tritt als 
Dichter wahrscheinlich ums Jahr 1087. auf, mit 
seiner Venus und Adonis. Eine kurze und allge¬ 
meine Uebersicht der Literatur unter der Regie¬ 
rung der Elisabeth und Jakobs I. wird S. 42/ — 
517. gegeben, jeder Zweig derselben behandelt, und 
von den Schriften und Schriftstellern damaliger 
Zeit Nachricht erlheilt. Die Liebe zu den Wis¬ 
senschaften war jetzt allgemein. Cap. 5. S. 518. 
Uebersicht der romantischen Literatur in S's Zeit¬ 
alter (Puttenham's Art of English Poetry wieder 
gedruckt 1811., Eliis Specimens of early English 
inetrical Romances , des Abt de la Rue disserta- 
tions on the Anglo-Norman Poels in der Archaeo- 
logia vol. XII. u. XIII. und Andere werden öfter 
angeführt, aber des Verfassers Abhandlung über 
diesen Gegenstand ist doch die vollständigste ge¬ 
worden). S’s Liebe und Gebrauch der Romanzen, 
Erzählungen und Balladen wird .bemeikt und aus 
seinen Schriften dargethan. C. 4. S. üy4. Cursori- 
sche Uebersicht der Poesie, mit Ausnahme des 
Drama, in S's Zeitaller. Die Periode von 5'j Jah¬ 
ren, i564—1616., wird als die fruchtbarste in den 
englischen Jahrbüchern, in Beziehung auf dichteri¬ 

sche Producte, angegeben. Es sind nicht weniger 
als 4i ausgezeichnete Dichter mit ihren Werken 
aufgeführt (zusammengeslellt S. 674.) und noch S. 

676 —7 7°7* ein weit zahlreicheres alphabetisches 
\ erzeichniss. kleiner und unbedeutender Dichter 
derselben Zeit gegeben. Ueberhaupt gab es in dem 
gedachten halben Jahrhundert (nach S. 708.) ausser 
den dramatischen Dichtern und denen, welche nur 
Beytrage zu andern Sammlungen lieferten, 200 
Dichter. Derer aber, welche noch einzelne ßey- 
träge zum englischen Pamassus lieferten, werden 
S. 724 f. 45 gezählt (worunter aber manche schou 
erwähnte Vorkommen). 

Im 5ten Capitel (2ten Bandes) sind S. 1. die 
beyden Gedichte S’s, Venus und Adonis (mit der 
Dedication an Thomas Wriothesly Earl ol Sout¬ 
hampton, von welchem biographische Nachrichten 
gegeben werden) i5q5. und Rape of Lucrece (Ent¬ 
ehrung der Lucretia) 1094. mit ihren Ausgaben 
aufgeführt und beurtheilt. Beyde sind in mehrere 
Stanzen abgetheilt. Cap. 6. S. 87. Ueber Kleidung 
und Lebensweise, Silten und Gebräuche, der Be¬ 
wohner der Hauptstadt, während des Lebens von 
Sb. Das Schminken war allgemein gebräuchlich; 
die Halskrausen der Damen stiegen zu einem so 
ungeheuren Umfang, dass Elisabeth in einem ihrer 
Aufwandsgesetze die Breite derselben bestimmen 
musste; die männliche Kleidung übertraf an Aus¬ 
schweifung und Frivolität die weibliche. Um eilf 
Uhr Vormittags war gewöhnlich das Mittagsessen. 
S. i45 f. sind die hervorstechenden Züge im Cha¬ 
rakter der Königin Elisabeth gezeichnet. Auch 
von der Polizey' der Stadt wrird S. i64 lf. Nach¬ 
richt ertheilt. C. 7. S. 168. Von den Vergnügun¬ 
gen der Hauptstadt und des Hofes (Kartenspielen, 
Tänzen, Bärenhetzen, Maskeraden u. Puppenspiel), 
vornemlich (S. 20l f.) dem Theater, dessen Ein¬ 
richtungen und. Verwaltung (1070. wunde erst ein 
ordentliches Theater erbauet — Belohnungen der 
dramatischen Dichter und der Schauspieler). C. 8. 
S. 227. Kurze Uebersicht der dramalischeu Poesie 
von der Geburt S’s an bis auf die Zeit, wo er als 
dramatischer Schriftsteller auftrat (um 1590.) und 
kritische Nachricht von den dramatischen Dichtern, 
die in diesem Zeitraum blühten. Das erste eini- 
germassen regelmässige Trauerspiel war der Ferrex 
and Porrex von Tho. Norton und Tho. Sackville 
i56i— 1062. Bis dahin hatte man sich mit Myste¬ 
rien, Moralitäten und Interludien begnügt. Es sind 
20 dramatische Dichter, die vor S. hergingen, und 
noch 28 Stücke, deren Verfasser nicht genannt oder 
bekannt sind, erwähnt. C. 9. S. 256. Die Zeit, wo 
S. als dramat. Dichter anfing. Es wird das J. 1090. 
oder bald darauf angenommen. S. 269. Zeittafel 
seiner 55 Stücke, von denen Romeo und Julie ins 
Jahr 1695, Hamlet 1597, König Lear i6o4. Macbeth 
1606, Othello 1612. gesetzt werden. S. 262 ft. Be¬ 
merkungen über S’s Schauspiele: Perikies (das er¬ 
ste von allen, 1590,), S. 286. über sein Lustspiel, 
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die Irthümer i5q1 , S. 289. über Love’s Labour’s 
Lost (1691, nicht wie Maione in der 2ten Ausgabe 
seines Chronological Essay 011 S's Plays 1795. be¬ 
hauptet hat, erst 1694.), S. 292. über König Hein¬ 
rich VI. in 2 Theil«. n (1592.), S. 298. A Midsum- 
mer - Night’s Dream. S. 3o2—555. Abhandlung 
über die Feen-Mythologie und die Veränderungen, 
die sie durch Sh’s Genius erhielt. C. 10. Fernere 
Bemerkungen über folgende Sh’sche Schauspiele: 
S. 556. Romeo und Julie (1593. nach des Luigi da 
Porta Giuletta gebildet) , S. 564. The Thamiug of 
the Shrew 1694, S. 067. two Gentlemen of Verona 
1695. (durch wohlklingenden Versbau vornemlicli 
ausgezeichnet), S. 370. König Richard III. 1696, 
S. 579. Heinrich IV., erster u. zweyter Theil 1696, 
S. 58’. der Kaufmann von Venedig 1697, S. 5gi. 
Hamlet 1697. Cüber den Charakter desselben in die¬ 
sem Trauerspiel verbreitet sich der Verf. umständ¬ 
lich, noch ausführlicher aber ist seine Abh. S. 599. 
über den Glauben an die Wirksamkeit guter und 
böser Engel und der Geister der Verstorbenen und 
ihre Erscheinungen u. über das Gespenst im Ham¬ 
let. Im ulen Cap. sind die Bemerkungen fortge¬ 
setzt S. 419. über König Johann 1698, S. 422. All's 
well that ends well 1698. (und den Charakter der 
Gräfin von Roussillon insbesondere), S. 425. König 
Heinrich V. 1599. (der Charakter des Königs ist vom 

Dichter vorzüglich ausgeführt), S. 45o. viel Lärmen 
um Nichts, S. 43i. Wie’s ihnen gefällt, S. 455. die 
lustigen Weiber von Windsor 1601, S. 457. Troi- 
lus und Cressida 1601. (den Charakteren fehlt es an 
dem Anziehenden), S. 442. König Heiur. VIII. 1602. 
(das ganze Interesse dieses Trauerspiels dreht sich um 
die Charaktere der Königin Katharina u. des Card. 
Wolsey herum), S. 446. Timon von Athen 1602, 
S. 452. Measure for measure 1600. (die Quelle des 
Stoffs wird vom Vf. angegeben), S. 457. König Lear 
i6o4. (nicht i6o5.), S. 466. Cymbeline i6o5. (in An¬ 
sehung der poet. Schönheit, Mannigfaltigkeit und 
Wahrheit der Charaktere und Darstellung der Lei¬ 
denschaften sehr ausgezeichnetes Stück), S. 469. Mac¬ 
beth 1606. (als das erhabenste und eindruckvollsle 
D i-araa, das grösste Product des Shaksp. Geistes be¬ 
trachtet; auch Schlegels Bemerkungen darüber sind 

nicht unbenutzt geblieben). Eine Abhandlung ver¬ 
breitet sich über den Volksglauben an Zauberey in 
S's Zeitalter u. die Benutzung dieses Aberglaubens 
in dem Trauerspiel Macbeth S. 476 ff. Endlich lie¬ 
fert das i2te Cap. noch die Bemerkungen S. 490. 
über die drey Trauerspiele S’s, Julius Cäsar (1607.), 
Antonius und Kleopatra (1608.), und Koriolanus 
(1609.). welche den Dichter in einem ganz neuen 
Gesichtspunct zeigen, S. 495. the Winter’s Tale 
1610, S. 5oo. the Tempest 1601. (hier ist S. 5 07— 
627. eine Abh. eingeschaltet über den allgemeinen | 
Glauben jener Zeit an die magische Kunst u. S’s Be¬ 
handlung desselben in dem angeführten Schauspiel), 
S. 627. Othello 1612, S. 551. Zwölfte Nacht. Die¬ 
sen 55 echten sind noch mehrere untergeschobene 
in den Ausgaben beygefiigt, wovon S. 556 ff. ge- 

1 handelt wird. Von S. 558. an wird nun zusam¬ 
mengefasst, was den dramat. Charakter des Dichters 
ausmacht, und dabey auf deutsche Kritiker, wie 
Herder und Schlegel, Rücksicht genommen. Mit 
ihnen wird das ältere oder romantische Drama dem 
neuern entgegen gestellt, und A. W. Schlegel wird 
der neue Stagirit genannt. C. iS. S. 556. Kurze 
Uebersicht der dramat. Poesie und ihrer Bearbeiter, 
während der Verbindung S's mit der Bühne (John 
Fletcher, der Meister in der Zeichnung milder Lei¬ 
denschaften, vornemlich der Liebe, war, Massinger, 
von dem sich nur 18 Stücke erhalten haben, John 
Webster, Tho. Middleton, Tho. Decker, John Mar¬ 
ston, Tho. Heywood, Geo. Chapman, Will. Rowley 
und einige andere). Unter denen, welche dazu bey- 
trugen, die Schule S’s zu füllen, ist Mich. Drayton 
der berühmteste. Dann wird noch S. 5y2. von Ben 
Jonsen gehandelt. Im i4. C. S. 581. wird die Bio¬ 
graphie S’s fortgesetzt bis zum Ende seines Aufent¬ 
halts in London, welches er wahrscheinlich im Som¬ 
mer i6:3. verliess. Er zog sich nach Stratford zu¬ 
rück und davon handelt der dritte Theil, dessen 
1. C. S. 6o3. einige Anekdoten von ihm Während 
seines Aufenthalts daselbst beybringt, auch Fnmi- 
lienereignisse erzählt, das 2le (S. 6n.) aber seinen 
Tod (am 23. Apr. 1616.), seinem Geburtstage, da er 
eben das Ü2ste Jahr des Lebens zurückgelegt hatte, 
seinen letzten Willen, seinen moralischen Charakter 
darstellt, und sich über das ihm errichtete Denkmal 
verbreitet. Ein Anhang S. 627- theilt S’s Testa¬ 
ment aus dem Original mit. Ein sehr vollständiges 

Register macht den Beschluss. 

Kurze Anzeige. 

'Magazin für allgemeine Sprache mit besonderer 
Rücksicht auf die deutsche. Herausgegeben von 
J. M> Schmid, Professor der Kirchengeschichte und des 

Kirchenrechts an dem Kön. Baier. Lyceum zu Dillingen. 

Ersten Bandes viertes Heft. Dillingen, b. Ross¬ 
nagel 1816. i88 S. 8. mit einer Kupfertafel. 

Die Abh. über die V ersuche einer allgemeinen 

Sprache ist fortgesetzt und diessmalS. 1. von Athan. 
Kirchers Polygraphia nova et universalis i665. und 
des Prof. Job. Jak. Wagner Organon.(S. 29.) Nach¬ 
richt gegeben. Dass iu Turin in der Militärakademie 
auch Unterricht in der Pasigraphie erlheilt werden 
soll, ist S. i58. erzählt. Der Aufsatz über die Rede- 
theile ist S. 75 ff.; der über die Frage: ob teutsch oder 
deutsch geschrieben werden solle S. 95 ff. (der Vf. 
entscheidet für teutsch) u. die Pangraphie nach Mrn. 
Prof. Hst S. 125 ff. beschlossen. Ausserdem findet 
man in diesem Stücke noch mehrere Auszüge aus 
andern Schriften und Nachrichten, welche sowohl 
die ganze Sprachliterütur, als die deutsche und ein¬ 
zelne Wörter angehen , wobey manches sehr Be¬ 
kannte, manches zu Berichtigende voi kömmt. Ue- 
ber den ganzen Band ist ein Register angehängt. 
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Leipziger Liter atu r-Zeitun 

Am 25- des April. 104* 1818. 

Intelligenz - Blatt. 

CorreSpondenz - Nachrichten. 

Aus einem Briefe des Herrn Hufr. IVeigel, Mai¬ 

land, März 18. 

Spater als ich es selbst wünschte, gebe ich Ihnen die 
versprochene Nachricht von Fea’s Entdeckung des Tem¬ 
pels der Concordia. Es ist durch die unter zertrüm¬ 
merten colossaltn Statuen und Säulen von giallo an- 
tico gefundenen zwey Inschriften ausser Zweifel, dass 
sie aus dein Tempel der Concordia sind; darum ist es 
aber, meiner Meinung nach, noch nicht erwiesen, dass 
auf derselben Stelle, wo man sie fand, der Tempel 
selbst stand; denn alles fand man umher zerstreut in 
Trümmern. Die zwey Grundmauern, die man bis jetzt 
ausgegraben hat , sind hinter dem Triumphbogen des 
Septimius Severus hart an dem Capitolinischen Hügel, 
und schwer dürfte es seyn, wenn man auch die Aus¬ 
grabung fortsetzen wollte, was seit mehrern Monaten 
schon unterbleibt, dass man den ungestörten Umlang 
des Tempels auffinden wird, da spätere Gebäude auf- 
und eingebaut sind, auch wohl der ganze Abhang des 
Capitol. Berges gegen das Forum abzugraben wäre, was 
schwerlich geschehen wird. Jetzt liegt die Gegend von 
den ehemals sogenannten Tempelsäulen der Concordia, 
vorläufig von Fea Tempel der Fortuna genannt, bis 
gegen den Triumphbogen des Septimius Severus, zum 
Tlicii aufgegraben, zum grossen Theile mit Schutthau¬ 

fen bedeckt. Die gefundenen Inschriften sind, genau 
copirt, folgende: 

.LVSITANIAE 

.DESIGNAT. 
PRO SALVTE TI. CAESARIS. 
AVGVSTI. OPTIMI. AC 
IVSTISSIMI PRINCIPIS 

CONCORDIAE 
AVRI , p. V. 

ARGENTI P. X. 

M. ARTORIVS GEMINVS 
LEG. CAESAR. PRAEF. AER. MIL. 

CONCORDIAE 
Diese Inschrift ist auf einer an 4 Schuh grossen Mar- 

morplatte. Die Charaktere grösser und schöner als bey 
jener. 

Erster Land. 

Noch lasst die Herzogin von Devonshire fortgraben. 
Rund um den aufgegrabenen Grund der Säule des Pho- 
kas liegen ungeheure Stücke zertrümmerter, colossaler 
Granitsäulen, wie die, welche vor dem Friedenstempel 
liegen, in einer Tiefe von i4 bis 16 Schuh. 

Die via triumphalis ist bey Gelegenheit jener Auf¬ 
grabung der Substructionen des angenommenen Concor- 
dientempels zum Theil aufgefunden worden; sic führt 
schräg unter dem Triumphbogen des Septimius Severus 
hin , ist aber auch mit Substructionen späterer Gebäude 
verdammt, die quer durch sie durchgehen. Die Regie¬ 
rung lässt jetzt des Titus Triumphbogen von dem spä¬ 
tem Anbau und Ueberban befreyen, damit er frey da 
stehe, wodurch er ungemein gewinnen wird. 

Viel zu wenig bekannt sind die im Museum zu 
Parma auf bewahrten herrlichen Ueberbleibsel, die man 
in Velleja fand. Es verlohnte sich der Mühe, den schön 
gezeichneten Plan des alten Velleja , so weit es ausge¬ 
graben ist, bekannt zu machen, wozu der edle Graf 
Von Neipperg gewiss die Hände bieten würde. 

B erichtigung. 

In einer Anzeige des Athenäum St. 46. ist S. 368. 
Z. i3. v. u. eine Nachricht, die katholischen Gymna¬ 
sien (in Schlesien) betreffend, aus dem Athen. II. S. 5i8. 
ausgehoben, aber abgekürzt. Der Professor der allen 
Literatur am königl. kalhol. Gymnasium zu Breslau, 
Herr Joh. Kabalh, glaubt iu zwey, uns zugekoiume- 
nen, Aufforderungen, die wir des Raums wegen nicht 
ganz abdrucken lassen, der Ref. habe die Stelle nicht 
recht oder nicht ganz gelesen. Sie lautet so: Die Gym¬ 
nasien kamen (durch einen frühem Studicmplan) in Auf¬ 
nahme, wenigstens schien cs so; auf die Studien an der 
Universität und auf die Bildung künftiger Lehrer hatte er 
einen höchst schädlichen Einfluss durch jenes zweck¬ 
lose Hervorheben der sogenannten Realien und was sich 
empirische Wissenschaft nennt, und durch die fast (dies 
Beywortchen ist im Abdruck der Worte weggefallen) 
gänzliche Vernachlässigung der allen Literatur und Ge¬ 
schichte. Diese Studien wieder in Aufnahme zu brin¬ 
gen, muss die erste Sorge jener Behörden seyn, de- 
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nen die kathol. Gymnasien gegenwärtig untergeben sind 

oder künftig untergeben werden möchten,“ — Der Ref., 

dem wir Herrn K’s. Schreiben vorgelegt haben, und 

der durchaus keine üble Absicht hatte oder haben konnte, 

folgerte, wie er uns schriftlich versichert hat, aus je¬ 

nen Worten, dass diese Studien noch nicht in Auf¬ 

nahme gebracht seyn müssen, wenn er gleich auch in 

der Folge las, dass sie Liebhaber und Freunde unter 

den kathol. Studirenden gewinnen; glaubt, dass Letzterer 

vorzüglich auf dem kathol. Gymnasium und der Uni¬ 

versität zu Breslau der Fall sey, hat mit Thcilualnne 

die Worte des Hm. K’s. gelesen: „Die kathoL Gym¬ 

nasien in Schlesien hatten schon vor einigen Jahren 

das Glück, auf den Grund der eingelieferten griechi¬ 

schen, lateinischen, deutschen und mathematischen Abi- 

turientenarbeiteu nicht nur von der hiesigen königl. 

wissenschaftlichen Priifungs - Commission, sondern auch 

von dein hohen königl. Ministerium des Cultus und des 

öffentlichen Unterrichts ein sehr aufmunterndes Zeug- 

niss zu erhalten,“ und wünscht, dass jene Gymuasien 

immer mehr unaufhaltsam fortschreiten. 

D. R. 

Neue englische Literatur. 

In Kurzem werden bey Rodwell und Martin in 

London gedruckt und bey BJackwood in Edinburgh zu 

haben se}’n: Letters from Horace Walpole to George 

Montagu, Esq. from the year 1706. to the year 1770., 

now ßist published from the Originals in the posses- 

sion of the Editor, in gr. 4. 

Von Pilpay’s Fabeln wird eine neue Ausgabe mit 

Kupfern, und von dem Decan von Canterbury und kein. 

Kaplan, Dr. Geo. Stanliope, eine Uebersetzung von des 

Augustinus Meditatt. und Soliloqu. und einzelne Be¬ 

trachtungen aus Anselm und Bernhard gedruckt. 

Von Bentley’s Lucan (M. Annaei Lucani Pbarsa- 

lia cum notis Hug. Grotii et Rieh. Bentleii) ist eine 

neue Ausgabe in 8. in Edinburgh erschienen, 1817. 

Von des Esq. Geo. Moore: Lives of Card. Albe- 

roni , the Duke of Ripperda and Marquis of Pornbal, 

three distinguished polilical Adventurers of the last Cen¬ 

tury, exhibiting a View of ihe Kingdoms of Spain and 

Portugal, during a considerable portion of that period, 

ist die dritte Ausgabe in 8. erschienen, 1817. 

Von des Alex. Nisbet Werke: A S}rstem of Heral- 

dry, speculative and practical; with the true Art of 

Blazon, according to the most approved Heralds in Eu- 

rope. Illustrated with suitable examples cf armorial 

Figures and Atchievements of the most considerable Sur¬ 

inames and Fatnilics in Scotland etc. together with hi- 

storical and gencalogical Memoirs relative thereto, ist 

eine neue Ausgabe in zwey Folianten mit 5i Kupfern 

(45 Thlr.) besorgt worden. 

In vorigem Jahre erschienen sind: Itinerary of the 

Morea; being a description of the Routes of that pen- 

insula. By Sir Wm. Gell, M. A. F. R. S. in 8. 

(10 Sh. 6 D.) 

An Essay on the Mysteries of Eleusis, by M. Ou- 

waroff, Counsellor of State to his Imp. Majesty the Em- 

peror of Russia etc. Translated from the French , by 

J. D. Price. With Observations by J. Christie. io 8. 

mit Kupfern. 

Carew’s Survey of Cornwall, with Notes, bjr the 

late Tho. Tomkin, Esq. now first published from the 

original Manuscript by Francis Lord de Dunstanville. 

Lond. bey Rodwell und Martin. 1817. in 4. 

Ueber das alte Palibothra sind in folgendem Werke 

Untersuchungen angesteilt worden : Inquiry concerning 

the Site of ancient Palibothra, in tvvo Parts. Con- 

taining a Journal kept during the Survey of the River 

Chundun, conjectured to be the Erarmobas of the Greeks, 

from the Tovvn of Champanugur, near Bhagulpoor, to 

its Spurces in the Vicinity of Deoghur, including an 

Account of the present State of the Junglcterry, with 

a Map, View and Sections, i8i4—15. By Wm. Frank¬ 

lin, Lieut. Colonel in the Service of the East-India 

Company and Author of a Tour in Persia and the Hi- 

story of Schah Aul um — in 4. 

Von des Baptisten-Missionars zu Serampore, W. 

Ward, Werke: A View of the llistory, Literature and 

Religion of the Hindoos, including a minute Descri¬ 

ption of the Manners and Customs and Translations 

of tlieir prineipal Works — ist eine dritte, sehr ver¬ 

mehrte, Ausgabe in 2 Octavbanden , und von des Pre¬ 

diger Joh. Campbell Travels in South Africa, under- 

taken on the Request of the Missionary Society, gleich¬ 

falls eine dritte Ausgabe in 8. erschienen. 

A View of the Agricultural, Commercial and Fi¬ 

nancial Interests of Ceylon, with an Appendix, con- 

taining sonie of the prineipal Laws and Usages of the 

Candians. Also Tables of Imports and Exports etc. By 

Anthony Bertolacci, Esq. with a Map of the Island 

compiled at Columbo, from the latest Surveys, by Capt. 

Schneider. 8. , 

Nekrolog1. 

Den 4- Oct. 1817. starb M. Joach. Beruh. Nik. 

Hacker, Plärrer zu Zscheyla und Adjunct der Meisner 

Ephorie. Er war geboren zu Wittenberg den ] 4. Nov. 

1760., studirfe zu Grimma und Wittenberg, ward 

1786. als Rector in Gommern angestellt, kam 1790. 

ins Predigtamt nach IlaseloCf (Belziger Inspection), von 

da 1796. nach Straach bey Wittenberg, welche be¬ 

schwerliche Stelle er wegen körperlicher Leiden im J, 

i8o5. mit dem Stadtpfarreramt in Briick vertauschte. 

Von hier ward er 1812. nach Zscheyla versetzt. Ue- 

berall machte er sich als einen geistreichen Prediger 

geltend durch seine Gabe, anschaulich zu schildern, 

durch seine Kenntniss des menschlichen Herzens, so 

wie durch seine Freymüthigkeit in Züchtigung herr¬ 

schender Thojbeiten und Unsittliebkeitjpn. Seine haupt¬ 

sächlichsten Schriften sind: Thanatologie, oder Denk¬ 

würdigkeiten aus dem Gebiete der Gräber u. 5. w. Lpz. 
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17(j5_gg. 4 Thle. kl. 8.; Jesus, der Weise von Na¬ 

zareth, ein Ideal aller denkbaren Grösse u. s. w. Lpz. 

i8oo. u. 18o3. 2 Bde. 8.; Schulmeister Anton. Winke 

für Gutsbesitzer und Lehrer u. s. w. 1809. 2 Abtei¬ 

lungen. 8.; der Unsichtbare, oder Menschenschicksale 

und Vorsehung u. s. w. 2 Bdchen, 1811. 8. Am an¬ 

ziehendsten aber ist unstreitig sein literarischer Nach¬ 

lass, der so eben (bey Hartknoch) erschienen ist, un¬ 

ter dem Titel : Meine Vorbereitungen zum Tode. Ein 

Erbauungsbuch für Kranke und Bejahrte. Nebst der 

Jugendgcschichte des Verfassers. Der Herausgeber (J. G. 

Trautschold, Pf. zu Gröbern) verbreitet sich im Vor¬ 

bericht über die amtlichen und schriftstellerischen Ver¬ 

dienste des sei. 11., so wie über seinen sittlichen Cha¬ 

rakter und den Gang seines Schicksals. 

Ankündigung. 

Auf das bey Sr. Königl. Majestät von Sachsen 

angebrachte allerunterthänigste Gesuch ist deru Buch¬ 

drucker 

Herrn Friedrich Gottlob Hofer zu Zwickau 

zu dem 

verbesserten und vermehrten Zwiclauischen 

Gesangbuche 

fernerweit ein KÖnigl. Seichs, allergnädigstes Privile¬ 

gium auf zehn Jahre unterm 2ten Marz a. c. ertheilt 
O 

worden. Allerhöchstem Anbefohlnisse gemäss wird dies 

hiermit, bekannt gemacht. 

Leipziger Ostermesse 1818. 

Joh. Michael Jäger, 

Königl. Sachs. Bücher-Inspector. 

Ankündigung 

eines 

griechisch-deutschen Handwörterbuches 

von 

J. G. Schneider} Saxo. 

Professor und Oberbibliothekar in Breslau. 
O f» * ! 

So wenig ich das Beyfallswerthe verkenne, was 

d’.' bis jetzt erschienenen griechisch-deutschen Hand¬ 

wörterbücher zu Tage gefordert haben, so erfüllte doch 

keines derselben die lang gehegte Hoffnung : dass mein 

kritisches Wörterbuch der griechischen Sprache den 

Anlass und die Grundlage geben würde; um darauf ein 

verhältnissmässig genügendes Handwörterbuch, theils 

für den Lernenden, theils für den nicht eigentlich ge¬ 

lehrten Freund des griechischen yllterlhums zu bauen 

— ja hie und da, seihen man sich scibsi, unter zweck- 

April. 

widrigem Uebermaas einzelner Theile, weiter und wei¬ 

ter davon zu entfernen. 

Bey diesen Betrachtungen ist bey mir der Wunsch 

entstanden, aus der sich gegenwärtig unter der Presse 

befindlichen und um ein Drittheil vermehrten oten Aus¬ 

gabe meines grossen kritischen Wörterbuches der grie¬ 

chischen Sprache, ein davon unabhängiges griechisch - 

deutsches Handwörterbuch zu veranstalten, dessen Ver¬ 

lag die Fr. Chr. Willi. A ogel’sche Buchhandlung in 

Leipzig übernommen hat 

Kürze, in soweit sie mit der Deutlichkeit beste¬ 

hen kann, und die möglichste Einfachheit, sind die 

eisten wesentlichen Ziclpuncte dubey — darum wird 

alles ausgeschlossen bleiben, was nur für den eigentli¬ 

chen Spracbgelehrten Werth haben dürfte — nament¬ 

lich aber ausführliche Erörterungen kritischen, etymo¬ 

logischen, antiquarischen und sonst scientifischen In¬ 

halts; da Untersuchungen dieser Art, dem Lernenden 

und dem Sprachfreunde nie zum Vortheil, oft aber zu 

Verwirrung und Störung gereichen. Es wird also das 

möglichst Ausgemachte, Erwiesene und Sichergestellte 

der eigentliche Baustoff dieses Handwörterbuchs seyn. 

Aus demselben Grunde schon kann es nicht die 

Absicht seyn, im Auffahren einzelner Wörter unbe¬ 

dingte Vollständigkeit zu erstreben; dieses überall miss¬ 

liche Bemühen findet für ein Handwörterbuch vollends 

keine Anwendung — dieses nimmt nur das wahrhafte 

Mustergültige auf, und berücksichtiget nur die vorzüg¬ 

lichsten Dichter und Prosaiker, die auf Schulen gele¬ 

sen werden, oder gelesen zu werden verdienen. Aus 

den übrigen wird nur dasjenige gegeben werden, was 

zur vollständigen Uebersicht des griechischen Wörter- 

vorratlis unentbehrlich, was gut und wichtig an sich 

selbst ist- Denn es ist nicht allein die Absicht, gründ¬ 

liches sprachgemässes Verstehen der echten Classiker 

zu fördern, sondern auch die nicht genug anzuempfeh¬ 

lenden Uebungen im schriftlichen Gebrauch der grie¬ 

chischen Sprache auf diesem Wege zu unterstützen. 

Mit besonderer Sorgfalt aber soll dahin gesehen 

werden, dass zunächst für die Lesung der Homerischen 

Gesänge, dann für Pindar. und die dramatischen Dich¬ 

ter, für Herodot, Thucydides, Plato, Xenophon, und 

die Attischen Redner etwas Genügenderes geleistet wird, 

als bisher geschehen ist. 

Endlich soll dieses Handwörterbuch einen eigenen 

Werth dadurch erlangen, dass auf die bis jetzt ganz 

vernachlässigte Prosodie durchgängig consequente Rück¬ 

sicht genommen, und dieselbe bey jedem Worte genau 

hinzngefiigt werde, damit man der besondern prosodi- 

seben Wörterbücher, die theils ihr Preis, theils ihre 

Beschaffenheit, nie zu allgemeinem Gebrauch gelangen 

liess, endlich einmal entbehren könne. 

Da ich mich aber den Jahren nähere, wo es dem 

Manne nicht zu verargen ist, wenn er seine Zeit und 

Kräfte zu berechnen anfängt, und weil mich noch man¬ 

ches andere wissenschaftliche Vorhaben lebhaft in An¬ 

spruch nimmt, so habe ich mich zur gewissem und ra¬ 

schem Ausführung dieses mühevollen Unternehmens 

und zur Sicherstellung für die Vollendung desselben, 

mit einem jüngern Gelehrten, meinem Kollegen, «lern 
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Hm. Professor Fr. Pas sott*} verbunden, der '■ich schon 

seit Jahren mit lexikographischon Untersuchungen be¬ 

schäftiget, uud sich bereits durch seine Schriften zu 

diesem Unternehmen als tüchtig angekündiget lind be¬ 

wiesen hat; das Zusammenleben mit ihm an einem 

Orte, gewährt uns den wesentlichen Vortheil, dass wir 

unsre Ansichten nicht nur in Hinsicht auf die Anlage 

im Ganzen, sondern auch auf die Ausführung im Ein¬ 

zelnen unmittelbar gegenseitig austauschen, und dadurch 

zur Erreichung des vorgesteckten Ziels gemeinschaft¬ 

lich wirken können. 

Breslau, den 20 März 1818. 

satze, Erg .n^ungen, ^cloge, literarische Notizen und 

Parallelen vermehrte Ausgabe wird noeh schätzbarer 

dadurch, dass ihr als Anhang das Vorzüglichste aus der 
pädagogischen Literatur boygefügt ist. Der schnelle 

A.bsatz der ersten, unvollkorumnern und nicht so voll¬ 

ständigen Ausgabe, lässt hoffen, dass diese zweyte ver¬ 
besserte und vermehrte mit noch mehr Beyfall aufge¬ 

nommen werden dürfte. Preis 12 Gr. 

Erlangen, im März 1818. 

Pal mische Verlagshandlung. 

J. G. Schneider, Saxo. 
So eben ist erschienen : 

Es ist nicht daran zu zweifeln, dass durch die 

kraftvolle Vereinigung zweyer so verdienstvoller Ge¬ 

lehrten, ein Werk zu Stande kommen muss, wrelches 

durch seine zweckmässige Anordnung jeder Erwartung 

entsprechen, und durch seine Vollständigkeit den so 

lange gefühlten Bedürfnissen abhelfen wird. 

Als Verleger dieses schätzbaren griechisch - deut¬ 

schen .Handwörterbuches werde ich nichts sparen , um 

dasselbe in typographischer Hinsicht so vollkommen als 

möglich auszustatten. Dasselbe wird gegen 100 Bogen 

stark werden, auf gutes Papier in gr. 8. (Lexikons- 

Format) mit ganz neuen Lettern gedruckt, und voll¬ 

kommen correct in 2 Banden erscheinen, davon der 

erste Band gegen Johanni 1819. und das Ganze gegen 

Ende desselben Jahres vollendet seyn wird. 

Obgleich die immer steigenden Druck- und Papier¬ 

preise die Ausmittelung wohlfeiler Preise schwieriger als 

je machen, und sich die Stärke der Bogenzahl noch 

nicht genau bestimmen lässt, so wird der Ladenpreis 

doch nur zwischen 4 bis 5 ’Thlr. seyn, davon ich de¬ 

nen, die im Laufe dieses Jahres bey mir, oder in je¬ 

der andern Buchhandlung, darauf subscrioiren , noch 

überdies 25 pr. Ct. Nachlass bewillige. Nach Verlauf 

dieser Zeit aber bleibt der einmal festgesetzte Laden¬ 

preis unabänderlich. 

Indem ich dadurch der Gemeinnützigkeit eine be¬ 

deutende Aufopferung mache, bitte ich jeden Beförde¬ 

rer des Guten und Nützlichen, und hauptsächlich die 

Herren Vorsteher und Lehrer der Schulen und Gym¬ 

nasien , sich für dieses nützliche Unternehmen bestens 

zu verwenden, und mir durch zahlreiche Subscription 

den Zweck meiner gutgemeinten Absicht erreichen zu 

helfen. 

Leipzig, in der Oster-Messe 1818. 

Fr. Chr. JVilh. Vogel. 

Folgende, kürzlich bey uns herausgekommene, 

Schrift ist bereits in einer neuen, bessern Ausgabe und 

unter dem etwas veränderten Titel erschienen : Durch 

Gründe unterstützte Behauptung : dass der Schul¬ 

stand nach der Gesammtheit seines IVirkens, wenn 

nicht wichtiger, doch gleich wichtig sey als der geist¬ 

liche Stand. Von J. G. K. Diese neue, durch Zu- 

J. A. L. Richters 

Phantasien des Alterthums 

oder 

Sammlung der mythologischen Sagen der Hellenen, Rö¬ 

mer, Aegypter und anderer orientalischer Völker. 

Vierter Band. Preis .2 Iltlilr. 12 Gr. 

Dieser Band enthält die Artikel: Here oder Juno. — 

Hebe oder Ilithyia. —— Poseidon, Poseidaou, bey den Rö¬ 

mern Neptunus und seine Gemahlin Ainpbitiite. — Vom 

Hades oder Pluto und der Hestia oder- Vesla. — Pallas 

Athene oder Minerva. — llephästos oder Volk uns und 

Ares oder Mars. — Aphrodite oder Venus, 1 (. Amor* 

oder Eros. — Dionysos oder Bacchos. — Vom Gefolge 
des Dionysos, insbesondere dem Silenos, den Satyrn und 

Panen. — Hermes oder Mercurius. — Apollo und As¬ 

klepios. — Artemis oder Diana. 

Der fünfte und letzte Band, welcher zugleich das 

vollständige Wort- und Sachregister des ganzen Werks 

enthält, wird bald folgen. 

Leopold Voss in Leipzig. 

Berichtigung. 

Itn dritten Jahresbericht, über den Fortgang hiesi¬ 

ger Entbindungsanstalt (im März-Heft dieser Zeitung 

abgedruckt), ist durch Irrthum die Zahl der im ver- 

llossenen Halbjahre (Michael 1817. bis Ostern 1818.) 

unterrichteten Hebammen auf 9 angegeben worden, da 

deren vielmehr 11 waren. — Ueberhaupt sind seit Er¬ 

öffnung der hiesigen Hebammenschule im Dec. i8i4. 

bereits 106 Hebammen, theils für die Stadt, theils für 

das Land, unterrichtet worden, woraus sich auch das 

Irrige einer in folgender Schrift enthaltenen Angabe, 

das König]. Sachs. Hebammeniostitut betreffend, ergibt. 

In dem „Neuen Gemälde von Dresden“ (Dresden, Ar- 

noldische Buchhandl. 1817.) heisst es nämlich S. 190.: 

„Diese Lehranstalt bildet halbjährlich sechs Hebammen 

für das Land,“ da doch deren gewöhnliche Zahl viel¬ 

mehr 15 bis 18 beträgt, ja sogar schon bis 23 dersel¬ 

ben in einem Halbjahre gebildet worden sind. 

Dr. C. G. Carus. 
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Leipziger Litera tu r-Zeitun 

xV 

Am 27- des April. 105- 1818. 

Philologie und Kritik. 

Nach einem länger» Zwischenräume haben wir 
wieder ein Stück des kritischen Journals erhalten, 
das der verehrte Greis, TVyttenbach, in Verbin¬ 
dung mit einigen seiner Freunde und Schüler, her¬ 
ausgibt, und das schon durch die Fülle und Schön¬ 
heit der classischen Sprache Leser, welche diese 
Eigenschaften zu würdigen wissen, anziehen muss. 
(Bdofiaxhag ru onoyadyv V. Miscellaneae doctrinae 
Liber tertius. Amstelodami ap. Pet, den Hengst. 
MDCCCXVII. VIII. 526. gr. 8. 

Den Anfang macht ein kleines unedirtes Bruch¬ 
stück des Hieronymus von Rhodos über die Kin¬ 
dererziehung, worin die Gewohnheit, ausländische 
Sclaven zu Pädagogen zu machen, getadelt wird. 
Dann folgt S. 5 — 26. D. TV* Memoria Guilielmi 
Eodovici van Wassenaer, sodalis studiorum nostro- 
rura egregii, exstincti d. XXVIII. Jul. a. MDCCCXI. 
aetatis XXI., dicta d. XXIV. Sept. A. MDCCCXI. 
instaurandis sclxolis et discipulis ad illius exera- 

plum sequendum cohortandis. Es ist nicht nur eine 
mit innigem und zärtlichem Gefühl abgefasste Ge¬ 
dächtnisrede des Lehrers auf einen seiner talent¬ 
vollsten und so fleissigen Zuhörer, dass aut ihn die 
Worte des Epaminondas angewandt werden konn¬ 

ten: heu, quomodo tali viro aegrotare vacavit; son¬ 
dern zugleich eine mit einzelnen, trefflichen Bemer¬ 
kungen ausgestattete Belehrung für Studirende über 
drey Erfordernisse zu einem soliden und glückli¬ 
chen Studium, über weise Eintheilung der Zeit u.s.f. 
S. 29 — 82. gibt Hr. Prof. YV. eine Anzeige von 
seiner Ausgabe des Phädon des Plato und Auszug 
aus den Anmerkungen dazu, freylich etwas spät, 
aber man darf bey diesen und andern Aufsätzen 
des gegenwärtigen Bandes nicht vergessen, dass 
während sieben Jahren an diesem Bande gedruckt 
worden ist. „Quod spatium, heisst es in der Vor¬ 
rede, quum publice et privatim in incredibilem lem- 
poru/n nostrorum varietatem incideret; ad hanc ar- 
gumentorum delectus et explicatio accommodari de- 
biiit: quamquam utrumque etiam, veteri nostro iu- 
stituto, constanter ad virtutis doctrinaeque fructum 
retulimus. Sed in tanlo spatio ac temporum va- 
rielate facile iieri poterat, ut quaedam argumenta 
mler scribendum necessariam causam habentia, ju- 
stumque sil>i iioc in libro locum postulantia, inse- 
quentibus annis supervacanea viderentur.“ In dem 

Erster Band. 

Eingänge der Anzeige ist S. 02. auch von andern 
gelehrten Arbeiten, welche W. in diesen Jahren 
seit i8o4. unternahm, Nachricht gegeben, und von 
den Veranlassungen und der Einrichtung der Aus¬ 
gabe des Phaedo, von der Vortrefflichkeit des Dialogs 
und seinerDiction, mehr als in der Ausgabe sei bst ge¬ 
sagt, was man nicht nur mit Vergnügen, sondern auch 
mit Nutzen lesen wird. W>n S. 82 — 109. folgen 
Annotationis Addenda. Es sind nicht nur die phi¬ 
lologischen und grammatischen Anmerkungen in 
gedachter Ausgabe durch neue Beyspiele vermehrt, 
sondern auch theils muthmaassliche Verbesserun¬ 
gen nachgetragen (so wird S. 64. des Textes der 
W. Ausg. Hrn. Dr. Sprengeles Aenderung des 'ipv- 

Xqov in v/qov, was dem vorhergehenden fttypov mehr 
entspricht, angeführt und gebilligt), theils noch meh¬ 
rere Erläuterungen gegeben und andere Bemerkun¬ 
gen rnitgetheilt. So ist gleich anfangs erinnert (S. 
82 f.), dass der ungedruckte Coramentator über des 
Aristoteles Kategorien den Philosoph Syrianus zum 
Verfasser des Epigramms eines Unbekannten auf 
den Panätius, der den Phädo dem Plato absprach, 
Anthol. Brod. I, 44. (Bruuck. Anal. III. p. 266. und 
Jacobs Anthol. IV, p. 255. oder Anthol. e cod^ 
Pal. II, p. 122.) mache, und noch folgendes unge¬ 
druckte aus demselben Commentar, verbessert, mit- 
getheilt: 

ii f.i7) ^QicrrozTXeg ytvouu]v, 7} dlrtloog Tscog, 
7) ao(f ir,v uy.uQ7jnov idtliiuro voscpiv ipeto. 

S. 89. wird der seltnere Gebrauch der Redensart 
wg to lixog, S. 90. der Gebrauch des 

für austauschen, erläutert, und S. 107 f. bey Gele¬ 
genheit der bey den Ceern herrschenden Gewohn¬ 
heit , dass Greise sich seihst durch Schierling töd- 
teten , die oft vorkommende Verwechselung der 
Namen Chii, Cei, Coi, durch Beyspiele erwiesen. 
S. 110—18a. Dav. Ruhnkenii, Lud. Casp. Valcke- 
narii et aliorum ad Joh. Aug. .Ernestii, Epistolae etc. 
Ex autographis edidit J. A. H. Tittmann, 1812. 
Ceusurae huic subiieitur Defensio Batavorum Cv"°r- 
nanilich Wyttenbachii) contra Tiltmannum. Un¬ 
sere Raumbeschränkung, Grundsätze und Verhält¬ 
nisse gestatten uns nicht, mehr darüber zu sagen, 
als dass uns dieser Streit und Ton schmerzlich wehe 
gethan hat, und dass dieser Schmerz nur wenig 
durch die Beweisführung fiir die Achtung, in wel¬ 
cher der sei. J. A. Ernesti in Holland gestanden, 
hat und noch steht, und durch manche Aufklä- 
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rungen des Verhältnisses zwischen Valckenar und 
Eroesti hat gemildert werden können. Mit einem 
ganz andern Gegner haben die Epistolae Sodalium 
Socraticorum Philomathiae, cum praef. et appen- 
dicibus Guil. Leon. Mahne, 1812. 8. zu thun, de¬ 
ren Inhalt S. i84—206. mit manchen Zusätzen an¬ 
gegeben ist. YjVir haben schon ehemals Pauli van 
Hemeri Epist. ad Dan. Wyttenbachium, Amst. 1809. 
erwähnt. Nachher erschien von demselben: Trias 
Epist. ad D. Wyttenbachium 1810., worin vornäm¬ 
lich der latein. Ausdruck W’s. getadelt ist. Darauf 
und auf andere dem Hrn. YY. gemachte Vorwürfe 
beziehen sich sowohl die Epistolae als ihre Anzeige. 
Hr. van H. muss aucli auf die Epistolas sodalium 
bitter geantwortet haben, wie wir aus dem Schluss 
der Anzeige folgern können. Von S. 207. an lieset 
man Parentalia oder kurze Nachrichten von ver¬ 
storbenen altern und jungem Gelehrten und Schü¬ 
lern W’s., namentlich Hieron. de Bosch, Jan. Der- 
kinderen (Lehrer der untersten Classe am Amster¬ 
damer Gymnasium), van Wassenaer, Friedr. Jac. 
Bast (Grossherz. Hess. Leg, Rath zu Paris ), Joh. 
Wytlenbach, Staatsmann zu Bern, Verwandter des 
Hrn. Prof. W. und des letztem Schwester (die¬ 
se hier aufgenommen aus Gründen brüderlicher 
Liebe und mit zartem Gefühle geschildert), Dav. 
Catharinus de Haan, J. D. Boudrit, Barth. Corn. 
van Dorp, Jan. Peter von Heukelom, der Staats¬ 
mann Fr. Willi. Boers. Von einigen derselben 
werden umständlichere Lebensnachrichten gegeben, 
aber die Elogien aller zeichnen sich durch Reich¬ 
haltigkeit der eingestreueten, allgemeinem und be- 
sondern, Bemerkungen aus (wie S. 226 f. über 
weibliche Tugend nach Plutarch). Die Narraliones 
et librorum summaria, Epitomae, Indicia S. 257 ff* 
gehen folgende Schriften an: das von Carl Pou- 
gens angekündigte etymologische Wörterbuch der 
französ. Sprache (mit vorausgeschickten Bemerkun¬ 
gen über das etymolog. Studium überhaupt; Gu. 
Th. Baumhauer (auch von uns angezeigtes) Spec. 
Jurid. Inaug. de L. VIII. C. acc. tria Capp. Ob- 
servatt. in Cic. lib. II. Acadd. Quaest.j Pet. van 
Lelyveld Theses iuridicae inaug. 1811.; Jan. Adr. 
van der Heim Spec. iurid. continens explicationem 
L. V. Cod. etc. i8i3.; Galeni Adhort. ad artes ed. 
Willemet; Nie. Paradisii Opuscula academica (me- 
dica); Henr. YVaardenburg Opuscula oratoria etc.; 
Ovidii Heroides ed. van Lennep; Aristotelis Quae- 
stiones mechanicae rec. van Capelle; Siegenbeek 
Laudatio Jani Dousae 1812,; Incerli Autoris (vulgo 
Pindari Thebani) Epitome Jliadis ed. van Kooten 
et Weytingh; Selecta e scholis Valckenarii in N. 
T. T. I.; Theagene par Mlle G*** (die Nichte des 
Hrn. Prof. W.) ; Jac. Amersfoort Diss. tlieol. de 
variis lectionibus Holmesianis etc.; Reuvens Col- 
lectanea literaria; Plotinus de pulcritudine ed. Creu- 
zer; Ephori Cumaei Fragmenta ,ed. Marx (mit eini¬ 
gen eignen Zusätzen, wie S. 3o2 ff. über Cic. de 
Leg. 1, 1. und den verschiedenen Gebrauch des 
Worts fabula); Plutarchi Opp. ed. Wyttenbach 

Vol. YT. Animadverss.; Crito s. Dialogns de lite- 
Varum inprimis latinarum studio rect«; colendo, auct. 
Gu. Leon. Mahne, Zierizeae x8iG. ; \.0 Anna ei 
F. Buma Spec. liter. inaug. exhibens Miscellanea; 
Jo. Brown Observat. in Xenoph. Symposium et 
Cyropaediam. Aus einem Briefe von Mouelli (S. 
3j7 ff wird beygebracht, dass der Verf. des un- 
edirten griechischen Commentars über des Aristo¬ 
teles Kategorien ein gewisser Philosoph des 5ten 
Jahrh., David aus Armenien, sey und von ihm 
sind mehrere Nachrichten gegeben. Von S. 021 — 
325. sind noch die Titel mehrerer (zum Theil un¬ 
ter uns noch wenig bekannter) Schriften angege¬ 
ben, die diesmal nicht angezeigt werden konnten. 
Am Schlüsse S. 526. erfahren wir auch noch. dass 
der bisherige Rector des Gymnasiums zu Zierik- 
zee, Mahne, Professor auf der neu errichteten Uni¬ 
versität zu Gent geworden ist. 

Rascher als dieses Journal ist unterdessen fort¬ 
geschritten : 

The Classical Journal, London printed by Valpy 

sold by Longman etc. (alle Vierteljahre ein Heft 

von ungefähr 12 Bogen gr. 8.) 

Seitdem wir 181L S. 2332 ff. 1816. S. 587 ff. 
von diesem nicht nur die classische, sondern auch 
die biblische und morgenländische Literatur und 
Alterthümer umfassenden, mit neuern und wieder 
abgedruckten Abhandlungen, Bemerkungen, Erläu¬ 
terungen einzelner Stellen und Beurtheilungen von. 
Schriften ausgestatteten Journal Nachricht gegeben 
haben, sind die vierteljährigen Hefte regelmässig 
erschienen, und der vor. Jahrg. (1817.) oder i5te u. 
i6te Band (denn 2 Hefte machen einen Band aus) 
enthält Nr. XXIX — XXXII. mit dem Register, 
das jedem Jahrgange heygegeben ist. YVir bleiben 
nur bey diesem Bande stehen, und übergehen die 
darin vorkommenden latein. Gedichte und Wieder¬ 
holungen schon gedruckter Abhandlungen oder un¬ 
bedeutende Aufsätze. Die Abh. nepi xov (Doivixog 
von Sir IV. Drummond ist Nr. 29. (i5. B.) S. 1 ff. 
n. 5i. (16. B.) S. 88 ff. fortgesetzt, und enthält 
mehrere Namen - Etymologien, auf welche histori¬ 
sche Behauptungen gegründet werden. Von dem¬ 
selben rührt auch eine Abh. on the Science of the 
Egyptians and Chaldeans, n. 3i. S. i45 ff. 32. S. 
262 ff. her^ in welcher den Griechen der Y^orzug 
vor diesen morgenl. Völkern vindicirt wird. Die 
Collatio codicis Harleiani 5671. cum Odyssea edi- 
tionis Ernestinae ist vom i5. Buche an n. 29. S. 
i4 ff. n. 3i. S. 4g. 32. S. 3og fortgesetzt und be¬ 
endigt. Die desultory Remarks on Juvenal 29. S. 
18 ff. sind allerdings etwas fliiclitig niedergeschrie¬ 
ben. Die Bemerkungen über Mallby’s Ausg. von 
Morell’s Lex. gr. prosod. die n. 29. S. 27 ff. fort¬ 
gesetzt sind, verdienen nebst dtn-Zusätzeu im Mus. 
Crit. Cantabr. P. 5. von den neuesten deutschen 
Bearbeilern des gedachten prosodisclien Wörter¬ 
buchs beachtet zu werden. 29. S. 5g—61. de grae- 
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cis Novi Test, accentibus. Es können doch hier 
überhaupt keine andern Regeln der Accentuation 
als im Griechischen anderer Schriftsteller gellen, 
daher kommen hier auch sehr bekannte Elemeutar- 
Regein und Bemerkungen vor. S. 9 5 iT. On ihe 
Caesura (nicht vollständig genug). Der Aufsalz 
über das Sapphische und Alcaische metrum ist n. 29. 
S. io5. 5o. S. 221. 51. S. 49 IT. fortgesetzt und be¬ 
schlossen, unterzeichnet J. ß. M., der nur die Be¬ 
mühungen englischer Metriker zu kennen scheint, 
übrigens richtig erinnert, dass, je mehr die Wis¬ 
senschaft der Metrik Fortschritte macht, desto glan¬ 
zender das Verdienst der alten Dichter erscheine. 
Die Bemerkungen über den Ausspruch des Ilan- 
nibal bey JLivius, agnoscere se fortunana Carlhagi- 
nis, sind nur geschichtlich. Some Observations 011 
the Worship of Vesta and the Holy Fire, in An- 
cient Rome : with an Account ot the Vestal Vir- 
gius. By G. H. Noehden 29, S. 129 if. 5o, 207 ff. 
Neue Aufklärungen haben wir darin nicht gefun¬ 
den. Der Abdruck der neuen Fabeln (angeblich) 
des Phadrus (mit trivialen Anm.) ist S. 101 ff. fortge¬ 
setzt. S. i5i ff. der 5te, 02, 2Ö2 tf. der 6te Absch. von: 
Loci quidam Lucianei emendati atque explanati a 
Jo. Seager, A. B. Drey Fragmente der Sappho 
werden S. 15y f. metrisch hergesiellt. Zu den Be¬ 
merkungen über die Inschrift der Säule des Dio- 
cletianus zu Alexand rien (20, S. i53. 28, S. Süq.) 
sind S. 161 ff. einige Zusätze gemacht. S. 160. Ei¬ 
nig^ Auszüge aus des Arcadius unedirter Schrift 
TtfQi TQVMV von Eduard Heinr. Barker (der die Ab¬ 
schrift aus der Pariser Bibi, erhalten hatte), nebst 
einigen Zusätzen dazu 5o, S. 5io. (wo vornämlich 
Boissonade’s Brief darüber mitgetheilt ist). Die 
schon oft gemachte Bemerkung, dass in griech. u. 
latem. Prosaisten bisweilen ganze Verse Vorkom¬ 
men, ist S. 181 f. durch mehrere Beispiele be¬ 
stätigt. 

Nr. 00. eröffnen S. 189. Hebrew Criticisms 
(kritische Bemerkungen über das Hohelied und an¬ 
dere Stellen des A. T.) von Joh. Bellamy. lieber 
den Dämon des Sokrates erinnert Ncires?dass Sui- 
pöviov als Adjectiv genommen und n verstanden 
werden müsse, also, etwas Göttliches , eine gött¬ 
liche Stimme, S. io5. In dem nach den Jahren des 
Alters vom 70. an geordneten Aufsatze über das 
lange Leben mehrerer Gelehrten, möchte sich wohl 
manches nicht erweisen lassen, z. B. dass Epime- 
nides 101 J. alt geworden sey. S. 212. Ueber den 
Styl des alten Epigramms (mehr über den Begriff 
desselben bey den Alten). S. 216. E. H. Barl er i 
Epistola critica ad Th. Gaisfordium de fi •agmenfis 
poetarum gr. minorum Pars quinta, und 02, 217 
-—25. Pars sexta (theils sind Anmerkungen anderer 
Gelehrten, die früher oder später über diese Bruch¬ 
stücke geschrieben haben, nachgetragen, theils Mulh- 
maassungen anderer Kritiker bestätigt und eigne 
mitgetheilt, theils einzelne seltne Wörter, wie nc~ 
vvaxfip 02, S.^220. erläutert). S. — 5y. und 01, 

^ i09* ^2, 807 — 71. de l’improvisatioii poe- 

tique chez les anciens et partieuf erement chez les 
Grecs ct les Romains. Par M. Raoul Bochstte, de 
rinslitut royal de France etc. (Verf. des Werks 
über die Kolonien der Alten. — Nach einigen vor¬ 
läufigen Bemerkungen wird erstlich von den au« 
dem Stegreif gemachten Gedichten bey den Mor¬ 
genländern , insbesondere den Juden , gehandelt, 
dann im 2. Abschu. von der Poesie der Griechen 
in den ältesten Zeiten überhaupt, um zu zeigen, 
dass sie damals meist improvisirl geweseu sey; im 
Ölen der Anfang gemacht, von der frühesten Im¬ 
provisation der Griechen zu handeln. Er üitt dem 
Hrn. G. R. Wolf in der Hauptsache, was die Ho¬ 
merischen Gedichte betrifft, bey, wenn er gleich 
in manchen Puncten ihm widerspricht.) S. 28b—92. 
De carminibus Aristophanis Commentarius , au- 
ctore G. ß. zu Eton Pars IV. (Pars V. 01, S. 55 
— 45. Versuche, einige Chorgesänge herzustellen 
und metrisch zu berichtigen.) 296. Miscellanea clas- 
sica ( Bemerkungen, die alte Geschichte, Sprache, 
Alterthumskunde überhaupt, betreffend, Verglei¬ 
chungen von Stellen der Alten unter einander; nicht 
sehr erheblich; sie sind 52, S. 551 ff. fortgesetzt). 
S. 3o4 ff. hat Hr. B. die Originalität der Entde¬ 
ckung Küsters in Ansehung der wahren Bedeutung 
des Verbum medium bey den Griechen bestritten, 
und gezeigt, dass diese lange vor ihm nicht unbe¬ 
kannt war. In einer Nachschrift wird S. 5o8 f. 
eine Stelle in den Scholien zuin Plato verbessert. 
S. 517 ff. wird die Uebersetzung von des Arrianus 
Periplus Ponti Euxini gegen einen Angriff von Ren- 
nel vertheidigt; S. 020 ff. Nachricht von den neue¬ 
sten Entdeckungen unter den Ruinen von Pom¬ 
peji 1815. aus einem franz. geschriebenen Werke 
gegeben. S. 520—43. und 5i, 57 — 7p. A critical 
Examination of certain modern opinions respecting 
the Troad, and the descriptions of Homer; and an 
inquiry into the authorities on which they have 
been founded. ßy Charles H. Party, Mr. D. F. 
R. S. etc. (Eine treffliche Zusammenstellung und 
Prüfung der neuerlich von englischen Reisenden — 
denn auswärtige, wie v. Hammer, scheint der Vf. 
weniger zu kennen — vorgetragenen Behauptungen, 
und Darstellungen der Ebene von Troja). S. 546. 
Ueber die Ableitung der Wörter antea, antehac, 
postea, posthac, poateaquam, interea, antidea. S. 
559. J. Staclhousii Emendationes in Aelianum (Ae- 
liani) Hist. Anim., dritte Lieferung — zum Theil 
sehr willkürlich. In den Adversaris liter. kommen 
noch S. 568 f. Gibbon’s Verbesserung in Liv. 5o, 
44. otio st. odio, S. 371. Emendatt. in Sophoclis 
Aiacem, von einem Ungenannten und von Toup, 
S. 072 ff. kritische Bemerkungen über einige Stel¬ 
len im Diodorus Sic., S. 374. die Bemerkung eines 
französ. Gelehrten zu Leake’s Anmerk, über die 
Inschrift des Diccletianus zu Alexandrien vor. 

Nr. 5i. Unter dem Titel Vindiciae antiquae 
S. 6 ff. und 52 , 288 ff. lieset man eine Verteidi¬ 
gung der Philosophie des Alterthums. S. 22 ff. ist 
über die Geschichie der Pasigraphie einiges bey- 
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gebracht. Des Herrn Prof. Gail Beyträge zu dem 
Stephanischen Thesaurus L. Gr. durch Ergänzung 
weggelassener Wörter und Berichtigung falscher 
Erklärungen ist S. 5i f. in einem sechsten Absckn. 
fortgesetzt. S. 74—88. Bemerkungen über das jam¬ 
bische Sylbenmaas in den Fabeln des Phädrus, von 
J. M. zu Paris, der die vorzüglichsten Eigenheiten 
desselben sorgfältig angibt, übrigens behauptet, dass 
die neu entdeckten Fabeln des Ph. mit eben dem 
Rechte für echt zu halten sind, wie die altern, 
übrigens in beyden unechte Fabeln Vorkommen. 
8. 109—15. C. H. Barheri Amoeniitates Crilieae et 
Philologicae (über und mehrere andere Wör¬ 
ter und Eigennamen, ihre verschiedene Bedeutung 
wie NilXog, Accentuatiou wie »Je«, Geschlecht wie 
0 und r\ ooauptiQog — Beyträge zur neuen Ausg. 
des Steph. Sie sind 52, S. —78. fortgesetzt, 
und auch da sind schon Zusätze zu einigen Arti¬ 
keln der neuen Ausg. des Thes. gemacht , wie von 
oqv&ov. Die Verbesserung des Schol. Fiat. , die 
vorher erwähnt worden, ist hier wiederholt). S. 120. 
Nachricht von altern und neuern literarischen Be- 
trügereyen, aus Robertson über die Chronik von 
Paros. S. 160. Th. Taylor über den Dämon des 
Sokrates, gegen des Hrn. Nares vorher erwähnten 
Aufsatz gerichtet, um zu zeigen, dass Sokrates wirk¬ 
lich einen Dämon verstanden habe. S. i64. Stan- 
leii Notae quaedam in Callitnachum (konnten un¬ 
gedrucktbleiben). In den Adversar. Literariis sucht 
Taylor S. i84 f. darzuthun, dass der Gebrauch des 
Wölbens oder der Gewölbe in der Baukunst den 
Alten nicht unbekannt gewesen sey. 

Nr. 52. sind D. G, PVait's Remarks on the 
S'milarity of Worship that prevailed in different 
Parts of the Pagan World fortgesetzt, und enthal¬ 
ten manche seltne, die morgenländische, griechi¬ 
sche, cellische und nordische Mythologie angehen¬ 
de, Nachrichten und Erläuterungen. Eben so ist 
auch S. 2i4 ff. das Verzeichniss der biblischen, 
classischen und morgenländischen Handschriften in 
den Bibliotheken Grossbritanniens (n. 8.) fortge¬ 
setzt, und es sind diesmal die Mspte. in der Samm¬ 
lung des Marquis von Landsdowne verzeichnet. 
S. 25y — 62. PValckenaer on ancient Geography. 
Diesmal seine Untersuchungen über die alten Iti- 
neraria, vornämlich die in der tabula Peutingeriana, 
und die Defileen, denen die Griechen und Römer 
den Namen Pylae gaben. S. 278 — 88. Ueber den 
Charakter des Plularch als Historiker, nebst Be¬ 
merkungen über einige seiner Lebensbeschreibun¬ 
gen berühmter Griechen, von H. S., 1. Abthei¬ 
lung. Dem Verf. scheinen die vorzüglichsten Un¬ 
tersuchungen über Plutarch und seine Quellen, von 
Heeren, unbekannt geblieben zu seyri. Von des 
Jac. Bailey A. B. Prolusio: Hieroglyphicorum Origo 
et natura"— wird S. 513 f. ausführliche Nachricht 
gegeben. Th. Taylor hat S. 555 ff. eine Sammlung 
der Chaldaischen Orakel angefangen, und nach vor¬ 
ausgeschicktem Abriss der Chaldaischen Theologie 
nach seiner Ansicht, die Orakel des Zoroaster aus 
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Psellus aufgestellt. Die Kritik Über Ossians Te- 
mora von Lennox, worin ihre grosse Aehnlichkeit 
mit den Gedichten des Homer, Virgil Und Milton 
gezeigt wird, ist S. 544 ff. fortgesetzt. S. 585 ff. Be¬ 
merkungen über die 29. Ode des 5. Buchs des Ho- 
raz (Hardinge’s und Markland’s Aenderung des 5ten 
Verses wird unterstützt). S. 087. Römische In¬ 
schrift zu Tarragona. John Jones verbessert S. 588. 
eine Stelle in Photii Bibi. Cod. 55. Die Inschrift 
von Orchomenos ist S. 692 ff. aus dem Original im 
Britt. Museum milgetheitt und Verbessert. Bey je¬ 
dem Hefte findet man noch Titel-Anzeigen neuer 
Werke der englischen und ausländischen Literatur, 
auch aus dem deutschen Messkalalogus, so weit sie 
hierher gehöien, und mehrere literar. Nachrichten. 
Wir erwähnen nur die 11. 3i, S. 199. angeführte, 
dass der Bibliothekar Mai zu Mailand schon vor 
einem Jahre bekannt gemacht hat, dass das von ihm 
aus einer Mailand. Handschr. als uneedruckt unter 

o 

dem Namen des Thilo edirie Werkchen de vir- 
tute, vielmehr nach andern Handschr. dem Georg 
Gemisthus Plelho angehöre, und unter dessen Na¬ 
men bereits i5Ö2. Basil. ap. Oporin. in 8., und 
wieder griech. mit dem Stobäus, Antwerpen i5?5 f. 
gedruckt worden sey, dass aber Pietho vielleicht 
aus einer Schrift des Philo geschöpft habe. 

Kurze Anzeige. 

Gedeichtnisspredigt auf Friedr. Sam. Gottfr. Sach, 
Doct. der Theol., Bischof der evang. Kirche (in Preussen), 

konigl. preuss. ersten Hof- und Domprediger, Ober-Cons, 

u. Domkirchenrath, Ritter des grossen rothen Adlerordens 

u. Mitgl. des Staatsraths, gehalten am 12. Oct. 1817. 
von Franz Thereniin, königl. preuss. Hof- u. Dom¬ 

prediger. Nebst einem kurzen Bericht von dem 
Leben und den Schriften des Verewigten. Ber¬ 
lin 1817., bey Duncker u. IJumblot. 5i S. gr. 8. 
4 Gr. 

In der Predigt über Hebr. iS, 7. wird sowohl 
die ausgedehnte Wirksamkeit, zu welcher die Vor¬ 
sehung den Verewigten berief, als das Glück, wo¬ 
mit sie ihn gesegnet hat, betrachtet. Der Ver¬ 
ewigte ist zu Magdeburg (wo sein Vater, der nach- 
herige kön. preuss. Oberhofprediger Aug. Friedr. 
Willi. Sack, damals Prediger war) 4. Sept. 1758. 
geboren, wurde erst 1768. dritter Prediger der re- 
formirten Gemeinde zu Magdeburg, 1777* fünfter 
Hof - und Domprediger in Berlin, predigte i8i5. 
zum letztenmal in der Domkirche am Krönungs¬ 
feste, und wurde in demselben Jahre zum Bischof 
ernannt, starb am 2. Oct. 1817. Seine Schritten, 
worunter auch Verdeutschungen von Cicero's Cato 
(1808.) und Lälius (1811.) mit Anmerk, sich be¬ 
finden, sind hier verzeichnet, und S. 29. Worte 
am Grabe des B. Sack gesprochen vom Hofpred. 

Stosch, beygefügt. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 28. des April. 106- 

R e i s e b e s c h r e i Im n g e n. 

Account of a Voyage of discovery to tbe West 
Coast of Corea, and the great Loo-choo Island; 
with an Appendix, eharts and various hydro- 
grapliical and scientilic Notices. ßy Captain Ba- 
si/ Hall, Royal Navy, F. R. S. Lond. et Edim. 
Member of the Asialic Society of Calcutla, of 
the Literary Society of Bombay, and of the So¬ 
ciety of Arts and Sciences at Batavia. And a 
Vocabulary of the Loo-choo Language , by H. 
J. Clijj'ord, Esq. Lieutnant Ro^al Navy. Eond. 
John Murray 1818. XVI. 222. u. CXXX. S. in 
gr. 4. ohne das nicht paginirte Wörterbuch der 
grossen Loo - Choo- Insei im japanischen Meer, 
nebst 8 colorirlen, einer nicht illum. Kupfertafel 
und mehreren Charten. 

Ein in der That an neuen Nachrichten von einer 
noch wenig bekannten Gegend reichhaltigen Reise¬ 
beschreibung, deren Verfasser von dem gleichfalls 
auf dem Titel, genannten Lieut. Clifford unterstützt 
worden ist, welcher die Erlaubniss erhalten hatte, 
den Verfasser auf dieser Entdeckungsreise, wiewohl 
auf halben Sold gesetzt, zu begleiten. Ein andrer 
Begleiter der Gesandtschaft (des Lord Amherst) nach 
China und vorzüglicher Künstler, PViih. Havell, 
hat die Abbildungen nach den von C. W. Browne 
und dem Capt. Hall an Ort und Stelle gemachten 
Entwürfen gezeichnet und Roh. Havell und Sohn 
sie gestochen; die Illumination ist nicht vorzüglich 
gerathen. — Die Gesandtschaft nach China unter 
Lord Amherst auf der Fregatte Alceste, Cap. Mur¬ 
ray Maxwell, verliess England 9. Februar 1816. 
und landete nahe bey der Mündung des Flusses 
Pei-ho in der gelben See 11. Aug. Bald darauf 
gingen die Alceste und die sie begleitende Kriegs¬ 
schaluppe Lyra an die Küste von Corea, die öst¬ 
liche Grenze der gelben See, und da diese Schifte 
vor der Rückkehr der Gesandtschaft zu Lande nach 
Canton in China nicht nöthig waren, so beschloss 
man, einige Orte in diesen Meeren, von denen 
man noch wenige Kenntnisse hatte, genauer zu un¬ 
tersuchen. Die Resultate gibt diese Reisebeschrei¬ 
bung. Zuerst kam man 1. Sept. zu einer Gruppe 
von 5 Inseln an der Corean. Küste, welche Cap. 
Maxwell Sir James Hall's Gruppe nannte zu Ehre 
des Präsidenten der Edinburger Societät. Sie lie¬ 

gen unter 12 t0 46' O. L. und 37° 5o' N. Br. Die 
Erster Band, 

Bewohner waren sehr ungesellig, und der Chinese, 
der die Expedition begleitete, konnte wenig nützen, 
da er weder die Sprache derCoreaner verstand, noch 
das, was sie in chinesischen Charakteren schrieben, 
lesen konnte. Ara 3. Sept. landete man auf einer 
Insel, Sir Hutton's Insel genannt. Bald nachher 
ankerte man an dem festen Lande. Ein Corea- 
nisches bejahrtes Oberhaupt (abgebildet wie er sei¬ 
nem Secrelär ein Schreiben dictirt) machte Vor¬ 
stellungen gegen die Landung. In China, Japan, 
Corea und den Inseln in den Gewässern umher, 
werden sehr von einander verschiedene Sprachen 
gesprochen, aber die Schriftsprache ist dieselbe, weil 
dieselben Charaktere angewandt werden, um die¬ 
selben Ideen auszudrücken. Nachdem inan die Ba- 
sil’s-ßay (denn so wurde diese Bay genannt) ver¬ 
lassen hatte, kam man wieder zu einem Haufen 
von Inseln, fand einen von den Bewohnern ver¬ 
lassenen Flecken, halte nachher noch manche Zu¬ 
sammenkunft mit Coreanern, und ob man sich gleich 
nicht mit ihnen verständigen konnte, so hatte man 
doch Gelegenheit, ihren Charakter und ihre Spra¬ 
che kennen zu lernen, und geogr. Irthümer über 
diese Küste zu berichtigen. Dies ist der Inhalt des 
1. Cap. Im 2ten wird oie Fahrt in das Japanische 
Meer beschrieben, man sah die Schwefel-Insel und 
die grosse Lu-tschu-Insel; fast hätte die Lyra, als 
sie einen Hafen suchte, Schiffbruch gelitten. Er¬ 
ste Zusammenkunft mit den Eingebornen, die sich 
in Booten einfanden. Man ankerte bey Napakiang. 
Eingeborne drängten sich an Bord und mehrere 
Häupter derselben statteten auf den Schiffen ihre 
Besuche ab. Wenn man von Landung sprach oder 
nach dem König fragte, so waren die Häupter un¬ 
ruhig und antworteten auf eine geheirnnissvolle Art. 
Durch die Schuld des Dolmetschers entstanden 
manche Missverständnisse. Kleidung und Sitten 
des Volks und seiner Häupter werden beschrieben. 
Man fing an ihre Sprache mit Erfolg zu studiren. 
Im 5. Cap. wird der Hafen Melville, den die Lyra 
entdeckte, und die Flecken, die au den Ufern des¬ 
selben lagen, nebst den Eingebornen, geschildert, 
dann, nach der Rückkehr dei' Lyra nach Napa¬ 
kiang theils von einzelnen, nicht immer bedeuten¬ 
den, Vorfällen etwas erzählt, theils eine allgemeine 
Nachricht von der Religion, den Sitten und Ge¬ 
bräuchen von Loo-choo gegeben. Der Fürst von 
Lutschu (der auch, so wie die Vornehmen und 

^ Priester der Insel, abgebildet ist) heisst Shang 1 ung 
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Fwee, und sein Titel ist Pochin Tay foo, er hat 
den höchsten Rang unter den neun Ordnungen 
der Häupter der Inseln. Das Volk, ist äusserst furcht¬ 
sam und argwöhnisch gegen Ausländer. Diese müs¬ 
sen also des Cap. Maxwell weise Art, die Einge- 
bornen ruit Güte und Artigkeit zu behandeln und 
Achtung gegen ihre Sonderbarkeiten zu beweisen, 
nachahmen. Mehrere Werkzeuge und Geräthschaf- 
ten, deren sie sich bedienen, sind auf einer beson- 
dern Kupferlafel abgebildet. Der Anhang enthält 
i) Charten der südlichen Seite des Golf von Pe¬ 
che-lee, gelbe See, der Westküste von Corea, der 
grossen Lutscbu-Insel, der Rhede von Napakiang 
auf der Südwestseite der grossen Lutschu-Insel, 
und des Port Melville auf der Nord Westseite der¬ 
selben Insel, nebst kurzen Erläuterungen, dann 2) 
Bemerkungen, die auf dem Observatorium zu Na¬ 
pakiang angestellt worden sind ; 5) Table of obser- 
vations made with Dr. Wollaston’s Dip Sector: 
wilh a Engraving and a Description of the Instru¬ 
ment and Directions for its Use; 4) ein meteoro¬ 
logisches Tagebuch vorn Julius bis November 1816. 
während, die Schilfe in der gelben und der japani¬ 
schen See waren; 5) einen Auszug der Reise der 
Lyra von dem Abgang aus England bis zur Rück¬ 
kehr, worin die Entfernung der Orte, die sie be¬ 
rührte, und die Zeit, welche auf jede Fahrt ver¬ 
wandt wurde, bemerkt sind (S. CXI ff.); endlich 
f>) ein Geological Memorandum, oder Beschreibung 
der Proben von Steinen, de zu Macao und auf 
den Ladronen und an den Ufern der gelben See, 
der Westküste von Corea und der grossen Loo- 
choo-Insel sind gesammelt worden. Von der Schwe¬ 
fel-Insel, 270 5' N. Br. 128° 25' O. E., ist eine 
Abbildung als Titelkupfer gegeben. Das Wörter¬ 
buch über die Sprache der grossen Eutschu - Insei 
in dem japan. Meer, von Herbert John Clilford, 
ist in zwey Theile getheilt. Der erste enthält die 
englischen Wörter alphabetisch geordnet mit den 
ihnen entsprechenden Lutschu- Wörtern, die auf 
eine Art geschrieben sind, welche die engl. Aus¬ 
sprache forderte, mit manchen einzelnen Bemer¬ 
kungen darüber; der zweyte aber Sentenzen im En¬ 
glischen ynd dem Eutschu’scben , mit Beyfiigung 
der Zahlwörter von Eutschu und Japan, der Na¬ 
men von Personen, Orten, Monatstagen, Rang¬ 
ordnungen (der neun Ordnungen der Payschings 
oder Häupter, die durch die Farbe ihrer Mützen, 
Hatschi Matschi genannt, sich unterscheiden), der 
Zeichen auf den Aerinen einiger Eingebornen, der 
Tagesstunden, und einer Vergleichung zwischen den 
Sprachen von .Lutschu und Japan , Eutschu und 
Jesu, und Lutschu, Jesu und Japan, nebst einigen 
wenigen Coreanischen Wörtern. Es ergibt sich 
daraus, dass die Sprachen jener drey Inseln des 
japanischen Meers doch von einander abweichen. I 
Die japan. Wörter sind aus der Uebersetzung von j 
Thunbergs Reise genommen (wir wundern uns, dass i 
Krusensterns und Langsdorfs Werke nicht benutzt 
sind), die der Insel Jesu aus Broughtous Reise, Di& 

April. 

Coreanische Sprache ist nicht unangenehm, und hat 
keinen von den harten chinesischen Tönen. Es sind 
noch zwey andere Beschreibungen dieser Gesandt¬ 
schafts- und Entdeckungsreise erschienen: Journal 
of the Proceedings of the late Embassy to Chine, 
by Henri Ellis, Lond. 1817. in 4. b. Murray. 1818. 
in 2 Octavbändeu; und: Narrative of a Voyage in 
H. M. late Sbip Alcesle to the yellow sea, along 
the coast of Corea and through the nuraerous hi- 
therto undiscovered Islands to the Island of Lieuli- 
Kieuh with an account of her Shipwrecks etc., by 
John Mac Leod, Surgeon. Lond. 1817. 8. und 2le 
Ausg. 1818., von welchen die letztere vornämlich 
dieselbe Insel angeht, die in dem vorher erwähnten 
Werke Lutschu (oder Lieu-tscliiu) heisst, und die 
Sitten ihrer Bewohner schildert, allein ungleich ge¬ 
nauer und belehrender ist doch das Hall’sche Werk. 

Eine früher gedruckte und unter uns nicht un¬ 
bekannte Reisebeschreibung ist in einer 4ten wohl¬ 
feilem Ausgabe erschienen: 

Travels in various Counlries of Europe, Asia and 
Africa, by E. D. Clarke, EL. D. Part ihe first. 
Russia, Tahtary and 'Purkey. Fourth Edition. Vol. 
the first. Lona., Cadell and Davies MDCCCXVI. 
XI. 555 S. in 8. mit dem ßildn. des Vfs., drey 
Charten und mehrern in Holz geschnittenen oder 
in Kupfer gestochenen Vignetten. Vol. the second. 
1816. 5a4 S. ohne das Register zu dein ersten 
Theile, nebst mehreren Charten und Vignetten. 
Part the second. Greece, Egypt and the Holy 
Land. Section the first. Fourth edition. Vol. the 
third 1817. XXVII. 453 S. 6 Charten u. Plane, 
10 Vign. Vol. the fourth 465 S. nebst einigen 
Charten u. Vign. Section the second. Fourth ed. 
Volume the fiftli 1817. XXV II. 4i6 S. mit meh- 
rern Kupfern. Volume the sixth 1818. 647 S. 

- mit einigen Charten, Planen und Kupfern. 

In einer Vorgesetzten Nachricht von dieser 4ten 
Ausgabe, die in einem bequemen Format und nach 
einer neuen Durchsicht des Textes genau abge¬ 
druckt worden ist, vertheidigt sich der Vf. gegen 
einen Angriff in einem Amerikanischen Review 
und den Versuch, ihn bey der russischen Regie¬ 
rung zu verläumdeu. Alle Vorreden der frühem 
Ausgaben sind wieder abgedruckt und dem eisten 
Bande noch Tabellen über die russischen Maasse, 
Gewichte und Münzen vorausgeschickt. Im 1. Cap. 
Petersburg, wird vornämlich der damalige Zustand 
der öffentlichen Angelegenheiten in Russland, das 
besondere Benehmen des K. Paulsl., dessen Schat¬ 
tenriss vorgeselzt ist, und die Insolenz der Polizey 
geschildert. 2. Cap. Reise von Petersburg nach 
Moskau. Pailast von Zarskozelo. Stadt Novogorod 
und deren Kathedralkirche. Alle grieeh. Malereyen 
und ihre Nachahmung in Russland. Aberglaube in 
der grieeh. Kirche. Zum Beweis wird die Jung¬ 
frau mit 5 Händen angeführt. Cap. 5. Alte Ge¬ 
schichte von Nowgorod und erste Kirchen in Russ¬ 
land. Häusliche Sitten der Landleute und sclavi- 
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scher Zustand des Reichs. Eine italienische Kolo¬ 
nie in der Gegend von Twer, die von herumzie¬ 
henden Mailändern abstammt. Cap. 4. Moskau. 
Eigenheiten des Klimas; kirchliche und andere Fe¬ 
ste und Tänze werden beschrieben, zum Theil ab¬ 
gebildet. Cap. 5. Das Talent der Nachahmung wird 
hey den Russen auch hier bemerkt. Zustand der 
Literatur. Bibliotheken der Grossen. Vergnügun¬ 
gen des Volks. Einige merkwürdige Anekdoten 
aus der neuesten russ. Geschichte sind mitgetheilt. 
Cap. 6. Von dem Zustand der Exilirten in Sibirien. 
Zustand der Heilkunst. Selbst Grosse machten sich 
kein Bedenken, niedrige Geschäfte zu treiben und 
Diebstähle zu begehen. Von einigen Klöstern und 
Kirchen, 7. Cap. Vom Kremlin, dem alten Pal¬ 
last der Zaren, kaiserl. Schatz, alten Handschrif¬ 
ten (nur allgemeine Nachrichten). Cap. g. wird 
vornämlich S. 172 ff. die Mineralien - und Anti- 
ken-Sammluug des Grälen Golowkin (in welcher 
sicli auch alle Glasgefässe befinden) beschrieben. 
Der botanische Garten; öffentliche Bäder; FLind- 
lings- Hospital. Cap. 9. Unterredung mit dem Erz¬ 
bischof von Moskau. Noch mehrere Nachrichten 
von Gebräuchen, besonders der Tafel, den uner¬ 
messlichen Reichthümern der Grossen und dem 
Zustand der Bauern. Cap. 10. Reise von Moskau 
nach Worouetz. TuJa und dessen Fabriken wer¬ 
den vorzüglich geschildert. Cap. 11. Gegenwärti¬ 
ger Zustand von Woronetz. Reise von da in das 
Gebiet der Kosaken. Kasankaja , die erste Sta- 
nitza der donischen Kosaken. Nicht nur von den 
Kosaken, sondern auch von den Kalmücken wird 
im 12. Cap. gehandelt, und der Unterschied zwi¬ 
schen den Kosaken der Steppen und denen des 
Donflusses angegeben. Axay und Tscherkask und 
die Sitten dieser Kosaken, so wie ihr Ursprung 
und Wachsthum im jäten beschrieben. Cap. i4. 
Reise den Don herab nach Azof und Tagaurok. 
Armenische Kolonie zu Naktshivan. Cap. i5. Eu¬ 
ropäische und Asiatische Uler des Asowschen Meers. 
Auswärtiger und inländischer Handel von Tagan- 
rock. Heirathsgebräuche der Kalmücken. Unter¬ 
schied zwischen ihrer heiligen und gemeinen Schrift. 
In den beygelügten Anmerkungen ist ein Brief aus 
Äbo 1810. von den in der Provinz Savolax durch 
russ. Truppen begangenen Grausamkeiten mitge¬ 
theilt. Der Anhang enthält 1) einen Brief des Gou¬ 
verneurs von Moskau, Grafen Soltykow, der die 
Lage des Vfs. in Russland erklärt, "und 2) S. 453. 
einen übersetzten Bericht von der Innern Schiff¬ 
fahrt in Russland. 

Zwe3’ter Band. Cap. 1. Reise durch die Kuban- 
'Iatarey bis an die Grenze von Tscherkassien. Die 
\ erscliiedenheit der Kosaken des schwarzen Meeres 
von den donischen und von den Russen wird erklärt. 
Hauptstadt der Tschernomorski und Sitten des Volks. 
Circassische Fürsten, Landleute, Weiher. Die Les- 
£)er* Art der Reise im Kaukasus. (Ueber alle diese 
Gegenstände belehren freylich die Reisen der Herren 
von Klaproth , von Freytag , von Engelhardt nun 

, genauer.) C. 2. Reise längs der Grenze von Tscher¬ 
kassien zu dem Cimmerischen Bosporus, ßey der Be¬ 
schreibung des letztem ist nicht nur ein Versuch ge¬ 
macht, die Stellen des Strabo und Piinius zu vereini¬ 
gen, sondern es wird aucli von mehrern Allerthü- 
fflern, von Taman, Phanagoria, Tmutaraca u. (s. f. 
Nachricht gegeben. Mehrere zu Taman bemerkte 
griech. Inschriften sind S. 90 ff. mitgetheilt. Cap. 5. 
Reise von dem Cimmer. Bosporus nach Calla. Jeni- 
kale. Marmorner Sarg. Münzen vom Bosporus (Pa- 
riimi u. a.). Ruinen. Kertschy (Kertsch und dessen 
Alterthümer.) Grab des Mithridates. Der Vf. findet 
S. 127. die Ursache, warum die alte Topographie der 
Krimm noch so dunkel sey, in der geringen Kennt- 
niss des Alterthums, welche die besassen , die bisher 
die Krimm durchreiseten. C. 4. Kaffa und dessen je¬ 
tziger Zustand. Eine griech. Inschrift vom J. C. 819. 
Karasubasar. Akmetschet und Prof. Pallas daselbst, 
ßaktschiserai, Hauptst. der Krimm, durch die russ. 
Truppen sehr verwüstet. Ursachen, welche die Ab¬ 
setzung und den Tod des letzten Khans bewirkten 
S. 178 ff. (Potemkin heisst hier „arch - priest of intri- 
gue and wickedness4'). Folgen der russ. Einnahme 
der Krimm. Zuletzt wird noch Nachricht von der jü¬ 
dischen Secte der Karaiten gegeben. C. 5. Reise von 
ßaktschiserai nach der Halbinsel von Heraclea. Von 
vier giftigen Thieren der Krimm sind Scorpio Europ., 
aranea Tarantula und Scolopendra morsitans abge¬ 
bildet. Ein viertes, plialangium Araneoi'des, war ver¬ 
tilgt. Ktenu3 des Strabo. Aktino. Höfen von Inker¬ 
mann. CippusdesTheagenes(S. 207 f.) mit einem schö¬ 
nen Relief, den Philosoph, mit einer Rolle in der 
linken Hand, und seine Gattin vorstellend; zu den 
Füssen eine griech Inschrift. Alterthümer der Hera- 
kleot. Halbinsel. Eupatorium. Geologie der Krimm. 
Gestalt einer alten griech. Stadt. 6. C. Reise längs der 
Südküste der Krimm, insbesondere von Kriu Me- 
topon. Mehrere Flecken an der Küste u. Sitten der Ein¬ 
wohner werden beschrieben. Gelasse von gebrann¬ 
ter Erde, ganz in der antiken Form, die bey den Ta¬ 
taren in Gebrauch sind, abgebildet. Alusta-Tsche- 
tirdagh oder Mons Trapezus. C. 7. Zweyte Excur- 
sion in die kleinere Halbinsel der Herakleoten, unter 
Begleitung von Pallas, mit Nachrichten von einigen 
Ruinen, Ortschaften, Pflanzen u. s. f. C. 8. Reise 
über die Erdenge von Pei ecop nach Nicholaeff. All¬ 
gemeine IJebersicht der Krimm. Banditen der Ukrai¬ 
ne. Tod und Grabmal des menschenfreundlichen Ho¬ 
ward. C. 9. Ueberreste von Olbiopolis. Eine Münze 
dieser Stadt ist S. 55i. in Kupfer gestochen, mehrere 
griechische, längere und kürzere, Inschriften, zum 
Theil im Besitz des Hrn. Fauvel zu Athen, mitgetheilt 
S. 553 ff. Das Decret der Byzantiner zu Ehre eines 
Olbiopol. Orontes war schon von Chaudler edirt,’doch 
ist die hier S. 55y. gelieferte Copie des Hrn. YValpole 
etwas verschieden. Von Odessa und dessen damali¬ 
gen (jetzt sehr vervollkommneten) Zustand. Cap. 10. 
S. 582. Contrast zwischen einem Griechen und einem 
Russen; ihre (nicht vorzüglich gearbeiteten)Schatten¬ 
risse sind einander gegenübergestellt. Tourneforts 
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günstige Vorstellung von der Fahrt auf dem schwar¬ 
zen Meer wird als irrig verworfen. Akermann ist 
’0£/a desHerodotus (bey den Römern Julia Alba, bey 
den Moldauern Czetate Alba, d. i. weisse Stadt, aber 
nicht der Ort des Exils des Ovid , welches vielmehr 
Tomis war). Kilia an den Mündungen der Donau, 
wahrscheinlich das Avzogofiov der Alten. Insel Leuce 
(Schlangeninsel). Nachrichten der Alten von ihr. 
\Veisse Delphine. Der Hafen von Ineada (4i° 52 
N. Br.). Basalt-Säulen und ihr Ursprung. Cap. n. 
S. 422. Reise von dem Hafen Ineada im schwarzen 
Meer nach Constantinopel. Einiges über die Cyanei- 
schen Inseln und über den Ursprung des thracischen 
Bosporus, den Tempel des Jupiter Urins und den 
Platz Hieron genannt. Aus den am Ende beygefiig- 
ten Noten zeichnen wir noch aus, dass auch nach dem 
Vf. Panticapäum das heutige Kertschy, in Potocki's 
Charte Vospor, Phanagoria aber das heutige Taman 
ist. Im Anhänge sind i) Suworows Instructionen für 
die russ. Armee, gewöhnlich Suworows Katechismus 
genannt, übersetzt; 2) Nachrichten von dem engl. 
Handel auf dem schwarzen Meere, S. 46g.’ 5) von 
des Verfs. Reise auf dem schwarzen Meere, S. 483.; 
4) ein Verzeichniss der in der Kn mm gesammelten 
Pflanzen, S. 5o4.; 5) barometr. Beobachtungen wah¬ 
rend der Reise mit den gleichzeitig in England ange- 
stellten, S. 515.5 6) ein Namen-Verzeichniss der auf 
der Reise des Vfs. berührten Orte mit ihren Ent¬ 
fernungen von einander, gegeben. 

Dein 5ten Bande ist ausser einer Vorrede, die 
vornämlich von den bisherigen Reisen in das heilige 
Land handelt, ein kurzer Aufsatz über die türkischen 
Münzen u. Gewichte, und über die Preise der Hand¬ 
schriften in der Türkey, vorausgeschickt. Das l.uiid 
2. Cap. schildern Konstantinopel und einige Merk¬ 
würdigkeiten des Orts, das Serail, Harem, Gärten 
des Sultans, Moskeen u. s. f. Ein Brustbild des Kai¬ 
ser Manuel Palaologus aus einer alten Handschr. ist 
dem 1. Cap. voi’gesetzt; S. 12 £E. eine alte Vase aus 
Jaspis -Agath , die der Sultan im Zorn zerbrochen 
hatte, beschrieben; S. 64. von dem Basar der Buch¬ 
händler und griech. Handschriften, S. 63 ff. von sechs 
vornehmen griech. Familien zu Phanar und ihren Bi¬ 
bliotheken , Nachricht gegeben. Dass der Vf. das In¬ 
nere des Harem, mittels eines deutschen Gärtners, 
zuerst hat genauer untersuchen können, ist bekannt 
und S. 18 f. 56 f. umständlicher erzählt. C. 5. S. 77. 
Reise von Konslantitiopel nach der-Ebene von Troja. 
Vorgesetzt ist eine Ansicht des Hügels des Aesyetes 
und der Schilfs - Station der Griechen. Im 4. Cap. S. 
96 ff. wird die Ebene von Troja, mit Berichtigung 
mancher irrigen Vorstellungen, wie vom Scamander, 
und Anführung merkwürdiger Ruinen und Inschril- 
ten beschrieben, und die Wirklichkeit des Trojani¬ 
schen Kriegs, auch unabhängig von Homer, aus Denk¬ 
mälern behauptet; an der Spitze des Cap. steht eine 
kleine Charte der Ebene des Simois, welche die Lage 
des Throsmos und von Neu-Ilium und manche Rui¬ 
nen andeutet. Ohne sie würde die Beschreibung dun¬ 
kel seyn. Vor dem 6. Cap., das S. i56 ff. den Distiict 
von Troas mit mehrern merkwürdigen Ueberresten 

alter Gräber, Tempel u. s. f. darstellt und einige Ir- 
thümer in der Topographie des Landes verbessert, 
stellt eine Abbildung des Homerischen Weges. Aus 
Walpole’s handschriftl. Tagebuche ist. S. i46. eine 
Inschrift mitgetheilt, eine andere S. 157. Diese Be¬ 
schreibung des Districts von Troas ist Cap. 6. S. 177. 
fortgesetzt und hier eine Abbildung von den Gewöl¬ 
ben unter den Ruinen von Alexandria Troas gegeben. 
Denn Alexandria Troas ist der Hauptort, der hier be¬ 
schrieben wird. Ausserdem ist von der Quelle des Sca¬ 
mander, von mehrern Gräbern, z. B. dem des .Aesyetes, 
von Sigeum, dem Berg Alhos, Nachricht gegeben, die 
prächtigen Ueberreste ÖfFenfl. Bäder beschrieben, die 
Form des griech. Soros S. 190. angegeben, eine latein. 
(S. 198.) uud einige griech. (201.2o4.) Inschriften mit¬ 
getheilt. S. 212 fT.sindsummarischeBemerkungen über 
Troas aufgestellt. Der heutige Meuder ist der Scaman¬ 
der der Alten, der Thymbreck der alte Tbymbrius ;das 
Ajanteum oder Grab des Ajax ist noch vorhanden. Die 
Quelle des Scamander istaul dem Berge Gargarus, die 
Ruinen von Palaio Callifat sind die des Ilium vonStra- 
bo u.s. f. C. 7. S. 214. Reise v. Hellespont nach Rhodos. 
Eingeschaltet ist S. 226. die Reise von Pergamns nach 
Smyrna aus Waipole's Tagebuch, und S. 281. über die 
Ruinen vonErythrä bey dem heutigen Rytropoli un¬ 
weit Tschesme. S. 245. aus einer Reise von Smyrna 
nach Halicarnass. Zwey lat. Inschriften in Troas ge¬ 
funden S. 220 f., einige griech. von Kos S. 201 ff., denn 
von Kos wird umständlicher gehandelt. C. 8. S. 277. 
Rhodus u. dessen alte HauptstadtLindus (jetzt Lindo), 
einige Alterthümer u. Inschriften daselbst. Der Meer¬ 
busen des Glaukus, jetzt Makri Bay zwischen dem al¬ 
ten Karien und Lycien in Kleinasien. Ruinen von Tel- 
messus, vornämlich des Theaters, S. 290 ff. ; Grabmal 
der Helena, Tochter des Jason, einer Teirnessiei in, mit 
Inschrift S.006 ff., Ueberreste des Mausoleum der Ar¬ 
temisia (nach des Vfs. Meinung) S. 012., Inschrift in der 
Nähe gefunden. Einige neue Pflanzen - Gattungen S. 
024 ff. Dazu ist S„ 452 f. ein Nachtrag geliefert. Cap. 9. 
S. 029 ff. Reise aus Kleinasien nach Aegypten. Hier 
vorzüglich der Feldzug des General Abercrombie, die 
siegreichen Schlachten, die er lieferte, und der Tod die¬ 
ses Generals Ralph Abercrombie in einer Schlacht, wo 
sein Heer siegte. Zur Erläuterung der Geschichtedie- 
ses Feldzugs sind mehrere Charten und Schlachtplane 
keygefügt. Der erste Anhang enthält S. 070 ff. eine au¬ 
thentische Erzählung von der Revolution in Konstan¬ 
tinopel 1807., welche sich mit der Absetzung Selims III. 
endigte; im 2ten S. 581. ist ein Auszug aus dem Briefe 
des Cardinal Isidorus, in Betreff der Eroberung Kon¬ 
stantinopels i452. gegeben. Der oteS. 585 ff. ist ein Ver¬ 
zeichnis^ der (658) Handschriften, welche in den nior- 
genl. Städten zum täglichen Verkauf stehen, dem Vf. 
durch einen Derwisch zu Konstantinopel verschafft, 
geordnet und übersetzt (die Titel) von M. Geo. Cecil 
Renouard, Caplan in der britt. Factorey zu Smyrna, 
nebst beygefügtenPreisen. 4. S.446. Verzeichniss von 
172 Erzählungen, welche sich in einer Abschrift der 
Alf Leelao Lila, oder Arabischen Nächte, die sich der 
\ f. in Aegypten verschaffte, enthalten sind. 

Von den drey letzten Bänden nächstens. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 29- des April. 107* * 1818. 

Religious - und liirchengescliichte. 

Friedliche TV orte im Kample des Zeitalters über 

Theologie und Religion, Käite u. Schwärmerey. 

ISebst Grundzügen der Geschichte der evangeli¬ 

schen Kirchen im merkwürdigsten Viertel des 

achtzehnten Jahrhunderts von D. Johann Severin 

Vater. Ein Beytrag zu Synodal-Verhandlungen 

besonders in den preussischen Staaten. Königs¬ 

berg 1818. bey ünzer. 95 und 56 S. in 8. 

D er Herr Verfasser, dessen Schriften: über Pro¬ 
testantismus und Mysticismus; und: Glaube, Kir¬ 
che, Priesterthum, schon verdienten Beyfall erhal¬ 
ten haben, fand es nöthig, auch über neuere Er¬ 
scheinungen und Streitigkeiten in der theologischen 
Welt, Worte des Friedens und nicht der Zwie¬ 
tracht auszusprechen, die freylich nicht überall gern 
gehol t werden, aber selbst zur Beruhigung der strei¬ 
tenden Kirche nöthig scheinen. Ein warmer und 
gewiss auch die Leser erwärmender Eifer für echte 
Religion, die nicht an dunkle Schulaussprüche, 
nicht au gewagte Bestimmungen des Unerforsch- 
lich'en gebunden, sondern die Sache des von gött¬ 
lichem Sinn erfüllten Gemütbs, des wohl vex*$tan- 
denen Gefühls und eben so wenig in unfruchtbaren 
Terminologien und Speculationen, als in Versen¬ 
kungen und Vertiefungen der erhitzten Phantasie 
zu suchen ist, herrscht in dieser Schrift. Die 
Thorheiten und Gefahren religiöser Schwärmerey, 
die Nothwendigkeit, nach voller Klarheit der Be¬ 
griffe zu streben, ohne dabey die Belebung des 
frommen Sinns zu vernachlässigen, und die Pflicht, 
gegen die Neigung zur Dialektik in der Religions¬ 
lehre und gegen überspannende Gefühle und Ge¬ 
bilde der Phantasie auf seiner Hut zu seyn, wird 
dargethan. Beydes, Dialektik und Mystik, werden, 
sobald sie ihre Lehr- und Handlungsweise Andern 
vorschreiben wollen, Hindernisse der Vereinigung 
mit andern Christen. Die Vorschläge, ein einfa¬ 
cheres Christenthum herzustellen, sind keine Eini- 
gungsmiltel 5 eine blosse Vernunftreligion kann nicht 
befriedigen. Wärme für Christenthum fehlt dem 
Zeitalter. Mit derselben kann und muss Freyheit 
der Forschung und des Gewissens bestehen. Und 
dadurch wird auch eine wahre Einigung bewirkt 
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werden. Mit Lebhaftigkeit wird gegen die theolo¬ 
gische Streit- und Verketzerungssucht gesprochen. 
Nicht durch Verschmelzung, nicht durch Aufopfe¬ 
rung eigner Ueberzeugung, sondern durch Achtung 
der fremden und .Nachgeben, wo es möglich ist, 
wird christliche Einigkeit befördert. Welche An¬ 
sprüche dabey die Kirche machen und nicht ma¬ 
chen kann, welches Recht der gewissenhaften For¬ 
schung , auch der historischen, zusteht, welche 
Rechte das religiöse Gefühl hat und nicht hat, wel¬ 
che die Philosophie, wird noch gelehrt. Gefühl 
und Vernunft müssen im Bunde für heilige Zwecke 
5eyn. — Solche Belehrungen und Aufforderungen 
werden nicht nur bey Studirenden und bey Refi- 
gionslehrern, sondern auch bey guten Gemüthern 
unter den gebildeten Ständen sehr wirksam seyn. 

Das beygefügte „Bruchstück einer Geschichte der 
evangel. Kirche im merkwürdigsten (letzten) Viertel 
des i8ten Jahrh.“ ist eine treffliche Probe der, dem 
Hrn. Verf. aufgetragenen, Fortsetzung der Henke¬ 
schen Kirchengeschichte, wobey aber alle Citate 
weggelassen worden sind. Sie geht von der Gah- 
rung in dem Religionszustande aus, der um die Mitte 
des i8ten Jahrh. entstand, und die sehr treffend ge¬ 
schildert wird. Da traten Joh. Aug. Ernesti und 
J. Dav. Michaelis auf, die, ohne dass ihre kirchl. 
Rechtgläubigkeit getadelt werden konnte und ohne 
dass sie der Kirclienlehre eine andere Richtungge¬ 
ben wollten, doch durch Kritik und Exegese neue 
Bibelforschungen begründeten. Nur wenig später, 
wurde auch die histor. Forschung durch Joh. Sah 
Somler eingeleitet. (Weder Mangel an Offenheit, noch 
blosse Eile waren die Ursachen der Dunkelheit seines 
Vortrages, es scheint ihm überhaupt die Gabe, sich 
deutlich zu machen, gefehlt zu haben). Die exegeti¬ 
schen, histor., dogmat. Streitigkeiten von 1760. an 
werden mit fruchtbarer Kürze angeführt. Sie er¬ 
zeugten hie und da einen falschen Religiouseifer. 
Angriffe wurden auf das Christenth. durch die Wol- 
fenbüttler Fragmente gemacht u. abgewiesen. Grosse 
Schwierigkeit hatte, nach gewaltsamen Erschütterun¬ 
gen, der neue Anbau des Gebäudes der Theologie. 
Die Bliithe theol. Gelehrsamkeit täilt in das letzte 
Vieriheil des 18. Jahrh., aber auch die prakt. Theo¬ 
logie wurde besser bearbeitet, nur die Sorge für das 
ausübende Christenthum wurde nicht überall gleich- 
thätig und zweckmässig betrieben. 



1818. 852 851 

Allgemeine Geschichte, 

Georg Friedr. Ruf’s, Rath(s) und Lehrer(s) am Gross¬ 

herz. Lyceum in Karlsruhe Einleitung in die TVelt- 

Geschichte, nach Maasgabe dreyer historischer 

Elementar-Karten für Anfänger in Mittel-, Mi¬ 

litär-, wie auch Stadtschulen, zugleich als ein 

histor. Lesebuch. Oder: das historische Materiale 

universal - historisch , als erster Kursus der Ge¬ 

schichte. Karlsruhe iöi7. gedruckt in der C. Fr. 

Müllerischen Hof- Buchdr., zu haben bey dem 

Verf. XX. 4G4 S, gr. <j. mit 5 illum. Charten. 

Die Einrichtung der Charten sowohl, als des 
.Lehrbuchs zeugt von der Kenutniss, Erfahrung und 
Umsicht, mit welcher der Hr, Verf. für den me¬ 
thodischen und fruchtbaren Unterricht in der All¬ 
gemeinen Geschichte nach verschiedenen Cursen 
bemüht ist. Die Charten sind syncln ouistisch-eth- 
nographisch eingerichtet; die erste ist eine Elemen¬ 
tarcharte zur allgemeinen Geschichte j es sind zwölf 
Perioden gemacht und also eben so viele Colum- 
uen, darüber stehen nicht nur die Zahlen der Jahr¬ 
hunderte, die jede in sich schliesst, sondern auch 
die .Namen des Mannes, durch den jede ausgezeich¬ 
net ist. ln jeder sind dann die Völker und Staaten, 
die ihr angehören , und merkwürdige Ereignisse, 
liinter einander angegeben , und unten sind noch 
erst die merkwürdigsten Männer (nicht blosFürsten) 
genannt, dann Bemerkungen über den religiösen 
xmd moralischen Zustand eines Zeitalters nach den 
Ansichten des Verfassers gemacht, und ganz zuletzt 
noch die wichtigsten W eltbegebenheiten oder Ent¬ 
deckungen mit den Jahrzahlen angegeben. Von den 
Bemerkungen möchte doch nicht jede ganz passend 
für den Elementarcursus scheinen. So heisst es 
unter dem Abschnitt, Neue Welt: „Gott zeigte 
sich gnädig und liess sein Wort aus der Finsterniss 
wieder ans Licht kommen; aber die Wortführer 
konnten’s nicht lassen, ihre Künste durch Disputi- 
ren zu treiben, und solche Ebbe und Fluth besieht 
noch.“' Die zweyte Elementarcharte gehört zur Ge¬ 
schichte der europäiscnen Staaten von der römischen 
Zeit oder der ^ten Periode an. Sie hat eine ziem¬ 
lich der ersten ähnliche Einrichtung, nur sind am 
Ende mehrere merkwürdige Namen aufgestellt, aber 
keine weitern Bemerkungen beygeliigt. Etwas ver¬ 
schieden eingerichtet ist die dr'itte Charte zur Ge¬ 
schichte der alt-deutschen Fürsten - Staaten, sowohl 
für den ersten, als den zweyten historischen Cur- 
sus. Die Perioden sind zwar dieselben, wie auf 
dei zweiten, aber es folgen dann die Kaiser und 
Könige von Deutschland, die Erzbischöfe und Kur¬ 
fürsten von Mainz und so die übrigen deutschen 
regierenden Hauser der Reihe nach. Der Hr. Vf. 
untersucht nun in der Vorrede zum Lehrhuche: i. 
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j ob für den ersten historischen Cursus ein Lehr¬ 
buch nöthig sey oder nicht? und entscheidet für 
das erstere gegen diejenigen , welche den Schülern 
nur einzelne anziehende Stücke aus der allgemeinen 
Geschichte erzählt haben wollen; inzwischen schei¬ 
nen uns die Gründe dagegen nicht stark genug, so¬ 
bald man unter diesen Schülern nur die der unter¬ 
sten Classen versteht, und man hat auch dazu schon 
besondere Hülfsmittel, wie vom verstorbenen ßre- 
dow. Wenn aber von dem ersten Cursus der 
ganzen und zusammenhängenden Geschichte die 
Rede ist, so hat der Verfasser vollkommen Recht. 
Denn er beantwortet 2. die Frage: wie weit sich 
der erste Cursus in der Geschichte erstrecken sol¬ 
le, dahin, dass das Ganze, aber in fruchtbarer 
Kurze und mit Aushebung des Wesentlichsten um¬ 
fasst werde, und folglich alle Zeiträume der Ge¬ 
schichte, uud selbst alle Staaten und Völker, die 
in den Charten des Vfs. aufgeführt sind, auch die 
altdeutschen E’ürstenstaaten schon im ersten Cursus 
behandelt werden. 5. Was die Methode anlangt, 
so wird a) der histor. Unterricht durch die Char¬ 
ten und deren Einrichtung erleichtert und die chro¬ 
nologische sowohl, als die synchronist. Darstellung 
der Völker und Begebenheiten anschaulicher ge¬ 
macht; wie der Aequator die Erd - Oberfläche iii 2 
Halbkugeln theilt, so theilt. die Geburt Christi die 
Menschenwelt in zwey ungleiche Hälften; die Epo¬ 
chen haben Aehnlichkeit mit den Wendezirkeln u. 
Polarzirkeln, die Zonen mit den Perioden, h) Das 
historische Materiale aber wird, nach einer kurzen 
Vorbereitung (welche den Gegenstand und Grund 
der Geschichte, die Abtheilung derselben uud die 
Einrichtung der Charten, ihre Epochen, Perioden 
und deren besondere Bezeichnung, und den dabey 
gebrauchten geometrischen Maasstab u. dessen An¬ 
wendung, auführt und erklärt), zweymal für den 
ersten Cursus als ein Ganzes vorgetragen, was al¬ 
lerdings für Anfänger sehr brauchbar ist, zumal da 
das erstemal auf den Realzusammenhang, das zwey- 
temal auf den Zeitzusammenhang vorzüglich ist 
Rücksicht genommen worden. Denn das erste Buch 
enthält einen Ueberblick des histor. Materials, wo- 
hey die Völker mit Anführung ihrer Charaktere in 
histor. Skizzen, ihres Landes und der Hauptmo¬ 
mente ihrer Geschichte aufgestellt sind, das zweyte 
aber behandelt das histor. Materiale etwas ausführ¬ 
licher nach den zwölf schon angegebenen Perioden. 
Hier ist nun jedesmal die Geschichte desjenigen 
Volkes, welches den Principat halte, zuerst, dann 
die Geschichte der übrigen gleichzeitigen Staaten 
erzählt; darauf folgen drey kleine Fächerr das der 
merkwürdigen Männer jeder Periode, das der Weit- 
alter, nebst den Abschnitten der Religionsgeschichte, 
das der Unter - Epochen, d. i. der Begebenheiten, 
welche besonders auszuheben sind. Den Beschluss 
machen: vernaschte Notizen und eine chronolog. 
Zeittafel ; alles diess mit Bezug aut die Charten. 
Die zwölfte oder neueste Periode ist natürlich, da 
ihr geschichll. Materiale reichhaltiger ist, auch etwas 
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weitläufiger behandelt. Durchaus aber hat der V. 
sich einer zweckmässigen Kürze, auch im Ausdruck, 
betleissigt und sehr viel zusammengedrängt, mit 
Genauigkeit in den Angaben, wohl überdachter 
Anordnung und Zusammenstellung, hinlänglichen 
Andeutungen für den erklärenden Lehrer, sorgfäl¬ 
tigem und prüfendem Gebrauch der besten Hülfs- 
rnittel, eigener Erfindung in der Einrichtung der 
Charten und der Beziehung des Textes auf diesel¬ 
ben. Allein da nach des Hrn. Vfs. Erklärung (S. 
XIV.), als Hauptzvyeck des ersten Cursus einerseits 
der erste chronologische Haupt- und Leitfaden 
durch die ganze Geschichte, andererseits eine noth- 
diirftige und einiger Maassen ausführliche Kennt- 
liiss der Geschichte überhaupt angegeben ist, so 
müssen wir gestehen, dass mit unsern Ansichten* 
von den Bedürfnissen und der Empfänglichkeit de¬ 
rer , welche den ersten Cursus machen, der Reich¬ 
thum der Materialien nicht ganz zusarnmenslimmt, 
den man in dem Buche antrifft. Auch Ref. glaubt, 
dass eine gewisse ausführliche Kenntniss der Ge¬ 
schichte (oder Vortrag) für den ersten Cursus er¬ 
forderlich sey, aber er sucht diese Ausführlichkeit 
nicht in der Menge der Thatsachen, sondern in der 
Ausführung dessen, was für diesen Cursus ihm zu 
gehören scheint, der merkwürdigsten Epochen, 
Personen und Völker. Dass übrigens die Abthei¬ 
lung des ersten Cursus in zwey Cursus (denn das 
sind ja doch, genau genommen , die beyden Bücher, 
wenn sie auch gleich Zusammenhängen) Wieder¬ 
holungen veranlasst», finden wir natürlich uud kei¬ 
nes weges tadeluswerth. Bey jedem neuen und ho¬ 
hem Cursus muss ja immer etwas Vorhergegange¬ 
nes berührt oder ins Gedächtniss zurückgerufen 
werden, und solche Wiederholungen sind, vornem- 
licli in der Geschichte und für Schüler, sehr nütz¬ 
lich. Endlich gibt der Hr. Vf. auch noch die 
Gründe an, warum sein Lehrbuch auch als Lese¬ 
buch gebraucht werden könne und solle. Wir 
können aber, was darüber und die Charten gesagt 
ist, um so mehr übergehen, da wir hoffen dürfen, 
dass diese Arbeit des Vfs. mit Bevfall aufgenom- 
men uud verbreitet werden, und jeder Lehrer nun 
leicht selbst finden wird, wie er sie am zweckmäs¬ 
sigsteil gebrauchen könne. Wir erwähnen nur, 
dass die drey Charten auch beym zweyten Cursus, 
wenn gleich ein anderer Zuschnitt des Lehrbuchs 
gewählt werden sollte, gebraucht werden können, 
(dass diess, setzen wir hinzu, überhaupt der Fall sey, 
wenn der Lehrer au ein anderes Lehrbuch gebun¬ 
den wäre), und dass für einen dritten (oder erwei¬ 
terten zweytenjCuisus schon zwey Charten in der 
Handschrift gezeichnet und zwey andere im ersten 
Entwurf vorhanden sind. In der Urgeschichte folgt 
übrigens der Hr. Vf. der buchstäblichen Erklärung 
der ältesten heiligen Urkunden (m. s. S. 146.); doch 
ist er (S. 6.) geneigt, die sechs Schöpfungstage für 
grossere Zeiträume zu nehmen. An mehrern Orten 
hat er zu religiösen Ansichten und Bemerkungen 
zur Aufrechthaltung des Glaubens an Offenbarung 
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(wie S, 219, und 455 f., wo die Brüder-Unitat u. 
die Bibel-Gesellschaft als vorrichtende Werkzeuge 
zu grossen Zwecken des Herrn in seiner Kircin» 
betrachtet werden) Veranlassung genommen. 

Allgemeine Geschichte, vom Anfänge der histori¬ 

schen Kenntniss bis auf unsere Zeiten; für den¬ 

kende Geschichtsfreunde bearbeitet von Karl von 

Rotteci, Doct. d. Rechte und ord. öff. Prof, d. Gesell, 

auf der hohen Schule zu Freyburg. Vierter Band. 

Freyburg, Herder’sche Univ. Buchh. 1816. IV 

476. S. in 8. mit einem Titelkupf. 

Mit diesem Bande fängt der Hr. Vf. die Ge¬ 
schichte des Mittelalters, d. i. die Geschichte von 
der grossen Völkerwanderung bis zur Entdeckung 
bey der Indien, an zu bearbeiten, aber den Zeit¬ 
raum dieser Völkerwanderung beginnt er erst mit 
dem Tode Theodosius des Gr., wenn gleich diese 
Wanderung schon ums J. ihren Anfang nahm, 
vermuthlich weil mehrere Völker erst nach des 
Theodosius Tode in die Provinzen des röm. Reichs 
einwanderten und von ihnen Besitz nahmen. Auch 
geht er bis auf den Ursprung dieser Wanderung 
(im vorigen Zeitr.) im zweyten Abschn. des ersten 
Zeitr. im Mittelalter, oder im 4ten der ganzen Ge¬ 
schichte S. 52 ff. zurück. Hier betrachtet er zuerst 
die grosse Wichtigkeit dieser grossen nordischen 
Völkerwanderung. Er folgt des De Guignes Be¬ 
hauptungen über die Hiongnu oder Hunnen, er¬ 
wähnt zwar die dagegen erhobenen Zweifel, ohne 
jedoch die neueren Einwendungen und Ansichten 
genauer anzugeben, oder zu prüfen, was doch wohl 
nölhig war, indem gerade hier Gibbon’s u. Job. von 
Müller’s Autorität nichts entscheidet. Uebrigena 
wird die Lage und Beschaffenheit des asiat. Hoch¬ 
landes und der beyden Hauptstämme, des mogoli- 
schen und tatarischen, genau beschrieben. Auch 
bey andern Völkern, wie den Chazaren, Ungern 
u. s. f. S. 106 ff. wird man die Benutzung der 
neuesten Untersuchungen vermissen, sobald man 
nicht erwägt, dass der Hr. Verf. nicht sowohl ein 
kritisches Werk über die allgem. Geschichte, als 
vielmehr ein für alle Geschichtsfreunde brauchba¬ 
res und vornemlich zur Selbstbelehrung bestimmtes 
Handbuch derselben, worin solche Erörterungen 
über Ursprung u. Verwandtschaft der A ölker nicht 
an ihrem Orte gewesen seyn würden, und nur die 
wahrscheinlicheren Angaben darüber aulgestellt, 
übrigens die Begebenheiten, die allgemeines Inter¬ 
esse haben, ausführlicher, mit Rücksicht auf das, 
was die Freyheit, die Rechte, das Wohl der Men¬ 
schen angeht, erzählt werden sol ten. Diese, zu¬ 
letzt angegebene, Tendenz seines Werks hat der 
Ree. in der L. L. Z. i8i5. 229, S. s852. nicht, 
wie ihn der Vf. auf eine etwas gehässige Art bc- 
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schuldigt; verkannt, wenn er sie gleich nicht aus¬ 
gesprochen hat, weil er glaubte, es liege die An¬ 
deutung derselben schon in den Worten, mit wel¬ 
chen er die Bestimmung des Werks ausdrückte. 
Was aber die Ausdehnung (oder Ausführlichkeit) 
des Werks (und vornemlich des V ortrags, der wohl 
sehr verkürzt werden konnte, unbeschadet der Deut¬ 
lichkeit und Anmuth der Erzählung) anlangt, so 
hat der Vf. nun selbst zugestanden, es sey mehr 
zum Selbstunterricht, als zum Gebrauch in der 
Schule bestimmt, und er werde einen Auszug aus 
demselben für letztem Gebrauch machen. Die 
Quellen sind auch in diesem Bande nur im Allge¬ 
meinen bey jedem Abschnitte genannt, vorzüglich 
die neuern Schriftsteller gebraucht, unter welchen 
jedoch auch manche kaum Erwähnung verdienende, 
(wie Pilati S. 196.) angeführt sind. Der erste Zeit¬ 
raum des Mittelalters, den dieser Band umschliesst, 
geht von Theodos dem Gr. bis auf Karl d. Gr. 5^5 
— 800. Chr. Der erste Abschn., mit der Aufschrift: 
Allgemeiner Blick auf diesen Zeitraum, handelt in 
4 Capp. von den Quellen der Gesch. dieses Zeit¬ 
raums, von der Chronologie, dem Schauplatz der 
Begebenheiten, dem Charakter des Zeitr. und gibt 
die Summe der polit. Begebenheiten an. Der 
Charakter des Zeitraums (und des Mittelalters über¬ 
haupt) ist etwas poetisch geschildert, und manche 
Züge sind zu hässlich dargestellt. „Das Menschen¬ 
geschlecht, heisst es hier, vorgestellt durch den an 
Zahl und Bildung weitaus wichtigsten Theil dessel¬ 
ben, war eine verächtliche Heerde worden, unwi¬ 
derruflich an ihren Treiber veräussert, ein willen¬ 
loses Eigenthum des Herrn; nur physischen Genuss 
begehrend, ohne Sinn für Menschengut und Men¬ 
schenwerth.^ Dies Urtheil ist im Allgemeinen zu 
hart. Im 2ten Abschn. folgt dann die detaillirte Ge¬ 
schichte, erst der Völkerwanderung, dann der ein¬ 
zelnen barbarischen Reiche, des vandalischen, osl- 
gothischen, langobardischen, westgolhischen, an¬ 
gelsächsischen , hierauf die Geschichte der Franken, 
die des byzantin. Reichs, die des arabischen Reichs. 
In den allgemeinen Betrachtungen, welche den 3ten 
Abschn. einnehraen, wird sodann der bürgerliche 
Zustand (Cultur, bürg. Verfassung, Kriegswesen, 
Gesetze u. Sitten, Völkerverkehr u. Handel), Religion 
(Christenlhum u. Islam) und Kunst u. Wissenschaft, 
in diesem Zeitr. beschrieben, zuletzt ist noch eine 
synchronistische Tabelle über diesen Zeitr. beygeKigt. 
Man findet vorzüglich in diesem 5ten Abschn. viele 
freymüthige u. wahre Urtheile, wie S.455 f. über das 
Mönchthum u. dessen Geist, über die Entstehung des 
Papstthums S. 4i8ff. u.s.f. Und obgleich Gibbon öf¬ 
ters das Urtheil des Vfs. leitet, so verkennt er doch 
seine Mängel nicht (s. S. 196.) 

Kurze Anzeige. 

Joh. TVinckelmann’s letzte Lebenswoche. Ein Bey- 

trag zu dessen Biographie. Aus den gerichtlichen 
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Origmal-Aclen des Criminalprocesses seines Mör¬ 

ders Arcangeli, herausgegeben von Dr. Dom. v. 

Rosetti, mit einer Vorrede vom Hofr. Böttiger 

und einem Fac simile Winckelmann’s. Dresden. 

Walther’sche fiolbuchh. XVIII. 70 S. in 8. 

Das Wesentliche der tödtlichen Verwundung 
Winckelmaun’s durch Franz Arcangeli, einen aus 
Campiglio im Toscanischen gebürtigen Koch und 
Gauner, der im Zuciilliause gesessen haLle, am 8. 
Jun. 1768. zu Triest, Morgens um 10 U. und des 
Todes von W. Nachm, um 4 U., wusste man zwar 
schon längst, aber die näheren Umstände waren 
theils unbekanut geblieben, theils durch allerley 
Gerüchte und Ausschmückungen sehr entstellt wor¬ 
den, und vornemlich halte Riedel in derVoi'rede 
zu seiner Ausgabe von Wiuckelmann’s Geschichte 
der Kunst falsche Nachrichten, ohne Prüfung, leicht¬ 
sinnig verbreitet, da er doch, wie ein Brief Lip- 
perts an Klotz, den der Vorredner anführt, be¬ 
weiset, bessere geben konnte. Selbst der von Sick - 
ler in dem Almanaeh aus Rom (1810.) mitgetheille 
Belicht, der nach Arcangeli’s HipridKtung zu Triest 
im Drnck erschien, ist weder ausführlich, noch 
actenmässig, und nicht einmal ganz treu übersetzt. 
Der Verfasser gegenwärtiger Schrift, D. Dominik 
von Rosetti, Edler von Skander, hat nicht nur mit 
gewissenhafter Genauigkeit alle nähere Umstände 
aus den Acten und Quellen, die er im Eingänge 
anführt, mitgetheilt, und die wichtigsten Umstände 
selbst durch einige in deutscher oder italienischer 
Sprache, als Beylagen, abgedruckte Aclenstiicke 
belegt, sondern auch den sei. Winckelmann gegen 
den Vorwurf der Unbesonnenheit, mit welcher er 
sich gleich anfangs dem Fremdling hingegeben ha¬ 
ben soll, vertheidigt und gezeigt, dass er vielmehr 
in jeder Rücksicht vorsichtig handelte und weder 
die Gränze der Klugheit übei'scliritt, noch den 
Abstand zwischen sich und dem Arcangeli vergass. 
Noch manche den Biographen Winckelrnann’s wich¬ 
tige Nachricht, mancher auf sein Andenken sich 
beziehende Wunsch wird in der Voiuede gefun¬ 
den. Das Fac simile gibt einen ziemlich langen, 
ungedx-iickten , Brief Winckelmann’s aus der Samtn- 
tung von ohngefähr 60 Bi'iefen, die Winckelmann 
xxacli und nach an den Holbuchh. und Comrnercien- 
rath Walther in Dresden in seinen lilei'ai'ischeu 
und typographischen Angelegenheiten von Rom aus 
geschxieben hat, und aus welcher von Dassdoxf 
nur 11 Briefe mitgetheilt worden sind (in der 
Sammlung von WinckeJmaun’s Briefen an seine 
Freunde, deren Einrichtung mit Recht getadelt 
wird). Der Brief klagt voi'züglich über die Ver¬ 
spätung des Drucks der Anmerkungen zur Gesch. 
der Kunst und spricht über Lessing nachtheilig ab, 
den W. eiot später schätzen lernte. Für die Mit¬ 
theilung der italien. Schrift und der übrigen Nach¬ 
richten ist das ganze gebildete Publikum dem Hrn. 
Hofr. Böttiger Dank schuldig. 
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Am 30. des April. 108- 

Uebersicht der neuesten Literatur. 

R efo r matio ns geschieht e. 

Denkmäler der Refqrrnation der christlichen Kir¬ 
che, von M. Heinr. Gottlieb Ki eussler, Diaconus 

in Wurzen. Leipzig 1817., in Comm. bey Benj. 
Fleischer und in Wurzen beym \ 1. XXXVIII. 
168. 254 S. 8. XXI Kupfer!. Ladenpreis aut' 
gutes Druckpapier 5 Thir., aut ordinäres 2 Thlr. 
12 Gr. 

Dr. Martin Luthers Andenken in Münzen, nebst 
Lebensbeschreibungen merkwürdiger Zeitgenos¬ 
sen desselben, von M. Heinr. Gottl. Kreussler, 
Diac. in Wurzen. Mit 47 Kupfern (Kuptertafeln) 

. und der Ansicht Wittenbergs und Eisenachs zu 
Luthers Zeit (und Vignetten). Leipzig u. Wur¬ 
zen (an den genannten Orten). 1818. X. 84. 
182 S. gr. 8. Ladenpr. weiss Druckp. 5 Thlr. 
18 Gr., ordin. 5 Thlr. 4 Gr. 

Bey Herausgabe der ersten Schrift, die durch viele 
Subscribenten und Pranumeranten unterstützt wurde, 
war die Absicht des schon durch andere literarische und 
asketische Schriften rühmlich bekannt gewordenen Ver¬ 
fassers, das Wichtigste, was Luthern und seine Fa¬ 
milie , seine Freunde und Widersacher angeht , mit 
Benutzung der vorzüglichem Quellen, die auch in der 
Vorrede genannt sind, zusammenzustellen, lesbar und 
verständlich für Jedermann vorzutragen, und durch 
Abbildung der merkwürdigsten Personen, nach guten 
Gemälden oder Kupferstichen, und einiger wichtiger 
Scenen anschaulicher zu machen. Sie erschien auch 
noch zu rechter Zeit kurz vor dem Reformationsjubi- 
läurn, durch dessen Bevorstehen sie veranlasst wurde. 
Die erste Abtheilung erzählt in zweckmässiger Kürze 
das Leben Luther’s mit Beyfügung einiger Nachrichten 
von seinen Eltern und seiner Familie; darauf folgen 
von S. 55. Johann Tetzel (eigentlich Dietze , Gold¬ 
schmidts Sohn aus Leipzig), Johann Eck (Mayer, aus 
Eck geb.), die Päpste Leo X., Paul III., Nicolaus von 
Amsdorf, Gregorius Pontanus (Brück), die Churfürsten 
von Sachsen, Friedrich der Weise, Johann der Bestän¬ 
dige, Johann Friedrich der Grossmüthige, und Moritz, 
Georg Herzog zu Sachsen, Heinrich Herzog von Sach¬ 
sen , Kaiser Maximilian I., Carl V., Johann Bugen- 
hagen aus Woliiu in Pommern, S. 118., Justus oder 

J2rs!rr Band. 

Jodocus Jonas, M. Georg Spalatinus (Burkhard aus Spalt 

in Franken). Von S. 126. an wird eine gedrängte Ue¬ 

bersicht der Veranlassungen und des Ganges der Re¬ 

formation , mit den dazwischen gekommenen Hinder¬ 

nissen, und den Wirkungen und Folgen der Reforma¬ 

tion gegeben, von der man eine gewisse Vollständig¬ 

keit nicht verlangen wird. Als Beylage ist S. 157 — 

68. ein ausgeführtes luthersches Stammregister, oder 

Verzeichniss seiner Vorfahren und Nachkommen aufge¬ 

stellt worden. Die zweyte Abtheilung gibt die Biogra¬ 

phien des John Wiclef oder WiclifFe; S. 19. Johanu 

Huss; S. 55. Hieronymus von Prag; S. 64. Ziska (Jo¬ 

hann von Trocznovv); S. 108. Ulrich von Hutten; S. 

139. Desiderius Erasmus; S. i5i. Philipp Melanch- 

thon ; S. 175. Johann Oekolampadius (Hausschein); 

S. 196. Ulrich Zwingli (der wohl den Platz vor er- 

sterrn hätte haben sollen); S. 216. Johann Calvinus, 

Von einigen der vorzüglichsten Männer sind auf der 

17. u. 18. Kupfertafel Proben ihrer Handschriften ge¬ 

geben. 

Die zweyte Schrift, welche dem Hrn. Verf. wegen 

der grossen Anzahl Kupfer viele Mühe und Sorgen 

verursacht hat, ist als Ergänzung oder Anhang zu der 

ersten zu betrachten. Denn sie liefert in der ersten 

Abtheilung die Jubelmünzen zum ersten Reformations- 

jubilao 1617., die ungleich zahlreichem zum zweyten 

1717., und einige (aber nicht alle die vorzüglichem) 

auf das vorjährige Jubiläum geprägte, wohl geordnet 

und erläutert und auf mehrern Tafeln abgebildet, zu¬ 

sammen 197 Stück. In der zweyten Abtheilung aber 

findet man die Biographien von: S. 1. Lucas Cranacli; 

S. 10. Albr. Dürer; S. 16. Johann Reuchlin (Capnio), 

Conrad Celtes Protucius (Meisel aus Wüpfeld); S. 23. 

Helius Eobanus Hessus (aus Hessen); S. 43* Hans Sachs 

(wo am Schlüsse auch Geo. Leuschners griech. Ueber- 

setzung des Liedes : Warum betrübst du dich mein 

Herz, beygefiigt ist); S. 65. Andreas ßodenstein von 

Carlstadt; S. 128. Johann Cochlaeus (Dobnek aus Wen¬ 

delstein bey Nürnberg); S. i3o. Wenzel Link; S. i33. 

Conrad Wimpina; S. j35. Hieronymus Scharf (oder 

Scliurpf); S. 137. Johann Agricola; S. 142- Andreas 

Musculus (Mäusel); S. i48. Philipp dem Grossmüthigen, 

Landgrafen von Hessen. — Indem wir die Seitenzahlen 

angegeben, ist zugleich das verschiedene Verhältnis 

dieser bald ausführlichem, bald kürzern Lebensbeschrei¬ 

bungen bemerklicii gemacht worden. Neue Nachrich¬ 

ten oder Ansichten nach bisher unbekannten oder un¬ 

benutzten Quellen, oder neue Zusammenstellungen zu 
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geben, war des Vfs. Absicht nicht. Was für die Re- 
formalionsgescbichte Wichtiges und Nützliches aus dein 
Leben dieser Männer angeführt werden konnte, dies 
und noch mehr findet man hier vereinigt. Indem der 
Hr. Vf. das zweyte Werk dem Rectori, Magistris und 
Doctoribus unsrer Universität zugeeignet, hat er einen 
Beweis von Zuneigung und Ergebenheit gegen diese 
Universität, auf welcher er seine Bildung eihielt, ab- 
gelegt, den sie uin so höher schätzt, je mehr Freude 
ihr das dankbare Andenken ihrer achtungswürdigen Zög¬ 
linge macht. 

Die Weisheit Dr. Martin Luthers. Aeque pau- 
peribus, locuplelibus aeque. Dritten Theils an¬ 
dere Aktheilung. Nürnberg, bey Lechner. 1817. 
(von S. 201—010.) in 12. 

Mit dieser Abtheilung ist das VFerk, welches theils 
ganze Schiiften Luther’s, theils Auszuge aus andern 
lieiert, beendigt. Die letzte Abtheilung selbst enthält: 
1) Luther’s auserlesene kleine Aufsätze; S. 203. über 
den Psalter; 8. 208. die Liebe von reinem Herzen; 
8. 2i4. vom Gewissenszwange; S. 221. der christliche 
Fürst; S. 228. von Dolmetschung der heil. Schrift; S. 
j3fi. vom Ehestande; S. 245. von Schulen (das Schrei¬ 
ben an die Bürger und Rathsherren aller deutschen 
Städte, und das Schreiben an Laz. Spengler, Synd. zu 
Nürnberg u. s. f.); S. 280. von den rechten Wunder¬ 
leuten irn weltlichen Regiment; dann von den Klüg¬ 
lingen, den Nachahmern und dem Faulwitz. (Lauter 
sehr lesens- und beherzigungswerthe Aufsätze.) 2) S. 
3oG. Sprüche (Aussprüche Luther’s, aus mehrern Schrif¬ 
ten ausgewählt). 3) S. 333. Luther’s auserlesene deut¬ 
sche Briefe, an der Zahl 85. — Ein Anhang wieder¬ 
holt 1) S. 5oo. ein Bruchstück aus der Ankündigung 
der ersten Auflage; 2) S. 5o5. ein ähnliches aus der 
Ankündigung der zweyten Auflage. Beyde geben über 
den Zweck dieser Sammlung die erwünschteste ßt'leh- 
rung. 

Dr, Mart. Luthers Deiner Katechismus, mit Ein¬ 
leitung, Anmerkungen und Anhänge, beytn drit¬ 
ten Jubelfeste der Reformation herausgegeben von 
Joh. Fried/', yldolpll Krug, Direct, der allgemeinen 

Stadtschule zu Zittau. Zittau u. Leipzig, bey Schöps. 
1817. 80 S. in 8. 5 Gr. 

Eine durch höchst zweckmässige Einrichtung und 
äusserst wohlfeilen Preis allgemein empfohlene Säcular- 
Aibeit. Die hinleitung gibt einen kurzen Abriss der 
christlichen Religionsgeschichte bis auf die Zeiten der 
Reformation, die Geschichte der Kirchen Verbesserung 
nebst den Vorbereitungen dazu, und vorzüglich das 
Leben Luther’s selbst, und Nachrichten von seinen bey- 
den Katechismen; darauf folgt die: Summa des ganzen 
Katechismus , aus Lavaters 60 Liedern nach dem Zür¬ 
cherischen Katechismus. Von S. 5y. a« steht der kleine 
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Katechismus, mit kurzen Worterklärungen. Als An¬ 
hang ist S. ;5. eine evangelische Sittentafel, welche die 
christlichen Pflichten und Gebote meist mit den Wor¬ 
ten der heil. Schrift vorträgt, und S. 79 f. ejn \yech- 
selgesang zum dritten loojäbrigen Jubelfeste der Re¬ 
formation beygefügt. 

Johann Bugenhagen Pommer. Ein biographischer 
Aufsatz für die evangelische Kirche. Zur Vor- 
feyer widmet ihn dem dritten Reformationsjabel¬ 
feste 1817. Friedr. Luda>. Engelken, Kön. Preuss. 

Pommerscher Cons. Rath und Superintendent in Stettin. 

Berlin u. Stettin, Nicolaische Buchhaudl. 1817. 
XVI. 92 S. in 8. 10 Gr. 

In älterer Zeit haben Mehrere, in neuern Lämmel, 
Jähnke, SchrÖckh das Leben des merkwürdigen Freun¬ 
des und Gehiilfen Luthers beschrieben. Aber dem Hrn. 
Verf. schien es mit Recht zweckmässig, jetzt sein An¬ 
denken vorzüglich für sein Vaterland zu erneuern, und 
die in verschiedenen Schriften zerstreueten Notizen von 
ihm zusammen zu stellen, um so eine möglichst voll¬ 
ständige Darstellung dieses Mannes zu liefern. Dies ist 
auf eine lobenswiirdige Art geschehen. Dr. Joh. Bu- 
geuhagen, Professor der Theologie, Pastor der Stadt¬ 
pfarrkirche in Wittenberg und erster Generalsuperin¬ 
tendent des Churkreises, war zu Wollin, einer Stadt 
auf der Pominerschen Insel dieses Namens, 24. Juny 
|485. geboren (seine Familie schrieb sich Buggenba- 
gen). Seit i5oj. studierte er zu Greifswalde, wurde 
l5o5. Reet, der Stadtschule zu Treptow, verliess aber, 
um den Verfolgungen wegen seines Eifers für Lutlier’S 
Grundsätze zu entgehen, i52i. sein Vaterland und kam 
nach Wittenberg, wo er schon i522. das Pastorat, und 
bald nachher auch eine theol. Professur und die Ge- 
neralsuperintendentur erhielt, in mehrere evangelisch 
gewordene Städte berufen wurde, um ihr Kirchen- und 
Schulwesen einzurichten , dasselbe auch in Pommern 
i534 f. , auch in Dänemark und Norwegen i537 ff. 
und 1542. im ßraunschweig - Wolfenbüttelschen tliaf. 
Er wurde nachher in die interimistischen Streiti°kei- 

O 

ten verwickelt, und starb 20. April 1558. — S. 82. 
ist sein Aufsatz von dein Christen - Glauben und recht 
guten Werken , au die Ehrenreiche Stadt Hamburg, 
1026.; S. 85 f. ein Verzeichniss der Schriften Bugen- 
hagens, auch der nachgelassenen Manuscripte, und S, 
91. Luther’s Vorrede zu ß’s. Auslegung des Psalters ab¬ 
gedruckt. Vorausgeschickt aber ist S. 1 — 29. des Vfs. 
Vorfeyer des dritten Jubelfestes der Reformation in Be¬ 
trachtungen, Rathschlägen und Wünschen. 

M. Joh. yjgricola's, aus Eisleben, Schriften, mög¬ 
lichst vollständig verzeichnet. Zur dankbaren Er¬ 
innerung an das dritte Jubelfest der lutherischen 
Kirche. Altona, bey Hamnierich. 1817. XLVIII. 
448 S. 8. 
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Unter der Zueignung an Hrn. Dr. Gnrlitt, dessen 

Wunsche diese Schrift ihr Daseyn verdankt, hat sich 

der als gründlicher und genauer Literator bekannte Hr. 

Professor Berend Kordes zu Kiel, genannt. Er erhielt 

1812. von den vorher genannten Gelehrten ein Ver¬ 

zeichniss der Schriften A’s. von einer ihm unbekannten 

Hand, mit der Anfrage, welche Schriften des A. sich 

auf der Kieler Univers. Bibi, beliuden und sonst noch 

herausgekonnnen wären. Dies und eigne Nachforschun¬ 

gen hat der Hr. Vf, benutzt, nm ein möglichst vollständi¬ 

ges Verzeichniss der Schriften A’s., das man bey allen 

seinen Biographen und bey mehrern Bibliographen (Kü¬ 

ster in seinem Alten und Neuen Berlin ausgenommen) 

vermisst, zu liefern. Es ist aber nicht blos ein Schrif¬ 

tenverzeichnis», wie es der Titel ankündigt, was man 

erhält, sondern auch Nachricht von den vorzüglichsten 

Lebensumständen des Mannes, mit Berichtigung man¬ 

cher fremden Angaben, und diese biographischen Nach¬ 

richten sind mit den literarischen und bibliographischen 

so genau verbunden, dass sie zum bessern Verständ¬ 

nis der letztem nicht wenig beytragen. Eine eigent¬ 

liche Biographie des A. wollte der Verf. nicht geben, 

und eben so wenig Beyträge zur Reformationsgeschichte, 

obgleich einzelne Theile derselben berührt werden muss¬ 

ten. Seit 1812. sammelte der Hr. Vf. die Materialien 

zu diesem Werke, deren Reichthum und Wichtigkeit 

schon eine kurze Darlegung des Inhalts bewähren wird. 

In der Einleitung S. XIX IT. verbreitet sich der Verf. 

über die Quellen und Hülfsmittel dieser Schrift, indem 

er sie nicht nur angibt, sondern auch beurtheilt, wie 

die fehlerhafte Einrichtung der Walchischen Ausgabe 

von L’s. Schriften S. XXII., und dabey manche Wün¬ 

sche (z. B. über die Sammlung der Melanehthon'schen 

und Lutherochen Briefe S. XXVII.) ausspricht. In dem 

Werke selbst wird zuerst Agricola’s Geburtsjahr und 

Tag (20. April 1492., nicht 1*90) bestätigt; Eislehen 

war seine Vaterstadt, von der er auch den Beynatnen 

erhielt. Sein eigentlicher Familien - Name ist verschie¬ 

den von verschiedenen Gelehrten angegeben worden; 

denn Agricola konnte die Lebersetzung verschiedener’ 

deutscher Wörter seyn. Nach Mehrern soll er Schnitter 

geheissen haben. Seine Schul- und Univevsitäts-Stu¬ 

dien werden beschrieben. S. 4o. Verzeichniss der im 

Jahr 1517. beym Anfang der Reform, lebenden Ge¬ 

lehrten, nach Fabricius und andere Merkwürdigkeiten 

dieses Jahres, Leber L’s. Auslegung des Vaterunsers, 

S. 47 1F. Als Schriftsteller tritt Agricola zuerst im J. 

l524, namentlich auf: de capitibus ecclesiasticae doctri- 

nae Joaiin. Agricolae Islebii ad amicum quendam epi- 

stola. Schon 1627. hegte er anfinomistische Meinun¬ 

gen (s. S. i36 f.). Der antinomistische Streit mit Lu¬ 

ther aber fing i53y. an (s. S. 231 ff.). An dem Streit 

über die Nothwcndigkeit der guten Werke batte er seit 

i558. Antheil, S. 082 fF. Diese Verhandlungen und 

seine übrigen Lebens - Begebenlmiten sind nach den Jah¬ 

ren geordnet vorgetragen, und eben so bey jedem Jahre 

seine Schriften verzeichnet , am Schlüsse aber seine 

nachgelassenen und apokryphischen Schriften angege¬ 

ben. Am 22. Sept. j 566. starb A. zu Berlin als Ge¬ 

neralsuper. des Churist. Brandenburg an der Pest. Zu- 

April. 

letzt werden noch BilJnisse A’s. nachgewiesen, und von 

seiner Nachkommenschaft einige Nachricht ertheilt. Da 

noch so viele literarische und historische Bemerkungen 

über andere Gelehrte und Begebenheiten jener Zeit ein- 

gestreuet sind , so ist das vollständige Register eine 

schätzbare Zugabe. 

D. Martinus Lutherus quae classica Graecorum 
Latinorumque scripta scholis commendavit trag¬ 
et anda , quibusque rationibus ad ea eligenda com- 
motus est? Programma, quo ad tertium Evang. 
Reformalionis Jubilaeum in Gymn. Lubec. Cal. 
Nov. CK) 13cccxvii« — celebrandum — invitat 
Dr. A- Goering , Direct, et Prof. Lübeck, bey 
Römhild gedr. 12. S. in 4. 

Nachdem der Ilr. Vf. bis S. 18. von den grossen 

Eigenschaften, die Luthern zum Reformator geschieht 

machten, von manchen Hindernissen der Reformation, 

von einigen unbilligen Vorwürfen, die man ihr ge¬ 

macht, und von dem grossen Nutzen, den sie gestiltet, 

mehreres mit Einsicht, Wärme und Kraft belehrend 

gesprochen hat, kömmt er insbesondere S. 19. auf die 

grosse Sorgfalt, die er für Verbesserung der vorhan¬ 

denen und Stiftung neuer Schulen , und die Mittel 

ihrer Unterstützung, trug. Dann wird aus dem Kir¬ 

chen -Visitationsbuche und Luthers Vorrede dazu, und 

aus andern 'einzelnen Aeusserungen desselben angeführt, 

welche lateinische Classiker er in den Schulen gelesen 

und wie er sie erklärt wissen wollte, welche er aus 

den Schulen verwies, und die verschiedenen Gründe, 

welche ihn zu derjenigen Auswahl der Classiker, die 

er traf, bestimmt haben, aus einander gesetzt, erläu¬ 

tert, und mit Rücksicht auf L’s. eigne Bildung, seine 

Ansicht der Schulen und die damalige Lage der Lite¬ 

ratur, treffend vertlieidigt. Wir erinnern uns nicht, 

in irgend einer besondern Schrift über diesen Gegen¬ 

stand so viele, so genaue und gründliche, mit so grosser 

Umsicht vorgetragene, Bemerkungen gelesen zu haben. 

Luthers Bestrebungen für die Schulen bleiben allen 
Jahrhunderten Vorbilder. Eine Rede ,• welche 
bey der dritten Feyer des Reformationsfestes der 
evangel. Kirche in dem Gymn. zu Lübeck am 
1. Nov. 1817. gehalten, und zur Einladung zu 
den öIFenll. Prüfungen — am 16. u. 17. Marz — 
dem Druck übergeben ist von Dr. Aug. Göring, 
Direct, und Prof. — Zwölfte Nachricht von dem 
Gymn. und der Bürgerschule zu St. Catharinen. 
Lübeck, 1813. gedr. bey Römhild. 5o. S. in 4. 
(wird an Auswärtige in der Buchhandl. des Hrn. 
v. Rohden zu Lübeck zum besten eines — Jüng¬ 
lings für 12 Sli. verkauft). 

Lutber’s Bestrebungen für die Schulen, die so viel¬ 

seitig und ausgedehnt waren, werden unter zwey Ge- 
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siclitspuncten zusammengefasst: Bildung richtiger An¬ 
sichten von dem hohen W ei the und der Bestimmung 
der Schulen, und Belebung zu einem thäugeri Eifer zur 
Durchführung dieser Ansichten, für wirkliche Vervoll¬ 
kommnung des Schulwesens. Was L. in dieser dop¬ 
pelten Rücksicht gesagt, geschrieben, getlian hat, wie 
eingreifend er sowohl für das Aeussere als für das in¬ 
nere der Schulen gewirkt hat , das wird aus seinen 
Schriften und aus seiner Geschichte eben so lehrreich 
entwickelt, als mit eindringender Beredtsanikeit alle 
Lehrer der Schulen zu gleicher rastloser Thätigkeit auf¬ 
gefordert. Wir übergehen hier die lesenswerthen Nach¬ 
richten über die Lehrgegenstände und Lehr - und Er- 
zieliungs - Methode bey dem Gymn. und der Bürger¬ 
schule. 

TJeber Luthers christliche Frömmigkeit. Von J. 
G. Scheibet, ausserordentl. Professor der Theologie und 

Diac. an der Elisabeth - Kirche. Breslau l8l ’J. y bey 
Grass, Barth u. Comp. 54 S. in 8. 

Luther, sagt der flr. Verf., hatte ein sehr redli¬ 
ches Herz, eine grosse Sehnsucht nach seinem Heilan¬ 
de, durch den heiligen Geist erhalten; er gehörte un¬ 
ter die seltnen Christen, denen es von der Weisheit 
des Vaters zu Theil ward, frühzeitig nach dem Hei¬ 
lande ernstlich zu verlangen und daher die Sünde za 
scheuen; er war ein gehorsamer Sohn, ein keuscher 
Jüngling; Gebet und frommer Sinn war frühzeitig sein 
werthestes; doch rang er anfangs mit der eignen Ge¬ 
rechtigkeit, ergriff aber das Verdienst Jesu, als ein ehr¬ 
licher Klosterbruder ihn in seiner Krankheit darauf 
allein aufmerksam machte; seine Tugenden können nicht 
aus seiner Natur erklärt werden, sondern kamen, wie 
seine religiösen Ueberzeugungen, vom heiligen Geist. 
Dass er auch sinnliches Gefühl hatte , dass ihn die 
Hitze bisweilen zu weit führte, wird zugestanden; al¬ 
lein so wie seine Keuschheit gepriesen wird, so wird 
sein Benehmen in dem Streit mit Zwingli und dessen 
Anhängern unter einen jandern Gesichtspunct gestellt, 
als diejenigen genommen haben, welche Härte und Lieb¬ 
losigkeit darin finden; denn nach dem Vf.sind die Urheber 
des Zwinglischen Lebrbegrilfs von metaphysischen, ra¬ 
tionalistischen Gründen ausgegangen , und haben erst 
nachher andere aus dem Sprachgebrauch der Bibel auf¬ 
gesucht, die aber L. nicht annehmen konnte, zumal da 
seiner Idee eine viel tiefere Liebe zum Grunde gele¬ 
gen habe. Um L’s. feuriges Temperament und seine 
Phantasie richtig aufzufassen, ist einiges allgemein ,,über 
den Menschen irn Christenthutnf‘ S. 25. bemerkt. Dass 
L. bey seiner feurigen Einbildungskraft doch von keiner 
Schwärmerey ergriffen wurde, vielmehr gegen Schwenk¬ 
feld poleinisirte, davon wird ‘der erste Grund in sei¬ 
ner Keuschheit gefunden, aber auch seinem gesunden 
und gebildeten Verstände sein Antheil dabey gelassen. 
Ausser dem hitzigen Temperament hatte L. auch ein 
sanguinisch.es, und auch daraus wird manches erklärt, 
und er vorzüglich gegen die Vorwürfe des Stolzes, der 

Selbstsucht, der Habsucht, der Herrschsucht verthei- 

digt. Nachdem nun L’s. ausgezeichnete Frömmigkeit 

dargelegt und erklärt worden, führt der Hr. Vf. noch 

einige Denkmäler derselben, nämlich seine Bibelerklä¬ 

rungen, seine Predigten, seine Lieder, seine Briefe auf. 

Unter manchen andern Bemerkungen verdient vorzüg¬ 

lich auch folgende erwähnt zu werden: wie entschei¬ 

dend die Universitätsjahre für den studirenden Jüng¬ 

ling, namentlich den Theologen, sind. 

Mit einem Theile der erwähnten Schrift steht in 
Verbindung: 

Die evangelische Lehre: Der gesegnete Kelch und 
das gesegnete Brod im heil. Abendmahl sind die 
Gemeinschaft des Leibes und Blutes Jesu Christi. 
I Cor. io, 16. Predigt gehalten — den 2. Nov. 
1817. und auf Verlangen in Druck gegeben von 
J. G. Scheibel. — Zweyte, in einigen Worten 
gebesserte Auflage. Breslau, bey Grass u. s. W. 
28 S. in 8. 

Denn so wie in der vorherigen Schrift (S. 19.) 

erinnert war, dass in 1 Cor. 10, 16. 11, ‘j5 ff. nichts 

so wenig als Zwingli'» Lehrbegriff liege, so wird im 

ersten Theile dieser Predigt die Lehre des Evangeliums 

von der Gemeinschaft des Brodes und Weines im Abend¬ 

mahl mit den? Leibe und Blute Chr. nach der St* Ile 

Pauli, den Einsetzungsworten, und Job. 6, 5J ff. (wel¬ 

che Stelle vom heil. Abendmahl erklärt wird) so dar¬ 

gestellt: wir empfangen den Leib Jesu, indem unsre 

Opfermahlzeit den Leib uns gibt , der mit dem am 

wirklichen Opferaltare auf Golgatha gebrochnen Leibe 

111 Gemeinschaft ist; auch ein Versuch gemacht, das 

Aehnliche und wesentlich Gemeinschaftliche zwischen 

dem Brod und dem Leibe Jesu, dem Weine und dem 

Blute, zu erklären. Es ist diese Darlegung seiner Ue- 

berzeugung um so merkwürdiger, da der Vf. gesteht, 

noch vor zwey Jahren so schwankend gewesen zu seyn, 

dass er glaubte , als Lehrer zu einer andern Kirche 

übersehen zu müssen. Im zweyten Theile wird an die 

entscheidenden Gelübde und Verpflichtungen erinnert, 

zu welchen jene Wahrheit auffordert. 

Oratio in memoriam Luthcri quam d. IT. Jan. 
MDCCCXVHL in senatu acad. recitavit Dr. Lud. 
Heller, Litt. Graee. et Lat. P. P. O. et Semin. 
phil. Direct. Erlangae, typis Junge. 25 S. in 4. 

So bekannt die nicht gewöhnlichen Kenntnisse, die 

ungemeine Arbeitsamkeit und Thätigkeit, die übrigen 

grossen Eigenschaften L’s. sind, welche hier gerühmt 

werden, und so oft sie auch neuerlich dargestellt wor¬ 

den sind, so ist doch ihre Darstellung in dieser Rede 

durch die männliche Beredtsanikeit und den classi- 

schen Vortrag, der darin herrscht, vorzüglich anzie¬ 

hend geworden. 
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Th in mit rühmlicher Gründlichkeit, nach genauen 
Untersuchungen geschriebenes und für Geschichte, 
Literatur, Kunst und Religion Indiens überhaupt 
sehr wichtiges Werk, wenn gleich der bescheidene 
Verfasser selbst gesteht, dass ihm die grossen Ge¬ 
schäfte seines Amts und sein Uebelbefinden nach 
der Rückkehr nicht erlaubt haben, alle die Sorgfalt 
auf dasselbe zu wenden, die erforderlich war; er 
beklagt den frühen Tod des D. Leyden, von dessen 
Unterstützung er viel erwartete. Manche Beleh¬ 
rungen und liülfsraittel verdankt er den Herren 
Präs. Banks u. Willi. Marsden, Tho. Murdoch u. 
dem Buchhändler der ostindischen Gesellschaft, Carl 

Wilkins, alles, wras sich auf die Naturgeschichte 
bezieht, Hrn. U. Thomas Horsfieid. Uie Kupfer 
sind alle gestochen und zum Theil gezeichnet von 
dem berühmten Willi. Daniell. Was die Schreib¬ 
art der ausländischen Namen anlangt, so haben die 
Consonanlen dieselben Laute, wie im Englischen, 
die Vocalen aber wie im Italienischen, und nur 
emphatische Sylben sind accenluirt. In der Einlei¬ 
tung ist von dem ersten portugiesischen Besuche 
der Insel und ihrer damaligen politischen Beschaf¬ 
fenheit aus portugiesischen Schriftstellern, von der 
Niederlassung der Holländer daselbst 1610, und der 
englischen, die 1680. zurückgezogen wurde, von der 
englischen Eroberung Java’s 1811, vornemlich aber 
von dem Zustand der Finanzen und des Handels 
auf Java vor dieser Eroberung Nachricht gegeben 
worden. Cap. 1. Lage, Eintheilung, natürlicher 

Erster Land. 

Zustand und Producte dieser Insel. Sie heisst bey 
den Eingebornen Tana (Land) Jawa oder Nüsa 
(Insel) Jawa, ist eine der grössten von den soge¬ 
nannten Sund - Inseln, erstreckt sich ostwärts, mit 
weniger Abweichung nach Süden, von io5° iF 
bis 114° 55' östl. Lange von Greenwich und liegt 
zwischen 5° 52 und 8° 46' S. Br. Die hier bey- 
gefügte Charte der Insel ist vorzüglich nach den 
zum Theil auf Befehl der brittischen Regierung 
gemachten Ausmessungen entworfen. Java hatte in 
frühem Zeiten zwrey Reiche, bey der ersten An¬ 
kunft der Europäer nur einen Oberherrn, jetzt 
steht ein Theil unter unmittelbar europäischer Ver¬ 
waltung, ein anderer ist unter mehrere eingeborne 
Fürsten vertheilt. Dahin gehören das Königreich 
Bantam (eigentlich Bäntan), die Preanger (Prian- 
g’en) Regentschaften, die Provinz Tscheribon u. s. f. 
ln frühem Zeiten sollen die Inseln Sumatra, Java, 
Rali und Sumbawa zusammengehangen haben und 
im i2ten und i5ten Jahrhundert von einander los¬ 
gerissen worden seyn. Cap. 2. S. 55. Die Eiuge- 
bornen von Java werden zu dem latarischen Stamm 
gerechnet und mit zwey andern Racen, den Ma- 
layern und den Bugis verglichen , von der Volks- 
zahl der Eingebornen, ihren Sitten, Wohnungen, 
Kleidungen, Rangunterscliied, so wie von den Frem¬ 
dem, die sich unter ihnen niedergelassen haben, Chi¬ 
nesen, Maaren, Arabern etc. wird genaue Nachricht 
gegeben. Verschiedene Abbildungen der Javaner 
von hohem und niedern Classen, in Kriegs- und 
kurzer Kleidung u. s. f. dienen zur Erläuterung 
der Angaben. C. 5. S. 106. Wichtigkeit des Acker¬ 
baues in Java; Zustand der Landleute, Verschie¬ 
denheit des Bodens, Anbau von Reis, Mais, Zu¬ 
ckerrohr, Pfeifer, Kaffee, Tabak u. s. f. Die ver¬ 
schiedenen Manufacluren, Melallarbeiten, Schilfs¬ 
bau, Fischereyen sind im 4 Cap. S. i65. und im 
5ten S. 189. der Handel mit den Eingebornen, der 
Küstenhandel, der chinesische und japanische Han¬ 
del u. s. f. beschrieben worden. Auch ist der Zu¬ 
stand der östlichen Inseln, die Vortheile, die sie 
besitzen und die Ursachen der Unterdrückung der 
Stämme und Nationen, die sie bewohnen, angege¬ 
ben. Im 6teu Cap. S. 244. schildert der Verfasser 
den Charakter der Javaner und den Unterschied 
zwischen ihnen und den Sundas. Der Charakter 
der Javaner wird, überhaupt genommen, gerühmt, 
nur ihre Bedrückung durch di? holländische Re¬ 
gierung hat ihn verdorben. Die Verwaltungs-Ge- 
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setze, Gerichts- Polizey- und Kriegs-Einrichtungen 
werden angeführt. Die jährlichen Einkünfte und 
Ausgaben der europäischen Regierung während ei¬ 
ner Periode von y Jahren sind in einer Tabelle 
zusammengestellt. Cap. 7. S. 5yd. Ceremonien des 
Hofes. Ehrerbietigkeit gegen Obere. Rang und 
Titel. Ceremonien bey Geburten, Heirathen, Lei¬ 
chenbegängnissen. S. 5'J7 ff. sind Nachrichten ein- 
geschallet von den besoudern Gebräuchen des Vol¬ 
kes Kalang, das ehemals in verschiedenen Theilen 
Jasri’s sehr zahlreich gewesen seyn soll, und S. 5zg. 
von den Bewohnern der Teng’ger Gebirge (ungefähr 
4o Flecken) und S. 555. von den Bedui ira Innern 
von Bantam. Dann werden die Feste, Vergnü¬ 
gungen, Schauspiele, Tänze, Turniere, Tiger- u. 
Stiergefechte, Kunst- und Glückspiele der Javaner 
beschrieben. Ihre Wallen, Masken u. s. f. sind 
abgebildet. Ehemals wurden zum Tode verur- 
theilte Verbrecher genöthigt’, mit Tigern zu käm¬ 
pfen. Durch Tractate mit den einheimischen Für¬ 
sten hat die Regierung diess abgeschafft. Cap. 8. 
Von der den Europäern wenig bekannten Sprache. 
Es gibt eigentlich verschiedene Sprachen oder Dia¬ 
lekte. Die von Sun da, Madura und Bali werden 
mit dem, der Java eigenthümlich ist, verglichen. 
Die feine Sprache, die Kawi oder heilige und clas- 
sische Sprache und die neuere Javanische werden 
•unterschieden. Die alten Formen des javanischen 
Alphabets sind in einem Kupferstich dargestellt, 
Aksara Jawa oder die Buchstaben im heutigen ja¬ 
vanischen Alphabet gedruckt S. 36o, eine Probe 
einer Inschrift im alten Devanagari S. 568. und S. 
570. eine vergleichende Tabelle der Deva Nagari 
Consonanten, mit denen die in den Sprachen von 
Java, Ava und Siam gebräuchlich sind, gegeben. 
Ein javanisch - mythologisches Werk Kanda ist S. 
3^3 ff., ein regelmässiges Gedicht Wiwaha S. 585, 
ein drittes Amraka Suva oder Buma Kalantaka S. 
588, ein Gedicht Parakisit S. 58g. und noch andere 
moralische, dichterische Schriften und Romanzen 
beschrieben, und, ausser andern poetischen Wer¬ 
ken, vornemlich S. 4c5 ff’, das Brata Vudha oder 
der heilige Krieg oder vielmehr der klägliche Krieg, 
ein episches Gedieht in der Kawi-Sprache, analy- 
sirt. Noch wird von der Musik (wohey einige No¬ 
tenblätter, u. Abbildungen javanischer Instrumente), 
Malerey, Sculplur, Architectur, Arithmetik und 
Astronomie der Javaner gehandelt. Ein Fac-Simile 
von den Zeichen des Thierkreises in einer alten 
Handschrift zu Tscheribon beygefiigt. 

Im zweyten Bande handelt das ipe Capitel von 
der Religion. Einführung des Mohammedismus, der 
jetzt, auf der Insel herrschend ist (seit dem loten 
Jahrhundert nach und nach verbreitet). Dem un¬ 
geachtet werden von den Eingebornen noch die al¬ 
ten religiösen Einrichtungen, Gesetze und Gebräu¬ 
che sehr geehrt. Es gibt sehr viele (Jeberreste des 
Alterlhums. Die I empel von Bambanam und noch 
mehrere andere sind abgebildet und beschrieben, 
ingleichen verschiedene Sculpturarbeiten und Bilder 
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in Stein u. Metall, Inschriften, Münzen, die auch 
abgebildet sind. Die in Stein gehauenen bey S. 54. 
auf 6 Tafeln, und die auf 8 Kupfertafeln bey S. 
56. vorgestellten ausoMetail gegossenen Idole haben 
die grösste AehnJichkeil mit andern bekannten in¬ 
dischen Figuren. Inschriften auf fünf Tafeln bey 
S. 58, alte Münzen mit den angeblichen Datums 
von 85i. an, bey S. 60. — G. 10. S. 65. Geschichte 
Java’s von den fi ühesten Ueberlieferungen an bis 
zur Einführung des Mohammedismus, nach einhei¬ 
mischen und andern indischen Schriften. S. 80. 
ist die Reihe der indischen Beherrscher von Java 
nach einer Handschrift aufgeführt. Gegen Ende 
des löten Jahrhunderts der javanischen Aera wurde 
der Anfang gemacht, die moharaedanische Religion 
in die östlichen Provinzen von Java einzuführen, 
und um i4oo. das Heidenthum fast gänzlich ver¬ 
nichtet. C. i], S. 355. Geschichte Java’s von der 
Einführung des Mohammedismus (J. i4oo. derjavan. 
Aera) bis zur Ankunft der brittischen Truppen J. 
C. 181 j. (1738. der aer. Jav.). Der gegenwärtige 
Sultan heisst Amangkubuana IV., der als ein Kind 
von neun Jahren auf den Thron kam, 1810. Ein 
zwölfjähriger Krieg, der 1758. endigte, hatte den 
Holländern, wo nicht anerkannte Oberherrschaft, 
doch die Oberaufsicht über die künftige Verwal¬ 
tung verschafft. S. 200. ist die Reihe der moham¬ 
medanischen Beherrscher von Java seit i4o5. javan. 
Zeitr. (1477. C.) bis 1741. (i8i5.) aufgeführt, und 
S. 251 f. eine Zeittafel der vornehmsten Begeben¬ 
heiten in Java nach den Ueberlieferungen und Be¬ 
richten der Javaner. Es sind noch specielle Bevöl¬ 
kerungslisten über Bantam und die übrigen Provin¬ 
zen und die Insel Madura beygefiigt. 

Der Anhang enthält 12 besondere Aufsätze: 
A. über die Ungesumlheit von Batavia durch Be- 
völkerungs - und Stei belisten seil 1700. bestätigt. 
B. S. XV. Nachricht vom japanischen Handel; 
überaus wichtig. C. S. XXX1I1. Uebevtragung ei¬ 
ner neuern Uebersetzung des Suria A'lem (oder 
der gerichtlichen Vorschriften). S. XLVI. Auszug 
einiger Gesetze, die nach der Ueberlieferung der 
Javaner in den ältesten Zeiten sollen in Kraft ge¬ 
wesen seyn. D. S. LI. Proclamalion des General- 
Gouverneurs und Einrichtungen der Staalsvei Samm¬ 
lung für eine wirksamere Justizverwaltung in den 
Provincial-Gerichten der Insel. E. S. LXXI. Ver¬ 
gleichendes Wörterbuch der malayiseben, javani¬ 
schen, maduresischen, Bali - und Latnpung- Spra¬ 
chen. S. CLXII. Auszug aus dem Däsa Nama. 
S. CLXVII. Vergleichendes Wörterbuch des San¬ 
skrit, Kawi und Bali. S. CLXV II!. Wörterbuch 
der Kawi - Wörter mit dem Sinn, der ihnen von 
dem Panambahan von Sumenap beygelegt wird. 
S. CLXXV. Probe des mystischen Sinns, der den 
Buchstaben des Alphabets nach der Erklärung des 
Panambahan von Sumenap beygelegt wird. F. S. 
CLXXV III. Nachricht von der Insel Celebes. Die 
beyden Hauptsprachen, die in dem den Europäern 
bekannten Theil der Insel gesprochen werden, sind 
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das Matasarlsclie und das Bugis. Das makasarische 
Alphabet ist weniger vollständig, als das Bugis und 
enthält 22 Buchstaben. (Ein paar Ugi oder Meng- 
kusar-Alphabete und noch einige andere sind auf 
einer Kupfertafel bey S. CLXXXVIII. dargestellt). 
S. CXCV1II. Vergleichendes Wörterbuch der Bu¬ 
gis, Makasar, Mandhar, Buton. Sasak, Bima, Sem- 
bawa, Tembura, und Ende-Sprachen. S. CC. Ver¬ 
gleichendes Wörterbuch der Gunung Talu, Me- 
nadu, Ternati, Sänger, Sirang oder Ceram, und 
Saparua-Sprachen (beyde enthalten jedes ungefähr 
5o Wörter der gemeinsten Gegenstände). G. S. 
CCM. Zahlwörter nach dem Chandra Sangkala. H. 
S. CCVI. Uebersetzung des Manek Maya. I. S. 
CCXXf. Uebersetzungen von Inschriften im alten 
Javanischen oder Kali-Charakter (in Stein gehauen). 
K. S. CCXXXr. Nachricht von Bali, einer Insel 
ostwärts von Java, die ihre Einwohner aus Celebes 
erhalten haben soll. Sie sind in 4 Classen geiheilt, 
und die erste, die ßramana, in zwey Abtheilungen. 
L. S. CCXLT. Proclamation über die Grundsätze 
einer beabsichtigten Veränderung des Verwaltungs- 
Systems nebst Instructionen über die Einkünfte (von 
i8i4.). M. S. CCLVIir. über die Maasse, Gewichte 
u. s. 1. in den verschiedenen Theilen von Java. 
Wir bemerken hier noch kürzlich, dass noch meh¬ 
rere Werke über Java durch die englische, wie¬ 
wohl nur einige Jahre erhaltene, aber wohlthätig 
wirkende, Oberherrschaft sind veranlasst worden, 
und bald erscheinen werden, namentlich: An Ac¬ 
count of the Antiquities of Java , illustrated by 
Drawings of the principal Architectural and Scul- 
ptural Romains etc. as surveyed by Capt. R.Baker, 
of the Bengal Military Establishment, in theYears 
i3i5. and 1816. By T. S. Raffles — (die Kupfer 
werden von Daniel! geai beitet) — The natural Hi- 
story of Java, by Tho. Horsfield, M. D. including 
besides the Flora Javana, a detailed Account of 
the Zoology and Mineralogy of tliat interesting Is¬ 
land, mit Kupfern. — The History of the British 
Administration in Java, by Charles Assey, Esq. 
(Regierungssecretär und Privatsecretär des Gouver¬ 
neurs — soll in einem Quartbande erscheinen) — 
An Account of the Island of Banca, in the East 
Indies, containing the Natural History of that Is¬ 
land, the Particulars of its Tin-Mines ete. (nebst 
statistischen Tabellen über ihre Producte, Bevölke¬ 
rung u. s. w.) by Tho. Horsfield, M. D. 

Beschluss 

der Anzeige von Clarke’s Travels, s. St. iof>. 

Der Verfasser konnte sich jetzt in xAegypten, 
wo es so kriegerisch war, nicht aufhalten. Das 
erste Capitel des vierten Bandes beschreibt also die 
Reise von Rosette (wo der inscriplio trilinguis und 
anderer Alterthümer gedacht wird) nach Larneca 
auf der Insel Cypern, deren Ungesundheit, Pro¬ 
ducte, Weine, beschrieben werden. Ueber die Cy- 
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1 prische Venus, phcnicisclie Idole, alte Gemmen 
und Siegelringe. Ein Onyx-Siegelring mit dem 

.Monogramm des Ptolemäus ist S. 26. und sehr alte 
in Cypern gefundene Scarabäen S. 53. in Kupfer 
gestochen. Ursprung der Cameen (Camahuia). Auf 
Gemmen wurden Malereyen copirt, S. 29. Von 
einer Malerey des Zeuxis wird aus einem Mspt. S. 
5o. eine Nachricht mitgetheilt. C. 2. S. 3.5. xAlte 
Geographie der Insel. Lage von Citium und einige 
Ueberreste der Stadt. Eine unter diesen Ruinen 
gefundene alte Silbermünze ist S. 55. abgebildet., 
beschrieben aber werden S. 70. alle zu Nicotia ge¬ 
fundene Gemmen, und S. 76. f. einige phönicische 
Münzen. Vordem 3ten Cap. S. 80. sind Münzen von 
Acre und Sidon (s. S. 110.) abgebildet. V. ebrigens 
wird von xAcre, dessen Zustand und Handel, und 
den Unterredungen des Vis. mit Dschezzar Pascha 
Nachricht gegeben. Der Vf. trat nun die Reise in 
das heilige Land an, C. 4. S. 120. von Acre nach 
Nazareth, die Art der Reise wird geschildert, der 
Flecken Schelhamer (der Name wird verschieden ge¬ 
schrieben), Sephury ^Sepphoris) und Nazareth vor- 
nemlich mit allen Gegenständen der Andacht und 
Verehrung daselbst, beschrieben. Von der Grotte, 
die das Plans Josephs und der Maria genannt wird, 
ein Kupfer, S. 120. — C. 5. S. i84. Von Galiläa, 
Cana, dem Libanus, dem See Gennesareth, den Bä¬ 
dern von Emmaus, vornemlich von l iberias u. dessen 
Bevölkerung. Buccinum Galilaeum , ein neues vom 
Vf. im See Gennesareth entdecktes Schalthier S. 18*. 
abgebildet. Von den Drusen S. 2o4. ft. C. 6. S. 
038. Der Berg Thabor (von dem auch eine Ansicht 
in einer Vignette gegeben ist); der Simum oder 
Wind der Wüste; Ebene von Esdraelon; Napolose 
oder Sichern, Grala des Joseph, des Josua und an¬ 
dere Ueherbleibsel daselbst. Von den Samarita¬ 
nern. Im 7ten Cap. wird S. 281. fF. Jerusalem vor¬ 
züglich beschrieben mit allen dort befindlichen merk¬ 
würdigen Klöstern und andern Gebäuden und Ue- 
berresten. Das (angeblich) heilige Grab ist abge¬ 
bildet, wie es vor seiner Restauration 1555. be¬ 
schaffen war. Ueber die Lage von Golgotha und 
den Berg Sion Muthraassungen. S.53o. hebräische 
Inschriften. Die Beschreibung der merkwürdigen 
Plätze und Klöster ist im 8ten C. S. 354. ft. fort¬ 
gesetzt, und liier auch ein Bildchen von dem Ein¬ 
gänge zu dem vermeinten Grabe des Messias gege¬ 
ben. Denn die Identität des Grabes wird wieder 
bestritten. Noch von den Krypten und ihrem xAl- 
ter, den dort gefundenen Inschriften und alten Ma¬ 
lereyen. S. 544. ff. Der Oelberg, der Berg Sion, 
der asphaltische See, Garten von Gethsemane u. s. 
f. Begräbnisse der Könige; Omars Moskee. C. 9. 
S. 5q5. werden Bethlehem und dessen Merkwürdig¬ 
keiten und benachbarte Thäler beschrieben» dann 
Belhurrama und Jalfa vornemlich, falsclie Vorstel¬ 
lungen vom todten Meere sind S. 4oo. f. berichtigt. 
Myriaden Fische gibt es in demselben , Vögel und 
Schalthiere an den Ufern. Doch dies alles ist längst 
bekannt. Drey Anhänge verdienen nicht besondere 
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Erwähnung. Dev fünfte Band ist ganz der Beschrei¬ 
bung derTheileAegyptens gewidmet, die der Vf.be¬ 
suchte. Mehrere Kupfer sind aus Denen wiederholt. 
Neu und nach eignen Zeichnungen, an Ort u. Stelle 
gemacht, sind: S. i45. Der Obelisk von Heliopolis, 
nahebeyKairo; S. 287. eine hteroglypli Ische Tafel, die 
Mündung einer der Katakomben oder Mumien-Holden 
verschliessend, zu Saccara gefunden : S. 5oi. Fac-Si¬ 
mile -einer ganzen hieroglyph., zu Sais im Delta ge¬ 
fundenen, Tafel, mit Druckerschwärze von Stein ab¬ 
gedruckt u. dann radirt; S. 24i. Laren (kleine Idole) 
und Amulete, zu Saccara gefunden; S.295. andre An¬ 
tiken (Idole, pflugförmiges Zepter etc.) zu Sais gefun¬ 
den; S.555. umgekehrte Lage der Hieroglyphen auf 
den vier Seiten der viereckigten Masse von ßreccia 
unter dem Piedestal der Pompejussäule; S.588. Auf¬ 
riss der Katakomben von Nekropolis zu Alexandrien 
— u.dieVignetten: S.209. Eine derPyramiden vonSac- 
cara, von merkwürd.Gestalt; S.220. altes ägypt.Grab- 
mal in der hemisphär. Gestalt eines uralten Dammes ;S. 
221, Uebergangvon dieser ursprüngl. Gestalt der Grä¬ 
ber zu der künstlichen der Pyramiden; S. 271. alter 
Peribolus von Sais. Im l.Cap. wird die Reiseaus Syrien 
nach Aegypten beschrieben. Das Daseyn der zuge¬ 
spitzten Gewölbe in Palästina und dem Morgenlande 
überhaupt wird erwiesen (vgl.S. 120.). Verehrung der 
Astaroth auf dem Berge Lihanus (S. 32.). Dazu gehört 
der erste Anhang S. 455. fl', über die vom Obersten Cop- 
■per gemachte Entdeckung alter heidnischer, abergläu¬ 
biger Gebräuche auf dem Lihanus, vornehml. solcher, 
die sich auf die Verehrung der Venus beziehen. Cap. 2. 
S. 45. Reise auf dem Nil nach Gross-Cairo. Beschrei¬ 
bung des Landes u. der phys. Merkwürdigkeiten. Das 
Innere von Cairo. Bruce’s Glaubwürdigkeit wird S. 
88.f. durch das Zeugniss eines Abyssiniers bestätigt. 
C.5. S.99. Fernere Beschreibung von Gross-Cairo. 
Ueber den Ursprung der fabelhaften Erzählung von 
dem jährlichen Opfer eines Mädchens an den Nil, S. 
108. f. Von Mosaiken S. 122. f. C. 4. S. i56. Heliopolis 
(u. S. i45. der hergestellte Obelisk daselbst, das ein¬ 
zige im Lande Gosen noch übrige Werk des Alter¬ 
thums— über die Crux ansata unter d. Hieroglyphen, 
S. iÖ2.) und (S. 171.) die Pyramiden von Dschiseh, 
vorneml. die grosse (die Oberfläche der Sphinx ist 
bemalt S. 200.). C. 5. S. 209. Die Pyramiden von Sac¬ 
cara u. ihre Verschiedenheit von denen zu Dschiseh. 
Ihr Sepulcral - Ursprung wird bestätigt. C. 6. S.271. 
Reise von Gross-Cairo nachRosetta. Ueberbleibsel u. 
Antiken von Sais. C. 7. S. 025. Alexandrien. Alexan¬ 
ders angeblicher Sarg u. andei’e von den Franzosen 
gesammelte Alterthümer. S. 345. Die beiden Obelis¬ 
ken der Kleopatra, von denen nur einer steht. Die 
Pompejussäule u. ihre Inschrift S. 547., wo der Vf. S. 
556. nicht Diocletians, sondern Adrians, Namen sup- 
plirt. Hamilton’s, Leake’s, Squire’s Meinungen darü¬ 
ber werden angeführt. Statt Tlopn^iog wird Ilogo/uog 
gelesen u. die ganze Inschrift S. 566. hergestellt. Der 
Vf. besuchte auch die Katakomben oder Krypten der 
Nekropolis, S. 385. C. 8. S.4o4. Reise von Alexan¬ 
drien nach Abukir u. zur See nach Kos (diese Insel, 
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ihre Inschriften u. Alterthümer werden beschrieben), 
S. 439. fl. einige griech. Inschriften mitgetheilt. 

Noch mehrere enthält der sechste Band, der sich mit 

Griechenland beschäftigt, ln einem Avertissement vor dem fünf¬ 

ten Bande war schon (nach Hawkins), in dieser Ausgabe zuerst 

gezeigt worden, dass La Gu filetiere ein erdichteter Charakter sey 

u. seine Nachricht von den Athen. Alterthümern aus den Berichten 

der Missionarien zusammengetragen, u. von seinem Bruder, Guil- 

let, herausgegeben worden sey, der eine Kritik überSpons Reise 

1 6 79. schrieb, worüber ein' literar. Streit entstand, der erzählt wird. 

Den 6ten Band aber eröffnen des M. H. frVcilpole Bemerkungen 

über Griechenlands Bibliotheken nebst einer Nachricht von dem 

Katalog der jetzt in dem Kloster zu Patmos auf bewahrten Bücher, 

wie es für den Marquis von Sligo copirt wurde. Dann folgt C. 

1. Reise von Kos nach Patmos und Beschreibung dieser letzteren 

Insel, auch der Bibliothek des Klosters (S. 4l.)—S. 4g. vou 

einem Originalbrief des K. Alexius Komnenus, eine Handschrift 

der Werke Gregors von Nazianz, von der Hand des Ales. Kornn. 

in 2 Folianten— S. 54. Münzen von Patmos. C. 2. S.82. Von 

Naxos (Inschriften daselbst S. 102., Sculpturcn, Münzen, Gem¬ 

men, marm. unvollendete Colossalstatüe des bärtigen Bakchus 16 

F. hoch, S. 107.) und ( S. 114.) Paros, dessen Hafen Naussa 

u. Hauptstadt Parechia (mehrere griech. Inschriften, S. 1 18.fi'.) 

und Antiparos (Inschrift daseibst S. i5i. — warum der pavi- 

sche Marmor bey der griech.Sculptur vorgezogen wurde,S. i55. 

—— Relief mit Inschrift S. i58., schon vouTournefort beschrie¬ 

ben.) C.|3. S. 146. Von Syros (Syra — Münzen u. Gemmen), 

Gyarus , Zia, Carthäa (Ruinen von Julis S. 167.), den Inseln 

im Saronischcn Meerbusen, von Sunium u. dem Vorgeb. Zoster. 

Ankunft im Piräus, Athen und dessen Ueberreste und Alter- 

thümenwerden im 5ten, 6ten u. 7ten Cap. S. 196 — 370. be¬ 

schrieben. Theila sind die Gebäude und Sculptur-Arbeilen schon 

sehr bekannt, von denen hier die Rede ist, theils erlaubt uns 

der Raum nur die Inschriften zu erwähnen, die S. 212. 2 4o. 

5o8. 5i5. 342. (auf einer Lampe von terra cotta) 366. f. 

368.f. 5 70. stehen. Auch hat der Vf. einenPlan von Athen S. 197. 

mitgetheilt, und S. 267. einen Scarabäus, den er selbst besitzt, 

in Kupfer stechen lassen, auf welchem Charon mit seinem Kahn 

und darauf Mercurius 'ipv^onopTiog, der ein weibliches Wesen 

in den Hades lührt, vorgestellt ist. C. 7. 8. u. 9. S. — 

55g. handeln von dem Peloponnes, u. zwar das 7te vornemlich 

von Aegina u. dem Tempel des Jupiter Panhellenius, Epidaurus, 

Epiada, Koroni, dem Theater des Polikletus (u. den griech. Thea¬ 

tern überhaupt S. 412.ff.), Nauplia, dem sogenannten Cyclopi¬ 

schen Styl in der Bauart S. 44i., C, 8. S. 447. Tiryns, Argos, 

Mycenä, C. 9. S. 5ig. von Nemea, Sicyon, Korinth u. den Al¬ 

terthümern dieser Orte. Eine Inschrift ist S. 4-12. angeführt; 

von verschied. Vasen aus terra cotta, die in den Gräbern des Pe¬ 

loponnes gefunden worden, eine Abbildung bey S. 457. aufge¬ 

stellt worden. Das letzte oder xote Cap. S.56o. gibt noch ei¬ 

nige Nachrichten vom Peloponnes (dem Isthmus, Akrokorinthus, 

den beyden Häfen von Korinth) und dann wieder S. 5q3. ff. von 

Athen und vorzüglich von Eleusis. Inscriptionen sind S. 595. 

604. mitgetheilt. Unter den Anhängen verdient der erste S. 

651. ff. (Verzeichniss der in hellenischer u. romaischer (neu- 

griech.) Sprache zu Venedig bey Theodosius von Jannina ge¬ 

druckten Bücher) Erwähnung, weil er zugleich zur Einsicht in 

den neuern Zustand der griech. Literatur dient. Einem Werke 

von diesem Umfange sollte übrigens ein vollständiges Register 

nicht fehlen. 
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Dass den Verf. eigentümliches Nachdenken lei¬ 
tet , dass er unabhängig von den Meinungen der 
Schule denkt, dass er sich klar und kräftig aus- 
di'iickt, dass er überall unbefangen nach "Wahr¬ 
heit strebt, das bemerkt der Leser gleich auf den 
ersten Seiten. Man folgt ihm also gern: denn es 
wird leicht zu folgen, weil die Darstellung so klar 
ist, obwohl man oft nicht seiner Ueberzeugung 
seyn kann. Er fängt die Natur des Menschen mit 
den Begriffen von der Natur und der Materie an. 
Materie sey der äussere Grund der Erscheinungen: 
Körper nennt er die einzelnen Tlieile der Materie. 
Jene Erklärung der Materie spricht uns nicht so 
an, als die Kant'sche, weil zwar der äussere Grund 
der Erscheinungen immer materiell seyn muss, 
aber damit noch gar nicht gesagt wird, was Ma¬ 
terie ist. Ursprüngliche Kräfte der Materie kann 
der Verf. nicht läugnen, weil es unläugbar ist, 
dass, wenn etwas den Raum erfüllen soll, es Zu¬ 

sammenhängen und ausser einanderseyn muss. Aber, 
sagt er, Zusammenhang und Ausdehnung sind all¬ 
gemeine Eigenschaften der Materie, abgesehn von 
aller Bewegung, folglich von aller Kraft, welche 
ist Ursache der Bewegung. Hier hat der Verf. of¬ 
fenbar die Kraft, als Bedingung der Möglichkeit 
(drvautg des Aristoteles) mit der thätigen Kraft 
(ii'itit'xsut) verwechselt. Denn denken lässt sich doch 
kein Zusammenhang und keine Ausdehnung, ohne 
Kräfte: aber dabey braucht von thätiger Bewe¬ 
gung (Veränderung der räumlichen Verhältnisse) 
die Rede nicht zu seyn. Der Begriff vom Einzel¬ 
wesen macht dem Verf. viel zu schaffen: er ist 
wirklich schwierig, weil jedes Ganze es nur im 
Verhältniss ist, und weil die Theile des Erstem 
in gewissem Sinne wieder für sich bestehn. Ge¬ 
meinschaftliche Oberfläche, meint er, und ge¬ 
meinschaftliche Zwecke, machen das Individuum 
aus. Ja, bey organischen Wesen. Aber irrt Mi¬ 
neralreich, was ist da Individuum? Es wird dem 

Erster Band. 

gründlichsten Mineralogen schwer werden, darauf 
zu antworten. Wenigstens reicht des Verfs. Er¬ 
klärung nicht aus. Diess hat er sehr gut gefühlt, 
daher nimmt er nur da Individuen an, wo selbst- 
thätige Kräfte nach Zwecken wirken. Die Zwecke 
sind Ideale für selbstthätige Körper: jene werden 
nie völlig erreicht; das Streben bewegt sich nach 
der Asymptote. Aber ein Körper, einer passiven 
Bewegung fähig, ist allemal vollkommen das, was 
er nach seinen Facloren seyn kann und soll. Wir 
finden jenen Gedanken neu und wahr. Nicht neu, 
aber gut dargestellt ist folgender Unterschied der 
anorganischen und organischen Natur. Jene wirkt 
analytisch, und wenn synthetisch, doch immer so, 
dass die entstehenden Zusammensetzungen die Ver¬ 
hältnisse der zusammenselzenden Urstofle zeigen: 
Dagegen selbstthätige Natur neue Körper erzeuget, 
in w'elchen das Verhältniss der Zusammensetzung 
sich nicht nachweisen lasst. Doch gibt es niedere 
Organismen, besonders des Pflanzenreichs, deren 
Grundstoffe sich allerdings in den Elementen der 
umgebenden Natur wiederfinden. Und im Grunde 
erzeugt die äussere Natur auch Körper eigener Art, 
deren Elemente in den Aussendingen nicht nach¬ 
zuweisen sind. Der Borax, die Metalle und so 
manche andere Fossilien, entstehen auf eine noch 
unerklärte Weise aus den Elementen der Natur. 
D iess fühlt der Verf., darum hält er sie auch für 
Producte lebendiger Thätigkeit, deren erste Aeus- 
serung Krystallisation ist. Die zweyte Aeusserung 
ist ihm Wachsthum, die dritte Bewusstseyn. Hier 
fehlen offenbar Mittel - Glieder, besonders thätige 
Bewegung und Gefühl: ferner Verähnlichung und 
Erhaltung der Mischung. Die allgemeine Bedin¬ 
gung des Lebens ist Reizbarkeit: der Verf. sucht 
ihre lebendige, nicht mechanische oder chemische 
Natur umständlich zu erweisen. Indessen sind die 
Beweise nicht unwiderleglich, denn der Mangel 
an offenbarer Uebereinstimmung zwischen Ursach 
und Wirkung findet sich auch bey chemischen 
Wirkungen und selbst bey manchen mechanischen. 
Das Schiesspulver und das Knallgold setzen uns in 
Erstaunen durch scheinbar’ mangelnde Ueberein- 
slinnnung zwischen Ursache und Wirkung. Das 
Leben äussert sich, sagt der Verf., durch ewiges 
Schwanken (Oscillation) der ausdehnenden und zu¬ 
sammenziehenden Kraft. Am Urquell des Lebens 
nimmt er mit Sehelliug Identität der Kraft und Ma- 
„ terie an „aber sobald das eine Element mit dem 
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„andern eine beharrende Verbindung eingeht, so 
„erstarrt das Leben, und wird nicht langer sicht- 
vhar, weil die Elemente sich bleibend binden.“ 
So oft die Bindung getrennt wird, erscheint das 
Element wieder frey, und das Leben erwacht aus 
der Erstarrung. Das Leben besteht in beständi¬ 
gem YV echsel der Zusammenztehung und Turges- 
cenz, deien Ursache in den beyden Kräften der 
Ausdehnung und Contraction liegen, welche zu¬ 
sammen-Reizbarkeit genannt werden. Wenn die 
Urkraft ihre Thätigkeit äussert, selbst in Theilen 
dei iVfateiie, ohne zu bilden, so stellen sie sich 
selbst vor. Eine Erklärung, die ungefähr auf die- 
selbe Weise schon mehrere Physiologen gegeben 
haben. Der Verf. betrachtet nun die Classen der 
lebendigen Geschöpfe, und gibt eine klare Ueber- 
sicht dei allgemeinen Eintheilungen. Im Oi'gams— 
nms, sagt der Verf., ist nicht jeder Theil Ursach 
und Y v irkung des andern, sondern die Zweck¬ 
mässigkeit gehört allein zum Begriff der Organisa¬ 
tion. Eben ' - 6 
der 
solche, 
sibili t ät 

Organe 
Absonderung so wenig gefällt ihm die 

> i11 solche^ worin die Bildung, und 
woiin Irritabilität, und in die, worin Sen— 

.vorherrschen. Ist denn, fragt er, die Ir- 
utabilität Zweck? Nein, antworten wir; aber der 
\ ei f. missversteht auch die Vertheidiger jener Ein— 
theilung, da sie in den Bewegungs-Organen (den 
Muskeln und Arterien) überwiegende Reizbarkeit 
(das heisst im engern, nicht im Sinn des Verfs.) 
die Kiaft, nach eigentümlichen Lebens - Gesetzen 
Bewegungen vorzunehmen, oder Energie, in den 
Empfindungs- Werkzeugen überwiegende Empfäng¬ 
lichkeit, in den Ernährungs - und Absonderungs- 
Werkzeugen aber Indifferenz beyder Eactoren an— 
nehmen. Insofern ist Bewegung Zweck, nicht Ir¬ 
ritabilität. 

In der allgemeinen Anthropologie zuerst vom 
Vorkommen des Menschen auf der Erde. Der auf¬ 
rechte Gang wird als natürlich bewiesen: aber nicht 
vollständig. Es fehlt unter andern die Verglei¬ 
chung des Laufes der Wirbel- Arterien bey Men¬ 
schen und Thieren und des Muskels, der bey den 
Thieren die Augen - Zwiebel zurück hält. Leber 
die Abarten des Menschen - Geschlechts, die auch 
hiei noch Ra^eu ( warum nicht Racen ?) genannt 
werden, über die Enstehung des Menschen-Ge¬ 
schlechts aus der Erde. Nalurbescln eibung des 
Menschen, besonders nach dem Alter. Unglaub¬ 
lich hohes Alter, bis über 200 Jahre, hat Biiey 
neuerlich in der Wüste Saharah, durch achtungs- 
werthe Zeugnisse bewiesen. Bestandteile des Men¬ 
schen. Den Stickstoff bereitet er selbst: doch muss¬ 
te dargetan werden, dass dieser Stoff nicht un¬ 
mittelbar durchs Atmen au* der Atmosphäre komme. 
Die Zweilei, welche der scharfsinnige Verf. über 
die metallische Natur des Kohlenstoffs äussert, sind 
itzt, wie es scheint, durch Döbereiuer ziemlich ge¬ 
löst. Ein Iirthum, der bey dem Verf. in Ver¬ 
wunderung setzt, ist, dass der Sauerstoff im Kör¬ 

per nicht gebildet, sondern von aussen aufgenom¬ 
men werde. Wir wissen mit Ueberzeugung, dass, je 
niedriger das Thier steht, desto mehr geht der Sauer¬ 
stoff aus der Ak- osphäreunmittelbar in den Körper 
über. Beym Menschen hingegen und den ihmzuuächst 
stehenden hohem Thieren ist ein solcher Ueher- 
gang nie möglich, weil das Gefässystem geschlos¬ 
sen ist, und Allen und Pepys Versuche einer sol¬ 
chen Aufnahme geradezu widersprechen. Dage¬ 
gen wird * sehr richtig das Eisen im Blute nicht von 
aussen hergeleitet, sondern behauptet, es bilde sich, 
wie in den Bilanzen, im Körper der Thiere seihst. 
Endlich hier erst von den Imponderabilien; aber 
zu kurz und unbefriedigend. In dem Blute und 
den Säften nimmt der Verf. eine Lebenstbatigkeit 
an, die sich noch nach der Trennung von dem 
Körper durch' Gährung (also auch durch Fäulniss) 
äussern soll. Dagegen erinnern wir, dass die Frage 
nicht ist: ob die Saite in dem Sinne leben, wie die 
ganze Natur lebt, sondern ob sie eine solche Le- 
bensthätigkeit zeigen, wie im Muskel und Nerven 
vorkommt, ob sie, wenn Aussendinge auf sie wir¬ 
ken, denselben Kampf bestehn, oh sie so organi- 
sirt sind, als die festen Theile: diess aber kann 
wohl Niemand im Ernste behaupten. Die Grund¬ 
lage der Organisation ist dem Verf. zwiefach, die 
Zellen - und Röhrenform: wobey aber die erste re,' 
insofern sie im Thierreich ganz anders erscheint 
als im Pflanzenreich, nicht hinlänglich charakteri- 
sirt wird. Ueher die Gesetze der Reizbarkeit, über 
das eigentümliche Leben der Organe, über das 
Wechsel - Verhältnis des Bitdungs - und Vorstel¬ 
lungs-Lebens, deren eines das andere beschränkt. Die¬ 
ser Antagonismus ist besonders gut ansgeführt, und 
kann als allgemeiner Ausdruck der uns schon be¬ 
kannten einzelnen Gesetze betrachtet werden. Doch 
erklärt sich der V. heftig und witzig gegen die Polari¬ 
tät, nicht befriedigend gegen Anhäufung und Erschö¬ 
pfung der Reizbarkeit: denn, was er dagegen vor¬ 
bringt, sind doch nur Folgerungen, auf Missdeu¬ 
tungen beruhend. Wenn jene Theorie richtig wä¬ 
re, meint der Verf., so müsste lange Unterbre¬ 
chung von Reizen allemal directe Schwäche her¬ 
vorbringen, und ein Mann, der an starke Thätig¬ 
keit gewöhnt ist, durch einige t age Ruhe schwach 
werden. Nicht einige Tage, sondern lange Zeit 
muss völlige Ruhe Statt finden; so wird zuverläs¬ 
sig Schwäche eintreten. Aber von dieser Al t sind 
die Einwürfe alle, die der Verf. macht, ln den 
folgenden Erklärungen der \rt, wie Reize wirken, 
bedient sich der Verf. immer der Ausdrücke: C011- 
tractililät statt Wirkutigs - Vermögen; Expansibi- 

lität statt Empfänglichkeit. Nicht gerechnet, dass 
die Annahme dieser niedern Kräfte, zwar dem 
System des Verls, angemessen, zu M iss Verständ¬ 
nissen fuhrt, widerspricht ihre Anwendung offen¬ 
bar der Erfahrung. Kälte soll die Contractilität 
vermindern, worauf die Expansibilität sich allein 
Ihälig zeige. Und doch zieht die Kälte sichtbar 
zusammen und vermindert, wie Jedermann weiss, 
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den Umfang aller Theile. Auf ähnliche Weise 
sollen Furcht und Schrecken wirken: sogar die 
Nerven - Atmosphäre zieht sich zusammen, sagt 
der Verf. Wir glauben vielmehr, dass die Ener¬ 
gie geschwächt, und die Empfänglichkeit ungleich 
vertheilt wird. Einen sonderbaren Begriff muss 
der Verf. mit den Polen verbinden, wenn er die 
Knoten für Pole der Nerven hält, da wir sie viel¬ 
mehr die Indifferenz - Puncte nennen möchten. In 
der Darstellung des Todes ist uns aufgefallen, dass 
der Verf. Bichats an sich treffliche Theorie vom 
Tode einzelner Systeme so anwendet, dass er auch 
den Tod durch Absterben des Lymphsystems erfol¬ 
gen lässt. So soll die Blausäure, so das Vipern¬ 
gift wirken, weil fremde Stoffe nie ins Blut, bloss 
in die Lymphe aufgenommen werden. Diess dürfte 
sich doch nicht vertheidigen lassen. Dass Arsenik- 
leichen (Leichen solcher Menschen, die durch Ar¬ 
senik vergiftet sind) nicht faulen, sondern austrock¬ 
nen, ist weder von Welper zuerst bemerkt, wTie 
der Verf. sagt, noch ist es allgemein wahr. Be¬ 
merkt ist der Mangel an Fäuluiss in solchen Lei¬ 
chen schon von Alberti (Jurisprud. med. i. p. 5g.) 
und früher in den Eph. nat. cur. Cent. 5. 4. obs. 
126. Aber diess nur, wenn der Arsenik in so 
kleinen Gabpn genommen war, dass Abzehrung 
erfolgte. In allen übrigen Fallen faulen die Lei¬ 
chen sehr schnell. (Hahnemauu über Arsenik - Ver¬ 
giftung, S. 200. ) ßey d er Lehre von der Annah¬ 
me der Nahrung kommt der Irrthum vor, dass 
die Zoophyten Fress- Werkzeuge und Nahrungs- 
Canal haben. Gründe gegen die Absonderung der 
Galle d ureh die Pfortader: es sind grösstentheils 
dieselben, die schon Bichat vorgetragen: doch setzt 
er noch hinzu, die Pfortader gehe nicht in Haarge- 
iässe über. Interessant ist die Vergleichung der 
Oberfläche der Haut mit der Fläche des Darmca¬ 
nals. Der Trieb nach Pflanzen - oder thierischer 
Kost wird mit Gail durch die Stellung der Ohren 
bestimmt. Doch dächten wir, dass die alltäglichen 
Beyspiele des Pferdes und des Hundes, die beyde 
bey ungefähr gleicher Stellung der Ohren doch sehr 
verschiedene Nahrung gemessen, jener Behaup¬ 
tung widersprechen. Bey Gelegenheit der Pflan¬ 
zen- Kost und der daher geleiteten friedlichen ( Ge¬ 
sinnung der Brahmanen linden wir folgende, uns 
aus der Seele geschriebene, höchst beiierzigungs- 
werthe Stelle: „Kampf erweckt Kiäfte, und Jiöch- 
„ste Erweckung der Kralt ist die Bestimmung des 
„Menschen. Zum Kampf ist der Mensch auf der 
„Erde. Kampf lehrt ihn die Ueberlegenheit der 
„Intelligenz (des Verstandes) vor (über) der physi¬ 
schen Kralt kennen. Kampf hatjjihm den Sieg über 
„die leblose und lebendige Schöpfung verschafft, 
j>uud kämpfend wird endlich die Vernunft ihr Herr- 
,,scherrecht geltend machen.“ Wir setzen hinzu, 
was die Geschichte lehrt, dass trage Waffenruhe 
und langer Fiiede von jeher alle Völker entnervt 

!^au Preise also doch nicht den Flieden über 
Gebühr, sondern lasse auch dem Kriege seine Rech¬ 

te und seine Vortheile . .. Lob der Fleischnahrung 
und des massigen Weintrinkens.. Von den Lymph- 
gefässen und ihrer Wirkung zur Assimilation... V on 
dem Athmen und der Blutbereitung. Zum Einath- 
men sey kein Luftleerer Raum zwischen Brustfell und 
Lungen nölliig: Brustwunden, die in dieLungen drin¬ 
gen, verhindern nicht das Athmen. Das ist gegen die 
Erfahrung, und durch Larrey’s Beobachtung über die 
Heilung solcher Wunden widerlegt. Scheinbaren 
Widerspruch erlaubt sich der V., wenn er auf der¬ 
selben Seite behauptet, Sauerstoffes und Stickstoff- 
gas werden beym Athmen wirklich absorbirt, und 
gleich darnach: gar nichts, weder Sauerstoff noch 
Stickstoff, werde aufgenommen. Eben so wenig 
scheint er mit sich selbst einig zuseyn, wenn er nach¬ 
her eine unmittelbare Berührung des Blutes in den 
Lungen mit der Atmosphäre gestattet. Wir dächten; 
Sömtnerings und R.eisseisens Preisschriften hätten uns 
längst eines bessern belehrt. Beym Blut - Umlauf wird 
derJffortader ein grosser Antheil an der Vertheilung 
des Bluts durch den Unterleib zugeschriebeii: hie¬ 
durch werde die Ueberfüllung des Herzens und der 
Lungen mit Blut gehindert: wenn das Blut zu reich¬ 
lich in die Hohlvene einströme, so begebe es sich in 
das grosse geräumige Magazin der Pfortader zurück, 
verweile darin ohne Nachtheil, fliesse im Zustand der 
Ruhe gemächlich aus, und vermehre so die vielleicht 
zu geringe Menge des Hohlvenenbluts. Der klappen¬ 
lose Bau, die Stärke der Wände der Pfortader, spre¬ 
che dafür. Gegen diese an sich sehr ansprechende 
Idee streitet nur die Anatomie. Denn nach der erster« 
müsste doch eine unmittelbare Verbindung zwischen 
Pfortader und Hohlvene da sevn, wie sie auchFalop- 
pia und Varoii, Laurentius und Bauhin im 16. Jalirh. 
behaupteten. Allein solche Anastomosen sind nicht 
da, wenn inan nicht die höchst seltenen Fälle dahin 
rechnen will, wo sich der Stamm der Pfortader als 
Ast der untern Hohlvene unmittelbar in die letztere 
ergiesst. (Meckels Handb. der menschlichen Anal. 5. 
S. 565.) Von den Haargefässen und der Ernährung. 
Sie wirken auf Entfernungen. Doch ist hier, wie über¬ 
all, uneröi tert geblieben, wodurch das Blut bestimmt 
wird, nach Absatz der ernährenden und abzuson¬ 
dernden Stoffe, in die Venen einzulreteii. Die Ab¬ 
scheid ungen erfolgen nicht durch Galvanismus: dage¬ 
gen wird heftig aber nicht gründlich gefochteu. Nicht 
die Wasser-Zerlegung, sondern neue Zusammense¬ 
tzung, sey das Werk der Absonderung. Aber ist die 
letztere nicht auch Wirkung des Galvanismus? Hat 
der Verf. nicht zugegeben.’, dass die Haargefässe auf 
Entfernungen wirken? dass Imponderabilien thätig 
sind? Und weiche andere, als die durch thierische 
Elektrizität erregten, sind wirksam? Wozu in allen 
Absonderungs - Organen die doppelte Schicht zwie¬ 
facher Substanz, offenbar verschiedener Oxvdation 
fällig? Genug der Vf. hat unsere Ueberzeugung, dass 
thierische Elektrizität bey den Absonderungen die ei¬ 
gentlich thätige Kraft sey, nicht wankend ma¬ 
chen können. Ueber die Wärme - Erzeugung hat 
uns der Vf. am wenigsten befriedigt. Er läugnet die 
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Richtigkeit der bisherigen Erklärungen, ohne ein© 
bessere an ihre Stelle zu setzen. In der Lehre von der 
Zeugung hat der Verf. seine besondern Meinungen. 
Das Ev der Säugethiere und also auch des Menschen, 
sey nicht im Eyerstock vorhanden und werde nicht 
durch die Trompetenin den Uterus gebracht, sondern 
es erzeuge sich durch Vermischung des männlichen 
und weiblichen Saamens ira Uterus selbst. Also wirk¬ 
licher Saame wird in den Eyerstöcken abgeschieden, 
durch die Trompeten wahrend des Beyschlafs zum 
Uterus gebracht, und dort erst erzeugt sich das Ey. 
Dem widerspricht nun aber der bekannte Bau der 
Eyerstöcke; die unbestrittene, nur vom Vf. geleug¬ 
nete, Empfängniss in den Eyerstöcken, worüber er 
in Voigteis pathoLAnat. 3. S. 348. die sichersten Zeug¬ 
nisse hätte linden können: dem widerspricht endlich 
die unläugbare Erfahrung, dass ohne unmittelbares 
Eindringen des männlichen Saamens in den Uterus 
dennoch Empfängniss erfolgen kann (Haller eiern, 
phus. 8. p. 20. Sprengel instit. 2. p. 564.) 

Im zweyten Theil betrachtet der Vf. das Vor¬ 
stellungsleben, welches denselben Gesetzen gehorcht, 
als das Bildungslebeu. Seinem Sprachgebrauche ge¬ 
mäss, hält er die Sensibilität für die; Reizbarkeit der 
Sinnennerven, ohne zu bedenken, dass auch in diesen 
Organen zwey Factoren, Energie und Empfänglich¬ 
keit, in Wechselwirkung stehen, nur, dass die letztere 
im Nervensystem vorherrscht. Bewusstseyn sieht der 
Verf. als allgemeinen Charakter der Thierwelt an: 
darin können wir ihm nicht recht geben, weil o fl en- 
bar die Nerventhätigkeit der Ganglien, der organi¬ 
sche Sinn, ganz ohne Bewusstseyn erfolgt, und folg¬ 
lich Thiere, denen das Gehirn fehlt, kein Bewusstseyn 
haben können. Die Auster, sagt der Verf., könnte 
ihre Schaale nicht öffnen, um ihre Beute zu empfan¬ 
gen, wenn sie nicht vermöchte, sich selbst von die¬ 
ser Beute zu unterscheiden. Allein, wenn wir nun 
dagegen bemerken, dass es blosser blinder Trieb ist, 
den wir überall im organischen Nervensystem unter¬ 
scheiden, so glauben wir der Wahrheit näher zu 
kommen. Der Verf. vergleicht sehr richtig die thie- 
rische Hirnbildung mit der menschlichen, und den 
Zustand des Gehirns beym Embryo mit dem beyin 
Erwachsenen: obgleich er hier, wie überall, die Ver¬ 
gleichung der Entwickelungsstufen aus den niedern 
Thiei'classen verwirft. Doch wird ernieläugnen, dass 
diese Vergleichungen ungemein viel physiologische 
und pathologische Aufklärung veranlasst haben. Er 
stellt das System der Hemisphärien des Gehirns, des¬ 
sen Mittelpunct der Hirnbalken ist, im Gegensatz ge¬ 
gen die Hirn-Ganglien. Wenn er nun aber diesen 
Gegensatz bloss beym Menschen findet, und selbst in 
der Vorrede darauf, als auf eine neue, auffallende 
Wahrheit, ein grosses Gewicht legt; so muss Rec. 
anderer Meinung seyn, da im Vogelgehirn schon der 
Gegensatz der Hemisphärien zu den Hirn-Ganglien 
deutlich ausgedrückt ist, und in den Säugethieren die 
abwechselnden Schichten der Mark - u. Rinden-Sub- 
stanz Vorkommen. Der Verf. scheint sich vorzüglich 
aufCarus zu verlassen. Belehrender würde für ihn 
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Meckels Entwickelungs - Geschichte des Gehirns, die 
schon igiü im Archiv für die Physiologie erschien, 
gewesen seyn. Gegen die immaterielle Natur der See¬ 
le bringt der Verf. unbefriedigende Gründe vor. Em¬ 
pfinden heisst ihm Wahrnehmen des Reizes; aber er 
unterscheidet nicht den organischen Sinn, welcher 
nicht eigentlich wahrnimmt, sondern nur durch äus¬ 
sere Eindrücke verändert w?ird. Die Nerven - Atmo¬ 
sphäre [nimmt, er unbedingt an, und, sosehr er sich 
früher gegen die Polaritäten erklärt, behauptet er doch, 
dass die Wirkung aller Nerven polarisch sey, indem 
bloss die Enden wirksam, die Stämme aber nur Lei¬ 
ter dieser Wirksamkeit seyen. Obgleich schon Ritter 
und andere diess angenommen haben, so ist doch die 
eigentliche Polarität in den obern Sinnen - Nerven, 
durch Gegensatz der Hülfs - und Hauptnerven am 
deutlichsten. Man sieht aber wohl, der Verf. verbin¬ 
det ganz andere Regriffe mit den Worten Pol und Po¬ 
larität, als die gewöhnlichen. Denn er sagt: jeder 
Nerve habe seinen innern eigenen Pol, daher er denn 
auch das gemeinschaftliche Empfindungs -Werkzeug 
verwirft, w'eil Thiere ohne Nerven - Gentium doch 
empfinden. Diess ist eine auffallende Blosse, die sich 
der scharfsinnige Vf. gibt: indem er hier gar nicht 
zwischen, Ganglien - Thätigkeitu. Gehirn - Thätigkeit 
unterscheidet. Ganz kurz fertigt er den organischen 
Sinn, oder das allgemeine Gefühl ab, ohne dabey zu 
verweilen. Dem Tastsinn eignet er das Gefühl zu, 
von dem liier ungefähr dasselbe behauptet wird, was 
wir sonst nur dem organischen Sinne zugescht ieben. 
Dass der Schall viel Aehnlichkeit mit der Wirkung 
der Imponderabilien habe, ist schon von Autenrieth 
und Sprengel dargethan worden. Der Vf. scheint die¬ 
se Meinung als neu vortragen zu wollen. Dass die 
Farben bloss subjectiv seyen, kann nicht behauptet 
weiden, ohne die chemischen Wirkungen der ver¬ 
schiedenen Farbestrahlen zu läugnen. Auch ist es 
ganz falsch, wenn der Verf. zwischen Weiss und 
Schwarz Polarität annimmt: unläugbar ist sie zwi¬ 
schen Roth und Violett, Gelb und Blau. Heftig gegen 
den Somnambulismus, und das Sehen ohne den Ge¬ 
brauch der ikugen. Wir fragen den V., der alles für 
Betrug erklärt: ob denn es auch Betrug sey, wenn 
der Nachtwandler, bey völlig unbeweglicher Pupille, 
in dunkler Nacht, Geschäfte verrichtet, die nur ein 
Sehender thun kann ? In der Lehre von der Sprache 
eifert der Verf. gegen die Erklärung ihres Ursprungs 
aus Nachahmung der tönenden Natur: aber seine 
Gründe sind bloss aus Folgerungen entlehnt, die wir 
nicht zugeben. Vom Gehn, Stehn und Springen, so 
gut als gar nichts. Bey der Lehre von der geistigen 
Natur des Menschen fehlt die Freylieit, als sein ei¬ 
gentlicher Vorzug vor den Thieren. Ausserordent¬ 
lich weitläuftig über die Mittel den Schlaf zu belör- 
dern. Noch einmal vomthierischenMagnetismus,und 
dessen thörichterBearbeitung in Berlin. Hierin, wie 
in vielen andern Stücken, stimmen wir mit dem Vf. 
überein: nur hätten wir gewriinscht, dass er nicht gar 
zu'sehr das Streben, etwas Besonderes zu sagen, ge¬ 
zeigt hätte. 
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Intelligenz - Blatt. 

Neue englische Literatur. 

Joh n Shahespear, Esq. Professor der morgenl. Spra¬ 

chen an dein Militär-Seminarium der ostind. Com¬ 

pagnie hat sowohl eine Gram mar of the Hindustani 

Language in 4. als A Dictionary Hindustani and Eng- 

lish, ebenfalls in 4. 1817. herausgegeben. 

The iiistory of Bengal from the first Mahometan Inva¬ 

sion until the Virtual Conquest of that Country by 

the English A. D. 1757. By Charles Stewart, Esq. 

(Professor der morgenländ. Sprache im ostind. Coli.) 

1817. 4. 
An History of Muhammedanism : compi’ising the Live 

and Character of the Arabian Prophet and succint 

Accounts of the Empires founded by the Muham- 

medan Arms. An Inquiry into the Theological, Mo¬ 

ral and Juridical Codes of the Muselmans and the 

Literature and Sciences of the Saracens and Turks; 

with a View of the present Extent and Influence of 

the Muhammedan Religion. By Charl. Mills, Esq. 8. 

Oriental Commerce; containing a geographical descrip- 

tion oF the principal Places in the East-Indies, 

China and Japan, with t.heir Produce etc. Also the 

Rise and Progress of the Trade of the various Eu¬ 

ropean Nations with the Eastern World , particu- 

larly that of the English East - India Company etc. 

by Wm. Milburn, Esq. 2 voll. gr. 4. 

Von des Thom. Thornton East-India Trade, a Com- 

pendium of the Laws and Regulations concerning 

the Trade with the East-Indies etc. ist die zweyte, 

verbesserte und bis auf gegenwärtige Zeit fortgesetzte 

Ausgabe 1817. herausgekommen in 8. 

The Influence of Tropical Climates, more especially 

the Climate of India, on European Constitutions; 

tbe principal effeets and diseases thereby induced etc. 

An Essay, by James Johnson, Esq. Surgeon in the 

Royal Navy. 8. 

Nekrolog. 1818* 

Den 22. Febr, starb M. Christ. Salomo Lisco- 

vius, geb. 1742. den 2. May zu Münchenbernsdorf im 

Voigtland, sludirte in Lauban und Leipzig, an letz- 

term Ort war er einige Jahre verdienstvoller Hausieh- I 
Erster Band. 

rer der Kinder des Oberhofger. Protonot. Eberhard bis 

1765., als in welchem Jahr er seines verstorbenen Va¬ 

ters, gleichen Vornamens, Amtsfolger in der Pfarre Sie¬ 

gersdorf am Queis ward. 1773. erhielt er den Ruf 

nach Lauban als zweyter Diacouus, 178g. erster Dia- 

conus und I7g3. Archidiakon, auch endlich Pastor Pri¬ 

marius im Jahr 1801. Meusel G. T. IV. Bd., mehr 

aber von ihm in Otto Oberl. Gel. Lex. 

Am 28. Februar verstarb Johann u. Döring, vor¬ 

her Drost zu Woll'enbiittel, seit 1781. König], Dän. 

Ka umerherr und Geh. Conferenzrath zu Kiel; geboren 

zu Lüneburg 1742. den 5. August; er war auch seit 

1790. Amtmann zu Sonderburg und Norburg. Vergl. 

G. T. II. IX. u. XIII. Bd. 

Am 2. März d. J. starb i-m 82. Jahre Christian 

Abraham Petri, Archidiaconus an der evang. Haupt¬ 

kirche in Budissin. Er war 1706. zu Sorau geboren, 

seit 1760. als Lehrer am Waisenhause und am Päda¬ 

gogium zu Halle, seit 1762. als Pfarrer in Schöne¬ 

walde bey Sorau, und seit 1772. in verschiedenen geist¬ 

lichen Aemtern zu Budissin mit vorzüglicher Treue 

thätig gewesen. Daselbst hat er die öffentliche Con- 

firmation eingeführt, und sich um die Einrichtung meh¬ 

rerer Witwencassen bedeutende Verdienste erworben. 

Oeffentliche Beweise der Anerkennung seiner segens¬ 

vollen Amtswirksamkeit erhielt er 1812. bey der Feyer 

seines Amtsjubiläums. Erschienen sind von ihm meh¬ 

rere Confirmationsreden, Predigten und ein brauchba¬ 

rer „ Auszug aus dem Dresdner Katechismus in tabel¬ 

larischer Ordnung, Budissin 1778.“ Auch hat er mit 

seinem verstorbenen Collegen, Nestler, die Redaction 

eines neuen Gesangbuchs für Budissin besorgt, dessen 

Druck und Einführung nun bevorstehet. 

Den 6. Marz starb zu Tübingen Christian Goit- 

lieh v, Gmelin, Dr. u. Jur. P. P. O., und seit 1778. 

Herzog]. Wüitemb. Rath, seit i8o5. aber Ritter des 

Würtemb. Civil - Ordens. Geboren daselbst am 3tbn 

Nov. 1749. Vergl. G. T. II. IX. XI. u. XIII. Bd. Es 

fehlen aber daselbst noch zwey Abhandlungen von ihm: 

De indole bonorum possessionis contra tabulas, ixt. 

doctrinam Juris Rom. Tubing. 1796.; Fructuum peree- 

ptio modis adquirendi dominii vindicata s. potius re- 

stituta, ib. 1800. 
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Ankündigungen. 

Neue Ver l a g sh lieh er 

welche bey 

Heinrich Remigius Sauerländer in Aarau 

zur Leipziger Ostermesse 1818. erschienen und in allen 

Buchhandlungen zu haben sind: 

Candolle, A. P. de, Versuch über die Arzneykräfte 

der Bilanzen , verglichen mit den äussern Formen 

und der natürlichen Classeneintheilung derselben. 

Mach der zvveyten franzüsischen Ausgabe übersetzt, 

und mit Zusätzen begleitet vorn Professor Dr. Ä\ J. 

Perleb. gr. 8. 3 Fl, oder 2 Thlr. 

Christ, der, vor Gott; Ermunterungen zur Tugend und 

Gottseligkeil. Unveränderte wohlfeile Ausgabe, gr. 8. 

5 Fl. oder 2 Thlr. 

Erheiterungen; eine Monatsschrift, herausgegeben von 

//. Zschokke, achter Jahrgang 1818. 8. broeb. 8 Fl. 

15 Kr. oder 4 Thlr. 20 Gr. 

Erzählungen, kleine, und Gedichte für Eiliolungsstun- 

den. Aus den beliebten Erheiterungen besonders ab¬ 

gedruckt. 4 Bände. 8. 12 Fl. oder 8 Thlr. 

Goldmacherdorf, das , eine anmuthige und wahrhafte 

Geschichte, vom Verf. des aufrichtigen und wohler- 

fährnen Schweizerboten. Zweyte Auflage. 8. broch. 

48 Kr. oder 12 Gr. 

Handbuch der neuern deutschen Literatur bis zum Ende 

des Jahrs 1817. Eine Auswahl der in den jüngst- 

verflossenen Jahrzehnten erschienenen vorzüglichsten 

und besten Werke, nach wissenschaftlichen Fächern 

systematisch geordnet, gr. 8. in Pappbd. 1 Fl. oder 

16 Gr. netto. 

Rasthof er , K., Bemerkungen über die Wälder und Al¬ 

pen des Bernerischen Hochgebirgs. Ein Bey trag zur 

Bestimmung der Vegetationsgrenze schweizerischer 

Holzarten, des Einflusses der Waldungen auf die 

Cultur des Hochgebirges, des Verhältnisses der Forst¬ 

wissenschaft zur Landwirtschaft, und der Bedinge 

für Verbesserung der Alpemvirtllschaft; zweyte ver¬ 

mehrte Aufl. gr. 8. 1 Fl. 48 Kr. oder 1 Thlr. 4 Gr. 

Kortüm, Fr., Kaiser Friedrich der Erste mit seinen 

Freunden und Feinden; ein geschichtlicher Versuch, 

gr. 8. 1 Fl. 48 Kr. oder 1 Thlr. 4 Gr. 

Starklof, von , die Prinzessinnen. Zwey Theile. 8. 

4 Fl. 12 Kr. oder 2 Thlr. 18 Gr. 
Stunden der Andacht, zur Beförderung wahren Chri¬ 

stenthums und häuslicher Gottesverehrung. 8 Bände. 

Dritte hm gearbeitete und verbesserle Ausgabe. Ordi¬ 

näre und gute Ausgabe, mit einein Kupfer, gr. 8- 

Dieses vortreffliche Buch wii’d in einer neuen 

zweckmässigen Einteilung binnen kurzer Zeit wieder 

vollständig und vermehrt zu haben seyn, und auch un¬ 

ter folgenden besonder»! Titeln in verschiedenen Ab¬ 

theilungen erscheinen: 

Andachtsbuch einer christlichen Familie zur häusli¬ 

chen Gottesverthrung und Erweckm g eines from¬ 

men Sinnes. Erster bis vierter Band. gr. 8. Or¬ 

dinäre und gute Ausgabe, mit einem Kupfer. 

Andacbtsbuch für die erwachsene Jugend bey ihrem 

Eintritt in die Welt. Ordinäre und gute Aus¬ 

gabe. gr. 8. 

Gott in der Natur. Ein Andachtsbuch für Freunde 

und Freundinnen Jesu in Betrachtungen der Werke 

des Schöpfers. Ordinäre und gute Aufgabe, gr. 8. 

Der Clii'ist und die Ewigkeit. Ein Andacbtsbuch 

zur Beruhigung im Leiden und zur Befestigung itn 

Glauben an Unsterblichkeit und Wiedersehen. Or¬ 

dinäre und gute Ausgabe. 8. 

Das Reich Jesu auf Erden* Betrachtungen über die 

Schicksale unserer Religion, seit ihrer Stiftung bis 

zu unsern Zeiten. Ein Andachtsbuch zur Beför¬ 

derung wahren Christenthums. Ordinäre und gute 

Ausgabe, gr. 8. 

Tacitus Jgricola. Deutsch, nebst Rechtfertigungen 

von Professor Ludwig Doederlein. gr. 8. broschirt. 

32 Kr. oder 8 Gr. 

Ueberlieferungen zur Geschichte unserer Zeit. Gesam¬ 

melt von H. Zschokke. Zweyter Jahrgang. 1818. 

gr. 4. 11 Fl. oder 7 Thlr. 

Vogel, W., kleine dramat. Spiele für stehende Büh¬ 

nen und Privattheater. 8. broch. 2 Fl. oder 1 Thlr. 

6 Gr. 

Zeitung, Aarauer. Fünfter Jahrgang 1818. gr. 4. 8 Fl. 

i5 Kr. oder 4 Thlr. 20 Gr.. 

Zschokke, II., der Baierisehen Geschichten 4ter Band, 

gr. 8. 

In meinem Verlage ist so eben erschienen: 

Gemeinnützige IVaarcn - Encyklopädie, oder allgemei¬ 

ner Ratgeber beym Wuart-ncinkauf, hauptsächlich 

zur richtigen Kenntniss und vorteilhaftesten Aus¬ 

wahl von Waaien und zur Behütung vor Betrug. 

Ein Handbuch lür Hausväter, Hausmütter und über¬ 

haupt für alle Geschäftsleute. In alphabetischer Ord¬ 

nung. Von Dr. Joh. Ileinr. Moritz Poppe, Rath 

und Professor zu Frankfurt a. M. und Mitgl. meh¬ 

rerer gelehrten Gesellschaften. Preis 2 Rthlr. 16 Gr. 

Waarenbiicher für Kaufleute haben wir, wie auch 

der schon so vorteilhaft bekannte Herr Verfasser in 

der Vorrede bemerkt, mehrere, aber noch kein Waa- 

renbuch für Hausmütter, für Familienväter und für die 

verschiedenartigen Geschäftsleute überhaupt. Dieses 

Waareßbuch ist populär abgefasst, mit Entfernung alles 

dessen , was nur der Kaufmann allein zu wissen nötig 

hat, dafür aber mit Herbevziebung auch solcher sorg- 

fäilig ansgewählter Gegenstände, die gerade kein Ge¬ 

schäft für Kaufleute aüsmachen, die aber jeder Haus¬ 

haltung interessant und wichtig sind. Der hme des 

Hrn. Verfassers ;vei bürgt, dass diese Gegenstände in 

obigem Werke für Jedermann auf das deutlichste und 

belehrendste bearbeitet sind, so dass das Y\ eik als ilaus- 
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und Hülfsbuch in keiner Büchersammlung, und über¬ 

haupt in keiner ordentlichen Haushaltung, fehlen sollte. 

Leopold Foss in Leipzig. 

Neue theologische Zeitschrift. 

Bey Friedrich Mauhe in Jena ist als Fortsetzung er¬ 

schienen und durch alle gute Buchhandl. zu haben 

des I. Bandes ILX. Heft von der Zeitschrift: 

Für Christenthum und Gottesgelahrtheit. Eine Op¬ 

positionsschrift zu Anfänge des vierten Jahrhunderts 

der evangelisch-protestantischen Kirche, in Quartal¬ 

heften hei ausgegeben von FF. Schröter, Eicent, der 

Theol, u. Pfarrer zu Gr. Schwabhausen, und F. A- 

Klein, Doct. der Phil. u. Baccal. d. Theol. zu Jena, 

gr. 8. (S. 37x — 56a.) geh. i5 Gr. 

Da diese Zeitschrift sich rühmen darf, viele der 

angesehensten Theologen zu ihren Mitarbeitern zu zäh¬ 

len, so wird gewiss auch dieses III. Heft, so wie die 

beyden vorigen, ebenfalls den Beyfall des Publicunxs 

erlangen. 

Bey C. F. Osiander in Tübingen ist so eben er¬ 

schienen : 

1y. Bengels Archiv für die Theologie und ihre neue¬ 

ste Literatur. 2ten Bdes 3tes St. gr. 8. 

J. Böbels Feldmesskunst. 2r Theil; auch unter dem 

Titel: Fortsetzung der prakt. Feldmesskunst u. s. w. 

welche die Thcilung der Triangel, der Trapezen und 

einige andere Aufgaben enthält, nebst einem Anhang 

über den Gebrauch der kleinen logarithmischen Ta¬ 

feln. Mit 3 Kupfer tafeln. 4. 20 Gr. 

C. P. Coriz, Worte der Weihe an Luthers Fest u. s. w. 

Ein Gedicht, gr. 8. brooh. 5 Gr. 

I). Georgii, Grundzüge des deutschen Geschäftstyls, 

saimnt einem hinreichenden Verdeutschungs-Wörter¬ 

buch für Geschältsmänner und diejenigen, welche sich 

dazu bilden wollen. 8. roh x6 Gr. geh. 18 Gr. 

Dr. Graiz , kritische Untersuchungen über Marcicns 

Evangelium. 8. 9 Gr. 

J. Härlin, rechtliche Abhandlung über Eheverlöbnisse, 

nach evangel. lutherischen und besonders der beym 

königl. Würtemb. Ehegericht angenommenen Grund¬ 

sätzen. 8. 6 Gr. 

List, Prof., die Staatskunde und Staatspraxis Würtem- 

bergs im Grundriss u. s. w. 8. 6 Gr. 

Nordameiika, oder neuestes Gemälde der nordamerika¬ 

nischen Freystaaten. Von einem Würtemberger, der 

sich dort befindet, seinen deutschen Landsleuten ge¬ 

widmet. Mit einer Ansicht von Philadelphia. 8. 

12 Gr. 

H. Sigwart, Handbuch zu Vorlesungen über die Lo¬ 

gik. gr. 8. 12 Gr. 

MC v. Tessins Anleitung zur praktischen Geometrie 

für niedere Forstbediente, Jager und Feldmesser, die 

May. 886 

sich selbst unterrichten wollen u. «s. w., mit 80 Fi¬ 

guren in Stein. 8. 12 Gr. 

Gleich nach der Ostermesse wird versandt: 

Dr. F. B. Osiandcrs Handbuch der Entbindungskunst. 

ister Bd, iste Abtheil. gr. 8. 

Dcerselbe über die Entwickelungskrankheiten in den Blü¬ 

tenjahren des weiblichen Geschlechts u. s. vv. 2tcr 

Theil gr. 8. 

Nachstehende neue Verlags - und Commissions¬ 

bücher der Unterzeichneten Buchhandlung sind durch 

zufällige Verspätung nicht mit in das allgemeine Bü¬ 

cher-Verzeichniss gekommen: 

Brandis, J. D., Etatsrath, königl. dän. Leibarzt, über 

psychische Heilmittel und Magnetismus, gr. 8. 22 Gr. 

Schreibpapier 1 Rthlr. 4 Gr. 

*Clausen, Dr. II. N., apologetae eeclcsiae christianae 

ante- Theodosiani, Platonis ejusque philosophiae ar- 

bitri. Disquisitio philosophico-theologica. 8. 1 Rthlr. 

8 Gr. 

Edda Saemnndctr hinns Froda. Edda rhythmica s. 

antiquior vulgo Saemundina dicta. P. II. Ex cod. 

bibliothecae regiae pergameno, ncc non diversis lc- 

gati Arna-Magnaeani et aliorum membraneis charta- 

ceisque ir.elioris notae manuscriplis. Cum interpre- 

tatione latina, lectionibus variis, notis, glossario vo- 

cum, indice nominum propriorum et rerum, con- 

spectu argumenti carminum et IV. appendicibus. 4maj. 

10 lithlr. 

Etiam sub titulo: 

Eddaa Saemundiuae s. antiquioris carmina mythico- 

historica de Volsungis, Buldungis et Niflungis v. 

Guikungis, et rebus gestis Danorum, Svecorum, Nor- 

vegorum, Finnorum, Svevorum, Francorum, Bur¬ 

gundorum, Gothorum, Hunnorum et pl. 

Gehauer, C. D., Mitglieds der königl. Akademie der 

bildenden Künste zu Copenhagen, Abbildungen zur 

Naturgeschichte^ Mit einer deutschen und lateini¬ 

schen Nomenclatur. 20 Kupfer in gr. 4, br. 3 Rthlr, 

schwarz, 8 Rthlr. colorirt. 

*Gulathingenses leges regis Magni, iegum reformato- 

ris, s. jus Commune Norvegicum. Magnus Konongs 

Laga-Baeters Gula - Things - Laug. Islandice, latine, 

danice. c. 4. tab. aen. 4maj. chart. scr. 8 Rthlr. 

*Heiberg, D. J. L., de poeseos dramaticae genere hi- 

spanico , praec. de Petro Calderone de la Bare«, 

principe dramaticorum. Commentatio aesthetica. 8. 

1 Rthlr. 

Copenhagen, den 24. April 1818. 

Gyhlendalsche Buchihandlimg. 
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Bey Fl. L. Brönner in Frankfurt a. M. 13t so eben I 

erscliienen und in allen guten Buchhandlungen. 

zu haben: 

Arndt, C. G. von, über den Ursprung nnd die ver¬ 

schiedenartigen Verwandtschatten der Europäischen 

Sprachen. Nach Anleitung des Russischen allgemei¬ 

nen vergleichenden Wörterbuchs, llerausgcgeben von 

Dl’. J. L. Klub er, gr. 8. 2 Thlr. 

Der Hr. Ilofrath von Arndt, ehemals Mitarbeiter 

an dem berühmten Vergleichungs - Wörterbuche aller 

Sprachen der Erde, welches die grosse Kaiserin Katha¬ 

rina selbst veranstaltete, liefert hier den Sprach - und 

Geschichtsfreunden und Forschern ein neues Werk, 

welches nächst einer beträchtlichen Anzahl von Sprach¬ 

vergleichungen, sehr reiche und tiefe Untersuchungen 

über den Ursprung und die Verwandtschaft der Spra¬ 

chen und Völker darlegt, und frey für sich bestehend, 

ihnen dadurch zugleich jenes grössere Werk erst recht 

brauchbar und schätzbar macht. Die übersichtlichen 

Vergleichungen und eigenen Untersuchungen erhalten 

nunmehr die nahe Verwandtschaft so viel er, jetzt durch 

weite Raume von einander getrennter Völker, erklären 

den innern Zusammenhang und verbreiten sehr oft neues 

und reiches Licht über die Dunkelheiten ihrer altern 
Geschichte. 

Der ersle Theil enthält die Untersuchungen über 

die samnitlichen Europäischen und Asiatischen, auch 

einige Africanische Sprachen. Der zweyte nachträg¬ 

liche Erläuterungen und Zusätze, Ansichten über Spra 

chenursprung, Völkerstämme, Auszüge aus d u ältesten 

Geschichtschreibern, und endlich die vergleichende Zu¬ 

sammenstellung von fünfzehn Wörtern in zweyhundert 

Sprachen. 

Die Darstellungsweise des Herrn Verfassers ist so 

einfach, lichtvoll und edel, dass auch Männer, die 

nicht gerade gelehrte Forscher seyn wollen, sich doch 

zur Lesung eines Werkes angezogen fühlen werden, 

das über die Geschichte der Sprachen und Völker ih¬ 

nen sehr reiche Aufschlüsse gewährt, auch durch Schön¬ 

heit und Correctheit des Drucks sich in Ansehung des 

Aeusseren empfiehlt. 

In der Buchhandlung der Erziehungsanstalt zu Schne- 

pfenthal ist zur Ostermesse 1818. erschienen und 

durch alle Buchhandlungen zu haben : 

Deutschlands merkwürdigste Gewässer und Gebirge und 

gegenwärtige politische Eintheilung auf zwey Char¬ 

ten dargestellt, mit einem Bogen Text von J, C. 

Ausfeld, 10 Gr. 

Nicht nur beym Unterrichte über die natürliche 

Beschaflenheit und die politische Eintheilung unsers 

deutschen Vaterlandes werden diese Charten ein zweck¬ 

mässiges Hülfsmittel abgeben , diese Gegenstände dem 

Gedächtnisse der Schüler gehörig einzuprägen, sondern 

May. 

auch Erwachsenen, die den Zug der Gebirge und den 

Lauf der Flusse recht klar vor Augen gestellt zu haben 

wünschen, wird die Absonderung dieser Gegenstände 

von der politischen Eintheilung gewiss willkommen seyn. 

Auf Stich und Illumination ist die grösste Sorgfalt ge¬ 
wendet. 

Freundes-Worte an Glückliche, religiös - moralischen 

Inhalts. Von J. TV. Ausfeld. 8. geh. 12 Gr. 

Krieg und TneurUng, die bisher das Gluck so vie¬ 

ler 1 ausende untergruben , sind aus dein Vaterlande 

gewichen oder doch im Begriffe, dasselbe zu verlassen. 

So möge denn dies Büchlein zur glücklichen Stunde 

ans Licht treten, viele Leser finden, die sich zu den 

Glücklichen rechnen dürfen , und das Ihre zur Erhal¬ 

tung und zur Mehrung ihres Lebens-lücks beytragen. 

Conrad Kiefers ABC - und Lesebüchlein, oder Anwei¬ 

sung auf eine leichte und angenehm unterhaltende 

Weise das Lesen zu lehren. Von G. A. Salzmann. 

lr Thl. 3te Aull. 8. 6 Gr. 

Dasselbe mit schwarzen Kupf. geb. 1 Thlr. 12 Gr. 

Dasselbe mit iilumin. Kupf. geb. 2 Thlr. 12 Gr. 

Die in diesem Büchlein angegebene Methode ist 

so einfach, dass jede Mutter zu ihrem und der Kin¬ 

der Vergnügen den Unterricht iui Lesen selbst besor¬ 

gen kann. Dieser sonst so lästige Unterricht wird da¬ 

durch zu einer angenehmen Unterhaltung, bey der wre- 

der Lehrer noch Schüler sich langweilen. Auch bey 

der Lautrnethode wird man sich des Buches mit Nu¬ 

tzen bedienen, da die dai'in enthaltenen Erzählungen 

das kindliche Gernüth ganz besonders ansprechen. 
- \ 

Der Kinderfreund aus Schnepfenthal. Jahrgang 1818. 

Von J. TV. Ausfeld. 12 tiefte, jedes mit einem 

Kupfer, gr. 8. 2 Thlr. 

Diese Schrift wird nicht nur die Freunde der hie¬ 

sigen Anstalt ganz besonders interessiren, da die dar¬ 

in enthaltenen Erzählungen grössentheils aus dem 

Kreise der hiesigen Jugendwelt genommen sind, son¬ 

dern die Jugend im Allgemeinen wird sie mit Vergnü¬ 

gen lesen , da das wirklich Geschehene immer mehr 

Reiz iiir sie hat, als die Dichtung. Die Kupfer der 

drey ersten Hefte dieses Jahrganges stellen dar: Rogen 

und Pfeile der Karaiben, einen Zapfen der Piniolen- 

kiefer, das Zuckerrohr, eine Ansicht von Schnepfen- 

tlial mit dem angrenzenden Gebirge; den Umriss von 

C. G. Salzmanns Bilde. 

In meinem Verlage ist so eben erschienen . 

Betrachtungen über den animalischen Magnetismus, 

insbesondere in Beziehung auf einige damit zusam¬ 

menhängende Erscheinungen der Mit- und Vorwelt, 

von J. A. L. Richter. Preis 20 Gr. 

Leopold Voss in Leipzig. 
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Morgenländische Literatur. 

Kitaboi - menassik, oder & 

4/wsr Nehdschetol - menasil, d. i. das Buch 

der hVallfahrtspflichten, oder auch unter dem 

Titel, der Pfad der Stationen, ln der Drucke- 

rey zu Skutari vollendet am ersten Dschemasiul- 

ewet d. J. d. H. 1232. (1816.) 256 Seiten gr. 8. 

Türkisch. 

\V iewohl schon vor zwey Jahren vollendet ward 
dieses aus mehr als einer Hinsicht merkwürdige u. 
nützliche Werk erst vor Kurzem ausgegeben, wo¬ 
von der Grund grösstentheils in dem Umstande 
der erst vor Kurzem vollendeten Niederlage der 
IVechcibiten liegen mag, welche früher die Wall¬ 
fahrtstrasse unsicher machten, so dass die Erschei¬ 
nung dieses hauptsächlich für die Wallfahrter nach 
Mekka berechneten Werkes unzeitig geschienen 
hätte. Jetzt aber, wo die Strasse nach Mekka den 
Garawanen der Pilger und des Handels wieder frev 
und ollen steht, darf sich dieses Buch als geistli¬ 
ches Vademecum des Pilgers und als eine kurze 
Reisebeschreibung durch Kleinasien und durch das 
gelobte Land der Christen nach dem gelobten Lan¬ 
de des Islams doppelten Absatz versprechen, den es 
auch gewiss finden wird. Dem Moslim als Gebet- 
und Reisebuch, ist es auch dem Europäer beson¬ 
ders als das letzte sehr nützlich, und enthält in we¬ 
nig Blättern weit mehr dogmatische und topogra¬ 
phische Belehrung, als die Beschreibung der heili¬ 
gen Städte des unter dem Namen Alibeg verkapp¬ 
ten spanischen Reisebeschreibers. 

Hätte dieser nur einige Kenntniss von der Li¬ 
teratur des Volkes und der Religion gehabt, deren 
Larve er so ungeschickt vornahm, so würde er 
sich wenigstens aus einem der vielen arabischen 
Werke, welche den Titel: Menassik, d. i. Wall¬ 
fahr tspflichten, führen, und deren das bibliogra¬ 
phische Wörterbuch Hadschi Chalf’s allein ein hal¬ 
bes Hundert aufzählt, besser über die Pflichten und 
Gebräuche der Wallfahrt belehret haben, als er 
dies als blosser mitlaufender Renegate unter dem 
grossen Haufen von Pilgern zu thun im Stande war. 
Die Berichtigung dieser dogmatischen Irrthümer 
Alibeg ’s aus dem vorliegenden Werke würde je- 

iirster Band. 

doch für die europäische Literatur weit minderes 
Interesse gewähren, als die der topographischen, 
indem es ausser einem kurzen Reiseberichte über 
die Wallfahrtstrassc zu Lande von Constantinopel 
bis Medina und Mekka auch eine ziemlich um¬ 
ständliche Topographie dieser beyden heiligenStadte 
und ihrer Heiligthümer enthält. Es ist in der Hin¬ 
sicht des yorgeschriebeneu Ritus und Cereraoniels 
und der üblichen Liturgie weit vollständiger, als 
Mouradgea d’ Ohsson’s fünftes Buch: du Code re- 
ligieux, nämlich du pelerinage, und als Reisebe¬ 
schreibung viel wichtiger, als die kleine Abdul- 
Kerim Chau’s (Voyage de 1’ Inde ä la Mekke) im 
ersten Bande der kleinen von Langles herausgege¬ 
benen Sammlung morgenländischer Reisen. 

Der V erfasser El - hadsch Mohammed Edib 
Ben Mohammed Derwisch unternahm die Wall¬ 
fahrt im J. d. H. 1190. (1779.) und beschrieb die¬ 
selbe zur Belehrung der Unwissenden und zum Ge¬ 
brauche der Frommen. 

Der Pilger hat von seinem Aufbruche bis er 
den Pilgerniantel, Ihram, vor Mekka umnimmt, 
acht Sunnet, d. i. unvollkommene, durch das Bey- 
spiel des Propheten vorgeschriebene Pflichten zu er¬ 
füllen, nämlich: 1) Die Wahl eines tüchtigen Ca- 
meles, um nicht ein schwaches über sein Vermö¬ 
gen zu belasten. 2) Eines gottesfürchtigen Gefähr¬ 
ten. 3) Bey der Abreise betet er die Sura Ichlass 
mit dem vorgeschriebenen Gebete, welches hier, 
wie alle folgenden, im arabischen Texte gegeben 
wird. 4) Beym Austritte aus dem Hause abermals 
ein Gebet. 5) Desgleichen beym wirklichen Auf¬ 
bruche der Carawane. 6) Wenn sie Rast macht. 
7) Gegenseitiger Schutz der Pilger, und die Gebete 
bey drohender Feindesgefahr. 8) Gebet bey jedes¬ 
maliger Ersteigung einer Anhöhe. Jeder Schritt 
auf der Wallfahrt gethan, ist 700 gute Werke 
Werth 5 die blosse Bekleidung eines öffentlichen Am¬ 
tes ist kein gültiger Grund, die Erfüllung der vor¬ 
geschriebenen Religionspflicht zu verschieben. An¬ 
weisung, wie in Ermangelung des Wassers in der 
Wüste der Sand zu den gesetzlichen Reinigungen 
zu verwenden, die dann weder Ghusl, noch Äb- 
dest, sondern Tejemmüm heissen. 

Nun folgt eine kurze Belehrung über die Pflich¬ 
ten der Wallfahrt, Menassikol-hadsch. Hadsch, 
die Wallfahrt (woher unser landschaftlich deut¬ 
sches Wort hatschen) heisst eigentlich der Wurzel 
nach: das Vornehmen, sich nach einem Ort zu 
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begeben. Die Wallfahrt selbst wird binnen vier 
Tagen, vom gten bis loten Silhidsche, au vier 
hierzu bestimmten Orten, nämlich an der Kaaba, 
zwischen den Bergen Safa und Merwa, zuMusdelife 
und ain Berge Aai'afat vollbracht. Die Bedingnisse 
der Wallfahrt Schurut sind zweyfach et) die schon 
als vorhanden geforderten, b') die zu erfüllenden. 
Der erstem sind sieben, nämlich: 1) der wahre 
Glaube des Islam’s, 2) die Freyheit (kein Sklave 
nämlich), 3) der Gebrauch der Vernunft, 4) das 
Alter der Mannbarkeit, 6) die gehörige Unterwür¬ 
figkeit des Gemiiths, 6) die vorgeschriebeue Zeit, 
7) die Sicherheit de3 Weges. Die erst zu erfüllen¬ 
den Bedingnisse sind fünf: 1) Gesunder Deib und 
gerade Glieder, so, dass Blinde, Taube, Lahme, 
Weil sie diese Bedingniss nicht erfüllen können, zur 
Wallfahrt auch nicht verpflichtet sind, 2) die Be¬ 
kleidung mit dem Piigerinantel, 5) die Hinwegräu¬ 
mung aller Hindernisse, 4) die Verschleierung der 
Weiber, 5) die Vollendung der Wittwen- oder 
Scheidungszeit, lddet, als in welcher die Wallfahrt 
nicht erlaubt ist. Die nothvvendigen Pflichten der 
Wallfahrt, Furusat, sind drey: 1) die Umnehmung 
des Pilgermantels, 2) der Besuch des Berges Aara- 
fat am vorgeschriebenen Tage, 5) der siebenmalige 
Umgang um die Caaba, Tawaf. Die Erfordernisse 
der Wallfahrt, Wadschibat, ohne welche die Wall¬ 
fahrt aber dennoch gültig, sind die folgenden 18: 
1) Die Umbindung des Pilgermantels auf einer ge¬ 
wissen Station, 2) der siebenmalige Uauf zwischen 
den Bergen Safa und Merwa, 5) der siebenmalige 
Gang allda, 4) das Stehen auf dem Berge Aarafat, 
5) das Stehen auf Mosdelife am Opferfeste Morgens, 
6) das Werfen kleiner Steine (wider den Satan), 
*7) das Bartscheren, 8) der Umgang des xkbschiedes, 
<;) das Gebet nach jedesmaligem Umgänge, 10) der 
Umgang zu Fuss, 11) die Vereinigung vor demsel¬ 
ben, 12) die Bedeckung der Scham bey demselben, 
15) die Reinheit der Kleider, i4) der siebenmalige 
Umgang (indem er eigentlich nur viermal noth- 
wendig), i5) der Umgang um den Stein Ismail's, 
16) das Stehen nach Sonnenuntergang, 17) der Um¬ 
gang von der Rechten zur Linken, 18) die Enl- 
blössung von allen Kleidern, ausgenommen des Pil¬ 
germantels, bey Männern (die Weiber behalten 
ihre Kleider und nehmen blos einen Schleier vor). 
Von minderer Erheblichkeit sind noch acht andere, 
die sammt einigen, nach dem Beyspiele des Pro¬ 
pheten eingefuhrlen Uebungen (Sünnen) aufgeführt 
werden. 

Die Conslantinopolitaner Carawane bricht von 
Skulari auf und hält den ersten Tag in dem nur 5 
Stunden davon entfernten Kartal Rast. Von hier 
nach Gehi.se ( Libyssa) 6. St.— Bey Dil, der Land¬ 
spitze, wo der Busen von Nikomedien am engsten, 
nämlich nur 5 Miglien breit, die Ueberfalnt nach 
dem gegenüber gelegenen Hersek, von wo der Weg 
durch eine vielkrümmige Bergsehlucht, das Flüss¬ 
chen Kfrk gitschid, d. i. die 4o Fürthen, vielmal 
durchkreuzend, über den Bergpass Derbend nach 
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Nicäa (Isnik) führt. Lefke (Leukas), 11 St. zura. 
Sandschak Sultanögi gehörig, von S. Osman I. 
schon im J. d. H. 780. (1378.) erobert. Hier ist 
grosse Seidenkultur, der Weg ist steil und geht 
über den Sakarin (Sangaris), der hinter Süli Ghasi 
hervorkommt, bey Eskischehr vorbeygeht, dort 
Porsuk heisst, bey Sogüd und Kiwa vorbey dem 
schwarzen Meere zueilt. Zwischen Lefke u. Sogüd 
ist ein grosser Chan, Moschee, Bad und eini ge Häu¬ 
ser, vom ersten Köprili Mohammed hier erbauet. 
Zwey Miglien von Sogüd (das arabische Sifsaf und 
das Stjßagtov der Bysantiner) ist das Grabmal Er- 
toghrui’s, des Vaters Osinan’s I., gest. 687. (1282.) 
Hier ist die Wiege des osmanischen Hauses. Sogüd, 
oder Sogut, von Lefke 9 St., zum Sandschak Sul¬ 
tanögi gehörig, im J. 760. (i565.) von S. Murad I. 
erobert, berühmt durch die sauer eingemach¬ 
ten Weinbeeren und die Knackwürste Kefter. 
Eskischehr (Dorylaeum), loSt. in einer (durch die 
Schlachten der Kreuzfahrer berühmten) Ebene. 
Zwey Moscheen, eine vom Sultan der Seldschugi- 
deii, Alaeddin, die andere von Mustafa pascha er¬ 
bauet; vortreffliches Trinkwasser, gute Melonen, 
heisse Quellen. S. Alaeddin belehnte mit dieser 
Stadt seinen Beg Osman (den Gründer der osraa- 
nischen Dynastie) i. J. d. H. 687. (1288.). Man 
pilgert liier zu den Gräbern der Scheiche Edebali, 
des Schwiegervaters Osman’s I. und Scheich Sehr- 
werdi’s. Drey St. von der Stadt der Flecken Akwi- 
ran, von wo der Weg östlich nach Sidi Ghasi geht. 
Hier wird Rasttag gehalten, die Mauleseltreiber, 
Katirdschi, die Zeltaufschläger, Akkam, und die 
Wasserträger, Sakabaschi, erhalten Geschenke von 
den Pilgern. Sid Ghasi, 9 St. auf dem die Stadt 
überhängenden Berge das Grabmal Sidi Al-battal 
(wörtlich Sid El - Campeador), des ersten und ara¬ 
bischen Sids, nach dem der spanische in der Folge 
seinen Namen erfühlt, (wiewohl Hr. Southey die¬ 
ses in dem Vorbeiichte zu der jüngsten Ausgabe 
des Cyklus altenglischer Riltergedichte, Le morte 
d’ Arthur, 1817. nicht für wahr hält, so ist es 
dennoch gewiss in so weit wahr, dass Buy Diaz 
diesen Beynamen von den Arabern aus Hochsehä- 
tzung seiner Tapferkeit erhielt, als ein zwe^tei 
Sid, wie dieser Held des Islam’s, welcher geschicht¬ 
lich hier im J. d. II. n4. (732.), und also fast volle 
vier Jahrhunderte vor dem spanischen seinen Tod 
fand (S. Hadschi Chalfa’s Takwimet - tewarich). 
Seitdem lebt er in der Sage des Volks als der Held 
des Islam’s im höchsten Glanze, wie Hamsa als 
der Held des einporsliebenden Islam’s, und wie 
Anfar der Held der vorislamitischen Zeit. Der tür¬ 
kische Roman, der seinen Namen trägt, benot et 
sich auf der königl. Bibliothek zu Paris in mehrern 
Exemplaren (Nro. 317, 518, 3s8, 029, 34°, -> 
u. 342.), und auch auf der kaiserl. zu Wien (o. 
Catalogns codioum Aral). Persi. Turcicorum bibl. 
Palal. Vindoh. 1812. No. 170.) Das Grabmal die- 
les islamitischen Ritters erbaute eine Frau, näm¬ 
lich die Mutter Alaeddin’s, des Sultans der Seid- 



893 894 1818» May. 

schugiden, und daneben S. Suleiman der Grosse 
eine bleygedeckte Moschee sarnint Carawanseray, 
Bad und einem Kloster für Derwische vom Orden 
der Begtaschi. Warme Quellen, die hier sehr 
zahlreich strömen, sind mit Kuppeln bedeckt und 
zu Bädern verwendet, und 'zwey Stunden von der 
Stadt an der Gräuze des Gartenbereichs von Eski— 
schein- ist eine warme Quelle, auf deren Oberfläche 
eine Art Oel oder Harz schwimmt. Zwischen Sidi 
Ghasi und Chosrewpascha liegt J3ardakli, ein klei¬ 
ner Flecken. Chosrewpascha (auf der Stelle des 
alten Synnada, oder nicht weit davon) pSt. dieMo- 
schee, ehemals eine Kirche. Hier werden sein* gute 
Kotzen verfertigt. Zwischen hier und Bulawadin 
geht der Weg durch einen sehr engen fürchterli¬ 
chen Pass. Bulawadin (nach Männert Pbilomelium, 
nach Kennel Dinae) 12 St. 5 Moscheen, von einem 
Pascha, einem EfFendi und einem Scheiche erbaut. 
Die Brücke, 54o Schritte lang, erbaute S. Selim. 
Der vorige Ort gehörte noch zum Sandschak Sul- 
tanögi, dieser schon zu dem von Karahissar; wei¬ 
ter an ist der Granzstein, welcher die Sandschake 
von Conia und Cutahja trenut. Isshakli. 8 St., eine 
Moschee und Chan, noch vom Sultan Alaeddin ge¬ 
baut, zum Sandschak Akschehr gehörig. Herrli¬ 
che Luft, gute Früchte, eine Oel führende Quelle. 
Akschehr, 8 St., in einer weiten Ebene, drey Mo¬ 
scheen, erbaut vom Sultan Alaeddin, dem Seld- 
schuchiden, vom Sultan Suleiman dem Grossen, u. 
Hassanpascha ; o Bäder und eine unvergleichliche 
Aussicht von Baschtekye, dem Kloster der Mew- 
lew i. Hier liegen mehrere fromme Männer begra¬ 
ben, der berühmteste der osmanische Eulenspiegel, 
Nassreddin Chodscha. Die Stadt soll ihren Namen: 
"Weissladt, (Akschehr, wie Belgrad) von der Menge 
weisser Blumen haben. S. Murad IV. gefiel sich 
hier auf seinem Zuge nach Persien so gut, dass er 
eine Köschk hier erbaute; in der Nähe ist ein See. 
Ilghin (Jfrj&tiu'y, 9 St., eine Moschee, von Musta¬ 
fapascha, und eine andere von Torgudbeg aus einer 
Kirche umgewandelt. Ein Bad von Gajasseddin, 
und ein Chan von Rostempascha, zum Sandschak 
Akschehr gehörig, die Luft im Sommer schwer, 
eine Miglie davon ein warmer Quell, wider Haut¬ 
krankheiten mit Erfolg gebraucht. Ladik (Laodi- 
cea combusta), 10 St., zur Statthalterschaft Cara- 
man gehörig, (alles Vorhergehende liegt in Anato¬ 
lien*); der Waffenträger S. MuradsIV. baule hier 
Chan und Fontaine. Konia, die Hauptstadt des 
gleichnamigen Sandschak, 11 Stund. Ein herrlicher 
Spatziergang ist Merara; vor Konia, wo ein Bad, 
dessen hochsteigender Springquell den Verfasser 
zu dem Doppelverse begeistert: 

Rastlos steigt er empor zum Dache, der silberne Sprinjquell'; 

Willst du zum Ilirumel hinauf, komm uur herein in das 

Bad. 

Diese grosse Stadt mit 12 Thoren wurde von dem 
öeldschugidischen Sultane, Alaeddin Ben Keiko- 
uad, 1. J. d. H. öjp. (1222.) erbaut, der selbst hier I 

in seiner Moschee begraben liegt. Im J. 794. ent¬ 
riss dieselbe S. Bajased I. der FamilieCaraman, die 
sich derselben nach dem Untergange der Seldschu- 
giden bemächtiget hatten. Eine Art Aprikosen, 
Glaubensruhm, und eine Blume, die Gerberblume 
genannt, sind weit berühmt, mit der letzten wird 
der Saffian gefärbt. Hier ist die Grabstätte des 
grossen mystischen Dichters Dschelaleddin Rumi u. 
mehrerer grossen Scheiche der Mewlewis, deren Gene¬ 
ral oder Grossmeister hier residirt. Sein Grabmal 
erbaute Gedek Ahmedpascha, die Moschee daneben 
S. Selim. Auf der Bibliothek Sadeeddin’s wird das 
Kleid des grossen Scheich, Abdol-Kadir Gilani, 
eines der eqslen Scheiche des Solls, als Reliquie 
aufbewahrt. Hier wird Rasttag gehalten und Ge¬ 
schenke gegeben. Ismil, 12 St., zum Sandschak 
Konia gehörig; von Konia aus thexlt sich die Strasse 
zweyfach über ismil und über Gödschi nach Ka- 
rabunar, der erste beschwerlicher, des vielen Was¬ 
sers wegen. Zwischen Ismil und Karabunar ein en¬ 
ger sandiger Pass, leleki burun. Durch die in der 
Ebene von Ismil stehenden Wasser und die Aus¬ 
tretungen des See's von Konia wird die Luft ver¬ 
pestet. Die Gebirge gegenüber von Ismil heissen 
Fodul Baba taghi. Auf diesem Berge, wo viele 
Herden weiden, wächst kein Baum, aber es ist 
dort ein Wasserbehälter, die Herden zu tränken. 
Kara Binar, oder Bunar, 9 St., eine Moschee mit 
zwey Minares mit einem Chane, Bade und Armen¬ 
küche. Hier war vor Konia die Residenz der Sul¬ 
tane der Seldschugiden, i. J. d. FI. 862. (i45/.) 
ward es von S. Mohammed lf. erobert; mau macht 
hier sehr geschätzte Strümpfe; wenn man von Ka- 
rabinar aufbricht, ist auf der linken Seite des We¬ 
ges eine Saline, und auf der rechten Seite eine 
fürchterliche Gegend, Kumburni, d. i. Sandvorgebirge 
genannt, auf der rechten Seite dieses Vorgebirges 
Spuren eines grossen Erdsturzes, der hier einen 
Ort verschüttete. — Eregli (Heraclea), 12 St.; hier 
ist der halbe Weg von Constantinopol nach Mekka, 
zwey Moscheen, die eine von Karamanoghli fbra- 
himbeg, die andere von Schehabeddin erbaut, der 
hier begraben liegt. Viele versteinernde Quellen, 
und daher Stalaktiten in der Gegend. Ueberfluss 
an Früchten, besonders an Birnen, deren man al¬ 
lein 90 Arten zählt. Der Ort ward i. J. d. H. 
862. (1457.) von S. Mohammed 11. erobert. Die 
Wässer von Eregli entspringen aus dem Berge 
Ardost, und der Ursprung derselben wird von der 
Sage einem Wunder des Chalifen Omar zugeschrie¬ 
ben. Die Brücke, welche über dieses vereinte 
Wasser führt, heisst Tsehausch Köpri. Hier ist 
Rasttag, und die mit demselben verbundenen Ge¬ 
schenke an die Zeltaufschläger, Wasserträger und 
Mauleseltreiber. Ulukischla, 9 St., eine Moschee, 
zwey Chane, zum Sandsch. Adana gehörig; der 
Weg fuhrt bey dem auf dem Gipfel eines Berges 
gelegenen Kloster, Gölck Kalaassi, vorbey, das S. 
Mohammed i. J. d. H. 872. (1167.) eroberte. Tschif- 
techau, d. i. der Doppelchan, oder das zwiefache 
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Karawanserai; eine halbe Stunde davon ein warmer 
Quell; der Weg ist steinig. In dem Gebirge um¬ 
her sind Dörfer zerstreut, deren Bewohner der 
Pilgerkarawane Brod und Oel verkauften. Eine 
schone Alpe, heisst Tanrili jailak, d. i. die göttli¬ 
che Sommerwohnung, Von hier bis zur grossen 
Alpe, Ramasanoghli, geht der Weg, ein Flüsschen 
vielmal kreuzend, das eben deshalb (wie der Draco 
bey Nicäa) Kirk gitschid, d. i. die 4o Fürthen, 
heisst. Eine halbe Station von Tschiftechan schwillt 
dieses Flüsschen durch andere kleinere so an, dass 
eine Brücke, Akköpri, darüber führt, worauf es 
sich in den Fluss Karasu ergiesst. Von Tschiftechan 
bis nach Ramasanoghlijailu ist der Weg waldig u. 
bergig, 9 St.; diese schöne Alpe gehört zum Sandsch. 
Adana, dessen Bewohner hier die schöne Jahreszeit 
zubringen. Rechts am Wege liegt auf einem Berg¬ 
gipfel das Schloss Dolek und der darnach benannte 
Pass; das Gestein reich an Metallen. Tschakid, 11 
St., ein Chan, vor dem das Tschakid genannte 
Wasser vorbeyfliesst; 2 Chane, der eine Tschausch 
Chan, der andere Risuluk ; auf den Bergen verfal¬ 
lene Schlösser. Von Tschakid nach Adana führen 
-2 Wege, der eine geht um den Berg Kargha Kes- 
mes, d. i. den keine Krähe errathet, und It bil— 
mes, d. i. den kein Hund weis, ohne über den 
Tschakid zu gehen, der zweyte führt über diesen 
Fluss mehr als einmal nach Adana, 9 St., von Ha¬ 
run - Al - raschid erbaut, im J. 891. (i486.), von S. 
Moh. II. erobert, am Ufer des Sihan (derselbe als 
Tschakid), der in dem Dschihan und mit demsel¬ 
ben zwischen Ajas und Tarsus ins Meer geht. 
Rasttag und Geschenke. Massiss (Mopsvestia), 6 
St. von i\dana, am Ufer des Dschihan, besteht aus 
zwey sich gegenüber liegenden Schlössern, welche 
eine steinerne Brücke über den Fluss verbindet; 
an der Seite der Brücke ist eine berühmte Wall¬ 
fahrtsstation, Jediler, d. i. die der 7 Heiligen ge¬ 
nannt. Der Berg in der Nähe von Massiss heisst 
Dschebelurr-nur, d. i. der Berg des Lichts, wo 
Hyacinlhen, Spikenarde und Mandragore wach¬ 
sen ; er geht von Massiss bis an’s Meer; auf der 
rechten Seite des Berges , von Massiss nach Kurd- 
kulaghi, ist das verwüstete Schloss Schahmeran von 
ferne zu sehen; in der Nähe desselben wohnen 
Turkomanen, die gute Pferde und Kotzen liefern. 
Die Sage verlegt hierher den Aufenthalt von Lok- 
man und Daniel, die in den Gebirgen botanisirten, 
um Kräuter wider den Tod zu finden. Kurdku- 
laghi, d. i. Wolfsohr, 9 St., zum Sandsch. Massiss 
gehörig; ein Chan, von Beirampascha gebaut, der 
Weg sandig. Von hier nach Pajass führen zwey 
Pässe, der eine oben im Gebirge, das eiserne Thor, 
Timur Kapu, und Bornaskobri genannt, der an¬ 
dere am Ufer des Meeres, Asir; dies sind die zwey 
Pässe, wo Darius und Alexander an einander zo¬ 
gen, und deren Lage erst jüngst Rennel in seinem 
Werke über den Rückzug der Zehntausend deüt- 
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lieh aus einandergesetzet hat. Das eiserne Thor ist 
ein gewölbter Bogen; hier wird Wegzoll, Badsch, 
genommen. Pajas, 10 St.; in der Mitte des Platzes 
stehen zwey grosse steinerne Chane sich gegenü¬ 
ber; die Luft ist ungesund, die Früchte zahlreich. 
Den Markt und die Moschee, sammt Bad u. Chan 
erbaute der Grosswesir Sokolni Mohammed pascha 
(der Eroberer Sejat’s). Die Stadt am Ufer des Mee¬ 
res gelegen gehört zum Sandsch. Massiss. Zwischen 
Pajas und Belan ist der enge Pass Sakal tutan, d. 
i. den Bart haltend (d. i. der untere der zwey obi¬ 
gen Passe). Auf dem Gipfel des Berges ist das 
Schloss Merges, wohin man, den Weg von Baghras 
verfolgend, gelangt. Bey Baghras ist ein Dorf, 
Jelek, mit wenig Wasser, Pajas hat herrliche Al¬ 
pen (die des Amanus). Iskenderun (Alexandretta), 
am Ufer des Meeres, zur Zeit des Chalifen Was- 
sik von Ibn Ebi David erbaut. Belan, 9 St., gute 
Luft und gutes Wasser, zu Haleb gehörig. Gute 
Knackwürste, Moschee und Chan von S. Seliin er¬ 
baut. Wegmauth und das Schloss Bedr gafir. Ka- 
ramilachani, verstümmelt in der gewöhnlichen Aus¬ 
sprache in Balamit, 4 St., grosser Chan und klei¬ 
nes Dorf. Antakia (Antiochien), 4 St., der Um¬ 
fang der Mauern 12 türk. Miglien, yThore, durch 
deren drey der Orontes fliesst, zahlreiche Brücken 
führen über denselben. Hier ist der Apostel Jacob, 
den die Moslemiin Ilabibun - nedschar, d. i. den 
Freund Zimmermann, nennen, begraben, und ne¬ 
ben ihm Simeon. In einem der Bäder ist auch das 
Grab des Wasseiträgers des Scheichs Ibrahim. 
Edhem, ein Wallfahrtsort. Antiochien ward schon 
im J. d. H. 16. erobert. Der Berg Likarn bey An¬ 
tiochien läuft bis an den Libanon, so wie dieser 
beym Dorfe Aradsch, nicht weit von Mekka , aus¬ 
läuft. Der Ursprung des Orontes, Aassi, ist aus 
einer Höhle zwischen Baalbek und Homss, beym 
Dorfe Rees, und ergiesst sich in den See Kuds, 
geht dann unter der Brücke auf dem Wege von 
Homss durch, und gegenüber vor Hama vorbei; 
ergiesst sich in den See Afamia, tritt wiederaus 
demselben, geht unter der sogenannten eisernen 
Brücke, Dschissr hadid, durch nach Westen, wo 
er dann nach Antiochien kommt und beyr Soweidie 
ins Meer geht. Er nimmt in seinem Laufe die 
Flüsse Nehr Menia, Nehr Afrin, Nehr Bagraki, 
auf. Nach der Sage der Morgenländer fuhr der 
Herr Jesus zu Antiochien in den Himmel auf. Hier 
Rasttag und Geschenke. Senbaka, auch Namie ge¬ 
nannt, 7 St., mit einem Chan, von vielen Dörfern 
umgeben; gute Oliven und Feigen. Schughur, sonst 
auch Scheiser, 12 St., eine grosse steinern eBrücke über 
den Orontes; eine Moschee, vom Kislaraga Moham¬ 
med Aga und vom Grossvessir Köpriili Mohammed 
Pascha. Viel Lotos und Granatäpfel. Hier war 
der Sitz ChatemTais, des freigebigsten der Araber; 

der Weg ist beschwerlich, zu Haleb gehörig. 
(Der Beschlu« im nächiton Stuck.) 
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der Anzeige des Kilabol Menassik, oder Buchs 
der Wallfahrtspflichten. 

M edik-, 12 St., ein Marktflecken mit einem Schlosse 
am Oronfes, wie Schughur und Senbaka; in der 
Nähe ein fischreicher See. Zwischen Medik u. Haraa 
liegt das Schloss Schadschr auf einer Anhöhe, an 
deren Fusse der Orontes fliesst, den man mittels 
einer Brücke übersetzt. Haina (Epiphania), ioSt., 
am Orontes, mit einem Schloss auf einer angeneh¬ 
men Anhöhe; hier ist das giössleund berühmteste 
aller WasseriäJer (auf türkisch Dolab, auf ara¬ 
bisch Naura), welches da3 mohammedanische lieisst. 
Die Pilger kaufen meistentheils hier die zum Pil— 
gerraantel, Ihrarn, nöthige Leinwand. Diese Stadt 
wurde schon im i4. J. d. H. erobert. Hier sind 
die trefflichsten Aprikosen. Ein schönes Bad aus 
vielfarbigem Marmor, von Esvvad pascha gebaut. 
Man wallfahrtet hier zu den Gräbern des grossen 
Scheiches, Bajesid Bostami, und des berühmten 
Koranauslegers, Abulliiss Semarkandi. Rasttag u. 
Geschenke. Hemss (Emessa), io St. Hier wird 
der Koran Osman’s des Chalifen bewahrt, aber nur 
wenn Regen nothw'endig ist, enthüllt; weil die 
Enthüllung desselben nach dem Glauben des Vol¬ 
kes Regen bringt. Auf der Westseite dieser eben¬ 
falls am Orontes gelegenen Stadt ist ein fischreicher 
See, an dessen Nordseite ein grosser Damm in der 
Richtung von Osten gegen Westen 1287 Ellen 
lang gezogen ist, der dem Alexander zugeschrieben 
wird. In der Mitte dieses Dammes sind zw'ey Boll¬ 
werke aus 4o Steinen zusammengesetzt. Die Ein¬ 
wohner von Hama sind ihrer Schönheit wegen be¬ 
rühmt, besonders die Weiber. Die Stadt ward 
schon im J. d. H. i4. (655.) von den Moslemin 
erobert. Es sollen nicht weniger als 3o Propheten 
und grosse Männer hier begraben liegen, darunter: 
M ussa El-aschaari, Kaabol - achbar, der Cbalife 
Omar Abdol-asis, die Scheiche Nedschmeddin 
Sehrwerdi und Dschemaleddin. Iki Kapuli, sonst 
auch Hassie, 12 St., ein Chan mit einigen Häu¬ 
sern. Zwischen hier und der folgenden Station 
Nebek sind die Schlösser Pirindsch und Atsch, wo 
zur Zeit der Pilgerschaft Besatzung zum Schutze 

der Wallfahrter liegt. Da die Gegend kein Was- 
Erster Band. 

ser hat, so sind von hier bis nach Damaskus von 
Ort zu Ort Cisternen angelegt, das Regenwasser 
aufzubewahren. Nebek, 9 St., zu Damaskus ge- 
hÖi ig. Vortreffliche Birnen. Katifa, 10 St.; hier 
ist eine Moschee, von Sinanpascha, dem Eroberer 
Jemens, erbaut. Sobald man aus der Schlucht von 
Katifa hinaus ist, erblickt man Damaskus, das 7 St. 
vtm hier liegt. Von Constanlinopel nach Damas¬ 
kus rechnet man 355|- Stunde, die in 5? Nachtla¬ 
gern und 6 Rasttagen zurückgelegt werden. Die 
Pilger übernachten im Dorfe Alakoi vor Damaskus 
und halten am nächsten Morgen ihren Einzug; bev 
der Rückkehr halten sie das Nachtlager im Dorfe 
Ruma bei Damaskus, und gehen dann am nächsten 
Tage bis Katifa.) Bey Damaskus wird nach des 
Islam’s Lehre das jüngste Gericht gehalten werden. 
Die Schönheit der Umgebung von Damaskus ist so 
berühmt, dass es unter die vier Paradiese Asiens 
gezählet wird. Herrliche Blumen und Flüchte, 
besonders Birnen, Pflaumen und Pistazien, Feigen, 
Zuckerrohr, Mandeln, Limonen, Melonen, Gra¬ 
natäpfel u. s. w. Hier liegt eine Schaar der er sten 
Helden des Islam’s begraben, und die Stadt wird 
daher unter die ersten Wallfahrtsörter der Mosle¬ 
min gezählt. Sie ist der Sitz eines Pascha von 5 
Rosschweifen und eines Richters, Mola, von 5oo 
Aspern. Damaskus ward von Ebn Obeide, dem 
Feldherrn Ebubekt s im dreyzehnten Jahre der He- 
dschra belagert, aber im folgenden Jahre erst unter 
dem Chalifate Omar’s erobert. Sieben Stadtthore 
sind nach den sieben Planeten astrologisch gefeyert 
und benennt, zwey andere heissen die Thore der 
Freude (Feredsch) und des Sieges (Nassr). Die 
Mauern wurden im J. d. H. 590. (1195.) erneuert. 
Die Besatzung besteht aus 24oo Mann, die belehnte 
Reiterey 996 Säbel, wovon 128 Siamet u. 868 Ti- 
mare. Mehr als 200 Bäder, eine Menge von Moscheen , 
Klöstern, Schulen, Armenküchen. Die grösste 
Moschee, die der Familie Ominiah, das erste Mei¬ 
sterwerk Sarazenischer Baukunst i. J. 96. (714.), 
von Welid, dem Sohne Abdol-melek’s, erneuert i. 
J. 46o. ( 1067.), durch Feuer grösstentheils ver¬ 
heeret. Man wallfahrtet her zum Grabmale, wo 
das Haupt von Jahja (Joannes) bestattet ist. Auf 
der Ostseite der Moschee geht der Fluss Banias 
vorbey, auf der rechten Seite der Canzel die Sta¬ 
tion des Propheten Chisr, und der Betört Moaw ia’s. 
Der Fluss nalnt die Springbrunnen der Moschee; 
sie hat 5 Minares, wovon einer der des Herrn Jesus 
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heisst, weit derselbe hier am Ende der Welt nie¬ 
dersteigen soll, wo auch Chiser, der, so lange er 
auf Erden wandelte, täglich liier gebetet, wieder 
erscheinen wird; 70 Gebetausrufer lösen sich wech¬ 
selseitig so ab, dass immer i5 das Gebet zugleich 
ausrufen. Hier sind zwey Korane von der Hand 
Osman's und Ali’s, deren erster, auf dem noch die 
Blutflecken vom Morde Osman’s, der in der Mo¬ 
schee betend fiel, gezeigt werden, wurde von Tabe- 
rije hierher gebracht. Die Moschee hat von Osten 
nach Westen 548 Schritte in der Länge, und von 
Mihrab (dem Hochaltar) bis zum entgegengesetzten 
Thor i5o Schlitte in der Breite. Im Vorhofe sprin¬ 
gen 5 Springbrunnen; ein besonders grosser Was¬ 
serstrahl heisst: Karpus-Kalderan, d. i. der eine 
TVasserrnelone auf hebt. Damaskus ist in dem be¬ 
rühmten Schwure des Korans, wo Gott bev der Stadt 
der Feige, der Olive u. dem Berge Si 11a schwört, unter 
der Stadt der Feige bezeichnet. Die Stadtder Olive 
ist Jerusalem. Beym Himmelsplatz (Gökmeidan) 
ist eine schöne Moschee S. Suleiman’s mit zwey 
Minaret, mit Schule, Spital u. Küche; dann zwey Mo¬ 
scheen von Derwisch und Sinanpascha. Eine Menge 
von Chanen und Marktplätzen, von osmanischen 
Wresiren erbaut. Spatziergänge vor den Kaffee¬ 
häusern, der himmlische Platz, die Gärten zwi¬ 
schen iiier und Salehije und um die Stadt (Tahtol- 
Kalaa). Ueberfluss an Wasser (wie Brussa und 
Granada);, sieben Flüsse, viele Quellen, ein See, 
der den Fluss ßerda und andere aufnimmt. Die 
berühmtesten Grabmale in der Stadt, das von 
Moawia, Nureddin, Welid Abdol - melek und 
Mahmud Sengi; ausser der Stadt das von Belali 
Habeschi. Salehije, das eine Stunde von der Stadt 
am Beige Kassiun liegt, kann als eine Vorstadt von 
Damaskus betrachtet werden. Hier ist eine Mo¬ 
schee von S. Selim, die Grabstätte des Scheich 
Mohajeddin, genannt: der grösste Scheich (Scheich 
Ekber), und des Scheich Fachreddin Iraki. Auf 
dem Berge Kassiun zeigt man die Stätten (Makam) 
der drey, der sieben und der vierzig Heiligen, 
das Grab Muradsade Ali Efendi und des Kasiasker 
Damadsade Mohamed Efendi; die Höhle, wo Abel 
von Kain erschlagen worden, wo Elias sich zehen 
Jahre verboi’gen, und Jesus mit den Aposteln ge¬ 
betet haben soll. Die Zahl der Quellen, die um 
Salehije herum springen, wird (wie die der vom 
Olympos bey Brussa entspringenden) auf 565 an- 
gesetzi. Unmittelbar vor Damaskus ist das Grab¬ 
mal Ahmed Pascha, auch die Kuppel der Pilger 
genannt, bis wohin die Einwohner von Damaskus 
die Pilger begleiten. Terche Chatii, oder Chan 
Keschek, 5 St. von Damaskus; der Weg eben, aber 
steinig. Sauemin, auch Dijarweil genannt, 12 St.., 
auf dem Wege ein Bollwerk, von S. Selim erbaut, 
dessen Besatzung zur Huth der Pilger bestimmt 
ist. Die Dörfer DiJe, Keskin und Ta fass. Ma- 
sireb ; 7 St. von Sanemin. Hier soll Adam zuerst 
Korn gepflanzet haben. Es gehört zum Distrikte 
von Hawran; da das Blut hier sehr schön ist, so 
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erklärt sich die Sage, dass Schedad sein Eden mit 
den Mädchen aus dieser Gegend statt der Huris 
bevölkert habe, und vielleicht auch der Ursprung 
des Worts Huri, als von Hawran gebürtig, ßeviu 
Schloss eine Quelle, die in der daraus gewasche¬ 
nen Wäsche Läuse erzeugt. Ein grosser Markt 
allhier, die herumwohnenden Araber, Arab^l- 
dschebel, d. i. die Araber des Bergs genannt, bös¬ 
geartet. Man hält sich zu Meseireb 4— 5 Tage auf. 
Geschenke. Mefrik, auch Maarif genannt, 11 St. 
von Meseireb. Hier hat man sich vor Wassergüs¬ 
sen zu hüten, deren Folgen in dieser Gegend den 
Karawanen oft gelährlich, deshalb bleiben diesel¬ 
ben lieber am vorbeigehenden Orte, wenn starke 
Kegen drohen, dieselben abzuwarten. Ain serka, 
von Mufrik 12 St., ein wasserreicher Ort zwischen 
zwey Bergen. Auf dem Piiiekwege der Karawane 
von Mekka kommen die eifrigsten der Entgegenei¬ 
lenden bis hierher, ihre Freunde zu begrüssen. 
Balka, sonst auch Meschta und ßalat genannt, 18 
St., ohne Wasser; von hier bis Katrani sind'7 
steile Anhöhen (Akabat) und 4 Schluchten zu pas- 
siren. Bey den Dörfern Esrak und Orari ist Was¬ 
ser und gutes Schilfrohr. Asir, mit einem verwü¬ 
steten Chane. Bis hierher soll der Prophet auf sei¬ 
ner Reise nach Syrien gekommen seyn. Katrane, 
16 St.; hier ist ein Schloss und Teich (Birket), 
von S. Suleiman erbaut. Schaubek, von wo man 
den Pilgern hierher Lebensmittel zuführt, liegt auf 
der Westseite des Weges. Tabut Kurussi, 11 St.; 
hier ist eine Brücke, Ludschun genannt. Da von 
hier Jerusalem nicht fern ist, wird von dorther 
Proviant den Pilgern zugebracht. Asir Sultan, wo 
der Scheich Dschelaeddin chalweti begraben liegt. 
Sohr onaisa, 18 St., Schloss und Teich, von Su- 
leimanpascha erbaut. Von hier aus sieht man die 
Gärten von Schaubeck. Moan, 12 St.; zwey sich 
gegenüber liegende Schlösser, ehemals der Silz der 
Familie Ommia, von Hebron bringt man hierher 
den Pilgern Erfrischungen ; viel Wasser, aber nicht 
gut. Hier sieht man die ersten Dornensträuche der 
WüsteMoghailan, das einzige Brennholz für Mekka 
und Medina. Rasttag. Geschenke. Sohrolakaba, 
gewöhnlich Scham akabassi genannt; hier steigen 
die Pilger ab und ziehen zu Fuss vor dem Fürsten 
der Karawane, der auf der Anhöhe sitzt, vorbey, 
während die Wasserträger ihnen Scherbet austhei- 
len. Bey der Rückkehr wird von hier der erste 
Kammerdiener des Fürsten der Karawane als Cu- 
rier mit der Nachricht ihrer bis hierher erfolgten 
glücklichen Ankunft abgefertigt. Tschaghaiman, 
i5 St. wasserlos; ein Schloss, von Abdollah pa- 
scha gebaut; eine weite Fläche zwischen 2 Gebirg- 
reihen, von Weitem sieht man die Wogen des 
Sandmeeres. Sal.ol - hadsch , 4 St., Schloss und 
Teich, von S. Suleiman erbaut. Die Brunnen ge¬ 
hören den Arabern vom Stamme der Beni Selim. 
Das Gebirge ist Feuervteinflöfz. Kaaol - bassit, 

auch das kleine AfTedV* genannt, io St. Hier 
wurde i. J. 1171. (l^by.y dfe Karawane geplündert. 
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Aassi churraa, 12 St., wo viele wilde Palmen. S. 
Suleirnan legte hier Schloss und Teich an. Feigen, 
Quitten, Granaten in Menge, auch Weinbeeren, 
Melongenen und Kürbisse. Hier ist die Wohnstätte 
des Volks, zu dein Jethro gesendet ward; hier die 
Moschee, wo Mohammed während der Schlacht 
bey Tebuk betete. Hier ist die Gränze von Hed- 
schass, wozu schon dieser Ort samrat den umlie¬ 
genden arabischen Wohnungen gerechnet wird. 
Magliairol - Kalenderijit, auch Akabai Haider ge¬ 
nannt, i5 St., Schloss und Teich, von Osman Pa¬ 
scha angelegt; die Berge sind hier herum kohl¬ 
schwarz; 5 St. vor der nächsten Station wird der 
Weg so eng, dass nur zwey Kamele neben einan¬ 
der gehen können; der Fürst der Pilger sitzt hier 
und lässt dieselben vor sich defiliren. Die kleinen 
runden, schwarz- und weissfarbigen Steine, die hier 
am Wege gefunden werden, sind in der Volkssage 
die von Job abgefallenen, versteinerten Würmer. 
Achiser, 12 St., Schloss und fünf Teiche, von S. 
Suleirnan erbaut, die aus einem grossen Brunnen 
gciüllet werden. Hier soll Job seine Würmer ab¬ 
gewaschen, und Cliiser (der Hülher des Lebens- 

uells) gestanden haben. Das Schloss ward im J. 
. H. 908. (i55i.) erbaut, wider die Araber ßeni 

Lam, welche die Brunnen verstopften. Sie woh¬ 
nen rund herum irn Gebirge und sind die Herren 
dieses Passes. Hier rechnet man die Hälfte We¬ 
ges von Damaskus nach Mekka; man sieht Sand¬ 
berge, weiss wie Schnee, in der Ferne. Birkei 
muaseme, d. i. der grosse Wasserbehälter, auch 
das Löwenthal genannt, 178t. Hier ist ein grosser, 
durch das Wasser der ßegengüsse gefüllter Behäl¬ 
ter, 0000 Ellen im Gevierten, der auch nach der 
Königin von Saba, Balkis, genannt wird, wiewohl 
denselben erst Issa der Ejubide i. J. d. H. 601. 
(i2o4.) erbaute. Darol- Hamra, d. i. das rothe 
Haus; so hiess auch der berühmte Pallast zu Gra¬ 
nada (El-hambra), auch das Reisthal von Saleh 
dem Propheten genannt, 18 St. Osmanpascha legte 
hier i. J. 1x77. ein Schloss, und im folgenden Jahr 
einen Teich (Birket) an. Man kommt zum Felsen 
Kotschek Kija, wo sich die Karawane ostwärts 
wendet, und wo das Kamel Saieh's aus dem Felsen 
sprang. Hier geht die Karawane mit lautem Ge- 
schrey und Pistolenschiessen vorbey, aus Furcht, 
das Geschrey des hier in den Felsen gebannten 
Kamel Saieh’s zu hören. (S. die Sage hiervon um¬ 
ständlich erzählt im Rosenöl I. Band, S.09.) Me- 
dain Saleh, d. i. die Stätte Saieh's, auch Kirai Sa¬ 
leh, d. i. die Dörfer Saieh’s genannt von Darol - 
hamra, 19 St. Hiei' wohnte der ausgestorbene 
Stamm Themud, deren Wohnungen die hier in 
den Felsen gehauenen Grotten gewesen. Im Schloss 
ein grosser Brunnen, der den Teich füllt. Man 
bringt hierher Erfrischungen von dem nicht ent¬ 
fernten Hebron. Wenn man die Sandhöhen er¬ 
stiegen, sieht man die Gebäude, welche Saleh be¬ 
wohnte. (Dies sind merkwürdige Bauten, deren 
noch kein anderer Reisender erwähnte.) Zahlreiche i 
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Brunnen, woraus zu trinken verboten (vom Pro¬ 
pheten aus). In der Nähe ein Berg, Kubbetol- 
hadsch, d. i. Piigerkuppel, wo der Prophet, als er 
nach Tebuk zog, schnell vorbeyzugehen befahl. 
Auf einer Anhöhe zeigt man eine von Saleh in 
Stein gehauene Moschee, und viele Ruinen der 
wuuderbaren Gebäude des Volkes Themud. Rast¬ 
tag, Geschenke. Von hier führt ein anderer 
Weg, statt nach Aala, über Selilol -matran nach 
Semerrüd Kalaa. Aala, 9 St. noch zum Lande des 
Stammes Themud gehörig, ein Dorf zwischen zwey 
Bergen; Garten, Palmenhaine. Ein Schloss, von 
S. Suleirnan erbaut. Hier werden Felsen als ver¬ 
steinerte Juden von Chaibar gezeigt, die durch des 
Propheten Wort in Stein verwandelt wurden. Ehe¬ 
mals führte ein kürzerer Weg von Damaskus hier¬ 
her, der aber, weil er noch ärmer an Wasser, 
aufgegeben ward. Bijar ghanem, d. i. die Schaf¬ 
brunnen, 10 St.; Schloss und Teich; eine schwere 
Station, all bergig und waldig (von Dornenge- 
sträuch). Von hier liegt Semerrüd Kalaa, d. i. das 
Smaragdschloss, 10 St., von der Fürstin Semerrüd 
erbaut. Walide Kujussi, io St., d. i. derBrmmen 
der Walide, den hier die Mutter Ahmed des I. 
grub. Hedijet ischmessi, 12 St., Schloss, von Su- 
leimanpascha' erbaut; das Wasser ist abführend, 
weil umher viel Senna wachst. Ein anderes Schloss, 
Antar genannt, baute Osmanpascha. Von hier bis 
Nachlatain, d. i. die zwey Palmen, eine Bergwand, 
16 St. lang. Der Felsen des Grusses, der dem Pro¬ 
pheten zu Ehren, als er nach Chaibar zog, aufge¬ 
standen seyn soll. Ruinen eines alten Helden¬ 
schlosses zu Alemes -saadi. Brunnen gegraben von 
Nassuh p., dem Sohne Osmanpascha’s. W^adiol- 
Koi'a, d. i. dasThal der Dörfer, i5 St., in Ruinen 
ein unfruchtbares, wasserloses Thal, wo ehedem die 
Benikelb wohnten, welche Omar von hier verjagte# 
doch sieht man noch die Ruinen ihrer Wohnun¬ 
gen. Zwey wasserreiche, fruchtbare Flecken, heis¬ 
sen Sakajai Osman und Hurrei Leila. Hier ist 
die Gränze des Gebiets von Medina, innerhalb des¬ 
sen nie die Pest herrschen soll. Dschurf, sonst 
auch ObjariHamsa, d. i. die Brunnen Hamsa’s ge¬ 
nannt, 11 St. Am Wege Sajakei Suleirnan , die Was¬ 
serleitung Suleiman’s, des Sohnes Abdol-meleks, wo 
das nach Medina fliessende Wasser von Ain Serka ira 
Vorbeigehen die nächstgelegenen Gärten wässert. 
Dschurf liegt 11 St. von VVadiol - Kora, und ist die 
nächste Gränze von Medina, wo die Einwohner die¬ 
ser Stadt den Pilgern entgegen kommen. Auf der 
rechten Seite der Strasse von hier nach Mekka liegt 
der durch die Schlacht des Propheten berühmte Berg 
Ohod, wo auch der Held des lslam’s, Ilamsa, begra¬ 
ben liegt. Zunächst dem Bexge Ohod ist der von 
Onain, wo Ibn dschebir bey der Schlacht von O od 
mit 5o Bogenschützen stand. Nebst einer Menge is¬ 
lamitischer Märtyrer soll an diesem Berge auch Aa¬ 
ron begraben liegen. Der Ort, wo der Prophet in 
der Schlachtseine Zähne verlor, ist nicht weit von 
hier, ixnd d*shalb nannte Mohammed diesen Berg ei- 
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nen Paradiesesdorn. — Nun wird der feierliche Eiu- 
zug der Pilgerkarawane zu Medina u. der Besuch des 
Grabes des Propheten u. aller andern heiligen Stätten 
umständlich beschrieben. Die Topographie Medina’s 
sowohl, als Mekka’s, welche der Verf. liefert, ent¬ 
halten im Kurzen Alles, was Moslirnen und so mehr 
Nichtmoslimen hierüber genügen ]nag. Der gedräng¬ 
teste Auszug hiervon würde für diese Blätter zu lang, 
aber für eine Zeitschrift, wie die sehr schätzbaren 
geographischen Ephemeriden, oder die Fundgruben 
des Orients sehr an seiner Stelle seyn. Ein beständi¬ 
ger Rückblick auf Alibeg’s Beschreibung dieser bey- 
den heiligen Städte des Islam's würde am besten die 
Lucker, oder Irrlhümer desselben berichtigen, uud 
über die Topographie dieser beyden grossen Wall¬ 
fahrtsörter wenig mehr zu wünschenjübrig lassen. — 
Der Weg der Karawane von Medina nach Mekka 
führt über Hassa, 2 St. von Medina, sonst auch der 
Brunnen Ali‘s genannt, wo schon einige Pilger den 
zum Eintritt nach Mekka erforderlichen Pilgermantel 
umbinden. Die Berge Mofrih, von wo eine Aussicht 
auf Medina, und Ere u. Salssal, wo der Prophet den 
"Vers über die Reinigung mit Sand in Ermangelung 
des Wassers vom Himmel empfing. Kuburi sclui- 
heda, d. i. Gräber der Märtyrer, 10 St., zwischen 2 
Bergen gelegen. Der Ort hat seinen Namen vermuth- 
lich von den Märtyrern, die, in der Scblachl von 
Soweika getöutet, hier begraben wurden. Der Brun¬ 
nen Roha, wo sich der Prophet wusch, die Moschee 
von Milele, das Thal Susareh. Dschedeida 18 St. 
Gemüsse im Ueberfluss, besonders ßadindsehen (Me- 
longena). Hier verkauft mau den Pilgern Fächer aus 
Palmenblättern. Der Pass ist fürchterlich, u. wegen 
der da hausenden Araber gefähilich. Die 3 Dörfer, 
Hamra, d. i. das rolhe, Safra, d. i. das gelbe, und 
Hosseinie, d. i. das hübsche, heissen zusammen Wa- 
dii Plafr, wo die Araber des Stammes \1 subau woh¬ 
nen. Nabe bey Hamra, das auch Hamraol-cssed, d. 
i. das Löwenrothe, heisst, ist das Dorf Chacb, wo 
die Stätten mehrerer Imame. Die2 Berge, Muchri u. 
Seleh. Bedr Honain, i4 St. von Dschedeide, reich 
an Wasser u. Früchten. Hier treffen die Karawanen 
der Pilger, die aus Syrien, u. die ausAegypten kom¬ 
men, zusammen. Hier ist der Brunnen, wo am Tage 
der Schiacht von Bedr Honain sein blutiges Hemde 
wusch u. dem Propheten Wasser zum Trinken brach¬ 
te. Die Schlacht selbst hatte an dem Orte, der heute 
Gbalib heisst, Stait, wo ein Palmenhain mit2 Quellen. 
Nahe dabey die Wolkenmoschee Mesdschidol- gha- 
mam, wo, nach der Legende, der Prophet während 
des Gebets von Wolken überschattet ward. Hier in 
der Gegend wohnt der Stamm der Araber Sebid, u. 
4 Stämme von Sherifen (Verwandten des Propheten), 
die Karabe, Mahassine, Schukre u. Atik. Auf dem 
Sand Inigel Tachraalem stand der Prophet, die 
Schlacht von Bedr erwartend. Hier ist ein grosser 
Teich, vom ägyptischen Sultan, Guri, erbaut. 8 
St. von hier ist der Hafen von Mekka, Jenbua. Der 
Ort Kaaol-beswa, sonst auch Affenthal, ist 16 St. 
von Bedr entfernt, ein grosses sandiges, wasserloses 
Thal, wo der Sand, wie die See, Wogen schlagt. 

IVIay. 

Zwey grosse Thäler, die in dieses auslaufen, heissen 
Wadi Aass u. WadiAwiss. Von dem Orte Seilai 
aus sicht man das rothe Meer rechts. Da zu Rabüüi, 
das von der Station Kaaol-beswa 17St. entfernt lievL 
schon, die Pflichten und Uebungen der Wallfahrten 
beginnen, so, schalfei der Verfass, eine erschöpfende 
Abhandlung über dieselben, durch io Blätter lautend, 
ein. ßabigh heisst auch j.ehiaa und Hadschfe. Der 
Sand des ’i hals ist fein wie Uhrensand. Hier nehmen 
alle Pilger der syrischen Karawane das Ihrarn, d. i. 
den Pilgermantel, auf dem blossen Leibe um. Acht 
Farasangen nördlich von Rabigh liegt Emina, Mo- 
hammed’s Mutier, begraben. Hier wohnen die ara¬ 
bischen Stämme Mewali Rui u. Mcwali Rumije; im 
Dorfe Mestura sind Wassermelonen mit kleinen Ker¬ 
nen. Im links gelegenen Dorfe Tarif wachsen Man- 
delbaume. Auf dieser Strasse ist die steile Anhöhe 
Soweik , sonst auch Kadid u. Charim genannt; reiner 
Sand, wo Pfeiler die oft verwehete Strasse anzeigen. 
Güseldsche Birke, d. i. der schöne Teich, i5 St., 
Wasser, Melonen u. Wassermelonen. Hier wohnen 
die Araber Nebid. Im verwüsteten Dorfe Chaliss liegt 
Alipasch.a Matul oghli, d.i. des Hingerichteten Sohn, 
begraben. Aafan, 8 St., Paimenhaiu, aber schlech¬ 
tes Wasser. Sebll Charah, i4St., ohne W asser, aber 
westwärts vom Wege liegt das Dorf Alm Irwe, »las 
Wasser und Gärten hat. WadiiFatma, d.i. dasThal 
Fatima’s, 6 St.Ueberfluss an Früchten, die man 
von hier nach Mekka zum Verkauf bringt. liier 
kommen die Einwohner Mekka’s den Pilgern entge¬ 
gen. Man kommt zwey Moscheen, dann Alt- und 
Neu-Umra vorbey. Dieser Ort heisst so, weil dieje¬ 
nigen, weiche ausser der vorgeschriebenen gesetzli¬ 
chen Wallfahrt Hadsch noch den verdienslJichen Be¬ 
such der Kaaba, welcher Urare heisst, unternehmen, 
denselben von diesem l-J Stunden ausserMekka gele¬ 
genen Orte beginnen , und sich hierzu mit dem \Vas- 
ser einer hier gelegenen Cisterne reinigen. Sinanpascha 

versah dieselbe, da sie an Wasser Mangel litt, damit durch eine 
Wasserleitung. Scheich Mahmud heisst der Ort, wo der Scheich 
dieses Namens auf den Knieen seines Vateis, des grossen Scheich 
Ibrahim lidhem, starb. Sabtui, wo der Prophet, als er von Medina 
kam, sein Nachtgebet, das Morgengebet aber zu Mekka verrich¬ 
tete. Von hiev der Einzug nach Mekka, das 6St. von Wadii Fatma 
liegt. Das übrige Diittheil des Buchs handelt nun blos von den 
Pflichten und Gebühren der Wallfahrt, sammt der Topographie 
Mekk.ds u. der umliegenden Gegend eben so umständlich als in¬ 
teressant. Zum Schlüsse die Summiruug: die Pilger ziehen von 
Constantinopel am 25. liedscheb aus, u. kommen ungefähr am 20. 
llebiulachir nachSkutari zurück, so dass sie 266 Tage hin u. her 
Zubringern Stationen von Skutari nach Damaskus 07, Rastend, 
Aufenthalt zn Damaskus 4oTage; Stationen zwischen Damaskus u. 
Mekka 3g; Einzug zu Mekka 1 , Rasten zwischen Damaskus und 
Mekka 10, Rast auf dem Berge Aarafat t, zu Mina 3, zu Mekka 
nach dem Besuche des Aarafat 10, auf dem Rückwege von Mekka 
nach Damaskus 39, Rasten 6, Aufenthalt zu Damaskus 3; Statio¬ 
nen zwischen Damaskus u. Skutari 57, Rasten 6. Von Constan- 
tinopel nach Damaskus 336, von da nach Mekka 4go, nach Aara¬ 
fat 6, zusammen 853 Stunden. Dem Werke ist ein Anhang von i4 
Seiten heygebunden, von den für eine solche Reise erprobtesten 
u. nothwendigsten Arzneymitteln, welche ursprünglich Rasched 
Efendi, als er i. J. d.H. i25l. ('5y5.) die Wallfahrt machte, zu- 
sam menschrieb, u. nun Seid Abdor-rahim Mühibt Efendi mit Zu¬ 
sätzen des dermal. Leibarztes u. Protomerlikus, El-hadsch Beli- 
dsches Monla Efendi (selber ein Pilger, wie sein Name darthut), 

vermehrt herausgibt. 
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L e i p z i g e r L i t e r a t u r - Z e i t u n g. 

Am 6. des May. 1818. 

Rechts Wissenschaft. 

Die Rechtslehre von der Verbindlichkeit des er¬ 

zwungenen Willens bey dem Antril , oder 

der Entsagung einer Erbschaft, nach Ir. 21. §• 5. 

und 6. D. quod metus causa. IV. e. si melu co— 

actus adii haereditatem, puto me haeredem effi- 

ci, quia, quamvis, si liberum esset, noluissem, 

tarnen coactus volui, sed per Praetorem resti- 

tuendus sum, ut abstinendi mihi potestas tribua- 

tur elc. Nach Philosophie und Geschichte, als 

Material zur künftigen Gesetzgebung des deut¬ 

schen Bundesstaates, abgefasst von Jacob To¬ 

bias Werner, vormals Grossherzogi. Frankfurt. Justiz- 

rathe, und Stadtgerichtsbeysitzer zu Wetzlar, O. O. Pro¬ 

fessor des Natur - und Völker - auch Criminalrechts an 

der ehehin dort bestandenen Rechtsschule, nunmehr K. 

Preuss. Justiz - und Stadtgerichtsrathe daselbst, mehrerer 

gelehrten Gesellschaften Mitgliede. Frankfurt am May 11 

bey Ferdinand ßoselli 1817. 8. V. 128. S. (16 gr.) 

Die vorliegende Schrift hat eine zweyfache Ten¬ 
denz; zuerst enthält sie eine wahrhaft scharfsinni¬ 
ge Entwickelung des erzwungenen als freyen Wil¬ 
lens; ihr folgt eine darauf zurückgeführte Exegese 
des fr. 21. §r 5 und 6. D. quod metus causa, wor¬ 
in überall auf die hohem Grundsätze der Rechts¬ 
lehre sowohl überhaupt, als auch insbesondere in 
Ansehung des Antritts, oder der Entsagung einer 
Erbschaft zurückgewiesen wird. So wie die Na¬ 
tur in dem ganzen Universum (§. 1.) alle Extre¬ 
me durch mittlere Kettenglieder an einander ge¬ 
bunden habe, so habe auch die Geisterwelt ihre 
Extreme, und die dazwischen liegenden Mittelglie¬ 
der, wodurch das Stufengesetz von dem Einen zu 
dem Andern hinführe (§. 2.). Das eine Extrem 
sey das der moralisch - psychischen Vollkommen¬ 
heit .— reiner Rationalismus — Gott, als der voll¬ 
kommenste Geist betrachtet (§. 4. 5.) Das andere 
das der sittlich - geistigen Unvollkommenheit — 
grober Sensualismus — Animalismus im höchsten 
Grade — Thiere (§. 6. 7.) Die verbindenden Mit¬ 
telglieder vom Extrem I. zu If. abwärts sey Ra¬ 
tionalismus im comparativ-hohem Grade —■ Sen¬ 
sualismus im comparativ-geringem Grade, — En- 

Brster Band. 

gelgeister (§. 9. 10.), und umgekehrt vom Extrem II. 
zu I. aufwärts - Rationalismus im comparativ - ge¬ 
ringem Grade — Sensualismus im comparativ-ho¬ 
hem Grade —- vernünftige Sinnlichkeit — Men¬ 

schengeist (§. 11. 12.). 

Die Natur der hohem Geister begründe als 
Regel eine relative Uebermögenheit des Willens 
über die sinnlichen Willensbestimmungsgründe, und 
ciie Relativität derselben als Ausnahme die Fähig¬ 
keit sich mehr oder minder den Einflüssen sinn¬ 
licher Triebe zu überlassen — Anlage — sinkend 
der Menschheit, steigend der Gottheit mehr anzu- 

nähern (§. i3 — i5.). Die Natur der niedern Gei¬ 
ster — der Mensch sey, da er aus Geist und Leib 
bestehe, in jener Hinsicht den Geistern, in dieser 
den Thieren verwandt (§. 16), und dieses veran¬ 
lasse die Frage: oh sich dieser Grad moralischer 
Anlagen, von Natur schon, mächtiger nach oben 
zur hohem geistigen Natur neige, oder stärker 
nach unten zur niedern thierischen Natur des Men¬ 
schen hinziehe, oder den Menschen recht eigent¬ 
lich auf die Mittellinie der fVahlfreyheit stelle 
(§• 17.)? Die Beantwortung stellt der Hr. Verf. 
auf den Einfluss der Lenkungsgründe des Willens, 
ob solcher bloss bestimmend, oder nöthigend auf 
den Willen wirke. Dieser Unterschied ist nach R. 
Meynung sehr erheblich. Denn im ersten Falle 
tritt der Mensch schon seiner sinnlich - irdischen 
Natur nach in die Sphäre höherer überirdischer 
Geister hinauf; im zweyten Falle aber herab in 
den Kreis der tiefem unfreyern Geister. Nach 
dieser Entwickelung (§. 17 — 19) stellt der Verf. 
die Frage auf: in wie fern sich eine Freyheit des 
menschlichen Willens mit der Unabhängigkeit des¬ 
selben von Gründen vertrage? Er beantwortet sie 
mittels eines aus der Natur ergriffenen Unterschie¬ 
des. Der Einfluss gewisser Lenkungsgründe äus- 
sert sich entweder unbedingt, schliesst also alle Frey¬ 
heit aus, oder bedingt, lässt also gewisse Grade 
der Freyheit zu, und entfernt sich steigend nach 
und nach von der Nöthigung bis an das Extrem 
der vollen Freyheit. Zwischen diesen beyden Ex¬ 
tremen liegen viele Mittelgrade, welche die leisen 
Uebergänge vom Zwange zur Freyheit unvermerkt 
vorbereiten. Darnach erscheine der Mensch rela¬ 
tiv mehr, oder minder frey (§. 24 — 28). Diese 
Mittelgrade können sich nur in einer aus Geistig¬ 
keit und Sinnlichkeit gemischten Natur offenbaren, 
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und diese Mischung bestimme den Grundcharakter 
der Natur des Menschen — vernünftige Sinnlich¬ 
keit, und desshalb sey ein menschlicher Wille nie 
absolut, sondern nur relativ frey (§. 27 _ 28). 
Zufolge dieser bloss relativen Freyheit des Wil¬ 
lens sey bey dem Menschen Regel eine natürliche 
Uebei mögen heit der verständig - sinnlichen Natur, 
aber sie leide z\vey Ausnahmen: a) die vernünf- 
tig - sinnliche Natur des Menschen (Engelmensch) 
b) die unvernünftig - sinnliche Natur des" Menschen 
(Thierniensch). (§. 29 — 4o. Aus diesem scharfsin¬ 
nig erdachten Unterschiede leitet der Verf. das Re¬ 
sultat ab; I. Im hohem (deisterreiche herrscht die 
Vernunft: II. im Thiergeisterreiche die Sinnlich¬ 
keit. III. im Menschengeisterreiche ist Freyheit 
von Vor - oder Alleinherrschaft der Vernunft so¬ 
wohl, als Sinnlichkeit: eine, oder die andere ist 
vor - oder alleinherrschend, je nachdem der Mensch 
sich der Vor - oder Alleinherrschaft der einen, 
oder andern freywählend unterwirft. Diese mit 
strenger Consecjuenz durchgeführten Ansichten, "wel¬ 
chen der Deser seinen I3eyfall kaum versagen kann, 
legt nun der Verf. dem positiv-juristischen Theile 
seiner bchrift zum Grunde. Da jedoch bekannt¬ 
lich die im alten Rom herrschenden Philosophieen 
einen mächtigen Einfluss auf die Gesetzgebung hat¬ 
ten, so berührt er nicht bloss, sondern vergleicht 
auch dieselben, bevor er zur Exegese des Frag¬ 
ments selbst schreitet. Die Eehre von dem Mit¬ 
telstände des Menschen zwischen Rationalismus und 
Animalismus, sagt der Verf. mit Recht, sey nicht 
überall anerkannt gewesen. Der Theorie der Epi¬ 
kureer sey sie zum Grunde gelegen; die Stoiker 
hingegen hätten ihre strenge Eehre von dem abso¬ 
luten W illen auf den Rationalismus gebauet. Die 
Stoa habe als Grundsatz angenommen, dass der 
Wille des Menschen sich selber höchster und letz¬ 
ter Grund seiner Entschliessungen, und daher Sou¬ 
verain über alle ausserd Eenkung.sgründe sey (volo, 
quia volo). Wer wirklich gewollt hat, habe frey 
gewollt. Wo aber kein Wille sich äussern könne, 
da sey auch der dennoch geäusserte Wille ipso 
stricto jure unverbindlich. "Der Verf. stellt den 
stoischen und epikureischen Lehrsatz gegenüber, 
hebt deren Einigkeit und Verschiedenheit heraus, 
und fragt: welche von beyden Theorien über den 
menschlichen W illen — stoische oder epikureische, 
als Gi ’undlage einer positiven Gesetzgebung histo¬ 
risch angenommen, und philosophisch anzunehmen 
sey ? den historischen Theil dieser Frage bejahet 
offenbar das fr. 21. §. 5. und 6. D. quod metus 
causa, indem es einen gerade aus jener hohem 
Freyheilssphäre abgeleiteten Grundsatz: etiam iIle 
qui ad veile coactus est, libere voluit, als ratio 
seiner Verordnung angibl, so wie es sich überall 
nicht verkennen lässt, dass die stoische Lehrart 
überhaupt in den römischen Rechtsbegi ilfen vor¬ 
herrschend gewesen ist- Der Verf. berichtiget ge¬ 
legentlich die Meinungen des Christian Rainer von 
Grönenbyk, und Thomas Iiobbes (§. 70 — 77.) In 
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Ansehung des philosophischen Theils, fährt er fort 
stelle die stoische Freyheitstheorie im Grunde ein 
Ideal auf, wie der Mensch in dem höchsten Be¬ 
griffe als ein Heros für die Zweckbestimmung sei¬ 
ner sublimem, mehr sittlich geistigen Natur gedacht 
seyn sollte, und seyn könnte, nicht aber, wie der_ 
selbe gewöhnlich und wirklich ist. Darauf w;w 
auch, nach Rec. Meinung, die Ansicht des stren¬ 
gen Civilrechts vom erzwungenen Willen gebauet. 
Allein weil Menschen von so erhabener Freyheit 
nur Ausnahmsweise sich finden, so erachteten die 
Römischen Prätoren das „coactus etiam libere vultu 
dem gewöhnlichen Leben nicht angemessen, und 
milderten nach dem Sinn der epikureischen Frey- 
heitstheorie die Härte des Stoischen Grundsatzes, 
indem sie den bloss historisch-gegebenen Willen 
ohne Freyheit nicht für juristisch verbindlich er¬ 
klärten, zwrar die I hesin als solche stehen liessen, 
aber die äussere Handlung aufhoben, auf welche 
jene angewendet werden sollte (das metu gestum, 
die hypothesin) und sie in einzelnen Fällen nicht 
genehmigten (ratum non habebo), also die Wie¬ 
dereinsetzung in den vorigen Zustand gewährten. 
Dieses bat Paulus in fr. 21. §. 5. D. quod metus 
causa etc. unverkennbar, und es ist wohl kein Zwei¬ 
fel vorhanden, dass in dieser Beziehung dem Ci- 
vilrechle die Stoa, dem Pi ätorischen aber der Epi¬ 
kureismus, jedoch nicht ganz unbedingt zum Grun¬ 
de lag, indem es metum non vanum , weichender 
vernünftig gesetzte Mann nicht durch vernünftige 
Gesetztheit uberwinden könnte, voraussetzte. Der 
Hi’. Vf. prüft die Ansichten des Aristoteles, Struv, 
Cocceii, und Gros über erzwungenen Willen, und 
breitet sich vorzüglich über des Letztem Meinung 
aus. Rec. theilt mit dem Hm. Verf. die Behaup¬ 
tung, dass H. Gr. seine Thesis schief gestellt habe, 
indem die Sätze „Zwang mache an und für sich 
einen Vertrag nicht ungültig‘f und „Ungerechter 
Zwang habe Ungültigkeit zur Folge “ seine eigne Mei¬ 
nungschwankendmachen. Nun stellt der V. seine An¬ 
sichten im Allgemeinen, und in Beziehungauf das Rö¬ 
mische Civil- u. Prätorische Recht zusammen, inter- 
pretirt das angeführte Fragment mittels Vergleichung 
mit fr. 6. §. 6. D. de A. v. O. H. (29. 2.), führt 
die Meinungen Brunnemanns, Zoesius, Markart, 
Van Leuwen, Spangenberg an, stellt die Aus¬ 
sprüche des Celsus, Papinian.s, Paulus gegenüber, 
und zeigt, dass das fr. 2i. §. 5. und 6. D. quod raet. 
caus. sirh zu fr. 6. §.7. de A.v. O. H. sich, wie The¬ 
sis zur Antithesis verhalte. Endlich beleuchtet er 
noch einen scheinbaren Widerspruch des befrag- 
lichen fr. mit C. 16. C. de jur» delib. (S. 00), und 
zeigt, dass dieses Gesetz den Fall nicht entschei¬ 
den könne, weil es de adeunda baered. damnosa, 
und nicht de jam adita rede, und niemanden eiue 
damnosam heredilatem anzutreten zwinge. 

Der Hr. Verf. führt seine auf die vorausge- 
sclückte philosophische Entwickelung überall bezo¬ 
genen Ansichten durch alle Nüangen der betreffen- 
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den Constitution im steten Vergleiche mit dem 
prätorischen Rechte durch, und bewährt sich als 
einen gründlich und scharf pbilosophirenden Rö¬ 
mischen Rechtsgelehrten. Möchte er fortfahren, Un¬ 
tersuchungen der Art, welche in jeder Beziehung 
Gewinn für die Wissenschaft sind, anzustellen. 

Die Lehre von der Cession der Foderungsrechte. 

Nach den Grundsätzen des Römischen Rechts 

dargcstellt von Dr. C. F. Mühlenbruch, ord. Prof, 

der Rechte, und Beysitzer der Juristen - Facultät an der 

hon. Universität zu Greifswalde. Greifswalde bey Ernst 

Mauritius. 1817. 8. XXIV. 578. S. 

Es ist nichtzuläugnen, dass der RömischenRechts- 
lehre von der Cession der Foderungsrechte schon von 
den ältesten Rechtsgelehrten besondere Aufmerksam¬ 
keit geschenkt worden sey, — dass sie sie aus den Quel¬ 
len zu erläutern, und sowohl rechtsgeschichtlich, als 
exegetisch zu untersuchen, sich bemühet haben. Aber 
alle diese Bearbeitungen Hessen noch vieles zu 
wünschen übrig, und man kann mit Recht sagen, 
dass die einzelnen Abhandlungen, welche über diese 
Lehre von Zeit zu Zeit geliefert worden, bey wei¬ 
tem weniger leisteten, als z. R. Thibaut, Hufe¬ 
land u. a. in ihren Pandecten - Compendien in Kür¬ 
ze und mit Hinweisung auf die einschlägigen Ge¬ 
setzstellen geleistet haben, so lern es wenigstens 
um richtige Gesichtspuncte zu thun ist, auf wel¬ 
che dieser wichtige Theil des Römischen Rechts 
zurückgeführt werden soll. Der Hr. Verf. unter¬ 
zog sich der Mühe, diese Materie ausführlich zu 
bearbeiten, alle betreffenden Gesetze zusammenzu¬ 
stellen , und seine zunächst aus den Quellen ge- 
schöplten Ansichten systematisch mitzutheilen. Das 
vorliegende Werk zerfällt in drey Abschnitte, nem- 
lich: von dem Begriffe, (§. 1 — 21), den Erfor¬ 
dernissen (§. 22 — 45) und den Wirkungen der 
Cession (§. 46 — 64). In dem ersten Abschnitte, 
entwickelt der Hr. Verf. den Begriff, und die Na¬ 
tur der Foderungsrechte, welche er auf die Befug- 
niss zu positiven, oder negativen Handlungen be¬ 
stimmter Personen zurückführt, stellt sie als rela¬ 
tive den absoluten Vermögensrechten gegenüber, 
und zeigt, dass deren Veräusserung auf die Art, 
und mit den Wirkungen, wie die eines zum abso¬ 
luten Vermögensrechte gehörigen Objects nicht ge¬ 
schehen könne, aber diese Unveräusserlichkeit sich 
keineswegs aus deren unkörperliehen Natur ablei¬ 
ten lasse. Der Verf. wirft einen kritischen Bück 
zurück auf die Römische Gesetzgebung, berührt 
den Procurator ad agendum und in rem suatn, das 
dominium litis, und dessen Wirkungen, erläutert 
es rechtsgeschichilich unter steter Vergleichung mit 
den Gesetzen, stellF älteres und neueres Recht ge- 
gegenüber, hebt die allgemeine Theorie von den 
actiones utiles im Gegenhalte der directae aus den 

Fragmenten' der Pandecten aus, und weiset nach, 
dass die Gesetze eine Veräusserung der Foderun- 
gen überhaupt zulassen, soweit solche als möglich 
gedacht werden kann. Dabey sey aber das Recht 
des andern Obligationsinteressenten noch zu berück¬ 
sichtigen, woraus sich ergebe, dass die rechtliche 
Möglichkeit des Uebergangs einer Foderung auf 
Dritte durch die Voraussetzung bedingt sey, dass 
das Rechtsverhältnis seinen wesentlichen Beziehun¬ 
gen nach, unverändert bleibe. Aber der Umstand, 
dass einem Andern, als dem eigentlich Berechtig¬ 
ten die Erfüllung geschehen soll, könne durchaus 
nicht ohne Einfluss auf das frühere Rechlsverhält- 
niss bleiben, und so ergebe sich der Grundsatz; 
es ist die Foderung des Einen, die aber ein An¬ 
derer für sich, und zu seinem Nutzen geltend 
macht. Nachdem der Hr. Verf. zu beweisen sucht, 
dass nur eigentliche Fodcrungen, diese aber voll¬ 
ständig d. h. mit Einschluss der dinglichen Kla¬ 
gen , und der Foderungsrechte mit beschränkter 
Wirkung Gegenstand der Cession seyn können, 
stellt er den Begriff der Cession, als eine That- 
sache auf, wodurch jemand ein selbständiges 
Recht auf die Geltendmachung eines fremden Kla¬ 
ge - oder Exceptionsrechts als Successor singula- 
ris erhält, und bemerkt den Unterschied derselben 
von der Delegatio, Assignatio, und dem Eintre¬ 
ten des Erben, und der Concursgläubiger in das 
Foderungsrecht eines Andern. Rec. kann die Gründ¬ 
lichkeit dieser vielseitigen Untersuchungen, worin 
der Hr. Verf. alle und jede Momente, welche der 
Entwickelung dieser wichtigen Lehre zum Gründe 
liegen, scharf ins Auge fasset, und überall sorg¬ 
fältig die hierher beziehbaren Gesetze zusammen¬ 
stellt, nach Verdienst nicht genug empfehlen, ob¬ 
schon er mit einigen Sätzen durchaus nicht einver¬ 
standen seyu kann. Rec. glaubt gegen den Hin. 
Verf. sich erklären zu müssen: 1) wenn er die 
Cessio bloss als Thatsaclie darstellt. Thatsache ist 
wohl jede Cession; aber diese Eigenschaft gibt ihr 
keinen Charakter, und ein Begriff kann wohl nur 
als Darstellung der wesentlichen Merkmale gedacht 
werden. Thatsache sehliessl das Einseitige an und 
für sicli noch keineswegs aus; Cession lodert aber, 
weil doch entschiedene Rechte nicht aulgedruugen 
werden können, die Einwilligung desjenigen, an 
welchen sie geschehen soll. Vielmehr erscheint je¬ 
de Cession als ein Vertrag-, komme dieser unter 
was immer für einer Gestaltung zu Stande. Eben 
so benimmt 2) der Ilr. Verf. dem selbstcindi gen 
Rechte in Beziehung an! den Cessionar not. 60. 
dadurch seinen Charakter, dass er ihm die Aus¬ 
schliesslichkeit abspricht. Letzteres musste er, weil 
das bey dem Cedenlen zurückbleibende directe Recht 
noch wirksam seyn, und das Recht des Cessionars 
auf eine mittelbare Weise dadurch vereitelt wei¬ 
den kann. Selbständigkeit eines Rechts begreift 
auf Seite dessen, welchem es zusteht, die Aus¬ 
schliesslichkeit nothwendig in sich. Sehr wichtig 
ist 5) dass die Cession nach älterm Rechte durch- 
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aas nicht ohne Mandat geschehen konnte. Dieses 
bewahren \iele, und ganz unzweydeutige Gesetz- 
stellen fr. 5. §. 5. D. de in rem verso (i5. 3) fr. 
s4. D. de minor. (4. 4) fr. 8. in f. D. mand. (17. 
1) fr. 76. D. de solut. (46. 3) u. s. w. Indessen 
hat bekanntlich das neuere Recht das ursprüngli¬ 
che Formale erleichtert (C. 7. 8. C. de bered, v. 
act. vend. IV. 09) auch 4) durfte der ffr. Verf. 
wohl zu weit gehen, wenn er die Lehre von der 
Cession lediglich in den Tit. „de iis, per quos 
agere possumus“ verweiset. Rec. glaubt die An¬ 
sichten einiger neuern Juristen gar nicht missbilli¬ 
gen zu können, indem die Cession als Uebertra- 
gung eines Foderungsrechts auf einen Andern un¬ 
ter den freywilligen Aufhebungsarten im allgemei¬ 
nen Tlieile des Pandectenrechts eben so entschie¬ 
den ihren Platz behauptet, als auch in dem be- 
sondern Theile bey den Gründen für die Klage¬ 
rechte nicht umgangen werden darf. In dem zwei¬ 
ten Abschnitte von den Erfodernissen der Cession 
trennt der Hr. Verf. in zwey Capiteln die beson- 
dern Erfodernisse in Rücksicht des Objects der 
Cessionen, welchen er zugleich die subjectiven Be- 
sclu’änkungeu anreihet, von den Gründen, und der 
Art der Entstehung einer Cession, und befasst sich 
in der ersten Beziehung mit zwey Fragen, nem- 
lich: welche Foderungen sind überhaupt cessibel, 
und in welchen Fallen kann auch eine an sich ces- 
sible Foderung nicht abgetreten werden? Er be¬ 
leuchtet die in jeder Hinsicht triigiiche Regel: ces¬ 
sibel sey, was vererbt werden könne, und umge¬ 
kehrt, und weiset aus den Gesetzen nach, dass 1 
auch ungewisse Foderungen, und eine blosse Hoff- ( 
mmg, das Wahlrecht, und die aus Delicten ent¬ 
springenden pecuniären Ansprüche abgetreten wer¬ 
den können. Nun erklärt er den Gegensatz der 
Cessibilität, und unterscheidet mit grosser Genauig¬ 
keit absolute, und relative Beschränkungsgründe. 
Zufolge jener sind nicht cessibel Popularklagen, ac- 
tiones vindictam spirantes, und die unmittelbar 
aus dem Patronatsrechle entspringenden Befugnisse, 
Rechte, welche an die Person des Berechtigten ge¬ 
knüpft sind, blosse accessorische Rechte. Zufolge 
dieser finden Cessionen in potentiores, und litigiö¬ 
ser Foderungen u. s. w- nicht Statt. 

(Der Beschluss folgt.) 

Kurze Anzeige. 

Grossherzogl. - Mecklenburg - Schwerinscher-Staats- 
Kalencler. 1817. Schwerin, im Verlage der Hof- 
buchdr uckerey. 

Statistisch - topographisches Jahrbuch des Gross- 
herzogthums Mecklenburg - Schwerin 1817, als 
des Meckl. - Schw. Staats - Kalenders zweyter 
Theil ; voran: das Europäische Regenten - Ver- 
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Kleine Zusätze und Verbesserungen findet man 
schon in dem Aufsatze über die Zeitrechnung in 
den Anniversarien, die dem Kalender zur Seite 
stehen, und sonst überall. Neue Artikel sind ^n_ 
ter den milden Stiftungen die Mecklenburg-Schwe- 
rinsche Bibelgesellschaft, die im August v. J. ein 
Privilegium erhalten bat und deren Directorium 
zu Schwerin ist, und das Karolinenstift zur Bil¬ 
dung guter Dienstboten weiblichen Geschlechts, un¬ 
ter dem Schutze der verstorbenen Erbgrossherzo- 
gin Luise gestiftet duicli die Vorsteherinnen des 
Schweriniscben Frauen Vereins, und im J. 1816 er¬ 
öffnet; unter den Polizey-Gegenständen das Land- 
ArbeitshaUs zu Güstrow, das aber in dein lauten¬ 
den Jahre erst eröffnet wird, fm 2. Theile sind 
neu die in der 5. Abtheilung mitgetheilten Mate¬ 
rialien zur natürlichen Topographie, nemlich 1) 
Höhenmesst. ■ gen mehrerer Puncte des Eande.s über 
die Meeresfläche der Ostsee vom Hauptmann von 
Seydewitz zu Ludwigslust, nach correspondiren- 
den baro - thermomelrischen Beobachtungen des Ge¬ 
richts -Actuarius Berg ebendaselbst berechnet und 
gemessen; 2) Hydrographie. Der Lauf der Strö¬ 
me und die von ihnen und den Seen berührten 
Oerter werden nach der Schmettauischen Charte 
von Mecklenburg angegeben. Da aber, wie der 
Verf. selbst bemerkt, die Bezeichnung der Strö¬ 
me gerade die schwächere Seite dieser Charte 
ist, so werden Erkundigungen und Belehrungen 
diesen Artikel noch zu verbessern haben. — Das 
Repertorium der Mecklenburgischen Literatur 1816, 
welches sich, wie immer, auch über Meckl.-Stre- 
litz erstrecket, gibt 5 theologische, i5 eigentlich 
juristische, 7 medicinische, 3 literarhistorische, 2 
ökonomisch - nalurhistorische, 6 zur Philologie und 
zur schönen Literatur gehörige, 1 philosophische, 
2 mathematische, g politische, 4 statistische und 8 
vermischte, in allem 61 Schriften, von denen 8 
von Strelitzischen Verfassern sind, eine aber von 
einem Baierischen Schriftsteller, die darum mit 
aufgeführt ist, weil sie einen Mecklenburger, der 
auch um sein Vaterland bedeutende Verdienste hat¬ 
te, den zu München verstorbenen Kirchenrath Mar¬ 
tini betrifft. Noch merken wir an, dass der 
Grossherzog von Meckl.-Schwerin diessinal nicht, 
wie im vorigen Jahrgange, das Beywort suverän 
zu dem Titel: Fürst von Wenden erhält. In dem 
genealogischen Verzeichnisse sind nicht alle Fehler 
verbessert worden. Nach den mitgetheilten Daten 
slieg die Zahl der Menschen im Grossherzogthum 
Mecklenbürg-Schwerin, die am Schlüsse des vor¬ 
hergehenden Jahres zu 55o,ooo angenommen wer¬ 
den konnte, über 558,000, also für jede der 228 
Quadratmeilen des Landes auf 1571 Seelen. Im 
Ganzen kam auf bey nahe 2 5 JVlenschen eine Ge¬ 
burt, auf kaum 48 ein Todter. 
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Homileti k. 

Magazin für christliche Prediger. Herausgegeben 

von Dr. Christoph Friedrich ^immon. Zweyten 

Bandes erstes Stuck. Mit dem Bildnisse Luthers 

nach einem Originalgemälde von Lucas Cranach. 

Hannover u. Leipzig, bey den Gebr. Hahn. 1817. 

In ununterbrochener Abgemessenheit setzt diese 
Zeitschrift ihren sichern Gang fort, denn ihr Plle- 
ger wird nicht müde, aut das sorgfältigste über 
ihrer püncllichen Erscheinung nicht nur zu wachen, 
sondern auch auf ihre reichliche Ausstattung zu 
denken. Hessen ist das vorliegende Heft abermals 
ein lauter Verkündiger5 er selbst vor allen, und 
seine Mitarbeiter dürfen auf den verdienten Bank 

011 jedem. Leser rechnen. Wiewohl mit einiger 
ResUiction durfte dies vielleicht von der eröffnen¬ 
den Abhandlung des Herausgebers selbst gesagt wer— 
den, welche darstellt: Die Lehre, von dem Sohne 

Gottes , als dem Mittelpunet des christlichen Glau¬ 
bens', denn es vereiniget sich in ihr mit so tief¬ 
sinnigen Wahrheiten eine 30 grosse Prägnanz der 
Darstellung und der Beweise, dass es nicht zu ver¬ 
wundern seyn dürfte, wenn es doch von einem 
und dem andern Leser heissen würde: « dsyerat 
oti nvevfiaTixöig a'.vuypU’truc. Das Wort Sohn ' auf 
Gott nicht rhetorisch und dichterisch, sondern gram¬ 
matisch übergetragen, sagt der Verf., hat für uns, 
abgesehen von jeder organischen Causalität, einen 
eigentlichen und natürlichen Sinn, und bezeichnet 
das Ideal der aus Gott hervorgegangenen und in 
ihm bestehenden höchsten Vollkommenheit für die 
Menschen— uncl Geisterwelt. Denn zu diesem Be- 
giifle hatte sich vom Monotheismus der Patriarchen 
an, durch den misonikonischen Alosaismus und die 
prophetische Begeisterung hinab der Glaube an einen 
Gottessohn, als die Zeit erfüllet war, entwickelt, 
vy eiche ein dringendes Bedürfniss für den vernünf¬ 
tigen Gottesverehrer, daher selbst bey vor- und 
unchristlichen 'Philosophen rege, und also gewiss 
kein 1 raum, keine Chimäre ist. Durch Jesum trat 
dieser Gottessohn aus dem Kreise regulativer Ideen 
in hypostatischer Wirklichkeit hervor, so weit das 
Göttliche die Menschen durch Beschauung von sei¬ 
ner Realität überzeugen kann. So dachte er sich 
•selbst als Gottessohn, so fassten ihn allmählig die 
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Schulei auf, leclit sichtbar allmahlig, besonders 
Paulus, am klarsten Johannes; denn genau diesen 
Gottessohn soll sein loyog andeuten, was fast bis 
Luther herab von den orthodoxen Exegeten er¬ 
kannt und gelehrt worden ist, weil alle übrigen Er¬ 
läuterungen leicht zur Gnosis, Arianism, Photi- 
manism führen. (Verwandt also ist dieser loyog 
zwar, aber nicht identisch mit jener natura a Deo 
emanata, welche sich bey dieser Gelegenheit zu¬ 
weilen in Christologieen und Commentaren zum 
grossen Befremden neutraler Leser sehen lässt.) 
Die Lehre der Kirche von zwey Naturen in Chri¬ 
sto ist nothwendig, dennoch aber che vollendete 
Homousie des [xBvoysvtig und die zur Vollendung 
aufstrebende Perfectibilität des viog avit^coTte ein me 
zu lösendes Geheimniss. Der Grund des Unglau¬ 
bens an Jesu den Sohn Gottes liegt in der Träg— 
heit unsrer selbstsüchtigen Natur, die sich höhern 
Ansichten der Offenbarung versagt, in dem einsei¬ 
tigen Standpuncte unsrer Verstancfesbilduiig, in der 
UÜberschätzung unsrer Cultur, und in der sich über— 
hebenden Herrschaft der Philosophie. Alan kann sich 
überreden, dass Christus ein ungewöhnlicher Afensch 
und seine Lehre nur menschliche Erfindung sev, 
aber überzeugen nie; und nur mit stiller Unruhe 
des Gewissens kann ein Rationalist christlicher Leh¬ 
rer und Prediger seyn. Dies sind die Hauptsätze 
einer Abhandlung, welche der Aufmerksamkeit und 
Prüfung jedes praktischen und gelehrten Theolo¬ 
gen im höchsten Grade würdig ist. Unsere An- * 
zeige hat eine solche anzustellen weder die Ab¬ 
sicht noch den Raum, wenn sie auch nur aut das 
Vorzüglichste in der homiletischen und liturgischen 
Classe von Beyträgen noch hindeulen soll. Des 
Herausg. eigne zwey Homilien, über die gewöhn¬ 
lichen Epp. am 12. und i4. Trin. 1816. gehalten, 
werden wenige, welche ihren Reinhard von 180G. 
dabey vergleichen, ohne das Gefühl lesen, dass es 
nur selten Augen geben möge, die auf demselbi- 
gen Raume, von dem R. schon so reich geern¬ 
tet hatte, noch immer neue vortreffliche Früchte 
derselben Art erblicken, und nur selten Hände, 
die sie mit so eigenthömlicher Gewandtheit bre¬ 
chen , und der gerade solcher Nahrung eben recht 
bedürftigen Zeit darbieten. Unter den übrigen ho¬ 
miletischen Beyträgen desselbigen Verls, wird der 
schwierige Versuch nach dem Xüvang. vom reichen 
Alaune, den Einßuss auszumilteln, welchen die Sitt¬ 
lichkeit unsers Lebens auf das endliche Schicksal 
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unsers Körpers hat, Predigern, die sich über ihre 
Lectüre mit einander besprechen, manchen Anlass 
zur Rede und Gegenrede geben. _ Drciselce’s Auf¬ 
lösung des Krieges unternimmt es, die Idee eines 
ewigen Friedens unter den Menschen als erreich¬ 
bar darzustellen; allein a posse (wir setzen hinzu 
a debere) ad esse non valet consequentia, und es 
gibt einen Glauben au die Nichtauflösung des Krie¬ 
ses , mit welchem der Glaube an Gottes Walten 
und des Menschengeschlechts Vervollkommriungs- 
lähigkeit gar wohl bestehen kann. Heydenreich'& 
öffentliche Rüge der Kirchenscheu der Gelehrten 
von der Kanzel ist freymüthig und wahr, nur in 
der Darstellung nicht ergreifend. Weit mehr ge¬ 
buhlt dieses Lob der Predigt: Gott, und die Mensch¬ 
heit bey einem grausenheften Morde, von Sillig; 
ihre fragmentarische Gestalt selbst vermehrt ihre 
Energie, nur drängt sich ihr Vf. offenbar in die 
ganz neue gefährliche Secte der Ketzer ein, wel¬ 
che uns neulich von Kiel aus in den thesibus Lu- 
theri redivivis unter dem Namen der Gewissentr 
(Thes. 4rj.) in warnender Gesellschaft bekannt ge¬ 
macht worden sind. Indessen, der Name thut nichts 
zur Sache , und wenn das System jener Ketzer 
vielleicht gar Vorträge , wie der des Hin. S. auf 
ganz natürlichem Wege erzeugen sollte, so möge 
dieser doch ja, wenn er kann, Proselyten und sicii 
kein Gewissen darüber machen. — Die lehrrei¬ 
chen Aufschliisse über unsere Verbindung mit der 
unsichtbaren IVeit aus der Geburt Jesu, von Krehl, 
von dessen ausgezeichnetem Talente das Publicum 
schon mehr Proben empfangen hat, sind ein lehr¬ 
reiches Beyspiel, wie der Redner unausbleiblich 
von seiner Bahn abirrt, wenn er mit der Begeiste¬ 
rung des Dichters denkt und spricht. Denn nur diesem 
konnte statt des ganzen Exord. eine Apostrophe an 
die Religion, nur diesem eine Schilderung des grau¬ 
senvollen Gefühls der Abgeschnittenheit von der 
unsichtbaren Welt gestaltet seyn, wie sie sich dem 
Verf. gestaltet. Herr Dr. Krey in Rostock bietet, 
wie uns dünkt, zur ersten Gabe in diesem Maga¬ 
zine, eine Homilie dar am Neujahrstage, mit wel¬ 
chem sein Amtsdecennium vollendet ward. Er be¬ 
kennt sehr offen , dass er wenig und nicht gern 
gehört werde , sagt sich darüber selbst sehr viel 
Beruhigendes; scheint aber doch nicht als Muster 
für die empfohlen werden zu dürfen, die von sich 
selbst zu reden veranlasst sind. Am mehrsten 
dünkt es dem Rec., hätte er die guten Receusio- 
nen unerwähnt lassen sollen, welche seine gedruck¬ 
ten Predigten erhalten haben. 

Auch Herr Dr. Harms in Kiel ist unter die 
Mitarbeiter getreten , und hat eine Abend/nahIs- 
liturgie nebst einem Altargebete gegeben. Ganz 
in dieses genialen Mannes bekanntem Geiste. Die 
Liturgie ist ein höchst preis würdiger Versuch, die 
Nachtmahlsfeyer ans den erdrückenden Armen des 
Schlendrians zu retten, und ihr neues Leben ein¬ 
zugiessen, das werden alle bekennen, an der Form 
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aber werden sich auch nicht wenige ärgern. Wer 
nicht so ganz zum lyrischen Gedankenschw unge und 
Sprunge, und zum Wohlgefallen an dem schauer¬ 
lichen Dunkel des Geheimnissvollen und Unver¬ 
ständlichen geboren ist, wie Hr. H.; wer da meinet, 
dunkle, überspannte, erschütternde Gefühle seyen 
selbst da nicht an ihrer Stelle, wo allerdings das 
Gefühl in seiner ganzen Stärke sich regen soll, der 
wird sich schwerlich entschliessen können, von die¬ 
sem Formulare Gebrauch zu machen, und sollte 
er auch im eignen Lesen von demselben, wie Rec., 
ergriffen worden seyn. Selbst von dem Altarge¬ 
bete glaubt Rec., dass es nur aus seines Urhebers 
Munde gekommen, Gott und Menschen Wohlgefal¬ 
len könne; was in der That vielleicht der höchste 
Ruhm eines homiletischen und liturgischen Pro- 
ductes ist, innigste Verschmelzung des Schöpfers 
mit dem Geschöpfe. Den Schluss des Heftes macht 
die auch diesmal höchst interessante kritische Ue- 
bersicht der neuesten theologischen Literatur vom 
Herausg., auf deren Vorgänger aber sich eine unter 
dem Titel Hehn ang bängte Miscelle bezieht, die 
wahrscheinlich nur einem oder einigen Lesern ganz 
verständlich seyn wird und seyn soll. 

Vieles hat unsre Anzeige unberührt lassen müs¬ 
sen, was man deshalb als der Erwähnung unwür¬ 
dig ja nicht ansehen möge. Das Ausgehobene soll 
nur andeufen, wie sehr es der Mühe werth sey, 
in eigner Person die Bekanntschaft aller ßeyliage 
und Mitglieder des arbeitenden Vereins zu ma¬ 
chen. — Uebrigens ist dem Exemplare des Rec. 
das verheissne Bild von Luther nicht beygelegt. 

Beschluss 

der Rec. der Lehre von der Cession der Foderungs- 

rechte. Von Dr. C. F. Mühlenbruch. 

Obschon der Hr. Verf. in der Hauptsache be¬ 
kannte Rechtswahrheiten vorträgt, so hat er doch 
das Verdienst, dieselben aus den Quellen gründli¬ 
cher entwickelt zu haben, als bisher geschehen ist. 
Er berichtiget sehr oft die Meinungen eines Do- 
neau, Cujas u. A. auf eine Weise, welche jeden 
Leser befriedigen wird. Nur findet Recens. darin 
keine Cousequenz, dass der Hr. Vf. mit den In- 
jurienklagen auch die actio aestimatoria für nicht 
cessibel erklärt, während er doch die aus Delicten 
entspringenden pecuniären Ansprüche für zur Ces¬ 
sion geeignet findet, und die act. aestim. zunächst 
solchen Ansprüchen gleichkommt, indem sie ge¬ 
rade aus einem wirklichen pecuniären Interesse ilue 
Bestimmung entnimmt. In der ztveyten Beziehung 
unterscheidet der Verf. zwischen Entstehungsgi lin¬ 
den, und der Art, wie die Cession bewerkstelliget 
wird. N ch den Entstehungg< ünden ist die Ces¬ 
sion entweder eine ireywillige, oder notliwendige. 
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In Beziehung auf letztere stellt der Vf. eine Clas¬ 
sification der Fälle nach gewissen Hauptgründen 
auf, und erläutert die von ihm aufgestellten sieben 
Fälle durch scharfe Interpretation der betreffenden 
Gesetzstellen. Dieser Entwickelung hängt er drey 
wichtige Fragen an, nämlich : l) ob der zur Ces- 
siou Verpflichtete Befriedigung wegen seiner An¬ 
sprüche verlangen könne, wenn ein früher begrün¬ 
detes Klagerecht verloren gegangen, oder unwirk¬ 
sam geworden ist, oder 2) wenn sein Recht nur 
in einer obligatio naturalis sich gründet? 5) zu wel¬ 
cher Zeit die Cession geschehen müsse? In Anse¬ 
hung der Entstehungsarten unterscheidet er sol¬ 
che, welche durch eine bestimmte, die Uebertra- 
gung bezweckende, Handlung (freywillig oder aut 
Befehl des Richters), und solche, weiche durch 
das Gesetz geschehen. Mit aller Bestimmtheit wer¬ 
den die Bedingungen jeder Art auseinander gesetzt, 
und die Fragen beygefügt : 1) ob die Gültigkeit 
der Cession von der Nahmhaftmacliung eines Ces- 
sionsgrundes abhänge; 2) ob die blosse Innehabung 
des Schuldscheines auf eine Cession schliessen lasse? 
Ara Schlüsse berührt er das Vorrecht des Fiscus, 
das jus offerendi der Pfandgläubiger, und die Frage: 
in wiefern ein Gläubiger sicli gefallen lassen müsse, 
dass sein Schuldner sich durch Cession der Kla¬ 
gen von den ihm obliegenden Verbindlichkeiten 
befreye? So gründlich der Hr. Vf. bey allen die¬ 
sen Untersuchungen zu Werke geht, so kann Rec. 
doch nicht bergen , dass die Beantwortung der zvvey- 
ten Frage ihn nicht vollends befriedige. Allerdings 
verdienen die Obligationen au pörteur eine stren¬ 
gere Untersuchung, und es wäre zu wünschen, dass 
Hr. Vf., welcher sich mit der Lehre der Cession 
so ausführlich beschäftiget, und so vieles Licht in 
dieselbe verbreitet hat, diesen für das bürgerliche 
Leben so wichtigen Gegenstand seinem prüfenden 
Auge unterziehe. Vor der Hand kann Rec. mit 
dem Hrn. Vf. nicht einverstanden seyn, dass, wenn 
auch das instrumentum debendi schlechthin auf je¬ 
den Inhaber laute, der blosse Besitz der Urkun¬ 
de schon den Beweis der geschehenen Cession ent¬ 
halte, indem die Gesetze überall nur dann von der 
Schuld befreyen, wenn die Zahlung dem wahren 
Gläubiger, oder dessen Stellvertreter geschehen 
(Fr. i2. §. 1. Fr. 58- Fr. 71. u. 106. D. de solut. 
[46. 5.]); also fodern die Gesetze überall die legi— 
timatio ad causam, zu geschweige«, dass die ge- 
gentheilige Meinung für das bürgerliche Leben 
wirklich sehr gefährlich seyn dürfte. Auch findet 
Rec. die S. 409 f. dargesteilte Behauptung nicht 
unbedingt für richtig, nämlich: dass derjenige, wel¬ 
cher zux Befriedigung eines mit einem persönlichen 
Privilegium versehenen Gläubigers Geld herschiesst, 
wenn die Abfindung wirklich mit seinem Gelde er¬ 
folgt ist, dessen Platz erhalte, auch ohne dass die¬ 
ser ihm ausdrücklich ertheilt wird. Wenigstens 
scheint Rec. die § 1. C. de bis, qui in prior. cre¬ 
dit. loc. succed. (VIII. 19.) einen nicht unwichti¬ 
gen Grund darzubieten. 

In dem dritten Abschnitte: von den Wirkun¬ 
gen der Cession, entwickelt der Hr. Verf. Cap. I. 
zuerst aus dem Begriffe und der rechtlichen Na¬ 
tur dieses Instituts , die allgemeinen Wirkungen, 
und zieht aus der selbständigen Beschaffenheit des 
dem Cessionar aus der Cession erworbenen Rechts 
Folgerungen ab, wo bey er die Frage aufwirft: ob es 
wohl einer Benachrichtigung des Schuldners durch 
den Cessionar bedürfe, um die Wirkungen der 
Cession zu erzeugen. Er zieht jene Folgerungen 
zunächst aus der fortdauernden Beziehung auf den 
ersten Gläubiger , weiset die Modificationen der 
regelmässigen Wirkungen der Cession aus ihrem 
besondern Entstehungsgrunde nach, mit besonde¬ 
rer Rücksicht auf bedingte und vom Schuldner 
agnoscirte Cessionen, stellt den Einfluss, welchen 
gewisse Entstehungsgründe auf die Cession und ihre 
Wirkungen haben können, dar, berührt die Be¬ 
schaffenheit der Falle einer freywilligen Cession, 
und schliesst dieses Capitel mit einer Erklärung 
der L. Anastasiana. Auch diesen Untersuchungen 
und den daraus abgezogenen Resultaten kann Rec. 
seinen Beyfall nicht versagen $ nur findet er die 
S. 458. n. 2. aufgestellte Behauptung, dass im Ces- 
sionsfalle der Cessionar dem ersten Gläubiger un¬ 
bedingt vorgehe, wenn auch der Schuldner früher 
von der Cession nichts erfuhr, bedenklich, indem 
sich aus C. 5. C. inand. IV. 55. und Fr. 17. ü. de 
transact. II. i5. das Gegentheil zu ergeben scheint. 
Rec. kann dieser Behauptung nur in sofern bey- 
treten, als Cedens und Cessionar zur selben Zeit 
concurriren, Fr. 55. D. de procurat. III. 3., oder 
der Schuldner in vorläufige Kenntniss gesetzt wor¬ 
den ist, nach C. 5. C. de novat. VIII. 42. Ira zwey- 
ten Capitel stellt der Herr Verf. das besondere 
Rechtsverhältnis« zwischen dem Cessionar und dem 
Schuldner dar, und wirft, um dieselbe gehörig zu 
erläutern, drey Fragen auf: a) w elche Rechte der 
Cessionar geltend machen darf? Er beschränkt sie 
mit Recht: 1) auf die Befugnisse, welche dem Ce- 
denten in Beziehung auf das abgetretene Recht zu¬ 
standen; 2) welche mit der Foderung selbst in un¬ 
mittelbarer Beziehung stehen; 5) des Cedenten ei¬ 
gene Rechte, so weit das abgetretene Recht in sei¬ 
nen wesentlichen Beziehungen dadurch keine Aen- 
derung leidet ; b) wrelche Einreden können dem 
Cessionar entgegengesetzt werden? Richtig unter¬ 
scheidet der Verf. 1) Einreden aus der Person des 
Cedenten, — solche, die ihren Grund in der Ent¬ 
stehung der Foderung haben, und die sich darauf 
gründen, dass die Foderung in der Folge wegge¬ 
fallen sey, 2) Einreden aus der Person des Ces- 
sionars, theifs solche, wodurch behauptet wird, es 
sey ein früher begründetes Klagerecht wieder auf¬ 
gehoben worden, theils solche, welche die Gültig¬ 
keit und Wirksamkeit des Cessionsgeschaftes zum 
Gegenstände haben, theils solche, welche ein be¬ 
sonderes Verhältnis zwischen dem Cessionar und 
dem Schuldner voraussetzen; c) in w iefern Ces¬ 
sionar verpflichtet sey, sich auf eine Wiederklage 
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einzulassen? Auch diese Untersuchungen zeichnen 
sich durch gründliche Entwickelungen theils aus 
den Gesetzen, theils aus der Natur des Institutes 
aus; nirgends verfährt der Hr. Vf. einseitig, son¬ 
dern prüft überall die Gegengriinde, welche sei¬ 
nen Meinungen hier und da'entgegenstehen, und 
ltec. zweileit gar nicht, dass jeder Leser mit ihm 
dasselbe Urtheil theilen werde, so wie er über¬ 
zeugt ist, dass Geschäftsmänner aus diesem Werke 
über eine, für das praktische Leben so wichtige, 
Lehre grossen Nutzen schöpfen werden. Indessen 
muss Ree, doch gegen S. 5io f. bemerken, dass 
der Vf. in Betreff der Personalrechte zu weit ge¬ 
gangen sevn möchte, indem jura singularia et per- 
sonalia (das Fiscus - Recht allein ausgenommen) 
insbesondere die Hechte der Pupillen und Ehe¬ 
frauen nach kaum in Zweifel zu ziehenden Gese¬ 
tzen (Fr. l. §. 2. D. de const. pecun. I. 5., §. 6. 
I. I. 2., Fr. i. §. 12. D. de immunit. L. 6. u. s. w.) 
auf Cessionarien nicht übergehen. Die von dem 
Hrn. Verl, angeführten Gesetzstellen beziehen sich 
eigentlich nur auf die Erben, und auch in Anse¬ 
hung dieser scheint des Vf. Meinung nicht unbedingt 
gültig zu seyn , was auseinander zu setzen diesen 
Zeitblättern wohl nicht angehört. Im dritten Ca- 
pitel (§. 65. 64.) stellt der Hr. Vf. das besondere 
RechtsverhäJtniss zwischen dem Cedenten und Ces- 
sionar dar; in der Hauptsache geht die Untersu¬ 
chung auf zwey Fragen: a) kann das Cessionsge- 
schäft ob laesionem enormem angelochten werden? 
b) was hat der Cedent dem Cessionar zu gewäh¬ 
ren ? Der Vf. geht auch hier den eingeschlagenen 
Weg, und Rec. findet sich verpflichtet, diese An¬ 
zeige mit dem Wunsche zu beschliessen, dass Hr. 
M. seine Untersuchungen auf andere eben so wich¬ 
tige Rechtsmaterien fortsetzen möge. 

Kurze Anzeigen. 

Das Wartburgsfest am iS. Oct. 1817. I11 seiner 

Entstehung, Ausführung und Folgen. Nach Ac- 

tenstücken und Augenzeugnissen; von Dr. D. G. 

Kiesel' , Professor zu Jena , Königl. Preuss. Hofrathc, 

Grossherz. Sachs. Weimar. Medicinalrathe u. s. w. Nebst 

einer Apologie der akademischen Freyheit und 

15. Beylagen. Jena, bey Frommann. 1818. VI. 

i46 S. gr. 8. 20 Gr. 

Nachdem mehrere anonyme und zum Theil 
öffentlich für verfälscht oder untergeschoben er¬ 
klärte Schriften über die Zusammenkunft von Stu¬ 
dierenden mehrerer deutscher Universitäten zu Ei¬ 
senach und aul der Wartburg am 18. Oct., meh¬ 
rere Beurtheilungen derselben, herausgegeben wor¬ 
den sind, erscheint nun endlich diese, die man als 

May. 

eine authentische ansehen kann, da ihr Verfasser 
sich genannt hat und Augenzeuge gewesen ist 
„Wäre, sagt er im Vorwort, die Wartbur°sver- 
sammlung ohne Anfechtung geblieben, so würde 
jetzt, ausser den Theilnehmeru, kaum Einer mehr 
au dieselbe denken, geschweige von derselben re¬ 
den.— Was sie jetzt— geworden, und was sie in 
ihren unabsehbaren Folgen für Deutschlands Jugend 
noch werden mag, ist sie nur durch den Gegen¬ 
kampf geworden, den sie mit der Sc hlechtigkeit des 
Lebens hat führen müssen!“ Es ist also die Ver¬ 
anlassung des Festes, das Fest selbst, sowohl die 
Wartburgsfeyer am 18. Oct. 1817, als das War¬ 
tenbergsfeuer am Abend des 18. Oct. 1817. geschildert. 
(Dass bey der Verbrennung der 8. 67 f. genau ange¬ 
zeigten Bücher keiner der Profi, gegenwärtig gewesen 
ist, \yird als actenmässig erwiesen dargestellt — sie 
heisst übrigens hier Zugabe des Festes, und mehreres, 
was in andern Aufsätzen davon erzählt worden, 
ist übergangen.) Die Folgen sind beschrieben. Im 
Anhänge wird der bekannte Aufsatz im Österreich. 
Beobachter über die Wartburgsfeyer, als gegen die 
akademische Freyheit gerichtet, beantwortet, und 
die akad. Freyheit der Idee, des Wortes und der 
Rede S. 67 ff. vertheidfgt. Unter den Beylagen 
sind das Sendschreiben der»Jenaischen Burschen¬ 
schaft an sämmtl. protest. deutsche Universitäten, 
die Antworten darauf , Riemanns Rede im Minne¬ 
sängersaale der Wartburg gehalten, des Hofr. Fries 
Anruf an die Versammlung und Rede an die deut¬ 
schen Burschen, Oken's i\nmahnung, und Rödiger’s 
Rede am Feuer gehalten, abgedruckt. 

Geschichte der Testamente, und der Lehre von der 

Enterbung nach Römischem Rechte, von D. Theo¬ 

dor Maximilian Zaehariae, der Rechte auf der Uni¬ 

versität zu Breslau ordentlichem Professor, und der Juristen 

Facultät das. Beisitzern. Breslau i8r6, bey Wilibald 

August Holäufer. 4i. S. (6 Gr.) 

Diese Abhandlung ist aus des Hrn. Verfassers 
Institutionen des Römischen Rechts besonders ab- 
gedruckt; eben so dessen: 

Lehre des Römischen Rechts vom Besitze, und von 

der Verjährung, nebst einem Anhänge von der 

fructuum perceptio. Breslau, 1816. 90 S. (12 Gr.) 

Beyde Abhandlungen, deren R. in der Anzeige 
der Institutionen des Römischen Rechts ausführli¬ 
chere Erwähnung gethan hat, sind von vorzügli¬ 
chem literarischen Werthe. Möge der II. V. seine 
Untersuchungen über andere eben so wichtige Leh¬ 
ren des Römischen Rechts mit demselben Eifer fort¬ 
setzen! die Wissenschaft wird gewinnen, und die 
Freunde derselben ihm lebhaften Dank zollen. 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 8. des May. 116- 

Religi on sphilo sophie. 

Jede Religion, was sie seyn sollte, von Johann 

Anton Brüning, Fürsten, Religions-Vorstehern 

ui.d Lehrern gewidmet. Münster und Hamm, 

lciio. IX. u. i4. S. in 8. (8 Gr.) 

Schon der Titel dieses kleinen Schriftehens klingt 
sonderbar und anmassend, jedoch finden wir diess 
nicht darum, weil, (wie der Verfasser bey den 
Beurtbeilern seiner Schrift vermuthet,) wir statt der 
«einigen unsere „werthe eigene religiöse Ansicht“ 
darin nicht wiedergefunden hätten, sondern darum, 
weil wir es überhaupt anmassend finden, durch ir¬ 
gend eine Ansicht bestimmen wollen, wie jede Re¬ 
ligion seyn soll, und überflüssig, vorausgesetzt dass 
sie schon ist. Das Schriftchen, sagt freilich die 
Vorrede, setze weiter nichts voraus, als die That¬ 
sache: dass der Mensch manchmal durch Keflection 
bestimmt werde, und die daraus gezogene Folge- 
rung, dass er dadurch bestimmt werden könne. 
Aber wie das zu nehmen sey, wird die Folge leh¬ 
ren. Der V erfasser nun fühlt sich zur Verbrei¬ 
tung einer deutlichen Religionseinsicht berufen, ob 
er auch auserwählt sey, wird jeden ebenfalls die 
Folge lehren. So viel erhellt doch aus der abrup¬ 
ten Vorrede, dass es des Vfs. Absicht sey, durch 
ein sicheres Bekennen dem Schwanken zwischen 
Freygeisterey und Mystik entgegen zu wirken, und 
der abrupte V ortrag gibt uns wenig Hoffnung, dass 
er sie erreichen werde, falls es möglich, zwey ent¬ 
gegengesetzte Krankheiten durch ein und dasselbe 
Mittel zu curiren. 

Jede Religion, beginnt der Vf. nach einer An¬ 
rede, deren Ion dem Schreiber eines komischen 
Romans wohl noch eher zukäme, mit folgendem 
Hauptsätze: 

Jede Religion ist des Menschen wegen, oder 
höherer Wesen wegen, oder— beydes findet Statt, 
und in einer Anmerkung wird dazu fast satyrisch 
bemerkt: eine Religion, die ihrer selbst wegen da 
ist, können wir ihrer Selbst (ihr selbst) auch über¬ 
lassen, denn sie geht nur sich selbst, uns Men¬ 
schen aber nichts an; sie hat Werth für sich selbst, 
fni uns keinen — (welch vortreffliche Tautologie). 
Was ich hier behaupte, ist nur die Analyse des 
Begnfis, den man (wer?) aufstellt. 

Erster Band. 

Hier fragt sich zuei'st, was heisst das wegen? 
heisst es für, so fragt sich, welche Religion ist 
für höhere Wesen, — denn der Vf. versteht doch 
wohl eine Gottheit unter letztem? Soll es den 
Grund der Möglichkeit der Religion bezeichnen, 
so leuchtet ein, dass keine Religion ohne Menschen 
und Gottheit seyn könne; es findet also dann auch 
keine Alternative Statt. Der Vf. scheint das erstere 
zu meinen, denn er redet gleich darauf von Zwe¬ 
cken der Religion, woraus sich zugleich ergibt, 
dass er die Religion als Mittel zu einem bey den 
Menschen zu erreichenden Zwecke betrachtet. So 
ist die Frage natürlich: was ist der wahrhafte 
Zweck, den die Religionen vernünftiger BVeise 
haben können, und der Vf. macht dabei die platte 
Anmerkung: „an das Wort, vernünftigerweise, 
wird niemand Anstoss nehmen, der sich erinnert, 
dass die Vernunft das Unterscheidende des Men¬ 
schen vom Vieh ist, und für das liebe Vieh keine 
Religion Statt findet.“ 

Diese Frage wird durch die Bemerkung: wir 
sind der Wahrhaftigkeit des Zwecks einer Religion 
vergewissert, sobald wir ihrer Wahrhaftigkeit selbst 
gewiss sind, in die andere verwandelt, wie erken¬ 
nen wir die Wahrheit einer Religion? Allein die 
Wahrhaftigkeit des Zwecks einer Religion (das 
heisst doch, dass eine gegebene Religion den wirk¬ 
lichen Zweck der Religion hat oder erreicht) setzt 
ja erst die Beantwortung der hohem Frage: was 
ist der wahre Zweck der Religion, u. w'as ist wahre 
Religion überhaupt? voraus, und dies ist der Vf. 
durch einen Sprung hier noch schuldig geblieben. 
Ferner fragt sich’s auch hier wieder: sind wir denn 
der Wahrhaftigkeit einer Religion blos durch das 
Erkennen gewiss, wie der Vf. hier sogleich ohne 
Grund annimmt, vielleicht weil er die so genannte 
Thatsache, dass der Mensel) zuweilen durch Re- 
flection bestimmt wird, auch auf die Religion in 
höchster Ausdehnung anwendet. 

Hierdurch ist nun schon im Voraus bestimmt, 
wras der Verf. jeder positiven Religion vorschrei¬ 
ben werde, und es bedurfte nacli einer solchen 
Voraussetzung, die er Thatsache nennt, der wei¬ 
tern Auseinandersetzung nicht, besonders da die 
Sache tausendmal schon consequenter und besser 
behandelt worden ist. Der Vf. bedient sich der 
bekannten Alternative: entweder sind die Lehren, 
die eine Religion gibt, schon durch die Vernunft 
gewiss—und setzt in Parenthese hinzu: Vorschrif- 
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ten der natürlichen Moral — oder nicht. Allein 
wenn wir auch nicht schon fragen wollten, was 
dem Vf. die Vernunft bedeute, so sehen wir uns 
durch diesen willkührlich beschrankenden Zusatz 
sogleich genöthigt, zu erinnern, dass des Vfs. Ver¬ 
nunftreligion sich in eine blosse Moral auflösen 
muss, und auf die Einseitigkeit seines Maassta¬ 
bes für die Religion aufmerksam zu machen, da 
das Negative in jener Alternative natürlich wider¬ 
legt wild, und der erschlichene Schlussatz: die Re¬ 
ligion könne nur Moral lehren, als ein erschlos¬ 

sener zurückbleibt. 
,,Sind die Lehren einer Religion nicht durch 

Vernunft gewiss, so — fährt der Vf. fort — erhal¬ 
ten sie ihre Beglaubigung entweder durch unmit¬ 
telbare Eingebung eines übernatürlichen Wesens 
(Inspiration), oder durch äussere Wunder.“ Die 
Supernaturalisten werden dem Vf. das oder nicht 
sogleich zugeben. Doch geht es weiter. ,, Letztere 
liaiien wir nur zu berücksichtigen5 denn ist dem 
Inspirirten sein Inspirirtes schon durch die Ver¬ 
nunft gut geheisssn, so kann er durch die Ver¬ 
nunft nichts anderes beweisen, als dass es dieses 
ist, nicht aber dass es inspirirt ist, und wir haben 
dadurch keinen Grund, es als solches anzunehmen. 
Ist ihm aber mehr inspirirt, als die Vernunft wis¬ 
sen kann, so kann er uns diess durch die Ver¬ 
nunft ebenfalls nicht beybringen [beweisen]; es 
wäre denn, dass er uns sein Inspirirtes unmittelbar 
mittheilen, d. i. uns selbst zu Inspirirten machen 
könnte.“ Also eine Inspiration lässt sich nicht be¬ 
weisen— eine alte Wahrheit — es fragt sich nur, 
wie hoch man das Beweisen anschlägt, und ob npan 
nicht — wenn man eine wirkliche Inspiration als 
geschehen auch nicht beweisen kann , doch wenig¬ 
stens die Vernunftmässigkeit einer möglichen In¬ 
spiration überhaupt darthun, oder wenigstens sie 
nicht widerlegen könne, woraus sich dann eine be¬ 
scheidene Zurückhaltung des Urtheils, wenigstens 
über die Punkte der Religion ergeben würde, die, 
obwohl nicht durch Verstand zu erweisen, doch 
auch der Vernunft nicht widersprechen. 

Der Vf. sagt zwar auch: „Uebrigens können 
wir Nichtinspirirte über Inspiration unmittelbar 
oder an sich nicht sprechen, so wie der Blinde 
nicht von den Farben, denn sie ist (oder wäre) eine 
Anschauung, und hat (oder hätte) also auch die 
Wahrheit unmittelbar in sich selbst, wie alle An¬ 
schauung,“— aber er schliesst hieraus, dass nur die 
äusseren Wunder alleinig zu berücksichtigen seyen, 
als könne man über diese, die doch von de¬ 
nen, welche sie statuiren, ebenfalls als Gegenstand 
der Anschauung angesehen werden, leichter abur- 
theilen. Indess scheint der Vf. seine Einwendun¬ 
gen nicht unmittelbar gegen die Wunder, sondern 
nach der längst bekannten Argumentationsart auf 
die Gegenstände, die durch sie sollen beglaubigt 
weiden, richten zu wollen. Was kann durch sie 
beglaubigt weiden? fi agier; aber er substituirt ohne 
logischen Grund dafür die Frage: wodurch über- 
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zeugt man sich von einem Wunder? „Wunder 
werden bewirkt, fährt er fort, mittelbar oder un¬ 
mittelbar durch übernatürliche Wesen (ex hypo- 
thesi, oder zu Folge ihres Begriffs). Ich bin also 
von der Wahrheit der Sache, zu deren Bestäti¬ 
gung das Wunder geschieht, überzeugt, vvie ich 
von der Wahrhaftigkeit und Wall, heitenkenntniss 
des wunderwirkenden Wesens überzeugt bin.“ 
Warum nicht auch von der Macht desselben, oder 
der Ungewöhnlichkeit des Gewirkten, wenn es mit 
dem Bestätigten in V erbindung steht, hat derVerf. 
übergangen. „Wie kann ich deren (dessen) gewiss 
werden? Entweder durch Inspiration, oder dass 
ich schon vorher von der Vortrefflichkeit der Sache 
gewiss bin, die es durch Wunder bestätigt, oder 
deren Wirklichkeit es durch Wunder aussagt.“ 
Rec. sollte meinen, der letztere Satz müsse heissen: 
oder dass ich ohne Inspiration (denn es ist hier 
auch zugleich möglich) von der Wahrhaftigkeit u. 
Vortrefflichkeit der Person, oder der durch Wun¬ 
der bestätigten Sache überzeugt bin, und doch ist 
die Schlussfolge noch nicht vollständig. Also, 
schliesst der Vf., für die Nichtinspirirlen kann nur 
blos (sic) das ein Gegenstand der Beglaubigung 
durch PVunder seyri, dessen kVahrheit oder Vor- 
trefjlichkeit schon durch die Vernunft anerkannt 
ist, (warum nicht auch dessen Wahrheit oder Vor¬ 
trefflichkeit durch wundervolle Ereignisse dem 
Geiste näher gestellt, oder eindrucksvoller einge¬ 
prägt wird, — wobey noch immer angenommen 
werden kann, dass das Höchste auf mannichlaltige 
Weise in den Menschen angeregt werde, und ge- 
wissermassen immer auf einer Offenbarung beruhe 
— denn der Vf. hat seinen Begriff der Inspiration 
keinesweges erörtert.) Hier ist der Vf. eigentlich 
auf dem Wendepuncte seiner Demonstration, und 
was er in der Folge sehr unklar schwatzt, dass nur 
das Wahre u. Vortreffliche durch Wunder beglau¬ 
bigt werden könne, ist zu unbedeutend und gemein 
ausgedrückt, als dass wir dabey verweilen sollten; 
nur das Resultat des Vfs. wollen wir herausheben, 
dass alles, was nicht schon die Vernunft an sich 
als wahr und vortrefflich anerkennet, dem Vf. das 
an sich Gleichgültige, dieses aber dasjenige heisst, 
was nicht zur Moralität dienet oder indirect bey- 
trägt, und vom Staate nur geduldet werden soll 
wegen der Vorstellungsverknüpfung oder Ideenas¬ 

sociation. 
Hier fragen wir nochmals, was nennt der Vf. 

Vernunft? und ist er gewiss. sie nicht mit dem 
Verstände (dem demonstrativen Vorstellungsvermö¬ 
gen) zu verwechseln? (S. 16. u. 22. erklärt er beyde 
für gradweis verschieden). Ferner: wirkt die Ver¬ 
nunft wohl überhaupt an sich, ohue Anregung von 
Gott und Welt? (vgl. S. 8.) und ist darum, was 
sie nicht sogleich sich selbst überlassen findet — 
oder demonstriren kann — das Gleichgültige l Kann 
man endlich wohl die blosse Moral zum positiven 
Maasslabe der Religion machen, die den ganzen 
höheren Menschen umfasst, — besondeis wenn man 
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unter Moral blos die Pfllchtmässigkeit des Han¬ 
delns versteht? — wenn die Inspiration, wie wir 
oben sahen, nicht demonslrirt, aber auch nicht 
durch Demonstration widerlegt werden kann, so 
ist zwischen dem durch höhere Einwirkung Erkann¬ 
ten, oder im Gemüthe Befestigten, aber nothwen- 
digen Vernunftmässigen, zwischen dem auf dem ge¬ 
wöhnlichen Wege der Verstandeseutwickelung (z. 
B. durch Wissenschaft) Erkannten, und zwischen 
dem Gleichgültigen noch ein grosser Unterschied. 

Um nun zu wissen, fahrt der Vf. S. 7. in sei¬ 
ner Deduction fort, was eigentlicher Gegenstand 
der Religion sey, müssen wir demnach vorher wis¬ 
sen, was durch die Vernunft als vortrefflich an¬ 
erkannt wird; was sie blos als wahr anerkennt, 
brauche hier nicht berücksichtigt zu werden etc. 
Wir wollen die Beyspiele übergehen, bey denen 
der Vf., um uns in seiner Art auszudrücken, re¬ 
det, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, und nur 
die nach den Prämissen ganz natürliche Antwort 
ausheben. „Das Gut - (Vortrefflichkeit) und Böse- 
seyn in einzelnen Handlungen liegt nicht in ein¬ 
zelnen Handlungen als einzelnen (deutlicher in dein 
äusseren Stoffe derselben), sondern nur in deren 
Verhältniss. Durch Analyse einer allgemein als 
gut anerkannten Handlung [Handlungsweise, denn 
sonst läge ja das Gute in einer einzelnen Hand¬ 
lung, wie sich der Vf. ausdrückt}, ergibt sich sehr 
schnell der Schluss: „Eine wahrhafte Aussage ist 
eine übereinstimmende mit den Gedanken; also, 
vom Speciellen abstrahirt, ist eine durch unsere 
Willkühr gemachte (hervorgebrachte) Ueberein- 
stimmung (Harmonie) das Verhältniss in dieser 
Handlung; also besteht das Gutseyn in Uebereiu- 
stimmung (Harmonie: Guthandeln heisst überein¬ 
stimmend oder harmonisch handeln, bös ist das 
Gegentheil. — Der Schluss beweist den Meister! 
Der Vf. macht sich auch seine Einwürfe, er zeigt 
an Beyspielen, dass die Wahrhaftigkeit zuweilen 
böse sey, nämlich wenn „das übereinstimmende 
Verhältniss aulhöre,“ und doch hatte er diese Ue- 
bereinstimmung von der Wahrhaftigkeit abstrahirt. 
Es fragt sich also, worin besteht diese Uebereinstim- 
mung, dieses Verhältniss, welches das Wesen des 
Guten ausmachen soll; oder was ist das, womit 
die Uebereinstimmung Statt finden soll? Ist das 
'Verhältniss das Wesen des Guten, oder nur ein 
Kennzeichen seiner Beurtheilung? Hatte der Vf. 
dies festgesetzt, so konnte er ungeübten Lesern 
diese Verwirrung ersparen. — Doch wir würden 
xveilläufliger werden, als es dies Schriftchen ver¬ 
dient, wenn wir den Verf. durch jede einzelne 
schiele und zusammenhangslose Wendung verfol¬ 
gen wmllten. in welcher er zeigt, dass er seinem 
Gegenstände nicht vollkommen gewachsen war. Die 
Hauptgedanken aber sind folgende: „Allgemeine 
Einstimmung unsers Gesammtverhältnisses (I) ist 
Sittlichkeit $ — Handle einstimmig mit dir selbst I 
das oberste durch Induclion gefundene Sitlengesetz, 
nur dass diese Einstimmung den ganzen Menschen ‘ 

(d. h. nach des Verfassers zweydeutiger Erklä¬ 
rung: alle unsere Triebe sammt deren Verhältniss) 
betreffen soll. Dieses Gesetz soll höher stehen, als 
das Kantische, weil es zugleich den Grund seiner 
Beglaubigung enthalte, wenn du nicht mit dir selbst 
im Widerspruch gerathen, nicht mit dir selbst un¬ 
zufrieden werden willst (Letzteres kann doch nur 
als Folge betrachtet werden, vgl. S. 24.) musst du 
mit dir selbst einstimmig handeln; — im Grunde 
nur eine Tautologie. (Die Schönheit beruhet eb< 11- 
falls aut Zusammenstimmung, mit dem Unterschie¬ 
de, dass diese bey der Schönheit unmittelbar durch 
Empfindung zum Bewusstseyn kommen soll, hin¬ 
gegen bey dem Nützlichen und Guten durch Re¬ 
flexion S. 23.) Wir übergehen die (oberflächliche) 
Berücksichtigung anderer Moralsysteme (S. 24 ff.), 
durch welche ei wiesen werden soll, dass es kein 
anderes Sittengesetz geben könne, und die Ablei¬ 
tung der Pflichten aus dem (aufgestellten) Sitten¬ 
grundsatze, S. 5o — 53. Nach allen diesen Ab¬ 
schweifungen, bey welchen man sich von den auf 
dem Titel bezeichrieten Gegenstände in ein Com- 
pendium der Moralphilosophie verirrt zu haben 
glaubt, will nun der Vf. von S. 56. an die nähere 
Anwendung des bisher Gefundenen auf die Offen¬ 
barungsreligion machen. Hier gibt der Vf. sich 
natürlich das Ansehen , gezeigt zu haben: dass eine 
Religion nur lehren könne, was schon durch die 
Vernurift als gut oder vortrefflich anerkannt wird, 
woraus die wiederholte Folgerung, dass keine Re¬ 
ligion blos höherer Wesen wegen Statt finden kön¬ 
ne, (vgl. das oben Bemerkte), und als ergebenes 
Resultat der Satz gezogen wird : „Also kann aller 
Gottesdienst nur in Beziehung auf das Gute Statt 
haben; also müssen alle Gottesfrohn- und Hof- 
dienste wegfallen.“ Hier ist der Verf. an seinem 
Ziele. Die Offenbarungsreligionen geben Motive 
und Bestätigungsgründe für die sinnlicheren und 
roheren Gemüther, sagt er fast politisch; die Sitt¬ 
lichkeit ist aber von der Offenbarungsreligion nicht 
abhängig (als wenn Religion und Sittlichkeit ganz 
und gar nicht verschieden wären), aber die Oflen- 
barungsreligion ist als Stütze der Sittlichkeit heil¬ 
sam, und durch ihre Unsterblichkeits - und Vor- 
sehungslebre der Ruhe des Menschen unentbehrlich. 
Wir müssen sie daher freudig aufnehmen und thä- 
tig befördern; aber dadurch, dass sie uns viel Gu¬ 
tes erwiesen, erhalte sie nicht das Recht, uns an¬ 
dererseits wieder zu schaden. Der Vernünftige 
also wird das Gute vom Schlechten zu scheiden 
wissen. Wrornath? versteht sich, auch nach dem 
Maasstabe der Moralität. „Alle Religionen dürfen 
sonach 1) der Sittlichkeit nicht zuwider seyn, 2) 
müssen sie dieselbe befördern. In so fern sie 5) noch 
überdiess die Ruhe und Zufriedenheit des Menschen 
befördern, desto besser. Hiernach ist einzig ihr 
Werth und Vorzug unter einander zu bestimmen. 
Uebrigens kommt es auf ihre verschiedenen Indi¬ 
vidualitäten und Besonderheiten durchaus nicht an.“ 
Dies ist also die Religion, wie sie seyn sollte, und 
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das Resultat, was der Vf. durch angestrengte De- 
duction gefunden habeu will, das scho" längst weit 
kürzer und besser in Leasings Nathan ausgespro¬ 

chene* 

Speculative, Philosophie. 

Prüfung des philosophischen Grundsatzes: „Nichts 

ist real, als was existirtIn einem Schreiben 

an Hrn. D. Schefenacker in Aichach von Joseph 

StÖger, kön. baier. wirkt, geistl. Rath, Dechant u. Pfarr. 

z. Dachau. Landshut, beym Buchhändler Joseph 

Thomann, i8i4. IV. u. 176. S. gr. 8. (12 Gr.) 

Der Verf. dieses ermüdend langen und weit¬ 
schweifigen Briefs gehört noch zu den Metaphysi¬ 
kern, welche der Meinung sind, es lasse sich die 
objective Realität der Begriffe, Gott, Freyheit, 
Unsterblichkeit, in denen allerdings die erhaben¬ 
sten Resultate ihrer Wissenschaft ausgedriickt lie¬ 
gen, durch theoretische Gründe beweisen, und will 
nun hier, da er wohl einsieht, dass den Gegen¬ 
ständen jener Begrifle nicht Existenz, wie den aus 
Erfahrung erkennbaren Dingen, von uns beygelegt 
Werden könne, und er sich zugleich überzeugt hält, 
dass der Satz: Nichts ist real, als was existirt, das 
Axiom der neuern, die Möglichkeit jener theoreti¬ 
schen Beweisführung läugnenden, Philosophie sey, 
durch Bestreitung dieses Satzes dieser Philosophie 
den Todesstreich versetzen und der seinigen das 
.Leben retten. Den angeführten, offenbar falschen, 
Satz nun hat er; das wollen wir ihm gern zuge¬ 
ben: in seiner Nichtigkeit dargestellt. Aber für 
seinen eigentlichen, so eben angezeigten Zweck ist 
hiermit im mindesten nichts ausgerichtet, da er 
den Beweis für die durchaus grundlose Behaup¬ 
tung, dass jener Satz, wir wollen nicht sagen 
Axiom, sondern nur überhaupt Lehre der genann¬ 
ten neuern Philosophie sey, gänzlich schuldig ge¬ 
blieben ist. 

Kleine Schrift. 

Astron omie. J. E. Bode's Nachtrag zu seiner 

Anleitung zur Kenntniss des gestirnten Himmels, 

so wie zu dessen Betrachtung der Gestirne und 

des fPeltgebäudes, enthaltend den Lauf und den 

Stand der Sonne, Planeten und des Mondes für 

die Jahre 1818. 1819. und 1820. Berlin, in der 

Nicolai’schen Buchh. 4o S. gr. 8. (Pr. 8 Gr.) 

Der vorliegende Nachtrag wird nicht nur den 
Besitzern der auf dem Titel genannten Bode’schen 

Schriften, sondern auch vielen anderen Freunden 
der -Sternkunde, namentlich der Stern kenntu iss*, 
willkommen seyn. Denn nicht nur die hier gege¬ 
benen Tabellen, betreffend a) die resp. heliocen- 
tri’schen und geocentrischen Längen der Planeten 
und der Sonne; b) die Längen des Mondes in den 
drey Jahren von 1818 —1820; c) das Verzeichniss 
von 542 Fixsternen des Thierkreises, wie sie in 
der Ordnung der Längengrade auf einander folgen, 
mit beygefügter Angabe ihrer Grösse; d) eine Ue- 
bersicht aller in jenen drey Jahren eintreffenden 
Finsternisse, nebst bevläufiger Anzeige der Zeit 
ihrer Erscheinung (nach Berliner Uhr) und der 
Gegenden, wo dieselben besonders sichtbar seyn 
werden, — sondern auch die beygefügte Anleitung 
zum richtigen Gebrauche dieser Tabellen kann der 
Leser leicht und mit hinlänglicher Sicherheit he- 
sonders dazu benutzen, um sich von der jedesma¬ 
ligen Stellung der Planeten und der Sonne gegen 
die Erde einen deutlichen Begriff zu verschaffen, 
und die Planeten, diese von den Fixsternen un¬ 
terscheidend, leicht am Himmel aufzufinden. Eben 
so leicht ergeben sich aus diesen Mondtafeln auch 
die Lichtgestalten, und überhaupt das Ab- und 
Zunehmen des Mondes. Es ist daher diese Arbeit 
des Herrn Bode allerdings als verdienstlich zu be¬ 
trachten, wenn gleich nicht Alles mit derjenigen 
Schärfe hier berechnet ist, welche der Astronom 
in astronomischen Epherneriden oder Jahrbüchern 
einzuhalten pflegt. 

Kurze Anzeige. 

Der silberne Dechelbecher, welchen die Hochschule^ 

zu Wittenberg an Luther zum Hochzeitgeschenk 

verehrt hat, beschrieben u. zum erstenmal abge¬ 

bildet. Der dreihundertjähr. Feier des Kirchen¬ 

verbesserungsfestes gewidmet. Hierbei eine Ku¬ 

pfertafel. Aus den wöchentlichen Nachrichten für 

Freunde der Geschichte, Kunst u. Gelahrtheit des 

Mittelalters, von Büsching. Jahrg. 2. Wonnemo¬ 

natsheft. S.069 — 79, besonders abgedruckt. Bres¬ 

lau, 18x7. j5 S. in 8. 4 Gr. 

Die Nachricht von diesem Pocal u. die Beschrei¬ 
bung desselben ist von Hrn. D. Cph. Ziemssen zu 
Greifswalde milgetheilt, denn zu Greifswalde befindet 
sich jetzt dieser Becher bev der Universität. Die 
Wittenb. Universität hat L’n. den Becher bey dem 
feyerl. Hochzeitmahle am 27. Jun. (nicht am Tage nach, 
der Hochzeit, den i4. Jun.) geschenkt. Theils sind die 
früheren Nachrichten voy einem (unbestimmten) Ge¬ 
schenk, das dieUniv. Luthern gemacht habe, aufge- 
fühvt, theils die Geschichte des Bechers erzählt, theils 
die Inschrift des Bechers u. die Verzierungen darge¬ 
legt. Wahrscheinlich ist ehemals am Deckel des Be¬ 
chers eine Medaille gewesen, aber verloren gegangen. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 9. cles May. 117. 1818. 

In telligenz - Blatt. 

Correspondenz - Nachrichten. 

Erfurt. 

D er Oberlnudgcrichtsraih, Hr. Doctor Christian Au¬ 

gust Günther in Naumburg , ist von Sr. Majestät dein 

König von Preussen zum Geb. Ober - Tribunalrath zu 

Berlin ernannt worden. 

Bey Gelegenheit der diesjährigen öffentlichen Prü¬ 

fung sämmtlicher Schiller des hiesigen evangel. Gym¬ 

nasiums und Schullehrer-Seminariums , am 6ten , yten 

und 8ten April, wurde das Programm des Ifrn. Direct. 

Müller: „über Patriotismus, 2te Abtheilung, 63 S. in 

gr. 8. Erfurt, gedruckt in der Müllerschen Buchdru- 

ckerey,“ vertheilt. Das Gymnasium selbst, sowohl als 

das Schullehrer - Seminarium , befindet sich noch in 

demselben Zustande, wie es im vorjährigen Programm 

geschildert worden ist. Doch lassen mehrere schon ge¬ 

machte Vorbereitungen und ertherlte Versicherungen 

die langst gewünschte Wiedergeburt dieser Lehranstalt 

nunmehr bald erwarten. Der Protephorus des Gymna¬ 

siums, Herr Dr. Johann Engelhard, Pfarrer an der 

Predigerkirche und Senior des hiesigen evangel. Mini¬ 

steriums, starb im vergangenen Jahre, und da kein Se¬ 

nior wieder gewählt werden darf, indem der Hr. Ge¬ 

neral-Superintendent und Cons. Piath Herrmann des¬ 

sen Stelle vertritt, so beschloss er die Reihe der evan¬ 

gelischen Senioren in Erfurt. Er war ein Mann von 

einer sehr liberalen, duldsamen und menschenfreund¬ 

lichen Denkungsart, von einer immer heitern, frohen 

und sich stets gleichbleibenden Gemüthsstimmung, und 

hatte eine ganz eigene Gabe, die Herzen der Menschen 

zu gewinnen, war auch dieser Eigenschaften wegen all¬ 

gemein geliebt und hochgeschätzt. — Aufgenommen 

wurden im vergangenen Schuljahre ins Gymnasium 22 

neue Schüler, feyerlich entlassen und zur Universität 

befördert 8, und 25 verliessen die Lehranstalt sonst 

noch, weil sie tlieils in Schulämter befördert wurden, 

theils in andere Gymnasien übergingen, theils zum Mi¬ 

litär gezogen worden waren , oder auch ein anderes 

Geschäft ergriffen. Von 2 Primanern wurden in latei¬ 

nischer und deutscher Sprache Reden gehalten. 
Erster Band. 

Der Herr Pfarrer Sichler in Klein-Fahnern, vier 

Stunden von Erfurt , genugsam bekannt durch seine 

lehrreichen Schriften über Obst-, Land- und Garten¬ 

bau, ist von der Londoner Horticultural-Societät zu 

ihrem correspondirenden Mitgliede ernannt, und ihm 

das Diplom darüber noch im vorigen Jahre ausgeferti« 

get und übcrschickt worden. 

Aus Bussland. 

Die Universität zu Dorpat ist durch die unermü- 

dete Thätigkeit iln-es humanen und einsichtsvollen Cu- 

rators, des General-Lieutenant Grafen v. Lieven, ganz 

neu organisirt worden. Der Etat ist weit über das 

Doppelte erhöht, und nichts fehlt dieser Hochschule, 

um sich mit neuem Glanze zu erheben, und jeder Leh¬ 

rer derselben schätzt sich glücklich , mit erneuertem 

Eifer seine Zeit und edelsten Kräfte für die studirende 

Jugend aufzuopfern. 

Der das Gute so sehr befördernde Kaiser Alexan¬ 

der hat die Unterhaltungssumme für 58 Klosterschulen 

im Russischen Reiche, welche zur Bildung angehender 

Geistlichen bestimmt sind, von jährlich 180,000 Rubel 

auf 3oo,ooo erhöht, und in einem besonders deshalb 

erlassenen Ukas seine eigene Ansicht über diese Lehr¬ 

anstalten angegeben. Sie sollen im vollen Sinne „Schu¬ 

len der Wahrheit werden, durch das Licht, welches 

in der Finsterniss scheint und das die Finsterniss nicht 

begriffen hat; denn Christus allein ist der Weg, die 

Wahrheit und das Leben. Der einzige Zweck dieser 

Schulen sey demnach Erziehung zum reinen und thä- 

tigen Christenthum.“ 

Aus Reval. 

Herr TVoldemar Friedrich Carl V. Dilmar ans 

Fennern im Pernauischen Kreise der Statthalterschaft 

Lieflaud, 22 Meilen von Reval, der Weltweisheit und 

beyder Rechte Doctor, Mitglied mehrerer gelehrten Ge¬ 

sellschaften und Verfasser verschiedener kleiner Schrif¬ 

ten , Abhandlungen und Aufsätze in Journalen, ist zum 
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ordentlichen Mitgliede der Kurländischen Gesellschaft 

für Literatur und Kunst in Mitau, so wie zum Ehren - 

mitgliede der grossherzögl. lateinischen Gesellschaft in 

Jena und der königl. preuss. Akademie der Wissen¬ 

schaften in Erfurt ernannt , und ihm die Djploinata 

deshalb bereits übersendet worden. 

Den Geistlichen aller Confessionen im ganzen Rus¬ 

sischen Reiche ist gegenwärtig als eine allgemeine Aus¬ 

zeichnung ein silbernes Kreuz am Bande des St, Wla- 

dimirordens auf der Brust zu tragen, [von Sr. Majestät 

dem Kaiser Alexander ertheilt worden, zur Belohnung 

für ihre eifrige Mitwirkung bey der Vertheidigung des 

Vaterlandes in dem Kriege von 1812. und 18 iß. 

A u s M o s h a u. 

Die Vorlesungen auf der hiesigen Universität sind 

nunmehr beynahe alle wieder im Gange. Aus der Zer¬ 

sprengung derselben beym grossen Brande ist manche 

Aenderung und Besserung . iur Lehrende sowohl als 

Lernende, hervorgegangen. Die Besoldungen sind er¬ 

hobt, der Umfang der wissenschaftlichen Zweigeist er¬ 

weitert, die Fächer besser geordnet worden. Die Zahl 

der Studirenden beträgt schon wieder über 200. Auch 

das mit der Universität vebundene Gymnasium ist wie¬ 

der eröffnet und dabey einige neue Lehrer angestellt, 

auch manche Verbesserungen getroffen worden, ln eini¬ 

gen frühem Nachrichten habe ich Ihnen bereits ge¬ 

meldet, mit welchem glücklichen Erfolge sich die Cul- 

tur in fä t allen wissenschaftlichen und militärischen 

Anstalten des Russischen Reichs erweitert und wie sich 

der Geist der Nation von Jahr zu Jahr unter der Lei¬ 

tung des Ministers der Volksaufklärung entwickelt. Das 

vorzüglichste Mittel dazu sind unstreitig die Landschu¬ 

len , als zunächst auf die Bildung der niedern Volks- 

classen wirkend. Es sind deren seit einigen Jahren 

über 2000 angelegt worden, und darunter mehrere von 

jungen in England unterrichteten Russen nach dem 

Plane und der Methode von Lancaster. Mit Recht 

heisst es in den Russischen Mfscellen : „Die Errichtung 

von Landschulen ist ohne Vergleich nützlicher, als alle 

Lyceen, indem jene wahre National Institute die ech¬ 

ten Grundlagen der Volksaufklärung sind/* Die Frey- 

gebigkeit des Kaisers und der Kaiserin Mutter, welche 

die Beschützet in der meisten wobltliätigen Anstalten 

ist, tragt zu allen Volksschulen mehr, als in jedem 

andern Staate bey; andere werden von reichen Privat¬ 

personen, Fürsten, Grafen und AdlieHen reichlich un¬ 

terstützt. So hat z. ß. der Graf SchuwalvJ' ein Gym¬ 

nasium mit i5o,ooo Rubel fundirt. Der Bergrath De- 

midow schenkte der Universität in Moskau i00,000 Ru¬ 

bel , eben so viel den bevden Sentinarien in Kiew und 

Tobolsk, eben so viel, nebst ansehnlichen Ländereyen, 

dem Seminarium und Gymnasium in Jaroslaw. Der 

überaus reiche Graf Schpremetjew gab auf einmal 2% 

Million Rubel zu einer Versorgungsanstalt , und eine 

ebenfalls bedeutende Summe für die Universität her. 

Der Grosskanzler Romanzow legte eine Menge Lanca- 
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stersche Schulen aui seinen Gütern an, lässt vier Kir¬ 

chen verschiedener Glaubensgenossen auf einmal er¬ 

bauen, und auf seine Kosten eine neue Reise urr. die ' 

Erde vornehmen. Auch verdient das kostbare Geschenk 

von 12 gegossenen silbernen Aposteln in Lebensgrösse 

von den Donscheu Kosaken an die Kirche der Mutter 

Gottes von Kasan in St. Petersburg, eir.e Anführung. 

Die Bibelgesellschaften eihalten fortwährend sehr rei¬ 

che Bey träge von der Kaiserl. Familie nicht mir, son¬ 

dern auch von sehr vielen wohlhabenden Privatperso¬ 

nen, selbst von den entfernten Oberhäuptern der Si¬ 

birischen und vieler Tatarischen Völkerschaften, so wie 

von den Fürsten und Chanen am Kaukasus , in Geor¬ 

gien, Mingrelien und Imirette. Alles wetteifert, es ein¬ 

ander an Beyträgen zu jedem guten Zwecke zuvor zu 

thun. Ich holle, Ihnen ehestens auch von den übri¬ 

gen Russischen Universitäten manche noch nicht be¬ 

kannte Nachrichten mitzuiheilen. 

A nkiindigungen. 

Bey den Gebrüdern TVilmäns in Frankfurt a. M. ist 

so eben erschienen und in allen Buchhandlungen 

zu erhalten : 

TVerner, Chr., Rechenbuch für Stadt- und Landschu¬ 

len. 8. Preis 10 Gr. oder 45 Kr. 

Dieses neue Rechenbuch können wir mit allem 

Recht denen empfehlen, welche sich diesem Unterricht 

widmen. — Es wird dadurch ein laug gehegter Wunsch 

erfüllt und einem fühlbaren ßedürfniss in den Sclmlanstai- 

ten abgeholfen. — De) II). Verf. bat sich, wie auch die 

Vorrede des wüidigeu Pfarrers Kirchner besagt, durch 

seine Arbeit gewiss kein geringes Verdienst um die 

Schuljugend erworben. Fassliche Sprache, Gründlich¬ 

keit, so wie überhaupt bildende Methode und neue Art 

der Behandlung dieses Gegenstandes, lassen wenig oder 

nichts zu wünschen übrig , und Lehrer und Schüler 

erhalten ein gleich willkommnes Ruch. —< 

Der Gemeinnützigkeit wegen und um den leich¬ 

tern Eingang dieses Schulbuchs durch einen massigen 

Verkaufpreis zu befördern , haben wir obigen billigen 

Preis angesetzt, und versprechen uns daher zum vor¬ 

aus eine günstige Aufnahme. 

Die Resultate, welche nur in des Lehrers Hand 

bleiben, weil Zweck und Nutzen des Buchs dies durch¬ 

aus notliwendig machen, sind in einer besondern Ab- 

th eilung zu erhalten und kosten 2 Gr. oder 9 Kr. 

Frankfurt a. Main, im April 18)8. 

So eben ist erschienen r 

Poppe, Dr. J. II. M., Enzyklopädie des gesammten Ma¬ 

schinenwesens, oder vollständiger Unterricht in der 

l818. May. 
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praktischen Mechanik und Maschinenlehre, mit Er¬ 
klärungen der dazu gehörigen Kunstwörter; in alpha¬ 
betischer Ordnung. Ein Handbuch für Mechaniker, 
Kamöralister. , Baumeister und Jeden , dop Kennt¬ 
nisse des Maschinenwesens nötliig und nützlich sind. 
Siebenter Thtil odo’ zweyter Supplementband. JSIit 
6 Kupfertafeln. 2 Rthlr. 8 Gr. 

Diese so eben erschienene Fortsetzung eines an¬ 
erkannt classischen und für Deutschlands f abrikwesen 
so ausserst wichtigen Werks enthält hauptsächlich die 
Beschreibung der allerneuesten Erfindungen und Ver¬ 
besserungen der Maschinenlehre, so wie viele Berei¬ 
cherungen für die Artikel der frühem Bände. 

Leopold Voss in Leipzig. 

Neue Bücher, 

welche in der Osteimesse dies. Jahrs im Verlage von 
Luncker und Humblot in Berlin erschienen : 

Andllon, Fred., Sermons. 2 Vol. gr. 8. geh. 3 Rthlr. 
8 Gr. 

jBlesson's, L., Beyfrag zur Geschichte des Fcstungs- 
kriegs in Frankreich im Jahr i8)5., oder Tagebuch 
eines Ingenieurofficiers über die Belagerung von Mau¬ 
beuge, Landrecies, Marienbourg, Philippeville, Ro- 
croy, Givct und Charlemont u. s, w. Mit Plauen 
aller genannten Festungen n. s. w, gr. 8. geh. 3 Rthlr. 

Chezy, Hel min a von, Aurikcln; eine Blutnengabe von 
deutschen Händen, ister Bd. 8. geh. l Rthlr. 12Gr. 

Falkenbergs, G., Versuch einer Darstellung der ver¬ 
schiedenen Ciassen von Räubern, Dieben und Die- 
besheblern, mit besonderer Hinsicht auf die verschie¬ 
denen Mittel, sieh ihrer zu bemächtigen, ihre Ver¬ 
brechen zu entdecken und zu verhüten u. s. w. 2ter 
Baud; nebst Anhang, ein Wörterbuch der Diebes¬ 
sprache enthaltend. 8. i Rthlr. iß Gr. 

Gerhards, J. H., Tafeln zur genauem Kenntniss aller 
wirklich geprägten Gold - und Silbermiinzön älterer 
und neuerer Zeit, mit Angabe ihres Gewichts, Ge¬ 
halts und Berechnung ihres Werths, für KnnfTeute 
und Münzliebhaber, gr. 8. geh. i Rthlr. 12 Gr. 

Ileinsius, Theodor, kleine theoretisch - praktische deut¬ 
sche Sprachlehre 'für Schulen und Gymnasien. Sie¬ 
bente verbesserte und vermehrte Auflage. 8. 12 Gr. i 

Memoiren der Madame Manson, zur Erläuterung ihres 
Benehmens in dem Processe gegen die Mörder des j 
Herrn Fualdes; von ihr selbst geschrieben. Nebst * 
euiem Anhang authentischer Briefe. Aus d. Franzos. 1 
nach der neuesten Original - Ausgabe; mit einer Ge- ; 
schichtserzählung des Mordes, aus den'gerichtlichen 
} erhaudlungen gezogen von Ä. MHehler. Mit dem 
Bildnisse der Madame Manson. 8. geh. 1 Rthlr. 

Möllingers kleiner Uhren - Katechismus, wodurch man 

sich eine übersichtliche Kenntniss von den Uhren 
verschallen und sich unterrichten kann, wie man sie 
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halten muss, auch kleinern Fehlern oder Versehen 
selbst abhelfen kann. 16. geh. 8 Gr. 

Paoli-Chagny (Corute de) Projet d'une Organisation 

polilüjuo pour PEuropc, ayant pour objet de pro- 

curer aux souverains et nux peuples unc paix gene¬ 
rale et perpetuelle. 8. 

Rockstroh, Dr. H., die Logarithmen, erleichtert für 
den Unterricht und in ihrer Anwendung auf ökono¬ 
mische, kaufmännische, juristische u. s. \v. Gegen¬ 
stände. gr. 8. 18 Gr. 

Schmalz, Th., Lehrbuch des deutschen Privatrechts, 
Land - und Lehnrecht enthaltend, gr. 8. 1 Rthlr. 
16 Gr. 

Bey den Gebr. TFihnans in Frankfurt a. Main ist so 
eben erschienen und an alle Buchh. versandt: 

von Guckenberger 

Vernunftbüchlein für Mütter und Acrzte, 

oder 

Kunst, die Abkürzung des Lebens zu verhindern. 

Ein heynabe zur Regel werdendes kränkliches Le¬ 
ben und frühzeitiger Tod ist die allgemeine Klage. Die 
erste Quelle dieser physischen Herabwürdigung ist hier 
aufs anschaulichste entwickelt, gezeigt, wie die Ab¬ 
weichung von den Natur - Gesetzen sich fürchterlich 
rächet, die Befolgung derselben sich belohnet. Sechs 
Gebote lehren die leichte Kunst, Kinder ohne die als 
nothwendig betrachteten Krankheiten zu erziehen. — 
Ausserdem werden die herrschenden Vorurtheile be¬ 
kämpft, und der in seinem gestörten, oder regelmässi¬ 
gen Verlaufe sich zeigende Lebensgang aufs deutlichste 
dargclegt. 

Preis geheftet in 8. Velinpap. 1 Thlr. 4 Gr. oder 
2 FJ. ß Kr. 

Auf Druckpapier roh 18 Gr. ode*- 1 Fl. 21 Kr. 

Frankfurt a. Main, im April 1818. 

Catalogus Bibliothecae Chr. GotlJ'r. Grüner, Med. Doct, 
Prof, Publ. ÜrJ. Ecjuitis aurati regii ordinis de Wa¬ 
sa etc. inde a die XIII. Jul. 1818. in aedibus Gru- 
nerianis lege Aucliouis consueta vemiendae Pars I, 
(Libri medici) 8 maj. Jenae. 

Da dieser Catalog durch die eigene Bearbeitung 
des berühmten Verstorbenen wie durch seine Vollstän¬ 
digkeit für die medicin. Literatur nicht ohne Werth 
seyn wird, und für die Interessenten derselben in allen 
Tbeilen der Welt gleichsam als ein Verrnächtniss an- 
zusehen ist, so hat man kein Bedenken gefunden, dem 
Verlangen der Hinterbliebenen zu entsprechen , und 
denselben gegen eine geringe Sohadlo.shaltung der Druck¬ 
kos Ln von ß Gr. nclto in den Buchhandel zu geben, 

1 
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v.ofür derselbe nebst einer verhaltmssmassigen Vergü¬ 
tung, nach Maassgabe der Entfernung für die Spedi- 
tions - und Transportkosten in allen Buchhandlungen, 
Zeitungs - und Post-Expeditionen Europa’s (in Leipzig 
im literarischen Central - Comptoir) zu haben ist. 

Bey Leopold Voss in Leipzig ist zu haben : 

Neues chinesisches Verlegenheilsspiel. A new chinese 
Puzzle. Zweyte vermehrte und verbesserte Ausgabe 
mit 242 neugezeichneten Figuren auf 24 Kupier¬ 
tafeln , 7 Täfelchen von Mahagonyholze und einer 
Anweisung zu diesem Spiele. Alles in einem Etui. 
Braunschweig, bey Schenk u. Comp. Preis 16 gCr. 

Seit langer Zeit hat nichts so allgemeines Inter¬ 
esse erregt und so ausserordentlichen wohlverdienten 
Beyfall erhalten, als dieses Spiel. In London und Pa¬ 
ris, und in den vorzüglichsten Städten Deutschlands, 
wo es bis jetzt bekannt worden, ist es gegenwärtig die 
Lieblingsunlerhaltung der gebildeten Stände; ja selbst 
Napoleon auf St. Helena soll sich oft und anhaltend 
damit beschäftigen. Diese neue sehr vermehrte Aus¬ 
gabe zeichnet sich durch die Richtigkeit der Figuren, 
durch Eleganz und durch Wohlfeilheit von allen sonst 
noch erschienenen aufs vortheilliafteste aus. — Ausser 
der wohlfeilen Ausgabe zu 16 Gr. ist auch noch eine 
bessere zu 20 Gr., und eine ausgezeichnet geschmack¬ 
volle, mit doppelten Täfelchen von den feinsten Holz¬ 
arten, zu 2 Tlilr. bey uns zu haben. 

Verlags - und Commissions - Bücher 

von 

Heyer und Leske in Darmstadt 

. Ostermesse 1818. 

Fenner, Dr. H., Taschenbuch für Gesundbrunnen und 
Bäder auf das Jahr 1818. 12. geh. 20 gGr. oder 
2 Fl. 5o Kr. 

Förch, E., Rechenbuch zum Selbstunterricht. gr. 8. 

20 gGr. oder l Fl. 3o Kr. 
Klipstein, F. L., Lehrbuch des Dienstes der leichten 

Truppen, gr. 8. l Rlhlr. oder l Fl. 45 Kr. 

Möller, G., die Originalzeichnung des Domes zu Kölln, 
g Blatt im' grössten Format, Text und Umschlag, 
alles auf Schweizer-Velinpapier. Prcinumerations - 

Preis drey Carolins oder 19 Rthlr. 
(der Ladenpreis wird demnächst bedeutend erhöht.) 

Pagenstecher, W., die deutsche Gemeinde-Verfassung 
und Verwaltung in einem Umrisse, gr. 8. 16 gGr. 
oder 1 Fl. 12 Kr. 

Renss, G. J. L., populär - praktisch theologische Ab¬ 
handlungen vermischten Inhalts, istes Heft. 8. geh. 
16 gGr. oder 1 Fl. 12 Kr. 

Dessen kurze Geschichte Dr. Martin Luthers und der 
Kirchenreformation. 8. geh. 3 gGr. oder 12 Kr. 

Röder, Fr., die Kriegsdienstordnung der geschlossenen 
Haufen und der Besatzungen im Frieden, iste bis 
3te Abtheil. 8. 3 Rthlr. 18 gGr. oder 6 Fl. 3o Kr. 

Walther, F. L., Handbuch der Forsttechnologie, mit 
29 Kupfertafeln. Zweyte Ausgabe, gr. 8. 2 Rthlr. 
oder 5 Fi. 36 Kr. 

Dessen Zusätze dazu, für die Besitzer der ersten Aus¬ 
gabe besonders gedruckt, gr. 8. 6 gGr. oder 27 Kr. 

Wedekind, Frhr. v., über den Werth des Adels und 
die Ansprüche des Zeitgeistes auf Verbesserung des 
Adelinstituts, lr u. 3r Theil. Zweyte wohlfeilere 
Ausgabe, gr. 8. geh. 2 Rthlr. oder 3 Fl. 36 Kr. 

Z immer man ns, E., Predigten in der Grossherz. Ilof- 
kirche zu Darmstadt gehalten. 2r Theil. Ausgabe in 
gr. 8. 1 Rthlr. 12 Gr. oder 2 Fl. 45 Kr. 

Ausgabe in kl. 8. 1 Rthlr. 4 gGr. oder 2 Fl. 

In meinem Verlage ist erschienen und durch alle gute 
Buchhandlungen zu haben : 

Dornen aus dem Leben der grossen Welt, und Blüten 
der Einsamkeit , von Charlotte Haselich. Laden¬ 
preis 1 Rthlr. 18 Gr. 

Die vorzüglich gute Aufnahme, welche vor vier 
Jahren das erste Werk der Verfasserin, Heloise und 
Adele, in der Lesewrelt fand, bewogen sie, mit dieser 
zvveyten Arbeit an das Licht zu treten. Es enthalten 
diese Blätter Auszüge aus dem Tagebuch einer interes¬ 
santen Frau, deren Frieden der Verkehr mit der gros¬ 
sen Welt auf lange Zeit untergrub. Ich darf mit Recht 
das Icselustigo Publicum darauf aufmerksam machen, 
denn es ist mit Gewissheit vorauszusetzen, dass es dem 
Freunde guter unterhaltender Schriften sehr willkom¬ 
men seyn wird. 

* 

Manuel ou Varietes amüsantes et instructives ä l’usage 
des jeanes allemands qui ont deja fait quelques pro- 
gres dans la langue fran9aise par N. T. Risteihubert. 

Seconde edition. 

Dies Werkchen enthält Erzählungen zum Uebcr- 
setzen aus dem Französischen ins Deutsche. Mit Bey¬ 
fall war solches zuerst im Jahre 1812. aufgenommen 
worden, wenn nicht der Preis des i5 Bogen starken 
Buches das Einfuhren in mancher Scbulanstalt verhin¬ 
dert hätte. Ich habe jetzt den Verlag davon übernommen, 
und biete es Schulvorstehern und Sprachlehrern für 
den höchst niedrigen Preis von 8 Gr. hiermit an. 

Liegnitz, den 20. April 1818. 

J. F. Kuhlmey. 
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ISIS- 

D< 

Praktische Theologie. 

Handbuch der praktischen Glaubenslehre der Chri¬ 

sten zur Förderung einer zweckmässigen und 

fruchtbaren Behandlung derselben, besonders im 

populären Religionsunterricht von Johann Hein¬ 

rich Fritsch, Oberprediger zu St. Eenedicti zu Qued¬ 

linburg, erster Theil, Magdeburg, bey Wilhelm 
■“4 > • 

Heinricbshofen, 1816. gr. 8. S. 532. (2 Rthir.) 

kr tätige* Verf. dieser Schrift hatte in seinem 
Universitätsleben die Erfahrung gemacht, dass in 
der christlichen Glaubenslehre, wie sie auf der 
Universität auch von den gelehrtesten» und treff¬ 
lichsten Theologen vorgetragen wurde, gerade die¬ 
jenigen Glaubenslehren, von denen der Prediger 
am meisten Gebrauch zu machen hat, am kürze¬ 
sten behandelt wurden. Vergebens suchte er spä¬ 
terhin ein Werk, welches das Ganze der christli¬ 
chen Glaubenslehre in praktischer Hinsicht um¬ 
fasse, und den Prediger sowohl in einzelnen Fällen, 
als auch überhaupt bey dem Fortstudiren über 
die christliche Glaubenslehre, zunächst für seine 
Predigerbedürfnisse hinreichend unterstütze. Diess 
veranlasste ihn, gegenwärtige Schrift nach folgen¬ 
dem Plan auszuarbeiten. Sie soll alles erörtern, 
was zum beruhigenden Glauben der Christen nicht 
nur unmittelbar gehört, und daher von dem Pre¬ 
diger zunächst gelehrt werden muss, sondern auch, 
was damit überall in einer solcher nähern und ent¬ 
fernteren Verbindung steht, dass es diesen Glau¬ 
ben fördert, unterstützt, befestigt und belebt. Die 
Beweisstellen der heiligeu Schrift für die christli¬ 
chen Glaubenslehren werden nicht bloss angegeben, 
auch nicht bloss gelehrt erläutert, sondern^ es soll 
mit einer kurzen, deutlichen Erklärung zugleich 
eine nützliche Hinweisnng auf die Benutzung der¬ 
selben für die Kanzel, oder für den Jugendunter¬ 

richt verbunden, wenigstens angedeutet werden. 
Die Resultate neuerer Untersuchungen in der Theo¬ 
logie werden, so fern sie nur für das Praktische 
sind, nicht ausser Acht gelassen (in Hinsicht auf 
die besondern geistigen Bedürfnisse der gebildeten 
Zuhörer, denen der Prediger Genüge leisten soll.) 
Diess alles soll auf eine Art mitgelheilt werden, 
die sich zwar nicht ganz von der gewöhnlichen 

Art und Weise öffentlicher Religionsvorträge ent- 
Erster Band. 

fernt, aber auch (um die Selbstbehandlung des 
Predigers ganz frey zu lassen) sich derselben nicht 
zu sehr nähert, in einem zwar nicht trockenen 
aber doch einfachen Tone der Betrachtung. Ob 
nun ein solches Werk gerade unumgänglich und 
allgemein nothwendig für unser Zeitalter sey? diess 
dürfte nach Rec. Ueberzeugung mit Recht bezwei¬ 
felt werden. Denn, wenn die christliche Dogma¬ 
tik (wie es doch auf vielen deutschen Universitä¬ 
ten geschieht) so vorgetragen wird, dass es der 
Lehrer nicht;an Hinweisungen auf den praktischen 
Einfluss der Glaubenslehren fehlen lässt; wenn Vor¬ 
lesungen über Homiletik besucht, und in densel¬ 
ben richtige allgemeine Grundsätze über die Wahl 
der Gegenstände, die in den Kreis des öffentli¬ 
chen Religionsunterrichts gehören, aufgestellt wer¬ 
den ; wenn endlich der Candidat des Predigtamtes, 
und der angeslellte Prediger in der Theologie fort- 
studirt, das Gehörte und Gelesene selbstthätig wei¬ 
ter verarbeitet, die Bedürfnisse des menschlichen 
Geistes und Herzens in sich und andern beobach¬ 
tet; so kann in der That ein jeder sich selbst das 
beste Handbuch der praktischen Glaubenslehre wer¬ 
den. Demohngeaclitet kann wohl ein Werk, wie 
das vom Hrn. Verf. entworfene, in doppelter Hin¬ 
sicht einen gewissen Werth haben; einmal, alsei¬ 
ne gewisse .Nachhülfe für einzelne, welche (entwe¬ 
der durch eigene Schuld, oder durch Schuld eines 
mangelhaft gegebenen akademischen Unterrichts) 
die Universität ohne alle Anleitung zu einer prak¬ 
tischen Behandlung der christlichen Glaubensleh¬ 
ren verlassen haben, wenigstens als ein Werk, das 
sie auf diese Lücke, und die Nothwendigkeit ihrer 
Ausfüllung recht aufmerksam macht; zweytens, als 
eine zur Wiederholung des Unterrichts über die 
christliche Glaubenslehre und zur Beförderung der 
praktischen Richtung nützliche Lectiire. Von die¬ 
ser Seite betrachtet kann auch die Schrift des Hrn. 
Verfs. wie sie in diesem ersten Theile bearbeitet 
vor uns liegt, empfohlen werden; ob wir uns gleich 
nicht entsinnen , etwras Eigentümliches in der Be¬ 
handlung der vorkommenden Untersuchungen be¬ 
merkt zu haben. Nur wünschen wir nicht, dass 
irgend ein Candidat oder Prediger meine, bey dem 
Besitze dieses oder ähnlicher Iliilfsmiltel, sich an¬ 
derer Leclüre und weiteier Fortsetzung seiner theo¬ 
logischen Studien entschlagen zu dürfen. 

Der Inhalt dieses ersten Theils (dem eine ge¬ 
naue tabellarische Inhallsanzeige mangelt) umfasst 
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folgende Gegenstände. Vorbereitung. S. i — 20. 
Ueber die Begriffe: Religion überhaupt, natürliche 
und geoffenbarte, christliche, allgemeine und be¬ 
sondere christliche Glaubenslehren, praktische Glau¬ 
benslehre. Erste Abtheilung. Abschnitt 1. S. 24 — 
68. Von der Religion überhaupt. Ihr Inhalt, Un¬ 
terschied von andern Gegenständen der menschli¬ 
chen Erkenntniss, ihre Nolhwendigkeit, ihre End¬ 
zwecke, nolhwendiger Inbegriff, Unterschied der 
aussern und inneren Religion, öffentliche Religion, 
Kriterien zur Beurtbeilung der Wahrheit einer 
Religion. Abschnitt II. Seile 68— 116. Natür¬ 
liche Religion. Begriff', Quellen, Inhalt, Werth, 
Anwendung derselben im öffentlichen Unterrichte. 
Abschnitt UI. Seite 116 — 167. Geoffenbarte Re¬ 
ligion. Begriff', Unterschied von der natürlichen, 
wie sie gegeben werde, und warum sie allemal 
eine öffentliche sey. Kriterien einer wirklich ge- 
ofleubarten Religion. Wie der christliche Reli¬ 
gionslehrer den Werth der verschiedenen öffentli¬ 
chen Religionen zu würdigen habe. Abschnitt 
IV. Seite 167 — 2Ö2. Betrachtung der nichtchrist¬ 
lichen Religionen■ Heydnische Religionen, Mu- 
hannnedanische, Jüdische. Abschnitt V. S. 205 — 
582. Von der christlichen Religion insbesondere. 
Erstes Capitel. Stiftung und erste Begründung des¬ 
selben. Zvveytes Capitel. Ei kenntnissquelie des Chri- 
steuthums ("die heilige Schrift), Aechtheit, Anse¬ 
hen, Werth, rechter Gebrauch. Drittes Capitel. 
Hauptpunkte der christlichen Religionsgeschichte, 
welche für die praktischen Glaubenslehren in öf¬ 
fentlichen Religionsvorträgen zu benutzen sind. Bil¬ 
dung der christlichen Lehre vor der Reformation, Bil¬ 
dung der christlichen Kirche, Mönchswesen, Papst- 
thum, Kreuzzüge, Zeichen der Reformation, Ab¬ 
lass, Reformation, Uebersicht der ferneren Ereig¬ 
nisse, Hauptlehren der christlichen Parteien. Vier¬ 
tes Cap. Wahrheit, Sittlichkeit, und hoher Werth 
des Christenthums. Man bemerkt, dass der Verf. 
Im Ganzen nach einem wohlgeordneten Plane, mit 
Sachkenntnis«, und mit Belesenheit zu Werke ge¬ 
gangen ist. .Doch wünscht Rec. die Aufmerksam¬ 
keit des Hrn. Verfs. auf einige wichtige Puncte 
hinzu lenken. Zuförderst vermissen wir an mehre¬ 
ren Orten die nöthige Bestimmtheit und Genauig¬ 
keit in der Bestimmung und Darstellung einzelner 
Begriffe und Sätze, oder die zureichende Begrün¬ 
dung des Ausgesprochenen. So stellt der Verf. S. 
11. wo von dem Begriffe christlicher Religion die 
Rede ist, den bekannten Grundsatz auf, man müs¬ 
se von der wirklichen Religionslehre scheiden, was 
individuelle Vorstellung eines Apostels sey, ohne 
jedoch entweder auf die Giiinde, warum diess ge¬ 
schehen könne und solle, oder auf die Prinzipien, 
nach welchen diese Scheidung geschehen könne, 
hinzudeuten. Ehen so wenig möchte man dem 
Verfasser zugehen, was S. 11. als gewiss ange¬ 
nommen wird, dass die Pflichten und Tugendvor¬ 
schriften des Christenthums ohne Ausnahme auch 
in den Schriften der alten Weltweisen der Grie¬ 

chen und Römer schon Vorkommen. In der Art 
und Weise, wrie die Natur der religiösen Ueber- 
zeuguug beschrieben wird, ist sich der Verf. nicht 
völlig gleich geblieben. Nach S. 28. (vergl. S. 46) 
soll die Gewissheit, welche die Lehren der Reli¬ 
gion besitzen, nur als der höchste Grad von Wahr¬ 
scheinlichkeit zu betrachten seyq,I wobe,y uns noch 
manche Zweifel unauflöslich bleiben. Ebendase\Ust 
läugnel der Vf. dass die Lehren der Religion mellt 
Gewissheit hätten, als die Lehren anderer mensch¬ 
lichen Wissenschaften. Wie stimmt diess mit S. 

5o. überein, wo der Verf. (weit richtiger) vom 
religiösen Glauben sagt: er ist eine auf deutlicher 
Erkenntniss und auf Gründen beruhende Ueherzeu- 
gung von übersinnlichen Wahrheiten, und doch 
voll der höchsten Gewissheit, die über alle wis¬ 
senschaftliche unendlich hinausreicht? Sehr wahr 
findet Rec., was S. 56 — 60 von der äussern Re¬ 
ligion (insofern darunter etwas Rituelles verstanden 
wird) gesagt worden ist. Aber der Begriff ist ein¬ 
seitig aufgefasst. Der vollständige Begriff der äus¬ 
sern Religion umfasst auch das moralische Han¬ 
deln, insofern es aus religiöser Ueberzeugung und 
heiligem Gefühle kommt. Als Quellen der natür¬ 
lichen Religion unterscheidet der V. S. 7!. dreyer- 
ley, Natur, Vernunft, Gewissen. Wird aber nicht 
überall eine gewisse Veruunftthätigkeit vorausge¬ 
setzt, wo die wahre Erkenntniss Gottes im Innern 
entwickelt werden soll, es geschehe nun zunächst 
durch Betrachtung der äusseren Natur, oder durch 
Nachdenken über die moralische Natur des Men¬ 
schen? Die S. 79 aufgestellte Definition des Gewis¬ 
sens : der innere Richter der Menschen über ihre 
Handlungen und Gesinnungen nach den Begriffen 
des Rechts und Unrechts u. s. w. kann darum nicht 
befriedigen, weil sie zum Th eil in bildlichem Aus¬ 
druck gegeben ist, und noch immer die Frage übrig 
bleibt, ob dieser innere Richter ein Gefühl sey, 
oder eine Reflexion der Urtheilskraft, oder beydes 
zugleich? Uebrigens hat der Verf. bey dieser Un¬ 
tersuchung von den Quellen der natürlichen Reli¬ 
gion keine Rücksicht auf den Antheil genommen, 
den die heiligsten Gefühle und Neigungen des Men¬ 

schen an ihrer Entwickelung und Gestaltung ha¬ 
ben. Dass die natürliche Religion die Urreligion 
der Menschen gewesen sey, wird (S. 5. und S. g5. 
folg.) ohne Erweis angenommen, und stellt mit den 
Belehrungen der heiligen Schrift in den ältesten 
Urkunden der Hebräer im Widerspruch. Unbe¬ 
friedigend ist die S. 121 gegebene Bestimmung des 
Begriffs der geoffenbarten Religion, sie sey ..eine 
„ausserordentliche, aut ausserordentlichen Wegen 
„uns mitgetheilte, und mit einem öffentlichen Be- 
„kenntniss verbundene.“ Das Prädicat des Ueoer- 
naliirlichen (behauptet der Verf. S. 122.) gehöre 
gar nicht in den Offenbarungsbegriff, weil niemand 
anders, als dem Scheine nach, bestimmen könne, 
was innerhalb und ausserhalb der Grenzen der Na¬ 
tur liege. Bec. fühlt sich eben so berechtigt zu 
fragen: wo sind die Grenzen des Ordentlichen und 
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Ausserordentlichen? Zu einer genauen Bestimmung 
des Unterschiedes der natürlichen und geoffenbar- 
ten Religion kommen wir doch nur, wenn dabey 
der Begriff solcher Thatsachen oder Wirkungen 
festgehalteu wird, welche die Menschen überhaupt 
aus den ihnen bekannten Gesetzen und Kräften der 
Natur (sowohl der inneren menschlichen als der 
äusseren) nicht zu erklären vermögen. Die geof- 
fenbarte Religion muss (wie der Verf. S. 126 sagt) 
die Lehren der natürlichen mit noch andern ver¬ 
mehren. Dass sie diess permöge, kann keinem 
Zweifel unterworfen seyn; dass es aber nothwendig 
in ihrem Begriffe und Wesen liege, diess zu tliun, 
ist nicht dargethän worden. Im vierten Abschnitte 
hätte der genaue Zusammenhang, in welchem die 
ganze Verfassung und Geschichte der Mosaischen 
Religion mit dem Christenthume, als Vorbereitung 
desselben stellt, mehr gewürdigt werden sollen. 
Rec. konnte ferner bev manchen Untersuchungen 
und Erörterungen, welche diese Schrift enthält, 
"die Frage nicht unterdrücken: ob sie auch noth¬ 
wendig in den Flau und Zweck des Verfs. eingrei- 
feri? So wird im vierten Abschnitt ein Abriss der 
Mohammedanischen Religion und ihrer Geschichte 
gegeben. Hatte der Verf. dabey die Absicht, auf 
diejenigen Puncte aufmerksam zu machen, welche 
in den Kreis des öffentlichen Unterrichts auf der 
Kanzel und in Volksschulen gehören, namentlich 
in Kanzelvorträge (für welche dieses ganze prak¬ 
tische Handbuch hauptsächlich bestimmt zu seyn 
scheint), so ist diese Materie zu umständlich be¬ 
handelt: denn in diesem Detail von den Lehren 
und Gesetzen der Muhammedanischen Religion auf 
der Kanzel und überhaupt vor einem gemischten 
Publicum zu reden, wird man sich schwerlich ver¬ 
anlasst sehen. Wollte der Verf. Candidaten und 
Prediger selbst dadurch belehren — so war eine 
ausführlichere und eigentlich gelehrte Erörterung 
dieser Puncte nothwendig: denn der von ihm ge¬ 
gebene Abriss muss in der That bey jedem, der 
eine Universität verlässt, als etwas aus Vorlesun¬ 
gen über die Kirchengeschichte Bekanntes voraus¬ 
gesetzt werden. Eben so finden wir in dem die 

heidnischen Religionen betreffenden Abschnitte man¬ 
ches Specielle erwähnt (z. B. S. 174. S. 182. folg.) 
was nicht auf die Kanzel gehört; für den gelehr¬ 
ten Unterricht ist auch diese Untersuchung zu un¬ 
vollständig, besonders, da die Religion der Indier, 
in welcher neuere Forscher eine höchst merkwür¬ 
dige Uebereinstimmung mit gewissen christlichen 
Leb ren und Spuren einer uralten göttlichen Offen- 
ba rung finden, zu wenig in ihrer Eigent hü ml ich- 
keil, und in den verschiedenen Momenten ihrer 
Ausbildung dargestellt worden ist. Bey der Erwäh¬ 
nung der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu wer¬ 
den S. 270. und S. 278. die Versuche mancher 
neueren Theologen angedeutet, das Uebernatürliche 
aus diesen heiligen Thatsachen hinweg zu erklä¬ 
ren. Unstreitig hat der Verf. diese Andeutungen 
nicht in der Absicht gegeben, dass man auf der 
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Kanzel von dieser Verschiedenheit exegetischer M i- 
nungen reden solle; da es in der That für den 
Endzweck des öffentlichen Religionsunterrichts voll¬ 
kommen hinreicht, wenn man den Glauben an die 
Wahrheit und Göttlichkeit der neutestamentlichen 
Geschichte und Lehre überhaupt, und die Ueber- 
zeugung, dass es der göttlichen Weisheit vollkom¬ 
men gemäss sey, auch auf eine uns unbegreifliche 
Art Veränderungen um und neben uns geschehen 
zu lassen, gehörig begründet und belebt, wodurch 
dann solche natürliche Erklärungsversuche ohne¬ 
dem zurückgewiesen werden. Aber der geleinte 
Theolog verlangt eine genauere Abwägung der 
Gründe und Gegengründe, als in diesen kurzen 
Hindeutungen gegeben wird, wo einmal eine sol¬ 
che Verschiedenheit der Erklärungen zur Sprache 
gekommen ist. Endlich bemerkt man an mehreren 
Stellen (wie in dem Abschnitte, der von dem End¬ 
zweck und Werthe der Religion handelt) Wieder¬ 
holungen, und überhaupt eine etwas zu weitschwei¬ 
fige Darstellung, der cs übrigens nicht an Klar¬ 
heit und Gewandtheit fehlt. Mit den vom Verf. 
an mehreren Orten ausgesprochenen Bemerkungen 
über die praktische Anwendung dieser oder jener 
Untersuchung stimmen wir grösstentheils überein; 
vorzüglich zweckmässig finden wir, was der Verf. 
von S. 4go an über die Art und Weise erinnert, 
wie der Prediger über die heiligen wundervollen 
Thatsachen des neuen Testaments zu reden habe, 
um auch die Bedürfnisse nachdenkender Zuhörer 
vollkommen zu befriedigen. 

Chronologie. 

Versuch einer Chronologie für’s Volk und für Volks- 
schulen. Ein Beytrag zur Verbreitung gemein¬ 
nütziger Kenntnisse. Altona 1817., bey J. Fr. 
Hammerich. 6 Folio-Seiten. (Pr. 6 gr.) 

Auf der Rückseite des Titelblattes erfährt der 
Leser, dass dieser Versuch von einem gewissen 
P. J. Peters zu Wrixum auf der Insel Föhr 1816 
in der Absicht ausgearbeitel worden sey, „um ei¬ 
nige der wichtigsten Kenntnisse aus der Chronolo¬ 
gie, die jedem nützlich, und denjenigen, welche 
sich dem Seewesen widmen, unentbehrlich sind, 

zu befördern.“ 
Die liier mitgetheilten Kenntnisse sind auf 6 

Blättern in Fol. so enthalten, dass immer nur die 
eine Seite des Bogens nach oben angesetztem In¬ 
halte, in einem fort, ohne allen Absatz, der man¬ 
nigfaltigen Materien ungeachtet, voll gedruckt ist. 
Allein auch abgesehen von der durchaus unschick¬ 
lichen Form dieser Schrift, finden wir den Inhalt 
derselben gar nicht so bearbeitet, dass wir sie em¬ 
pfehlen könnten. Als Beleg nur Einiges. 

Das erste Blattf auf dem von der Einteilung 
der Zeit die Rede ist, fängt so an: „Die Erde 
bewegt sich um sicli selber; die Zeit einer Um- 
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drcjiqng um sich selber macht einen bürgerlichen 
(?) Ta g. “ Bald darauf lieisst es: ,,die erleuchtete 
Seite, der Erde hat Tag, welcher auch der natür¬ 
liche (?) Tag heisst. Indem die Erde sich um sich 
selbst dreht, macht sie einen Kreis, oder beschreibt 
während jeder Umdrehung einen Kreis am Him¬ 
mel. Jeder Kreis zerfallt in 36o gleiche Theile 
oder Grade. Jn 2'4 Stunden werden diese 56o glei¬ 
che Theile von der Erde vollendet, und in jeder 
Stunde der 24ste Tlieil derselben . nemlich Mal 
56o = i5 Grade.“ Das heissen wir einmal grund¬ 
gelehrt, richtig, klar und verständlich zum Volke 
gesprochen! — Was auf dem 2ten Blatte über den 
Mond gesagt ist, halte etwa nach Bode weit kür¬ 
zer, zum Theile richtiger und, mit Hülle -einer 
kleinen Zeichnung, klarer gesagt werden können 
und sollen. Auch wäre hier der Ort für das Wis¬ 
senswürdigste von den Mondsfinsternissen gewesen. 
— Auf dem 5ten Blatte ist hauptsächlich die Rede 
von Ebbe und Eluth, wobey bloss bemerkt wird, 
dass diese Erscheinung mit der Zeit der Bewegung 
des Mondes, mit dessen Stande im Meridian und 
auch 12 Stunden später zusammen treffe. Eine Er¬ 
klärung dieser Erscheinung, des Antheiles der Son¬ 
ne an derselben, der verschiedenen Benennungen 
der Fluthen sucht man vergebens. Dieses Blatt 
enthält zuletzt noch eine unrichtige Erklärung der 
Epakten; was hierüber noch auf dem 5ten Blatte 
vorkömmt, ist für den gemeinen Mann durchaus 
unverständlich. — Das Uebrige auf den 5 andern 
Blättern betrift die Calendereinrichtung mit den 
verschiedenen Cyklen, gewährt aber keineswegs 
eine deutliche Vorstellung dieses Gegenstandes. 

Wann werden denn endlich einmal Schriftstel* 
ler und Verleger das Volk mehr achten lernen, und 
wann wil d man endlich allgemein eiusehen, dass 
gute schriftstellerische Arbeiten, für das Volk, fer¬ 
ne davon Sache eines Jeden zu seyn, dessen Kennt¬ 
nisse sich über die des Volkes erheben, eine weit 
grössere Sorgfalt, Auswahl und Umsicht, unter 
Voraussetzung des bestimmtesten Planes, erfordern, 
als die gewöhnlichen Schriften für den gebildeten 
Tlieil des Publicums überhaupt? 

Kurze Anzeigen. 

Schönheiten der Geschichte, eine Beyspielsamm- 

lung der Tugenden und Laster aus der Geschich¬ 

te der Menschheit gezogen. Aus dem Engl, des 

W. Dodd’s Beauties of history etc. Kopenhagen 

b. Bonnier 1818. 296 S. in 12. geb. 1 Rthlr, 

Das Werkchen hat in England und auswärts 
theils wegen der Reihe von Gemälden menschli¬ 
cher Leidenschaften, theils wegen der Ausführung 
dieser Gemälde und der Einkleidung grossen Bey- 
fall gefunden. Dass der Verf. bey der Wahl des 
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Stoffs zu sehr auf Engländer (neben Griechen und 
Römern) gesellen habe, bedauert der Herausgeber 
zu spät eingesehen zu haben, er will aber noch ein paar 
Bändchen folgen lassen, die vermuthlich mehrere dä¬ 
nische und deutsche Beyspiele aufstelleu werden. In¬ 
zwischen hätten doch wohl,manche der Jugend unver¬ 
ständliche Ausdrücke (wie Asotus S. 7.) mit deut¬ 
schen vertauscht werden können. Nicht alle Er¬ 
zählungen enthalten wahre Geschichte, manche 
sind erdichtet. Druck und Papier sind nicht vor¬ 
züglich, an Druckfehlern ist kein Mangel. 

Ueher Lehramt und Lehrweisheit. Sendschreiben 
an einen vornehmen Mann von einem Religions- 
lehrer. Rostock und Sch werin, Stillersche Buch¬ 
handlung 1817. 5i S. in 8. 

Die Hauptsätze, welche in dieser Schrift aus¬ 
geführt worden, sind: das Amt des Religionslehrers 
beschäftigt sich mit wahrer und nützlicher Auf¬ 
klärung; ehemals hegte man eine übertriebene Ver¬ 
ehrung für dasselbe; ilzt, da es sich vervollkomm¬ 
net hat und immer mehr zu vervollkommnen strebt, 
iot diese Verehrung gesunken; als Grund davon 
wird angegeben: ehemals umhüllte das Amt ein 
Nimbus, der es den Blicken der Profanen entzog; 
verständige Religionslehrer haben es von diesem 
Nimbus enthüllt und nun hat die Achtung und 
Ehrfurcht dafür abgenommen. Dass die Kirchen 
nicht mehr häufig besucht werden, das rührt von 
der Auslassung des Religionsunterrichts in dem Er¬ 
ziehungsplane und von der unseligen Zerstreuungs¬ 
und Vergnügungssucht her; das Mittel durch Ver¬ 
schönerung des aussern Cullus oder des Ritus den 
Kirchenbesuch zu befördern, findet der Verf. für 
Protestanten zweckwidrig. Er greift die fälschlich 
sogenannte Lehrweisheit, nach welcher der Leh¬ 
rer etwas anders für sich glauben als öffentlich 
lehren und manches verschweigen soll, an, prüft 
die dafür angeführten Stellen Joh. 16, 12. (wo nicht 
von Lehren, sondern von bevorstehenden Schick¬ 
salen gesprochen wird) und 1 Kor. 5,2., erklärt, 
worin die wahre Lehrweisheit bestehe (S. 58) und 
zeigt durch Beyspiele, wie und wo der echte Re- 
ligionslehre.r Milch, stärkere Speise, und starke 
Speise gebe. Zuletzt bemerkt er, welche Energie 
jetzt dazu gehöre, sicli dem christl. Lehramte zu wid¬ 
men und es gehörig zu verwalten. Treffende und 
beherzigungswerthe Wahrheiten! 

Lieder und Erzählungen zum Geschenke für gute 
Mädchen. Mit 24 ausgemalten (schlechten) Ku¬ 
pfern. Neustadt a. d. Orla, bey Wagner 1817. 
44 S. in 12. 

* 

Die meisten Erzählungen sind in Versen. Zu 
einigen Kupfern fehlen die Erzählungen. Für wel¬ 
ches Alter der Mädchen die Sammlung bestimmt 

| ist, erfahren wir nicht. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 12. des May. 119- 1318- 

Homiletik, 

Entwurf eines Systems der geistlichen Rhetorik 

nach ihrem ganzen Umfange, für den Gebrauch 

zu Vorlesungen, von Gottlieb Philipp Christian 

Kaiser, der Theologie Doctor und ordentlichem Professor 

in Erlangen , ernanntem Stadtpfarrer der Neustadt daselbst. 

Erlangen, in der Palm’schen Verlagshandlung, 

1816. 535 S. in 8. ( i Thlr. 8 gr.) 

Bey der Bearbeitung dieses neuen Lehrbuchs der 
geistlichen Rhetorik hatte der Hr. Verf. einen dop¬ 
pelten beachtungsvverthen Zweck , theils seinen Zu¬ 
hörern durch diesen gedruckten Abriss seines Sy¬ 
stems das lästige Dictiren der Uebersichten zu er¬ 
sparen, theils das urtheilsfähige Publicum zu einer 
genauem Prüfung mancher dem Verf. eigenthüm- 
lichen Ansichten und Vorschläge zu veranlassen. 
Hiermit ist uns auch bey der Anzeige und Beur- 
theilung dieser Schrift ein doppeltes Geschäft an¬ 
gewiesen, sowohl von dem Wertlie zu sprechen, 
den sie als akademisches Lehrbuch behauptet, als 
von dem Eigentümlichen, das der Verf. geben 
wollte, zu reden. Was nun das Erste betrifft, so 
lässt sich nicht verkennen, dass der Verf. den viel¬ 
fachen Materialien, welche in Vorträge über diese 
Wissenschaft gehören, eine systematische und wis¬ 
senschaftliche Form gegeben, vor homiletischen 
Verirrungen älterer und neuerer Zeiten treffend ge¬ 
warnt, beachtungswerthe praktische Winke und 
Erläuterungen gegeben, mannichfaltige Belesenheit 
in theologischen und philosophischen Schriften an 
den Tag gelegt hat. Auf eine Einleitung, welche 
§. l—i3. den Zweck, Begriff, Inhalt, Umfang und 
die Bestandtheiie der geistlichen Rhetorik behan¬ 
delt, und mit einer kurzen Geschichte der geistli¬ 
chen Beredtsamkeit und ihrer Theorie endigt, folgt 
der erste Abschnitt, Heuristik, die Lehre vom 
geistlichen Stoffe und dessen Auffindung. Nach 
vorangeschickten allgemeinen Erörterungen über 
die Beschaffenheit, den Umfang und Inhalt, die 
Verhältnisse des geistlichen Stoffes, und die Me¬ 
thode der Meditation* überhaupt. §. i4— 17. wird 
im ersten Capitel §, 10 — 36. vom religiösen Stoffe 
für den homiletischen Zweck A) an sich betrach¬ 
tet (von den erläuternden und erfüllenden Mate- 
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rialien, den Beweisen und Gründen, dem bewe¬ 
genden Stoffe), B) in besonderer Iliusicht auf ge¬ 
wisse Zuhörer und Redner, C) für den Behuf ge¬ 
wisser besonderer objectiver Endzwecke (in Casual- 
predigten und Reden, Festpredigten u. dgl.) ge¬ 
handelt. Das zweyte Capitel. §. 57 — 44. betrach¬ 
tet den religiösen Stoff für den Katechetischen Zweck 
sowohl A) an sich (Erläuterungen, Beweise, be¬ 
wegende Mittel), als B) in Hinsicht auf einzelne 
Classen der Katechizanden und Katecheten, und 
C) nach gewissen objectiven Endzwecken. Das 
dritte Capitel, §. 45—4c). verbreitet sich über den 
Stoff für den geistlich - dialogischen Zweck: A) 
nach dem wesentlichen Charakter des Dialogs selbst, 
B) nach dem Inhalte und Umfange der Materien, 
C) nach der Anwendung auf besondere Classen von 
Menschen und auf gewisse objective Zwecke. Der 
zweyte Abschnitt ist der Disposition der Materien 
gewidmet. Zuerst wird die Anordnung des geist¬ 
lichen Stoffes überhaupt für alle drey Vortragsfor¬ 
men (die Beschaffenheit der Disposition, der Um¬ 
fang und Inhalt der Anordnungen, die Nothwen- 
digkeit und Wahrheit der Anordnung, die Mög¬ 
lichkeit solcher Dispositionen nach der allgemeinen 
Topik) §. 5o—A4, betrachtet. Das erste Capitel 
§.55 — 57. redet dann insbesondere Von der An¬ 
ordnung für den homiletischen Zweck-. A) zur Be¬ 
förderung der Deutlichkeit und Vollständigkeit, B) 
zur theoretischen Uebei zeugung und Fürwahrhal¬ 
tung, C) zur Erweckung der Gefühle, Neigungen, 
Entschliessungen ; das zweyte Capitel, §. 58 — 61. 
von der Anordnung für den katechetischen und 
dialogischen Zweck (nach denselben Hauptgesichts- 
puncten); das dritte C. §. 61 — 65. von der Anord¬ 
nung für alle Formen des geistlichen Vortrags nach 
hesonderri Individualitäten der Zuhörer und Red¬ 
ner, und nach besondern Endzwecken. Der dritte 
Abschnitt erörtert die Darstellung des geordneten 
Stoffes nach der geistlichen Rhetorik (die Semio¬ 
tik). §.64 — 68. gibt allgemeine Bemerkungen über 
den Umfang und Inhalt, die Beschaffenheit, den 
Grund der geistlich - oraforischen Darstellung. Das 
erste Capitel, §. 68 — 84. behandelt die geistlich- 
oratorische Elocution A) in wie fern sie Vollkom¬ 
menheit hat in Beziehung auf den Stoff an sich, 
und für alle Formen religiöser Vorträge,' B) in wie 
fern sie ihre Vollkommenheit in der Form (in der 
Stellung der Worte und dem Tone) hat, C) in 
Hinsicht auf die Formen der geistlichen Schreibart. 
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Im zweyten Capitel, §. 85 — 92. wird die Mnemo¬ 
nik abgehandelt, in wie fern sie den geistlichen 
Vortrag betrifft: A) in wie fern sie blos auf den 
Stoff und die Disposition Bezug hat, B) in Hinsicht 
auf den Ausdruck und die Schreibart. C) nach 
subjectiven und objectiven Verschiedenheiten. Das 
dritte Capitel, §. 95—100. umfasst die körperliche 
geistliche Beredtsamkeit, die Declamation, die Ge- 
sticulation und Actiou, die Verbindung beyder zu 
einem Ganzen. Indem wir nun sowohl den wis¬ 
senschaftlichen Charakter, als die christlich-reli- fiöse Tendenz dieses .Lehrbuchs, und die gelungene 

»ehandlung einzelner Lehren mit Vergnügen be¬ 
merken und öffentlich anerkennen, müssen wir doch 
gestehen, ungern manches zu vermissen, was wir 
namentlich dem Verfasser eines akademischen Lehr¬ 
buchs der geistlichen Rhetorik unmöglich erlassen 
können. Auffallend war uns in verschiedenen §§. 
eine gewisse Unbestimmtheit und Dunkelheit des 
Vortrags, nicht selten mit einem weitläufigen Aus¬ 
druck und mit einer Umständlichkeit im Schema¬ 
tismen, welche last ein scholastisches Ansehen hat, 
vereinigt, wo es darauf ankam, klare, bestimmte, 
präcise Definitionen zu geben , eine schnelle und 
leichte Uebersicht der Materialien zu bewirken, 
den strengen Zusammenhang des Einzelnen und die 
Entwickelung des Einen aus dem Andern wenig¬ 
stens anzudeuten. So gern auch Rec. im Ganzen 
dem denkenden Verfasser beystimmt, was seine 
(in der Vorrede und Einleitung angedeuteten) An¬ 
sichten von der Beredtsamkeit überhaupt und von 
der geistlichen insbesondere und ihrer Theorie be¬ 
trifft, so bezweifeln wir doch die Zweckmässigkeit 
der Definition, mit welcher das Lehrbuch §. 1. be¬ 
ginnt: ,,die geistliche Rhetorik ist iin weitesten 
Sinne (was sie im engeren Sinne sey? ist im Fol¬ 
genden nicht bestimmt angegeben worden) eine 
Wissenschaft von der Kunst, wodurch der prakti¬ 
sche Theolog vermag, dass das individuelle Ideal 
seines religiösen Lebens für die sittlich-freyen Ge- 
müther (für vernünftig-sinnliche Wesen) in ge¬ 
genseitiger Thätigkeit nach gemeinsamen christli¬ 
chem Lehrbegriffe ausgesprochen werde.‘‘ Aus dem 
Folgenden sieht man, dass der Verf. in die Sphäre 
des von ihm gegebenen Begriffes der heiligen Rhe¬ 
torik nicht auch die Kunst der christlich - religiö¬ 
sen Poesie mit einschliessen will, (worin wir ihm 
völlig beystimmen), sondern nur an die eigentlich 
sogenannte geistliche Rede, die Katechese, den 
Dialog denkt. Gleichwohl ist die in einer Erklä¬ 
rung der geistlichen Rhetorik zugleich liegende Be¬ 
stimmung des Begriffes der geistlichen Beredfsam- 
keit, von welchem der erstere abhängt, keineswegs 
dazu geeignet, einen Unterschied zwischen geistli¬ 
cher Rede und geistlicher Poesie anzudeulen. Kann 
nicht auch der reli löse Dichter ein Ideal seines 
religiösen Lebens, gemäss den- chn'stliehen Lehr- 
begriffe, für sittlich - freye Wesen au sprechen, u. 
so au^spreeben. dass eine gerne nsuine Thätigkeit 
entstehe, indfem diejenigen, ehe den D hie ..eleu 
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lesen und hören, zu einem gleichen Schwünge der 
Andacht erhoben werden? Worin lie°t also nun 
der Unterschied zwischen geistlicher Rede u. Poe¬ 
sie? Doch nur in der Art und Weise, wie in der 
ersleren das religiöse Leben ausgesprochen wird 
(nicht für das Erkenntniss vermögen allein zur Be¬ 
leimung, auch nicht zunächst für die Erweckung 
des Wohlgelaliens am Schönen, welches an einem 
heiligen Stoffe dargestellt wird, sondern für alle 
geistige Vermögen in gleichem Grade, dass der 
f'Ville auf das Höchste gerichtet w'erde) — und in 
dem praktischen Zwecke. Auch was ferner §. 1. 
gesagt wird, vermag jene Definition nicht weiter 
aufzuhellen und zu rechtfertigen. Ehe man deut¬ 
lich und vollständig bestimmen kann, was geistliche 
Beredtsamkeit und geistliche Rhetorik sey, muss 
man zwey andere Begriffe — der Beredtsamkeit 
überhaupt — und der christlichen Kirche — schon 
erörtert haben. In der Vorrede* wird zwar von der 
Beredtsamkeit überhaupt etwas wahres und richti¬ 
ges bemerkt, aber nicht bestimmt, präcis und voll¬ 
ständig ausgesprochen. Und gegen die im Lehr¬ 
buche weiter unten S. i5. folgende Entwickelung 
des psychologischen Charakters und der Tendenz 
der eigentlichen Rede haben wir vornemlich zu er¬ 
innern, dass der Verf. in diese Entwickelung den 
Begriff' des Ueberredens mit aulgenommen hat, so 
wie auch Ueberredungsbeweise S. 86. unter gewis¬ 
sen Bedingungen gestattet werden, und S. iy5. von 
einer Verbindung des Ueberredens mit dem Dar¬ 
stellen rein vernünftiger Beweisgründe gesprochen 
wird. So sehr auch der Hr. Verfasser, dem es 
überall um die wahre würdige Beredtsamkeit zu 
thun ist, sich dagegen zu verwahren sucht, dass 
man bey dem Ueberreden nicht an ein Tauschen 
denke; so hat sich doch einmal an jenen Ausdruck 
eine solche Nebenbedeutung geknüpft, dass es in 
der Tliat um der guten Sache der wahren (so olt 
verkannten und argwöhnisch betrachteten) Beredt¬ 
samkeit selbst willen rathsarn ist, jenes zweydeutige 
Wort aufzugeben, wo man das Wesen der Beredt¬ 
samkeit erklären will. Was in der Einleitung fer¬ 
ner S. 3 folg.über den Unterschied zwischen Prosa, 
Poesie, Beredtsamkeit gesagt w orden ist, geht aller¬ 
dings aus einer richtigen Ansicht der Sache hervor. 
Aber klarer und anschaulicher würde der V f. das 
Eigenthümliche einer jeden in dieser Zusammen¬ 
stellung nachgewiesen und zugleich dargelhan ha¬ 
ben, warum es gerade nur diese drey verschiede¬ 
nen Formen der Sprachdai Stellung geben könne, 
wenn er das Ganze mehr psychologisch aus der 
Thätigkeit der Erkenntniss — Gefühls — Begeh- 
rutigsvermögens entwickelt hätte. Eben so ver¬ 
missten wir S. i5, eine bestimmte psychologische 
Nachwcistmg wie es nothwendig in der Natur des 
rednerischen Geumthes, welches die Bestrebungen 
Anderer mit den seimgen vereinen will, gegründet 
sey, gerade dk-se (die eigentlich rednerische) Form 
zu ä’dcn. • ergebens .forschten wir am Ende der 

, U er.ou obersten, für die 1 hätigkeit 
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des geistlichen Redners aufzusteilenden Grundsätze. 
Es scheint zwar ein solcher Grundsatz in dem ent¬ 
halten zu seyu, was der Verf. an mehreren Orten 
in verschiedenen Ausdrücken von der Bestimmung 
der geistlichen Reden gesagt hat. Aber die streng- 
wissenschalliiche Behandlung der geistlichen Rhe¬ 
torik (wie sie auch in akademischen Lehrbüchern 
erwartet wird) forderte nothwendig, dass ein sol¬ 
ches Princip bestimmt und klar ausgesprochen, u. 
bey jedem einzelnen Abschnitte der Theorie sein 
Zusammenhang mit jenem Princip angedeutet wur¬ 
de. Im ersten Abschnitte, §. i4—18., fehlt es 
hauptsächlich an einer genauen Erörterung der für 
die geistliche Rhetorik so äusserst wichtigen Frage: 
was heisst christlich predigen? und, welche For¬ 
derungen an Predigt, Katechese, geistlichen Dialog 
entwickeln sich zunächst daraus, dass jenes wech¬ 
selseitige Handeln des Redners und der Zuhörer 
dem gemeinsamen christlichen Lehrbegriffe gemäss 
geschehen soll? In demselben Abschnitte, §. 22., 
bemerkt der Verf. über die bewegende Kraft der 
homiletischen Materialien: „es müssen 1) Gefühle 
(geistige) erweckt werden, 2) es sind Neigungen 
und rl riebe (das ist Perceptionen eines solchen Zu¬ 
standes, welcher durch Begierden und Verabscheu¬ 
ungen des Begehrungsvermögens bestimmt wird, in 
wie ferne es sinnlich ist) anzuregen, 5) aus bey- 
den, den Gefühlen und Bestrebungen, entspringen 
(wenn sie sich auf intellectuell - und moralisch - 
religiöse Ideen stützen) in der höchsten Potenz 
Freuden der Seligkeit (ohne weitere Tendenz für 
einen praktischen Zweck).“ Wie dieser dritte 
Punct mit den vorhergehenden Zusammenhänge, 
kann darum nicht klar werden, weil der Vf. vor¬ 
her blos von dein sinnlichen Begehrungsvermögen 
gesprochen, und das höhere (dessen Gegenstand das 
Wahre, Schöne, Gute, Heilige ist) nicht bestimmt 
von jenem unterschieden hat. Die verschiedenen 
Theile einer geistliciien Rede, Eingang, Proposi¬ 
tion, Hauptpartition u. s. w.* werden zwar S. 180. 

genannt und mit mehreren beherzigungswer- 
then Erinnerungen begleitet. Aber, wie sich diese 
Theile unter einander verhalten, und in welcher 
Beziehung ein jeder auf die Flandlung der Hede 
stehe ? ist nirgends bestimmt naehgewiesen worden, 
in welchem Sinne der Vf. insbesondere vom Ein¬ 
gänge S. J01. sagt: „er ist daher oft nur zum 
Schein ein Eingang, (keine solche analytische Ein- 
vyiekelung der Gegensätze, welche dann durch die 
Partition und Argumentation, als aus dem Keime 
erst heraustreten,) sondern öfters ist. er schon ein 
£ Leii des^ Ganzen selbst, nämlich wo das Thema 
nicht ausdrücklich nach dem Eingänge folgt, und 
‘he fünffachen Predigt theile, welche das Gewor¬ 
denseyn des mitgetheilten inneren Lebens ausdrü- 
< ken, vverden alsdann auf vier reducirt, tetracho- 
toiti sen“ bekennen wir nicht verstanden zu haben. 
Eben so dunkel ist uns die kurz vorher §*55. auf- 
gestellte allgemeine lopik der Dispositionen (auf 
welche sich der \ eil. in dem ausgezogenen Satze 
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bezieht) geblieben. Ja, wir sind überzeugt, durch 
festeres Anschlüssen an den vom Verf. zwar hie 
und da berührten, aber nicht eigentlich durchge- 
führten Begriff der Handlung, welche zwischen 
dem Redner und den Zuhörern vor sich geht, und 
durch psychologische Erklärungen über das im Ge¬ 
müt he der Zuhörer successiv fortschreitende Wir¬ 
ken des Redners in den verschiedenen Tlieilen 
würde die ganze Behandlung der allgemeinen Un¬ 
tersuchung von der Disposition §. 5o — 54. weit 
anschaulicher, interessanter und zusammenhängen¬ 
der geworden sevn, als durch jene künstliche lo¬ 
gische Construction. Wie inan zufolge der §. 55. 
aufgestellten Topik der Dispositionen (welche die 
Begriffe: Seyu, Werden, Gewordenseyn, sowohl 
gedachtes, ideales, als reales, zum Grunde legt) 
bey jedem Thema das richtige fundamentum divi- 
dendi finden, und wie dem Prediger das Geschäft 
der Eintheilung erleichtert werden solle, wenn er 
bey jedem Gegenstände vor allen Dingen eine sol¬ 
che in der Höhe der subtilsten Abstraction schwe¬ 
bende Tafel allgemeiner Begriffe durchzugeben und 
auf das vorliegende anzuwenden hat, ist uns in der 
That, ungeachtet der angeführten Bey spiele, ganz 
unverständlich geblieben. Es würde hier zu weit 
führen, im Einzelnen nachzuweisen, wie künstlich 
und willkührlich man verfahren müsse, um dieser 
oder jener von den als ßeyspiel angeführten Dis¬ 
positionen gerade diesen oder jenen in der topi¬ 
schen Tafel enthaltenen abstracten Begriff (das Seyu, 
oder das. Gedachtseyn, oder das Gewordene, oder 
das Werden, oder das Gewordenseyn) und keinen 
andern als Princip anzuweisen. Der ganze Vorschlag 
erklärt sich wohl aus einer individuellen Vorliebe 
des Vis. für P ent ade n. Ohne uns hier über den 
S. 5o. gelegentlich ausgesprochenen Grundsatz (ge¬ 
gen den schon andere Recensenten ihre Bedenken 
mitgetheilt haben), dass sich alles Gewordenseyn in 
der Pentade ausdrücke, verbreiten zu wollen, ma¬ 
chen wir nur darauf aufmerksam , dass sich der Vf. 
nicht mit Recht S. 178. folgg. auf die bey den Al¬ 
ten übliche Unterscheidung von 5 Theileii der Rede 
berufen konnte. Demi offenbar lag eine gewisse 
Willkiihr in dieser Eintheilung, wo sie im Allge¬ 
meinen aufgestellt wan) , da z. B. die narratio nicht 
in allen Reden Statt finden konnte, und die refutatio 
in dieser Classification fehlt; daher auch dieses 
Schema bey den alten Rhetoren u, Rednern selbst 
keine absolute Gültigkeit hatte. Eben so wenig 
konnte erfahrung3mässig behauptet werden, dass 
die meisten geistlichen Reden ausser dem Eingänge 
u. dem Schlüsse drey Theile hätten (S. 179.). Ce- 
berhaupt macht der Vf. gern von logischen Con- 
struetionen, insbesondere in der Kantischen Tafel 
der Kategorieen für die Homiletik Gebrauch. Bey 
manchen einzelnen Puncten gewährt dieses Verfah¬ 
ren wohl den Vortheil einer systematischen und 
leichten Uebersicht: wie in der Einleitung §. r—4, 
wo die geistliche Rhetorik aus den vier Gesicfcts- 
pujncten des Positiven, Negativen, Limitativen * 
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Quantitativen betrachtet wird. Oefterer hat jedoch : 
diese Methode, wo sie einmal in der Natur der zu 
behandelnden Lehren weniger gegründet war, die 
ganze Darstellung des Vfs. erschwert, u. ermangelt 
einer für den geistlichen Redner erspriesslichen 
Anwendung, wie §. 16. S. 52 ff. u. §.55. S. 190 ff. 
Uebrigens würde Rec. in einem Lehrbache der 
geistlichen Rhetorik manches vom Verf. autgenom- 
nieue weggelassen und für den mündlichen Vortrag 
aufbewahrt, dagegen manches andere für nöthig er¬ 
achtet haben. Zu dem ersten gehören theils man- 
nichlaltige Nebenbemerkungen, die man in einem 
Compendio nicht verlangt, u. längere Anmerkungen 
(wie S. 176 —178.), theils die zahlreichen ßeyspiele 
von zweckmässigen Themen für Festpredigten S. 98 
—108. (dies gehört in Repertorien u. sogenannte 
Predigermagazine), theils die vielen, öfters ziemlich 
langen, aus Kanzelvorträgen namhafter geistlicher 
Redner abgedruckten Stellen. Wir finden zwar 
diese ßeyspiele von dem belesenen Vf. recht zweck¬ 
mässig gewählt und billigen es gar sehr, dass er 
überhaupt eine Hinweisung auf erläuternde Bey- 
spiele'bey den einzelnen §§. im Compendio selbst 
für nöthig hielt. Aber ein Lehrbuch, als solches, 
kann sich mit einer genau citirenden Hinweisung 
auf jene erläuternden Stellen begnügen. Die Mil- 
theilung der ßeyspiele selbst ist. Sache des lebendi¬ 
gen mündlichen Vortrags u. eigener homiletischer 
ßeyspielsammlungen. Einmal konnte ja doch der 
Vf., ohne das Lehrbuch unverhältnissmässig zu er¬ 
weitern , jenes Abdrucken der angezogenen Stellen 
nicht vollständig durchführen, wie man aus vielen 
§§. sieht, wo er es bey dem Citiren der ßeyspiele 
bewenden liess. Dagegen sind mehrere Begriffe, 
weichein die Theorie der geistlichen Rhetorik selbst 
eingreifen, in diesem Lehrbuche unerörtert geblie¬ 
ben, und blos angeführt worden , z. B. die Begriffe: 
Definition, Entwickelung, Beschreibung §. 18, die 
verschiedenen Grade der menschlichen Ueberzeugung 
§.20, diej verschiedenen Methoden der Beweisführung 
§.21, der Unterschied zwischen logischer u. orato- 
rischer Eintheilung §. 5o. Der wichtige Grundsatz, 
dass alle geistlichen Reden eine praktische Richtung 
haben sollen, musste §. 19. mehr beachtet und be¬ 
stimmt ausgesprochen werden. In der Lehre vom 
Styl, §. 68, 69 ff'., findet man nichts darüber be¬ 
merkt, in wie fern es in der Natur der Rede, als 
solcher, liege, dass ihr Ausdruck die angeführten 
Eigenschaften (unter denen manche, wie die Fülle, 
und Präcision im Verhältnisse zu andern Puncten, 
gar zu kurz behandelt werden) in einem gewissen 
Grade besitzen müsse; u. keine bestimmte Erörte¬ 
rung über den Unterschied der rednerischen Schreib¬ 

art von der dichterischen u. eigentlich prosaischen. 
Die Angabe der wichtigsten Schriften u. Abhand¬ 
lungen, welche über einzelne Lehren und Theile 
der Homiletik verglichen zu werden verdienen, hat 
der Verf. grösstentheils weggelassen. 

Was nun zweytens das von dem Verf. selbst 
in der Vorrede angedeutete Eigenthümliche seines 
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Systems der geistlichen Rhetorik betrifft, so tritt 
dies nicht in seiner Grundansicht der Homiletik 
und in der Behandlung des Ganzen nach einer sol¬ 
chen Ansicht hervor. Man bemerkt vielmehr, wie 
er offenbar durch seine von ihm selbst genannten 
neueren Vorgänger in der wissenschaftlichen Be¬ 
handlung der Homiletik auf gewisse leitende Ideen 
und auf vieles Einzelne geführt worden ist. Dass 
er jedoch selbstthätig auch fremden Stoff zu ver¬ 
arbeiten und zu modificireu wisse, lässt sich eben 
so wenig verkennen. Diess sieht man, was den 
homiletischen Theil der vorliegenden Schrift an¬ 
belangt, an der Lehre von der Disposition der 
geistlichen Rede, wovon schon oben gehandelt 
worden ist; an der Lehre von den Redefiguren S. 
227 folgg., wo eine neue Classification aufgestellt 
wird; an dem Capitel von der Mnemonik §. 85 — 
92. Bey den Figuren der Rede unterscheidet der Vf., 
indem er die abstracten Begriffe: Quantität, Qualität, 
Relation, Modalität ebenfalls zu Hülfe nimmt, 1) 
Figuren für das Schöne, 2) für das Grosse und 
Erhabene, 5) für das Komische, und bey jeder 
dieser Classen als drey untergeordnete Arten: a) 
solche, die zur deutlicheren Veranschaulichung ei¬ 
tles als gegenwärtig gedachten Objectes gehören, b) 
die sich auf eine Vertauschung der Objecte bezie¬ 
hen , c) die das Abwesende oder Gegenwärtige zu 
grösserer Annäherung bringen. Rec. fühlt sich 
hier veranlasst, dem Verfasser folgende Fragen vor¬ 
zulegen: ist es nicht eine willkührliche und unbe¬ 
wiesene Voraussetzung, was §. 71. angenommen 
wird, dass die Figuren ohne Ausnahme ursprüng¬ 
lich und zunächst für die poetische Sprache gehö¬ 
ren, und daher nach einem ästhetischen Princip 
eingetheilt werden sollen? Warum soll nicht auch 
die Beredtsamkeit ihre Figuren haben? Warum 
soll die Theorie der Beredtsamkeit nicht vielmehr 
darauf ausgehen, was von der Natur und der Be¬ 
deutsamkeit der Figuren und Tropen zu sagen ist, 
aus der Natur des rednerischen Gemiiths, und dem 
Endzweck der Beredtsamkeit abzuleiten ? Wie kann 
man die Frage, Concession,‘ Correction, den Zwei¬ 
fel, die Präterition, die Aufforderung, den Wunsch 
(§. 72.) Figuren für das Schone nennen ? Muss 
sich nothwendig das Asyndeton und Polysyndeton 

(§• 78*) allemal auf Darstellung des Grossen und 
Erhabenen beziehen? Ist der Verf. nicht, indem 
er bey den Unterarten jener 5 Hauptclassen wie¬ 
derum Figuren für den Verstand, für die Einbil¬ 
dungskraft, für Gefühl und Triebe unterscheidet, 
am Ende doch zu der psychologischen Classification 
gekommen, die er §.71. als Haupt-Fundament ver¬ 
worfen hatte? Man möge nun diese psychologische 
Ansicht als Haupt-Fundament, oder als untergeord¬ 
netes Princip betrachten — immer lassen sich doch 
die wenigsten Figuren vorzugsweise aut diese oder 
jene Kraft des menschl. Gemiiths beziehen, wenn 
man nicht willkührlich trennen will, was in der 
Wirklichkeit genau vereinigt erscheint. 

(Der Beschluss im nächsten Stück.) 
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Erzählungen. 

Scherz und Ernst in Erzählungen von David Hess. 

Zürich bey Orell Fuessli und Comp. 1816. 8. 

325 S. (i Rtlilr. 4 gr.) 

Diese Erzählungen sind sämmtlich mehr oder we¬ 
niger didaktischer Art. Die erste Erzählung: die 
besiegte Tanzlust möchte vor den übrigen den Vor¬ 
zug verdienen und ist auch an sich nicht ohne Ver-^ 
dienst. Sie hat eine gewisse Gründlichkeit und Voll¬ 
ständigkeit, und gewährt volle Befriedigung, da 
hingegen die übrigen das Thema nicht .so erschö¬ 
pfen und daher, obwohl ihr Gegenstand bedeuten¬ 
der ist, weniger genügen. Ina Ton der guten Ge¬ 
sellschaft wird mit angenehmer Lebhaftigkeit und 
leichter Gewandtheit der alte Erfahrungssatz an¬ 
schaulich gemacht, dass ein leidenschaftlicher Hang, 
zumal bey Frauen, durch blosse Ermahnungen und 
Belehrungen, und wären sie auch noch so ein-' 
leuchtend und eindringlich, sich nicht besiegen lässt, 
und dass nur die unmittelbar empfundenen verderb¬ 
lichen Wirkungen dieses Hanges im Stande sind, 
die Kraft zum Widerstande in ihrer ganzen Stär¬ 
ke zu erwecken und -zu befestigen, und diess auch 
nur dann, wenn jene Wirkungen den leidenschaft¬ 
lich Befangenen nicht bloss theilweise treffen, son¬ 
dern von Grund aus erschüttern. Diese Erzählung 
gehört daher zu den wenigen echt moralischen: die 
Belehrung hat hier nicht jene Allgemeinheit, die so 
leicht declamatorisch, hohl pathetisch wird, und doch 
wird nichts verschwiegen, was irgend für diesen 
besonderen Fall lehrreich seyn kann. Sie ist mit 
einem Wort wahrhaft praktisch, und zugleich so 
unterhaltend als lehrreich. Besotideis gut sind die 
Sophismen der Leidenschalt herausgehoben, und 
sehr glücklich die endliche Besiegung des verderb¬ 
lichen Hanges herheygeführt, der an der Eitelkeit 
eine mächtige Stütze hat. 

Der wandernde Declamalor ist die getreue Ab¬ 
schilderung jenes grundgelehrten Declamators, den 
der Hunger zuletzt in eine kleine Stadt treibt. Wer 
je einen solchen Hungerleider, etwa in einem klei¬ 
nen Badeorte, sein Unwesen hat treiben sehn, wird 
diese Schilderung nicht überladen finden, aber auch 
etwas von dem Ueberdruss und der Langenweile 1 
fühlen, die man nothwendig bey einer solchen Er- 1 

Erster Band. 

scbeinung empfindet. Dem Pfarrhelfer, der über 
das Wesen des Declamirens spricht, konnte wohl 
auch noch manche treffendere Bemerkung in den 
Mund gelegt seyn; unter andern hätte besonders 
die widersinnige Wahl der Gedichte und ihre Auf¬ 
einanderfolge gerügt werden sollen, auf die selbst 
die Declamatoren, welche sich eine Art von Na¬ 
men gemacht haben, sich nicht verstehn. Sie tra¬ 
gen z. B. Lieder vor, die bloss fiir den Gesang be¬ 
stimmt sind, und mengen Tragisches und Burles¬ 
kes durch einander. — Der Tonkunst kVettstreit 
mit der Malerey. Diess alte, unendlich oft behan¬ 
delte Thema ist hier in einem kleinen Roman ge¬ 
kleidet, der unterhaltend genug ist, es aber wohl 
noch mehr wäre, wenn die muntere, halb hurao- 

\ risirende Laune, die hin und wieder durchblickt, das 
Ganze belebte, das sich bey aller zum Theil drol¬ 
ligen Lebhaftigkeit des alten Mahlers doch etwas 
schwer fortbewegt. Dann würde auch die Scene, 
wo die vier musikalischen Studenten des Abends 
die Mahlerstochter überraschen und nachher vom 
Allen überrascht werden, mehr Wirkung thun — 
und man würde auch an die etwas rasche Bekeh¬ 
rung des Vaters nnd seiner völligen Aussöhnung 
mit dem jungen Baron williger glauben, die jetzt, 
bey dem etwas zu gewichtig ernsten Grundton, ei¬ 
niger rnassen befremdet. — Der Alte vom Berge. 
Hier streiten oder vielmehr zanken höchst leiden¬ 
schaftlich ein Demokrat und ein Aristokrat mit 
einander über ihre verschiedenen politischen An¬ 
sichten und Systeme, bis es endlich einem alten 
Weisen gelingt, sie zur Vernunft zu bringen und 
zu versöhnen, indem er ihnen die Einseitigkeit 
ihrer Behauptungen zu Gemüthe führt und sie auf 
das Verderbliche aufmerksam macht, wenn Män¬ 
ner von solchem Ansehn wie sie durch einseitige 
Theorien sich verleiten lassen, die endliche Be¬ 
ruhigung der sich neu gestaltenden Staaten zu ver¬ 
hindern, da sie doch recht eigentlich dazu beru¬ 
fen sind, den ruhigen Fortgang der allmähligen 
Ausbildung einer Verfassung zu befördern. Die 
eigentliche Versöhnung der beyden Partheykäm- 
pfer wird aber erst durch die Tochter des Greises 
bewirkt, die „wie man im gemeinen Leben sagt, 
ein Sonntagskind“ ist, eine Art von Nachtwand¬ 
lerin. ,,Sie nahm, heisst es von ihr,“ an jeder 
Kunde Theil, die aus der geräuschvollen Welt in 
ihre Einsamkeit gelangte, und wollte durch ihren 
Vater, der die Bedürfnisse der Mittheilung lebiiait 



955 1818. 956 

empfand, von allen grossen Ereignissen des Zeital- j 
ters untterrichlet seyn. — Diese waren nun leider 
von der traurigsten Art. Mit ängstlicher Neugier 
forschte sie nach den schauerlichsten Umständen, 
und ward davon unruhig für mehrere Tage und 
Nächte. Ihre Phantasie verarbeitete den aufgefass¬ 
ten Stoff, und zwischen Wachen und Traum sprach 
ihr Gefühl darüber sich in abgebrochenen Sätzen 
wunderbar und poetisch aus. Der Vater, höchst 
angezogen von diesen psychologischen Erscheinun¬ 
gen, belauschte ihre Sprüche, reihte sie zusam¬ 
men, verband die verschiedenen Theile in ein Gan¬ 
zes , und so entstand eine poetische Rhapsodie, 
welche das Kind als den verbesserten Ausdruck ih¬ 
rer Empfindungen erkannte, sich ins Gedächtniss 
prägte, und zuweilen mit tiefem Gefühl reziliirte.— 
Dieses Kind nun ruft den \ater, um jene Aussöh¬ 
nung zu vollenden, und auf ihre Frage,' wer sind 
diese Männer? ervvieÜert er: Sn? sind Feinde; sag" 
ihnen von deinen Gesichten.“ — Und nun sieht 
sie sich um, betrachtet verwundert die staunen¬ 
den Männer, wird ernst, scheint eine Weile zu 
sinnen und spricht dann in Versen mit vieler Sal¬ 
bung von der Pflicht der Versöhnung. -— Dieses 
wunderbare Kind ist im allermodernsten Geschmack, 
und wir mussten es als eine von den neuesten Fi¬ 
guren , womit sich unsere Poesie bereichert, be¬ 
sonders erwähnen. — Man ist solcher politischer 
Erörterungen jetzt ziemlich überdrüssig geworden; 
und vielleicht wollte der Verf. durch diese, nach 
unserer Meinung überpoetische Figur seinem The¬ 
ma den Reiz der Neuheit geben. Dann hätte aber 
wohl das Wunderkind früher auftreten müssen. — 
Die letzte Erzählung: der linderst ab, löst sich 
am Schlüsse völlig in eine mystische Allegorie aut, 
hat aber dabey nicht eben besonders hochgestellte 
Lebensscenen zum Gegenstand. Sie ist durchaus 
moralisch - religiöser Art, und nur die frommen 
und weisen Sprüche, welche die in dem Wander¬ 
stabe verborgene Rolle enthält, haben jenen hohen 
Ton, der dem mystisch - allegorischen entspricht. 
Das Ganze ermangelt der Einheit des Tons, und 
wird nur durch den allgemeinen Begriff zusam¬ 
mengehalten. Der Stab erscheint wunderbar durch 
die Bedeutung, die ihm gegeben wird; er verliert 
aber wiederum alles Wunderbare durch die wirk¬ 
liche Anwendung. — Fliu und wieder slösst man 
auf Provinzialismen wie er hat warm und der¬ 

gleichen, ' 

Roma n e. 

i. Das Heldenmädchen aus der Vendee. Ein Ro¬ 

man von Caroline Baronin de la Motte Fouque, 

geb. von Briest. Erster Theil. 254 S, Zweiter 

Theil. 214 S. Leipzig bey Fleischer dem Jün¬ 

gern. 1816. 8. (2 Rlhlr.) 

May. 

2. Lebensblikhen aus Süden und Norden, in Wahr¬ 

heit und Traum. Von Ulrich, Freyhrn. von Schlip¬ 

penbach. Zweyler Theil. 568 S. Hamburg, bey 

Perthes und Besser. 1817. 8. (1 Rlhlr. 12 gr.) 

1. „Lange, ehe das Werk der Frau von La¬ 
roche Jaquelin erschien’,“ heisst es in dem Vor¬ 
wort, „und mir einen Leitfäden in die Hand gab, 
ward ich von den zwey gewaltigen Triebfedern der 
Revolutionskämpfe in Frankreich, den Ausschwei¬ 
fungen überfliegenden Freyheitsgeistes, wie der bin¬ 
denden Treue des Glaubens, lebhaft angesprochen. 
Durch Zeitschriften, Annalen, Philosopheine und 
Raisonnements, beiden in ihren Reibungen fol¬ 
gend, lernte ich jene Helden der Zeit kennen, in 
welchen die streitenden Principien Persönlichkeit 
gewannen. Diese im Kampfe mit sich und dem 
Geschicke hinzustellen, das selbst höherer Noth- 
wendigkeit folgend, sie zu Werkzeugen des Mar- 
tyrthums oder der anregenden Lüge gebrauchte, 
ward meine Aufgabe. — Treu dem, was ist, 
habe ich die unentworfenen Räthsel gemischter 
Menscheimatur unangetastet gelassen. Alle histori¬ 
schen Personen stehn in der eigenthümlichen Far¬ 
be ihres Charakters da. Keine wesentliche, darauf 
Bezug habende That ihres Lehens, ist erdichtet.— 
Wien 11 ich mich auf solche Weise aber der Sti*en- 
ge abwägender Vergleichung unterwerfe, so weis 
ich gleichwohl am besten, wie wenig ich meine 
Aufgabe im Ganzen löste. Ist der innere Klang 
doch stets besser als das Wort, und der hell ent¬ 
sprungene Gedanke ein anderer, als sein bleicher 
dürftiger Widerschein auf dem Papier.“ — Wir 
finden, dass die Verfasserin in dem Versuche, die 
angedeutete Aufgabe zu lösen, uugemein viel ge¬ 
leistet hat: mit hochflammender, heiliger Begei¬ 
sterung hat sie das beharrliche glaubensvolle Käm- 
ifen der Königlichen mit der wilden zügellosen Frey- 
leitsschw ärmerey der Republikaner, dem Geiste alt- 

französischer Ritterlichkeit gemäss, in einer Rfihe 
von kiäftigen wahren Charakterbildern geschildert, 
über welche die idealen Bilder des Hefdenmädchens aus 
der Vendee und ihres Geliebten, des Prinzen Tal- 
mout, wie eine Glorie herabßtrahlen. Wir müs¬ 
sen es den Lesern überlassen, die hier aufgesteil¬ 
ten Charaktere geschichtlich zu vergleichen und zu 
prüfen, und wollen nur insbesondere auf die Cha¬ 
rakteristik des furchtbaren Robespierre aufmerksam 
machen, die uns ganz vorzüglich treu und wahr 
scheint. Hinreissend schön sind die Hauptmomen¬ 
te dieses historischen Romans, unter andern die 
Scene, wo das Heldenmädchen, nach der heimli¬ 
chen Unterredung mit dem Prinzen in der stür¬ 
mischen Nacht, den kühnen Entschluss fasst, ihm 
zu folgen und au seiner Seile zu kämpfen. Die 
Schilderung jener Gewitternacht, das Entzünden 
und Au (Rammen der vom Blitz getroffenen^ Liehe 
und das in sich Zusammenstürzen des Riesenbaums, 
ein Bild des zertrümmerten Königthums, ist vor- 
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trefflich, so wie als Contrast, die Schilderung des 
geachteten Girondisten Barbaroux. Gleich herr¬ 
lich linden wir die Sterbescene des alten biedern 
Herzogs de la Tremouille; sie ist mild erhaben, 
zugleich tief erschütternd und beruhigend. — Nur 
seiten fanden wir uns in dem Genüsse der schönen 
Dichtung dadurch etwas gestört, dass sich die Dich¬ 
terin zuweilen nicht genug der grossen Kunst be- 
ffeissigt, die Kunst zu verbergen. 

•2. In dem zweyten und letzten Theile ist der Duft 
der Lebensblüthen aus Süden und JSorden noch 
stärker als im ersten, und nicht selten so stark, 
dass es nicht zu verwundern wäre, wenn die mei¬ 
sten Leser, davon betäubt, in einen süssen Schlum¬ 
mer versänken. So ist z. 13. S. 172 folgendes Ue- 
berschwängliche zu lesen: „O Geliebte, unser Bund 
muss dauernd seyn, eben weil er mit keinen an¬ 
dern, als den zu zartesten Fäden der in Liebe ver¬ 
zitternden Seele unserer Herzen zu einander gezo¬ 
gen und verbunden, so dass Du dreist in einer 
bessern Welt, mein Herz statt des Deinigen in 
der unsterblichen Brust zum Himmel emportragen, 
und auf dasselbe zeigen und zu Gott sprechen kannst: 
in und mit diesem hab’ ich auf Erden gelebt und 
gefühlt. — Was je Edles, Hohes und Schönes mei¬ 
ne Seele füllt, weihe ich den Blättern, die ich an 
Dich und für Dich schreibe, sie nur sind mein 
Lebenslauf, schon desshalb, weil meine Hand sie 
in Deine legt, und ich den Lebensfaden selbst aus 
der Hand der Parzen reisse, und eben auch in die 
Deine gebe. Spinne Du ihn aus, und knüpfe ihn 
an eine Seele an, und wann wir sterben, möge 
er dann vereint mit Dir, wie jetzt die Herbst- 
Gewebe fliegen und fortgetragen werden, weit fort 
dabin, wo ein Genius sie sammlet, und aus sol¬ 
chen Geweben Lichtgevränder für Götter bildet.“ — 
Das heisst doch wohl mehr als träumen? — Ue- 
brigens wechseln auch in diesem Theile überirdi¬ 
sche IXerzensergiessungen mit Beschreibungen von 
Sehenswürdigkeiten der Residenzstadt St. Peters¬ 
burg ab. Der geschichtliche Rahmen dieser Lie- 
besschwärmereien ist so gewöhnlicher Art, dass 
wir uns der Mühe, ihn zu beschreiben, wold über 
heben dürfen. 

Beschluss 

der Recension von Kaiser's geistlichen Rhetorik. 

Was der Verf. S. 291. folgg. über die Mne¬ 
monik gesagt, und von eigenthumliehen Vorschlä¬ 
gen mitgetheilt hat, kann in der That jedem Pre¬ 
diger, der es mit Auswahl zu benutzen und auf 
seine Individualität anzuwenden weis, sehr nütz¬ 
lich werden. Hauptsächlich liegt aber das Eigen- 
thümliche dieses Lehrbuchs in der genauen Ver- 
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bindung der Katechetik mit der Homiletik, und in 
der Aufstellung einer neuen Form der geistlichen 
Rede, des geistlichen Dialogs. Der Verl, erklärt 
sich über den Grund dieser Zusammenstellung S, 
25. so: ,,Im engeren Sinne ist die Predigt fortlau¬ 
fendes (akroamaiisches, cohaerentes) Aussprechen 

des religiösen Lebens , die geistliche Katechese als 
Gegensatz wörtliches Darstellen dieses Lebens vom 
Zöglinge, was freylich auch durch die veranlas¬ 
sende Kunst des Katecheten (durch Frage) geschieht, 
und der geistliche Dialog Synthese beider, weil da 
das Gemeindeglied eben sowohl, als der Prediger, 
Vorträge halten und fragen kann, wobey freylich 
auch wieder der Geistliche das Ganze unvermerkt 
leitet.“ Recensent theilt mit dem Verf. vollkom¬ 
men die Ueberzeugung, dass auch Katechisalionen 
dazu geeignet seyn können, nicht bloss Begriffe zu 
entwickeln und den Verstand zu belehren, sondern 
auch den Willen zu bestimmen. Nur muss dann 
die Katechisation in gewissen Abschnitten, nament¬ 
lich gegen das Ende, doch in die Form zusammen¬ 
hängender Rede übergehen. Wir halten auch die 
Verbindung der Homiletik und Katechetik in ei¬ 
nem und demselben Lehrbuche für etwas ausführ¬ 
bares, und betrachten das vorliegende Compendium 
selbst als einen Beweis der Ausführbarkeit; ob wir 
gleich der Meinung sind, dass weder die Vereini¬ 
gung beyder Wissenschaften, noch die Verkei¬ 
lung derselben in verschiedene Vorträge und Lehr¬ 
bücher als allgemein bindendes Gesetz für alle aka¬ 
demischen Lehrer betrachtet werden könne, da die 
Methoden der Behandlung dieser Wissenschaften 
verschieden sind, und immer verschieden bleiben 
müssen. Die Einführung geistlicher Dialogen in 
der christlichen Kirche, wie sie in diesem Lehr¬ 
buche in der Theorie entworfen, und durch zweck¬ 
mässige Beyspieie erläutert worden sind, würde 
gewiss die christliche Religionserkenutniss und Re¬ 
ligiosität selbst in mehr als einer Hinsicht wohl- 
thätig fördern; wenn auch die Ausführung des 
Plans mit manchen, besonders temporellen und lo¬ 
calen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Wir wün¬ 
schen, dass die vom Verf. darüber aufgcsteliten 
Grundsätze und gegebenen Winke vielfach beher¬ 

zigt werden mögen. 

Populäre Philosophie. 

Gemeinfassliche Darstellung und Würdigung al¬ 
ler gehaltreichen Beweisarten für Gott und für 
die Unsterblichkeit der Seele von Johann Rich- 
mann. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. 
Cotla’schen JBuchh. 1817. XII. u. i±6 S. gr. d. 

(18 gr.) 

Was man eigentlich in diesem \verklein, an 
welchem der Titel, wegen der darauf genannten 
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Verlagsbandlung, und die Dedication , weil sie an 
den Kaiser Alexander, der noch dazu ausdrück¬ 
lich seine Einwilligung gegeben haben soll, gerich¬ 
tet ist, das Merkwürdigste sind, zu suchen und, 
wenn noch Jemand darnach lüstern wäre, zu fin¬ 
den habe, das lässt sich zur Genüge aus folgenden, 
das Resultat des ganzen Vortrags aussprecheutfen, 
Worten erkennen. „ Wer sich, so schreibtder, dem 
Rec. übrigens gänzlich unbekannte, Veif. S. i44 f., 
im Wresen von der Gottheit trennt (eigentlicher 
Sündenfall) und seine Einzelheit, Persönlichkeit, 
sein Ich und Bewusstseyn ewig zu erhalten glaubt 
und sucht, der irrt, der wird es nie erhalten: 
denn er sucht Etwas, was gar nicht besteht, was 
nicht bestehen kann und was auch die Erfahrung 
nirgends bestätigt. Wer aber in sich kein von 
Gott selbständig abgeschiedenes Seyn, sondern im¬ 
mer nur die Eine Einheit oder Gott als sein We¬ 
sen sieht, sich jedoch darum, als Theil oder Zeit¬ 
wesen, nicht für Gott selbst halt, welcher nur im 
ewigen Ganzen anerkannt wird, der lebt ewig.** 
Keineswegs also eine blosse „ Darstellung<f der Be¬ 
weisgründe für Gott und Unsterblichkeit, welche 
etwras Historisches wäre, sondern eine Aufstel¬ 
lung und Empfehlung der von Schelling wieder 
emporgebrachten pantheistischon Phiiosopheme ii- 
ber jene Gegenstände, mit vorausgeschickter ver¬ 
meintlicher Beseitigung der dem Pantheismus nicht 
huldigenden religiösen Uebcrzeugungsarten, macht 
den wahren und gesammten Inhalt des vorliegen¬ 
den Schriftchens aus. Es ist kaum begreiflich, wie 
Jemand bey übrigens gesundem Verstände und Her¬ 
zen in allem Ernste dasjenige, was die Sehellin- 
gische Schule bisher ihr Wissen von Gott und Un- 
sterblicheit nannten, dafür halten und ausgeben 
könne, da offenbar die in demselben gesetzte Iden¬ 
tität Gottes und der Welt alle Eigentümlichkeit 
des göttlichen Wesens, und hiermit dieses Wesen 
selbst, gänzlich auf hebt, und, was den zwreyten 
Grundartikel der Religion betrifft, mit ebendersel¬ 
ben Identität, aller Dinge, welche folgerichtig auch 
alle Wesenheit des Menschen vernichtet, die Un¬ 
vergänglichkeit des menschlichen Ichs als eines sol¬ 
chen unlaugbar nicht bestehen kann. Zu wün¬ 
schen aber ist es, und jetzt wohl auch immer mehr 
zu hoffen, dass jene heillose Sache des Unglau¬ 
bens, der sich als einzige reine Wahrheit und 
Weisheit rühmt, nie geschicktere und blendendere 
Fürsprecher finden möge, als dergleichen Einen 
man hier vernimmt. Denn dass dieser Hr. R. 
nicht gut, geschweige denn schön, zu schreiben 
verstehe, erhellt aus dem vorhin wörtlich Ange¬ 
führten; es kommen in seinem durchgängig kraft¬ 
losen und unbeholfenen Vortrage sogar mehrere 
auffallende Unrichtigkeiten (z. B. an der Religion 
Anforderung machen; unsere Nächsten; den Men¬ 
schenhandel in Abscheu aussprechen; Derley für 
dergleichen; ehe f. einst) vor: wobey er übrigens 
dennoch auch in der Wortschöpfung (z. B. Men- 

schenhörperforscher d. i. Physiologe MenscJienlor- - 
perlehre d. i. Physiologie; Vernunftlebeulehre d. i. 
Ethik) sich versucht hat. Nicht einmal mit der 
Oi thogiaplne ist er ranz nn Beinen, wovon wir 
nur Lciye und Celihat zum Beleg an führen wol¬ 
len. Einem solchen mehr gutmüthig' n Getausch¬ 
ten, als mit starkem Geiste Verirrten, ist cs leicht 
zu verzeihen, wenn er in der angeführten Stelle 
das Urtheil, Gott und Mensch seyen zwrey we¬ 
sentlich verschiedene Dinge, so dass es nicht heis¬ 
sen könne, der Mensch dauere fort, sobald es 
wahr wäre, dass sein Individuum in Gott unter¬ 
gehe, „den Sünde rifall,“ er will sagen, den Ab¬ 
fall des Menschen von Gott, und diejenige Ver¬ 
nunft, wofern sie noch diesen Namen verdient, 
welche die pantheistische Ansicht der Religion für 
die einzig richtige nimmt, in der Ueberschrift 
seines zweyten Abschnitts in den beyden Haupt¬ 
stücken des Buchs mit anmasshcher Bedeutsam¬ 
keit „die eigentlicheik nennt. 

Kurze Anzeige. 

IVie kann der gesunkenen Religiosität wieder auf- 

geholfen werden? Eine -Synodal-Rede überge¬ 

ben der Synode des Haynauisehen Kreises von 

Bober tag, Pastor zu Lobendau in Nieder - Schlesien. 

Züllichau, Darnmansche Buchli. 1818. VI. 48 S. 

8* (6 gr.) 

Was der Vf. über diesen Gegenstand bey Er¬ 
öffnung der ersten Synode vorgelesen hatte, wünsch¬ 
ten seine Amtsbrüder gedruckt zu sehen, und die¬ 
sen Wunsch glaubte er erfüllen zu müssen. Er 
untersucht zuerst die Gründe und Ursachen des 
Verfalls der Religiosität in unsern Tagen (einsei¬ 
tiger Gang der Bildung unsrer Zeit, Verfall der 
Geistlichkeit, Mangel der Haltung unsrer Kirche), 
und trägt dann seine Vorschläge und Hoffnungen 
vor, indem er Verbesserung des Zeitgeistes hofft, 
Pflege des frommen Sinnes der Laien durch die 
Geistlichen wünscht, Anstellung religiöser Lehrer 
auch in den Volksschulen und zweckmässige Vor¬ 
bereitung der Jünglinge zum geistlichen Amte for¬ 
dert und eine bessere Verfassung der Kirche, mit 
einem Landes - und Provinzial-Bischoffe, Synode, 
Kirchenzucht, vorschlägt; Vorschläge, die zum Theil 
in dem Staate, dem der Verf. angehört, realisirt 
sind, zum Theil auch manche Bedenklichkeit er¬ 
regen , und den Gegenstand nicht erschöpfen. Ue- 
Lerhaupt muss bey allen diesen Vorschlägen doch 
immer nur auf den Zustand eines gewissen Landes 
und seiner Einrichtungen Rücksicht genommen 
weiden. 
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De constvuctione antistrophica triam carmirium me- 

licorum Äristophanis synlagma criticum. — A. 

D. Idus Marl, a loi8. pro venia legendi pu¬ 

blice defendeudum suscepit auctor Carolus Rei- 

sigius, Tlmringus, Ph. D. AA. LL. M. Typis 

impressum Jenae 58 S. 8. 

D, *r bereits durch das erste Buch seiner Conjecta- 
neorutn in Aiüstophanem rühmüqbst bekannte Ver¬ 
fasser gibt in dieser Schrift drey Capitel aus dem 
noch nicht erschienenen zweyten Buche dieser Con- 
jeclaneen. Auch hier bemerken wir mit Vergnü¬ 
gen mehrere Beweise scharfsinniger, gründlicher, 
und wohlgelungetier Kritik. Dein Hauptgedanken 
aber, der in diesen drey Capiteln bewiesen wer-, 
den soll, dass es Gesänge in dein Aristophanes ge¬ 
be, welche aus ganz kleinen, nicht durch Inter- 
punction regelmässig abgeschnittenen Antistrophen 
in künstlicher Verkettung bestehen, müssen wir 
geradezu widersprechen. Wollte Herr Reisig die 
Behauptung, die er hier und schon in dem ersten 
Buche "Cap. 6. aufgestellt hat, auf eine überzeu¬ 
gende Art beweisen, so musste er diese anlislro- 
phische Einrichtung an unwiderleglichen Beyspie- 
len als eine allen Zweifel ausschliessende Thatsa- 
che darthun. Allein nicht nur dieses ist nicht ge¬ 
schehen, indem die hier angeführten Beyspiele erst 
durch Aenderungen, und zwar zum Theil •durch 
sehr freye und willkührliche Aenderungen in An¬ 
tistrophen gezwungen worden sind, sondern es ist 
nicht einmal die Möglichkeit, viel weniger die 

. Wahrscheinliche^, solcher antistrophischen Anord¬ 
nungen erwiesen, oderauch nure|klärt worden. Wir 
behaupten aber geradezu die Unmöglichkeit dersel¬ 
ben, und würden uns in der That weit leichter von 
der seltsamen Entdeckung, die ein Engländer in 
dem Classical Journal gemacht zu haben wähnt, 
überzeugen, dass in den Epoden der Tragiker im¬ 
mer zwey auf einander folgende Verse dasselbe 
Metrum haben, als dass wir das, was Hr. R. über 
diese vermeintlichen Antistrophica sagt, für halt¬ 
bar anerkennen sollten. Denn ein Gesang, der 
so eingerichtet wäre, dass ohne alle Rücksicht auf 
die Abschnitte der Rede ganz kleine metrische Ab¬ 
sätze sich in einer künstlichen Verkettung respon- 
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dirten, würde etwas so buntschäckiges und zerris¬ 
senes seyn, wie wenn heut zu Tage in einem 
Liede eine Zeile aus C, die zweyte aus D, die 
dritte aus E gesungen würde. So lange also nicht 
gezeigt worden, wie eine so seltsame Einrichtung 
möglich gewesen, aus welchen Gründen, in wel¬ 
chen Fällen, auf welche Weise sie ohne Anstoss 
gebraucht werden konnte, endlich dass sie wirk¬ 
lich gebraucht worden, kann sie durchaus auf kei¬ 
nen Beyfall Anspruch machen, sondern muss als 
etwas weder erwiesenes, noch wahrscheinliches, noch 
überhaupt denkbares schlechthin bey Seite gesetzt 
werden. Nichts desto weniger ist der Versuch, 
auf diese Art die über manche Gesänge des Ari¬ 
stophanes obwaltenden Zweifel zu lösen, lobens- 
werth: nur hätte der scharfsinnige Verf. diesen 
Gedanken bloss als etwas, worauf jemand fallen 
könnte, erwähnen, und dann ihn widerlegen, nicht 
aber vertheidigen sollen. Als Beleg unsrer Behaup¬ 
tung setzen wir den kürzesten der von Hrn. R. in 
Antistrophen gebrachten Gesänge her, aus den Ek- 
klesiazusen V. 5yi — 58g. 

a. vvv drj ötl os nvxvrjv (pQsvu xul cpdoGocpov 
iyiiQStv 

ü. (j. oovtld' ini^ufiivfjv int tu tot qdouGtv uuvvstu- 
//. xow\\ yuy in svzvyiouotv soytrut, yvty- 

in'tvoiu. noktv 
ß'. nüvdt]}.iov inuyKuibou fAVQtatoiv 

ojtpsMuiot ßlts 
incad, 0, ti nfQ duvarut, xatQog. 

A. dsiTui yuo tl ooqit ztvog i£ev- 
f)il]tiaTog 7} nöAtg 

B. u\\a Tteyaive yovov 
B. fnqts deä^ufus'vu nco 
A. (xr]T stQ^ttiva neu nQOTSQOV, fu- 

ottot yuQ rjv tu nuXutu 
incod. nolvhaxig diwvvut. 

So regelmässig auch das System ist, so muss doch 
jedem gleich auf den ersten Anblick diese Abthei¬ 
lung, besonders noch wegen der seltsamen Epoden, 
höchst unwahrscheinlich Vorkommen. Noch mehr 
wird sie es, bey näherer Ansicht. In dem ersten 
Verse will Hr. R. qdöoonpov ausgesprochen wis¬ 
sen, wie beym Homer ulolov önqtv. Allein das 
ging in Athen eben so wenig, als wenn man, wie 
llr, Prof. Rüdiger in Halle owepog schreibt, qdo- 
ocoqov schreiben wollte. Im zweyten Verse hat Hr, 
R. inl hinzugesetzt. Besser scheint uns, was ein 
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Freund, uns mittheilte, ydodiipov und ru7g oa7ob, 
obwohl wir das letztere nicht*-Jur nolhig halten. 
Im dritten Verse verwirft Hr. R. die Lesart der 
alten Ausgaben ylojznjg, die uns hier, wo von ei¬ 
ner Demonstration einer Frau die Rede ist, weit 
angemessener als yvmp.r£ scheint. Iloliv nävdr,pov ist 
eine der angenommenen Strophen wegen gemachte 
höchst gewaltsame Conjectur. Die übereinstim¬ 
mende Lesart der Mss. und Ausgaben ist nolic^v 
d/jpov, was so sehr sich als echt ankündigt, dass 
jeder Versuch einer Aenderung nicht anders denn 
als Vermessenheit erscheinen kann. Den Sinn übri¬ 
gens des ganzen Satzes erklärt Hr. R. so: tempus 
venit, quo apertum fiat in communem cipiurn pro- 
sperilateni, quaritum valeat consilii prudentia ci- 
vitatem unipersani innunierabilibiis vitae commo- 
ditatibus adomatura. Lr verbindet also xtagog mit 
egyerub, eine Construction, die unerträglich hart 
ist. Fine unbefangene Ansicht würde ihm gezeigt 
haben, worauf auch schon die Abweichung von 
der Regel des Rhythmus hinführen konnte, dass 
der fehler in der von den Abschreibern vernach¬ 
lässigten Wiederholung zvveyer Buchstaben liegt. 
TIoj nach dedgapiva ist ebenfalls aus Conjectur, kei¬ 
neswegs elegant, eingeschoben. Dieser ganze Ge¬ 
sang nun ist nichts mehr und nichts weniger als 
eine aus daktylischen Versen und Epitriten zusam¬ 
mengesetzte Strophe, die sich mit einem ilhyphal- 
lischen Verse schliesst, eine so gewöhnliche Com- 
position, dass es kaum begreiflich ist, wrie sie der 
Verf. übersehen konnte : 

vvv di] du oe nvxvrjv cpgeva xal qnlödrjpov iytigeiv 
ygovzld’ eniOTapevtjv 
Tuioi qUaioiv apvveiv. 
HOivfi yag in evcvyluioiv 
tQytiui ylwrrrig inlvoia., noliz?jv 
drjpov inaylu'iuocc 
pvglaiaiv ajqellaioi ßlv, drj- 
iSv '6 ti neg dvvuzat. xui- 
gog di’ dfitai yäg u ooqpo zivog e£ev- 
grjparog r, nöhg ijpoiv. 
alla negaive povov 
lltJTt ÖfOQfXpiVU , [A7]T £l- 
grjpevu nu ngoregov. ut- 
' ~ \ . 
OOOb yUQi TjV Ttt TKXkV.LU 
nolldxig diuviai. 

Der zweyte Gesang ist in der Lysistrata V. 1297, 
ff. in welchem Hr. R. ebenfalls mit ziemlich ge¬ 
wagten Aenderungen Antistrophen herstelll, an die 
Aristophanes nicht gedacht hat. Einige dieser Aen¬ 
derungen bestehen bloss in der Hinzufügung des 
Artikels, w'elche zu rechtfertigen Herr R. die 
seltsame und ganz und gar nicht gegründete Be¬ 
hauptung aufstellt, dass die Lacedämonier (denn 
der Gesang ist in Lakonischem Dialekt) den Arti¬ 
kel häufiger, als die Altiker gebraucht hätten. Ta 
%tigi roiv nodo7v ze n<xör] hat gewiss ein Lacedämonier 
eben so wenig als ein Altiker gesagt. Auch dieser 
Gesang ist nicht antistrophisch, sondern frey aus 
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Versen zum Theil von derselben Gattung, zum 
Theil von andern Arten zusammengesetzt, die sich 
schwerlich ohne Mss. mit Sicherheit heisteilen las¬ 
sen. Die Responsionen, welche Hr. R. annimmt 
sind zum Theil sehr hart, die Formen der Verse 
manchmal ganz ungewöhnlich, und Wortformen 
wie ■dvgouddoüv ttai nuiddoäv bedurften auch eines 
triftigem Beweises, als der der alten Ausgaben 
ist. Der Anfang möchte wohl so gelautet haben: 

Ta'vyezov KVT eguvvov exhnwa, 
Mwu, pole, pole, ylaxcuva, ngenzov apiv 
xledja zov ’ApvxlaiOb oiov ’Anolloi. 

Die alte Lesart hat nur einmal pole und tov ’Apvxlaig 
’Anüllcj cuov. Das letztere möchten wir nicht ge¬ 
radezu verwerfen. Hr. R. liest Mdiu pol' ipd ylä- 
xcuva. Er hätte, wenn er pole nicht wiederholen 
wollte, was uns das leichteste scheint, auch dt Mwa 
pole Aa.xa.bva schreiben können. Gegen das Ende 
des Gesanges liegen drey iambische Verse so of¬ 
fenbar da, dass es zu verwundern ist, wie Hr. R. 
sie übersehen konnte. Sie scheinen so geschrieben 
gewesen zu seyn: 

aM’ dye xöpav nagapnvxidde %tgl, nodoiv re nudt]} 
a zig elaqog, xgozov d’ dpa noit] yogoocpelijzuv, 
xal zav oiav d au zdv xguzlguv yulxioixov vpvrj. 

Der dritte Gesang ist in den Thesmophoriazusen 
V. göS — 1000. wo das mittlere Stück, V. 969 — 
984. ausgemacht antistrophisch ist, der Anfang 
und das Ende des Gesanges aber nur zum Theil. 
Allerdings hat Hr. R,, was hier antistrophisch ist, 
ziemlich richtig bemerkt, nemlich im Anfänge die 
Strophen y, y, V. 909 — 965. und am Ende die 
Strophen ß, y, ß, y, V. 988 — 998. bey welchen 
wir jedoch nicht einsehen, warum ß, y, zu zwey 
Strophen gemacht worden, da das natürlichere war, 
beyde zusammen für eine zu nehmen, wenn nem¬ 
lich Hm, Reisigs Ansicht richtig ist. Allein wir 
sind der Meinung, dass sich mit diesem Gesänge 
nicht so leicht fertig werden lässt, als Herr R. 
glaubte: vielmehr konnte derselbe bey einer sorg¬ 
fältigem und minder befangenen Ansicht zu sehr 
guten und weiter führenden Befrachtungen Anlass 
geben. Denn wenn wir nicht sehr irren, bestellt 
das Ganze aus einer Proode, dreyen Monoslro- 
phicis, deren jedes drey Strophen hat, und zweyen 
Antistrophicis, zu denen aber das Gesetz ihrer An¬ 
ordnung ausserhalb derselben zu suchen ist. Die 
von Herrn R. sehr verkannte und offenbar un¬ 
richtig abgetheilte Proode ist V. 96.0—g58. V011 
9^9 — 968 sind offenbar drey einander gleiche Stro¬ 
phen, indem die letzte derselben nur durch eine 
einzige Sylbe, welche zu viel ist, aber in Wor¬ 
ten, die auch der Sinn verdächtig macht, sich von 
den beyden vorhergehenden unterscheidet. Vers 
969 — 971 sind eine Strophe, welcher V. 977 —* 
979 respondirt. V. 972 — 974. 980 — 982 und, 
wenn w ir nicht irren, V. 987 — 989 sind wiederum 
drey gleiche Strophen 5 eben so V- 97 5. f. 983. 988 fg. 
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Endlich glauben wir in V, 990 — 994. und 995 — 
jooo noch zwey einander respondirendo Strophen 
zu finden, in denen Hr. R. die Choriamben da¬ 
durch in Einstimung gebracht hat, dass er ejjurei- 
volg für i(juro7g schrieb, eine trotz ihrer Leichtig¬ 
keit so wenig für sich habende Aenderung, dass 
wir weit weniger Eedenken tragen würden, in 
Strophe und Antistrophe eine Lücke anzunehmen. 

So viel von der Hauptsache. Im übrigen ent¬ 
hält diese Schrift mehrere schöne Beweise guter 
Kritik und scharfsinniger Entwickelung der Grün¬ 
de dafür. Wir zeichnen zwey Beyspiele vorzüg¬ 
lich aus, in der Lysistrata V. 180. und in Eurip. 
Hecuba V. 668. welche Stellen bloss durch Verän¬ 
derung der Interpuuction vortrefflich hergestellt und 
erläutert werden. Besondere Berücksichtigung ver¬ 
dient eine üigression über die Krasis, die reich 
an guten und scharfsinnigen Bemerkungen ist. So 
empfiehlt sich gleich auf den ersten Anblick der 
Gedanke, dass die proklitischen Partikeln nicht 
Nachdruck genug haben um zu machen, dass der 
folgende kurze Vocal elidirt werde. Daher hält 
Hr. R. in Eurip. Suppl. 55y. die Lesart tfür ver¬ 
dorben, 

uvo) yuQ di> (itot 
t« ■jiQuyfiad'3 ureog, ei ’niTu'^ofieoSa drj, 

und will 7] statt ei gelesen wissen. Was er zur 
Rechtfertigung dieser Vermuthung, so wie gegen 
Valckenär sagt, der das Coinma vor ärcog gesetzt 
haben wollte, ist uns so dunkel, dass wir uns 
nicht zurecht finden können. Wir müssen über¬ 
haupt bedauern, dass Hr. R., der der lateinischen 
Sprache sehr mächtig ist, mit Fleiss Dunkelheit 
des Ausdrucks sucht, und sich einen Styl ange- 
wölmt hat, der in seltsamen Wendungen und 
Wortstellungen, Valckenärs weder angenehmer noch 
antiker Schreibart nachgebildet scheint. Wir un¬ 
seres Theils halten in der Stelle des Euripides ei 
mit Valckenärs Interpuuction für richtig, und glau¬ 
ben, dass diese vielleicht nicht einmal dem Kanon, 
den Hr. Reisig aufstellt, entgegen ist, indem sich 
am Ende wohl ergeben dürfte, dass das wie 
jede andere proklitische Partikel, wenn es nachge¬ 
setzt wird, proklitisch zu seyn aufhöre, und seinen 
Accent wieder erhalte. Es würde uns zu weit füh¬ 
ren, wenn wir die Digression über die Krasis im 
einzelnen durchgehen wollten. Wir begnügen uns 
daher bloss zu bemerken, dass, so viel gutes und 
treffendes auch hier gesagt worden, doch nicht 
nur, wie auch Hr. R. selbst andeutet, diese :Ma- 
terie noch einer vollständigem Erörterung bedarf, 
sondern auch einiges uns in Hrn. Reisigs Behaup¬ 
tungen nicht consequent scheint. Wenn z. B. Hr. 
R. S. 28 sagt: mihi quidetn sic per.suadeo, esse 
rationi consentaneum illud, qucie syllciba, duobus 
vocabuhs in crasin coeuntibus suct cilteram vi tota 
superet, neque in aliarn vocis naturam per com- 

mixtionem hanc transferatur, eadern ut iorium 

suum retineat: quamobrem rectius duco to y&ptonc, 
to ’tpqfttgc, iw ’tfi&ttXptö: so kann man ihm entge¬ 
gensetzen, was er S. 23 ton r'^odog sagt: 7) nun 
ademit e, sed brevem vocalem auxit ad produclio- 
rem modum. Manches wird in dieser Materie stet« 
unsicher bleiben, und man hat sich daher sehr vor 
Willkürlichkeit zu hüten, was Hr. R. nicht im¬ 
mer gethan hat. Wenn er z. B. in dem Verse 
des Hegemon beym Athenäus, 

detvu nadüaa ycodj ßdelvtpi, %ojß ctg tov äyuivct, 

lesen will, ßdihvp, 0 ycogeig tov uyiovoi’, so steht ihm 
nicht nur die harte Auslassung der Präposition, 
sondern auch die Auctoritat des Eustathius entge- 
gegen, der ausdrücklich anmerkt, der Dichter ha¬ 
be den Diphthongen elidirt. Freylieh aber muss 
man nicht ycogitg, wie bey dem Athenäus steht, 
sondern ydpei eig schreiben,! wogegen Ilr. R. um 
so weniger etwas eiuwenden kann, da er selbst in 
dem Frieden des Aristopliaues V. 532 die Krasis 
in den Worten xXuvoet wqu und bey dem Archi- 
lochus (Fr. 3o. beyj Liebei, und 16. bey Gaisford) 
in tu ex annimmt, wo jedoch Liebeis Conjectur 
in de tu xal nigd nttvTtt grosse Wahrscheinlichkeit 
hat. Eben so wenig können wir Hrn. ;R. beystirn- 
men, wenn er um die Krasis in den Fröschen V. 
009. nepiöipOfi anel&dvr wegzubringen, uneQyöpevov 
schreibt. Gewiss hatte er auch für die andere von 
Gaisford angeführte Stelle, aus dem Komiker Pla¬ 
to beym Athenäus S. 644. A. ivutvTi^oy7 ankäxuvxog 
eine Emendation vorrathig. Iudesseu um derglei¬ 
chen Krasen zu verwerfen, ist erst noch eine ge¬ 
nauere Untersuchung dieser Materie erforderlich, 
in welcher, wie es scheint, die, gewöhnlichen und 
überall gebräuchlichen Krasen von den seltnem 
und vielleicht auf einer Frey heit, die sich die Dich¬ 
ter bisweilen nahmen, vielleicht auch auf besou- 
dern Bedingungen beruhenden unterschieden wer¬ 
den müssen. 

Indem wir mit nicht geringer Erwartung der 
Escheinungdes ganzen zweyten Buchs von Hrn. Rei¬ 
sigs Conjectaneen entgegensehen, können wir jedoch 
nicht umhin ihn zu bitten, dass er mit weniger 
Kühnheit verfahren, das Streben nach eiuer dunkeln 
und gesuchten Schreibart aufgeben, vorzüglich aber 
dem wenig anständigen Tone entsagen möge, den 
er sich gegen die erlaubt., die es ihm nicht recht 
machen. So ist vorzüglich ein Ausfall iu dieser 
Schrift gegen den Hrn. Rector Bornemann in Schnee¬ 
berg (nun fünften Lehrer und Prof, au der Land¬ 
schule zu Meissen), um so unerfreulicher, jemehr 
der ruhige Ton, in weichem Hr. Bornemanu Hrn. 
Reisig widersprochen hatte, mit .der niciit eben ar¬ 
tigen Ueberraüthigkeit des letztem contrastirt. Zu¬ 
dem hat unsrer Ueberzeugung nach Herr Borne¬ 
mann die Stelle !des Xenophon Cyrop. II. 5, 21. 
ganz richtig erklärt, und eben so gegründet finden 
wir auch seine Einwürfe gegen Hin. Reis igs Er¬ 
klärung und Veränderung derselben. Sollte Herr 
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Bornemann einige neuere militärische Ausdrücke, 
bey denen er gewiss einen Militär zu Rathe gezo¬ 
gen hat, unrichtig, oder anders gebraucht haben, 
als sie bey dem Preussischen Militär genommen 
weiden, worüber wir nicht entscheiden können, 
so wäre das ein lrrthntn, welcher dem, der nicht 
selbst Militär ist, leicht verziehen werden könnte. 
Was aber Hr. R. Hm. Bornemann als einen vor¬ 
züglichen Fehler anrechnet, dass nach der von 
ihm gemachten Erklärung der Stelle Unordnung in 
den Bewegungen der Truppen hätte entstehen müs¬ 
sen, welche zu vermeiden Zwischenräume nöthig 
gewesen seyn würden, die Xenophou nicht würde 
unerwähnt gelassen haben: alles dieses ist um so 
weniger gegründet, da die Art, wie diese Evolu¬ 
tionen gemacht worden sind, deswegen unnöthig 
war anzugeben, weil sie als hinlänglich bekannt 
vorausgesetzt werden musste. Denn es liegt am 
Tage, dass diese Evolutionen auf mehr als eine 
w eise, und zwar auch ohne Zwischenräume ge¬ 
macht werden konnten. Wir verweisen übrigens 
auf zwey andere Stellen der Cyropädie, durch 
welche Hrn. Bornemanns Erklärung auf das un- 
zweydeutigste gerechtfertigt wird, 11.4, 2.11. V. 5, 56. 

Kurze Anzeigen. 

Vermischte Schriften von Johann Neeh. Frankf. 
a. M. in der Hermann’scben Buchhandlung, 1817. 
8. Erster Theil. XIV. u. 224 S. Zweyter Theil. 
VI. u. 266 S. (Preis 2 Rthlr.) 

Der Verf., der lange Zeit nichts von «ich hö¬ 
ren liess, indem er sich mehr dem praktischen Le¬ 
ben zugewandt hatte, aber bey den Freunden des 
philosophischen Studiums wegen seiner frühem 
Schriften noch immer in gutem Andenken stand, 
tritt hier von neuem mit einer Sammlung schrift¬ 
licher Aufsätze hervor, die in ihm ebensowohl ei¬ 
nen gewandten und wohlgesinnten Denker, als ei¬ 
nen anziehenden und gefälligen Darsteller zu er¬ 
kennen geben. Jene Aufsätze sind theiis ernsthaf¬ 
ter theiis scherzhafter Art. Doch machen jene die 
Mehrzahl aus. Sie betreffen allerley Gegenstände 
auf den Gebieten der Philosophie, Aesthet.ik, Po¬ 
litik, Pädagogik u. dgl. In jedem Theile befinden 
sich gerade neunzehn solcher Aufsätze. Sie alle 
einzeln aufzuführen und zu beurtheilen ist weder 
möglich noch nöthig; wir können sie daher nur 
im Allgemeinen charakterisiren. Mit Recht sagt 
der Verf., dass sie das Gepräge des Individualen 
an sich tragen und insofern auch original sine!. 
D ie durch Orts - und Zeitverhältnisse angeregte 
Stimmung seines Gemüthes, ein lebendig gefühltes 
Bedürfniss, sich über diesen oder jenen Gegen¬ 
stand auszusprechen , veranlassten die meisten die¬ 
ser Aufsätze. In den philosophischen tönen hin 
und wieder Anklänge aus der gemiithlichen Philo¬ 
sophie J. U. Jacohi’s, dem auch die ganze Samm- 

! lang gewidmet und dessen Philosophie im letzten 
[ Aufsätze des 2. Th. in 5o kurzen Sätzen darge- 
I stellt ist. Daher zieht sich ein moralisch - religiö¬ 

ser Sinn und Geist dm ch das Ganze hin, und der 
Verf. sagt selbst in dieser Beziehung (Th. 1. Vorr. 
S. IX): , Dei’ Glaube an die Allmacht der Tu¬ 
gend ist meine Religion. Ihrer bedarf mein Herz; 
auch meine kalte Phantasie wärmt sich zuweilen 
an diesem heiligen Feuer. Die profane Ansicht 
der Welt bietet des Possenhaften ein wenig zu 
viel dar: ihre Bilder gewinnen eine ernsthaftere 
Haltung, sogar eine Würde, wenn sie durch ei¬ 
nen religiösen Sinn gehen.(i — Auch die Sprache 
des Verfs. ist lebendig und edel, und dem Aus¬ 
drucke fehlt es nicht an der uöthigen Klarheit und 
Deutlichkeit, die man jetzt in dergleichen Schrif¬ 
ten so oft vermisst. Der Verf. erklärt sich aber 
mit Recht gegen diesen „grammatikalischen Oh- 
scurantismus , “ wie er es nennt, und sagt in die¬ 
ser Beziehung recht treffend: „Ein Schriftsteller 
sollte doch vor allem verständlich reden, und ich 
zweifle, ob er mit dem Leser es ehrlich meint, 
wenn er sich vor ihm hinter eine Staubwolke ver¬ 
birgt. Die Wissenscbalt des Wahren und Guten 
hat keine Mysterien und keine eigne Sprache für 
Eingeweihete; und wer versucht, ihre Gränzpfah- 
le weiter vorzurücken, muss zuvor den Ort beleuch¬ 
ten, wohin er sie setzen will. Auch ist des baby¬ 
lonischen Verdrusses ohnehin genug in der Welt. 
Wollen die neuen Messiasse, dass wir an sie glau¬ 
ben, so mögen sie uns andere Zeichen geben, als 
das Wunder der Sprachverwirrung!“ — Der Vf. 
äussert am Ende der Vorrede zum 2. Th., dass 
die Erscheinung eines dritten von der Art abhan¬ 
ge, wie das Publicum die beyden ersten aufneh¬ 
men werde. Wir hoffen und wünschen, dass das 
Publicum diese Bedingung erfüllen möge. 

De pietatis et religionis sensit, quem poetarem Grae- 
corurn inprimisque Pindari carmina Spirant. Zwei 
Programme des Hrn. Prof. D. Ludu>. Heller, zur 
Feyer des Reformations - Festes auf der Univ. Er¬ 
langen 5. Nov. v. J. und zum Antritt der Professur 
der griech. und latein. Literatur 5o. Dec. geschrie¬ 
ben. Erlangen, bey Jung, in 4. 

Nur im Allgemeinen gedenkt der Hr. Verf. der 
Religiosität, die man in andern griech. Dichtern fin¬ 
det und-verweilt vornemlich bey dem Pindar, dessen 
religiösen und frommen Sinn er in drey Stücken fm- 
det, in seiner erhabnen Idee und Schilderung des Ju¬ 
piter, in dem, was er über die Abhängigkeit des Men¬ 
schen vom Willen der Götter und über das was sie 
in Beziehung daraufzu thun und zu vermeiden haben, 
sagt, in dem Verhalten gegen die Götter das er selbst 
beobachtet und von seinen Helden befolgt wissen will. 
Die beyden ersten Stücke werden in diesen Pro¬ 
grammen durchgegangen, und die darauf sich bezie¬ 
henden Stellen zweckmässig zusammengestellL und 

erläutert. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 15. des May. 1818. 

Kriegsgeschichte. 

Mitteilungen aus dem russischen Feldzuge (im J. 

1812.) an einen Officier des Generalstabes, von 

Röder von Botnsdoif, Kcinigl. Preuss, Major und Bri¬ 

gade-Adjutanten. Zweyter (und letzter) Theil. Mit 

einem Schlachtplane. Leipzig, bey Wilh. En¬ 

gelmann. 1818. VJII. u. 25g S. in 8. 

Wh haben den ersten Theil dieser Miltheilungen 
bereits in Nr. oo4. J. 1816. dieser L. Z. angezeigt. 
\\ as dort von dieser Schrift im Ganzen gesagt 
worden, gilt auch von dem vorliegenden zweyten 
T. heile, welcher die Operationen jenseit der Düna 
und des Dniepers bis Moskwa, den Rückzug des 
verbündeten Heeres, die Bewegungen u. den Rück¬ 
gang der Fliigelcorps bis zum letzten Gefechte auf 
nicht deutschem Roden betrifft. Der Verf. gesteht 
zwar, dass er den hier beschriebenen strategischen 
und taktischen Handlungen nicht überall selbst bey— 
gewohnt habe; allein er verdanke die Nachrichten 
daiubei Officieren, die vermöge ihres hohen Ran¬ 
ges und ihrer Kenntnisse sich auf einem Stand- 
punkte befanden, von wo aus sie die kriegerischen 
Lieignisse richtig beobachten und beurtheilen konn¬ 

ten. Eben so hat er bey der Zeichnung der Schlacht 
von Borodino oder an derMoskwra, an der er selbst 
keinen I heil nahm, nicht nur die gegenseitigen 
amtlichen Berichte genau verglichen, sondern auch 
mehre an Ort und Stelle gemachte Entwürfe vom 
Schlachtfehle und Nachrichten erfahrner Augenzeu— 
gen zu Hülfe genommen, um den unrichtigen 
Schlachtplan von Lahaume zu berichtigen. 

Da wir nicht den ganzen Inhalt auszugsweise 
mit!heilen können, so heben wir nur einiges vor¬ 

züglich Bemerkeuswerthe aus, um den Freunden 
et Kriegsgeschichte von dem, was sie hier finden 

werden, einen Vorschmack zu geben. — Den Rück- 

Russen von Smolensk erklärt der Verf. 
füi übereilt. Die Stadt hatte zwar sehr gelitten, 
aber weniger die Festungswerke, die noch recht 
gut vertheidigt werden konnten, da die Verbindung 
der Russen mit dem rechten Dnieper-Ufer noch 
nicht unterbrochen war und von daher leicht Ver¬ 
stärkungen herbeygezogen werden konnten. Auch 

Erster Band. 

machte die so eilfertige Verlassung dieser festen 
Stadt, welche die Russen als das Bollwerk ihres 
Reiches, als die heilige Pforte, als den Schlüssel 
zu Moskwa betrachteten, einen Übeln Eindruck auf 
das Heer. „Die Bestürzung der Russen war all¬ 
gemein, und ganze Haufen'sonderten sich von der 
Armee ab, um sich freywillig in die Hände der 
Sieger zu liefern.“ Ob höhere Motive diesen un¬ 
erwartet schnellen Rückgang bestimmten, oder ob, 
wie man sagte, Uneinigkeit zwischen den obersten 
Befehlshabern daran Schuld war, lässt der Vf. un¬ 
entschieden. Die Franzosen stellten gleich die Brü¬ 
cken über den Dnieper her, und Napoleon „be¬ 
trieb mit der ihm eignen unglaublichen Leiden¬ 
schaftlichkeit und Thätigkeit die Anordnungen zur 
Verfolgung und zum schnellsten Vordringen,“ ver¬ 
nachlässigte aber ganz und gar „die heilbringenden 
Anstalten, die den Soldaten, wenn er sie gut ge¬ 
ordnet weiss, mit grösserer Ruhe der Verstümme¬ 
lung entgegen sehen und den Menschen wenigstens 
leichter sterben lassen. — Die französischen Hospi¬ 
täler gaben einen Anblick, vor dem der Gefühllo¬ 
seste zurückschauderte.“ Die Beschreibung, die der 
Verf. nun davon macht, ist fürchterlich und zeigt, 
wie verwüldert das französische Heer im Ganzen 
war. Denn selbst die Aerzte und Chirurgen be¬ 
kümmerten sich wenig um die Kranken und Ver¬ 
wundeten, u. machten von den für diese bestimm¬ 

ten Stärkungs - und Erquickungsmitteln lieber für 
sich selbst Gebrauch. 

Der Verf. bemerkt hierauf die grosse Verän¬ 
derung, die seit den Schlachten von Smolensk u. 
Valontina in dem grossen Gange der französischen 
Kriegsoperationen eingetreten war. Vorher wurde 
bey nahe alles Terrain von den Ufern der Weich¬ 
sel bis zu den Quellen der Düna und des Dniepers 
durch strategische Bewegungen erobert. Jetzt trat 
die Taktik in die Stelle der Sti’ategik. Beyde Hee¬ 
re bewegten sich hinter einander her auf einer ein¬ 
zigen grossen Strasse und schlugen sich fast täglich 
in der Fronte. Doch stellten sich die Russen nie 
gänzlich zur Schlacht auf. Immer rückgehend be¬ 
nutzten sie jede Anhöhe, jedes Dorf, jeden Eng¬ 
pass und alle örtlichen Hindernisse zur Verlheidi- 
gung. Wenn sie nun von ihrer vorthellhaften 
Stellung aus den Feind eine Zeit Jang mit Kugeln 
und Granaten überschüttet und zur Entwickelung 
seiner ganzen Streitkräfte genöthigt halten, zogen 
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sie sich von neuem zurück, immer den Rückzug 
durch Kosak eh deckend. So verging der Tag mit 
Aui- und Abmarschiren, ohne mehr als etliche 
Stunden völlig verwüstetes Land gewonnen zu ha¬ 
ben. Daher verloren auch die Franzosen fast im¬ 
mer ein Drittel mehr an Truppen, als die Russen, 
und besonders litt die Reiterey durch unaufhörliche 
Ermüdung, Mangel an Futter und Pflege. 

In ßeszenkowicz machte der Vf. die Bekannt¬ 

schaft eines Juden, der wegen seiner übergrossen 
Weisheit weit und breit berühmt war. Es war ein 
ehrwürdiger, freundlicher Greis, dessen kleine 
Stube Bücher und mathematische Instrumente zier¬ 
ten. Der Verf. fragte ihn, oh der Krieg, den das 
französische Heer bisher so siegreich geführt, auch 
so glücklich enden würde. Der Jude sah ihn eine 
Zeit lang bedenklich, aber mit Würde, an und 
sagte dann: „Ihr werdet nicht siegen, sondern ver¬ 
lieren; denn eure Sache ist nicht gerecht!“ — 
Uebrigens versichert der Verf., dass ihm in Russ¬ 
land kein Beyspiel von der Tt eulosigkeit der Juden 
bekannt worden; nur als Spione liessen sich man¬ 
che brauchen, jedoch so, dass sie die Russen eben 
so gut, als die Franzosen, bedienten; was im 
Grunde denn doch nichts anders als eine doppelte 
Treulosigkeit war. 

Als die Nachricht einlief, dass Russland mit 
der Turkey einen vortheilhaften Frieden geschlos¬ 
sen und nunmehr auch die Donau-Armee unter 
Tschitschagoff von fünf Divisionen zu seiner Dis¬ 
position habe, machten, wie der Verf. berichtet, 
zwar CauLaincourt und Berliner den Kaiser auf¬ 
merksam auf das Gefährliche seiner militärischen 
und politischen Lage — aber vergebens. Er ver¬ 
lachte ihre Bedenklichkeiten, beharrte auf seinem 
einmal gefassten Entschlüsse, bis Moskwa vorzu¬ 
dringen, vertrauend auf sein Genie und sein Glück. 
Sollte man nicht fast glauben , dass ihn ein unwi¬ 
derstehliches Verhängniss ins Verderben gestürzt 
habe? Denn es gehörte doch wahrlich sein' wenig 
Klugheit dazu, um einzusehen, dass jene Rathge¬ 
ber Recht hatten, wenn auch Napoleon seihst nicht 
Besonnenheit genug gehabt hätte, um seine dama¬ 

lige Lage richtig zu beurtheilen ! 

Von S. 5i—b6. schaltet der Verf. einen Be¬ 
richt ein über die Operationen des östreicbische« 
Corps unter Schwarzenberg und des sächsischen 
unter Regnier vor und nach der unglücklichen 
Afläire von Kobryn. Der Verf. versichert, dass 
dieser Bericht von einem hohen Augenzeugen her¬ 
rühre, der selbst dabey eine bedeutende Rolle 
spielte, und dessen Namen er nennen dürfe, wenn 
man irgend einen Punkt seines Berichts bezweifeln 
sollte. Der Bericht ist eben nicht vortheilhaft für 
Regnier und entwirft von der Lage der unter ihm 
fechtenden Truppen ein trauriges Gemälde, ob er 
gleich ihrer Tapferkeit Gerechtigkeit wiederfahren 
lässt. Wir können über die Wahrheit des Berichts 

May. 

nicht urtheilen; indessen sind bereits Einsprüche 
dagegen von einem andern Augenzeugen gesche¬ 
hen , die wohl nicht ohne Grund seyu mögen. 
Denn nicht jeder Theilnehtaer au solchen Opera¬ 
tionen kann alles selbst sehen und sich daher wohl 
in einzelnen Umständen irren, die nicht in seinen 
Gesichtskreis fielen. 

Nachdem der Verf. weiter von den Stellungen, 
Bewegungen und Gefechten der französischen und 
übrigen mit ihnen verbündeten Truppen, beson¬ 
ders der preussischen, an der Düna bey Poloczk 
und in Kurland Nachricht gegeben, fährt er S. 85. 
fort, den Marsch Napoleon’s gen Moskwa zu be¬ 
schreiben. Das grosse Heer bewegte sich in diey 
Haupt- und zwey Zwischen- oder Verbindungs¬ 
kolonnen, welche mit jenen schachförmig (en eclii- 
cjuier) vorrückten. Anfangs verfolgte man den Feind 
hitzig; als aber Kutusow (ein siebzigjähriger Greis, 
der aber noch einen feurigen Geist hatte und da¬ 
mit die Erfahrungen einer mehr als fünfzigjähri¬ 
gen Dienstzeit verband) den Oberbefehl über die 
Russen übernommen hatte, legte sich die Hitze, 
und man bereitete sich von beyden Seiten zu einer 
Schlacht vor. Diese erfolgte am 7. Sept.. bey Bo- 
rodino, oder an der Moskwa, und wurde von den 
Franzosen zwar gewonnen, aber mit grossem Ver¬ 
luste und ohne, wie der Verf. sagt, auch nur ei¬ 
nen Karren zu erbeuten, indem sich die Russen 
langsam und in bester Ordnung zurückzogen. Den 
beiderseitigen Verlust an Menschen gibt der Verf. 
zusammen auf 70,000 Todle und Verwundete an. 
Uebrigens erhellet aus der Darstellung des Verfs., 
dass Napoleon den Gewinn dieser Schlacht haupt¬ 
sächlich der sächsischen und polnischen Reiterey 
verdankte, indem diese eine grosse Schanze in der 
Mitte der russischen Stellung, nach zwey vergebli¬ 
chen Versuchen von Seiten der französischen In¬ 
fanterie und Cavallerie, endlich glücklich eroberte 
und so das feindliche Centrum durchbrach. 

Die Russen stellten sich mittels eines geschick¬ 
ten Flankenmarsches südlich von Moskwa an der 
Strasse nach Tula auf und iiberliessen dem Feinde 
jene Stadt, aus welcher, nach dem eignen Berichte 
Kulusow’s an den Kaiser Alexander, alle Schätze, 
das Arsenal und fast alles. sowohl Krön- als Pri¬ 
vateigenthum, weggeschaft worden, und in wel¬ 
cher fast kein Einwohner zurückgeblieben war. 
„Am i4len“ — so fährt der Verf. S. 112. fort — 
,,geschah der so längst und sehnlichst erwünschte 
Einzug in die Hauptstadt, die, in ihrer ausgebrei¬ 
teten Majestät thronend im weiten Tliale, die seit 
56 Stunden staunenden und gierigen Blicke Aller 
auf sich gezogen hatte.“ Allein es war kein fi en¬ 
dig strahlender Triumphzug; es fehlte dem Schau¬ 
spiele an Zuschauern. „In allen Strassen heirsclite 

die Stille des Todes, kein Einwohner war zu se¬ 
hen, kein Vive erschallte; blos der Waffen Ge¬ 
räusch hallte u. brach sich in tausendfachem Echo, 
wie um Grabesgewölbe der unsichere Tritt eines 
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Menschen. Der Himmel war dicht umflort, düstre 
Nebel ruhten auf der Stadt, dann und wann von 
einzelnen fern emporfahrenden Flammen unlerbro*- 
eben, deren Ursache unbegreiflich schien. Durch 
inneres unglückschwangeres Gefühl wurden die 
Hüllenden ungestümen Hoffnungen verdrängt, die 
noch vor wenigen Tagen die stolze Brust der rau- 
thigen Krieger belebten. — Am löten Morgens 
bi’aoh zum grössten Schrecken aus allen Quartieren 
der Stadt Feuer hervor, und da nirgends Lösch- 
Instrumente zu ßnclen waren, sah man bald ein 
allgemeines Flammenmeer, das unaufhaltsam ver¬ 
zehrend um sich gi'iflf.“ Auch der Verf. ist der 
Meynung, dass die Stadt absichtlich von den Rus¬ 
sen angezündet worden, ob es gleich neuerdings 
von einigen Schriftstellern geleugnet worden. Und 
wenn man den vorhin angeführten Bericht Kulu- 
sow’s und den notorischen Umstand, das nirgends 
Löschwerkzeuge zu linden waren, erwägt, so muss 
man wohl jene Meynung für wahrscheinlicher hal¬ 
ten, wenn auch Zufall und Unvorsichtigkeit oder 
Wutli einzelner französischer Soldaten auch das 
Ihrige zur Vermehrung des Brandes beygetragen 
haben mögen. Schreckliche Auftritte folgten nun. 
„Da war kein Verbrechen, das man nicht hundert¬ 
fältig verübte. Die niedrigste Thierheit, roheste 
Brutalität, gemeinste Raubsucht und unsinnigste 
Zerstörungswut stritten um das Vorrecht.“ Der 
Verf. ist auch der Meynung, dass die Verbren¬ 
nung Moskwa's kein unnötiger Weise von den 
Russen gebrachtes Opfer war. Er glaubt vielmehr, 
,,dass Napöleon’s Genie und seine unermüdliche 
Thätigkeil neue Mittel geschallen haben würde, 
sich aus der Verlegenheit zu ziehen, wäre nicht 
das Unglaubliche geschehen, hätten die Russen 
nicht Moskwa abgebrannt und durch die Grösse 
dieser That alle Calculs seines Talentes und seiner 
vielfältigen Erfahrung auf Einen Schlag vernichtet.“ 

Weiterhin gibt der Verf. Nachricht vom Rück¬ 
züge Napoleon’s aus Moskwa, von den Gefechten 
bey Malo - Jaroslawecz, Wiazma und Krasnoi wäh¬ 
rend dieses Rückzugs, und von dem Uebergange 
über die Berezyna. Unter vielem schon Bekann¬ 
ten finden sich hier auch drey neue (wenigstens 
dem Ref. noch nicht bekannte) und sehr interes¬ 
sante Actenstücke, nämlich die amtlichen Berichte 
der Generale Parlonneaux und Delaitre in Bezug 
auf jenen ewig denkwürdigen Uebergang. Es er¬ 
hellet hieraus offenbar, dass die Division Parton- 
neaux nicht, wie es in dem berüchtigten 29. Bul¬ 
letin hiess, sich in der Nacht verirrte und so den 
Russen unversehens in die Hände fiel, sondern 
dass sie von denselben beym versuchten Ueber¬ 
gange förmlich abgeschnitLen, umzingelt und ge¬ 
fangen genommen wurde. Hätten Wittgenstein 
und Tschitschagof sich früher an der Berezyna 
vereinigt, so würde das ganze französische Heer 
gleiches Schicksal gehabt haben, da ihm das grosse 
russische Heer unter Kulusow auf dem Fusse 

May. 

folgte und die Kosaken unter Platow es von allen 
Seiten umschwärmten. Wie durch ein Wunder 
brachte Napoleon doch noch 4o,ooo Mann und eine 
nicht unbedeutende Artillerie über die Berezyna; 
aber auch jener Rest zerschmolz nach und nach 
durch Hunger, Mattigkeit, Kälte und immerwäh¬ 
rende Gefechte erschöpft und aufgerieben, bevor 
er den Niemen erreichte, über welchen ein Halb¬ 
jahr vorher ein so grosses, schönes, geübtes und 
sieggewohntes Heer mit so stolzen Hoffnungen ge¬ 

gangen war. 

Der Verf. gibt nun noch einige Nachricht von 
den besondern Bewegungen und Gefechten der öst- 
reichischen, sächsischen und preussischen Trup¬ 
pencorps während und nach dem Rückzuge des 
grossen Heeres, und schliesst mit der Frage: „Ob 
w'ohl die Nachwelt es glauben wird, dass dieser 
beyspiellose Krieg eigentlich ein unglücklicher 
Kreuzzug gegen Zucker und Kaffee war?“ Das 
war er nun wohl eigentlich nicht. Es galt einen 
hohem Zweck. Um die Weltherrschaft wurde ge¬ 
rungen, wobey Zucker und Kaffee nur eine sehr 
untergeordnete Rolle spielten, höchstens den Vor¬ 

wand zum Kriege hergaben. 

Noch eine Bemerkung erlauben wir uns zum 
Schlüsse. Bey der Anzeige des 1. Th. dieser Mit¬ 
theilungen hatten wir den mehrmals vom Vf. ge¬ 
brauchten Ausdruck kaudenisiren gemisbilligt. Der 

Verf. vertheidigt ihn im 2, Th. S. 4. durch Beru¬ 
fung auf Bulow und erklärt ihn so: „dm Ende der 
Kolonnen, des Schwanzes derselben, verfolgen.“ 
Dann müsst’ es aber kaudisiren heissen, da der 
Schwanz lateinisch nicht caudena, sondern caucla 
heisst, wovon im Französischen das Wort caitde, 
geschwänzt, gebildet ist. Da nun unsers Wissens 
weder caudisare im Lateinischen, noch caudiser 
irn Französischen gebräuchlich ist, so ist und bleibt 
das Wort kaudenisiren, wenn man es auch in kau¬ 
disiren umbilden wollte, immer ein unstatthafte* 
Gebilde, das unsre Sprache als einen neuen Ein¬ 

dringling durchaus verbitten muss. 

' Kritik. 

Viro virtute ingenio eruditione maxime conspicuo 

Chr. Godofr. Schützio etc. quinquaginta postquam 

summos in philosophia bonores in hac ipsa Aca- 

demia rite adeptus est annis exactis d.XXL Mar- 

tii h. a. solemnia semisaeeularia feliciter ceie- 

branti gratulatur Academia regia Fridericiana Ha- 

lensis et Vitebergensis consociata interprele Aug# 

Seidlero, etc. Subiecta est brevis disputalio de 

Aristophanis fragmentis. Halis Saxonum 1818. 

28 S. in 4. 
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Mit ausnehmendem Vergnügen haben wir diese 
ganz der Feier sowohl, der sie bestimmt wrar, als 
dem Sinne des würdigen Jubelgreises angemessene 
Schrift durchgelesen. Nachdem Hr. Hofr. Seidler 
S. i — 8. in einer sehr wohl geschriebenen u. eben 
die liebenswürdige Heiterkeit, die den vorzeitli¬ 
chen Schütz auch im Alter nicht verlässt, athmen- 
den Anrede die grossen und mannichfachen Ver¬ 
dienste desselben um alle Zweige der Literatur er¬ 
wähnt hat, wendet er sich zum Aristophanes, und 
nennt die Mängel der ßrunckischen Fragmenten- 
sammlung, zu denen er sodann Belege gibt, indem 
er eine nicht geringe Anzahl von Fragmenten theils 
aus genauer Vergleichung der Lesarten, theils aus 
Conjectur verbessert. Diese Verbesserungen sind 
so sicher, so geluugen, so überzeugend, dass dem 
Rec. kaum etwas übrig bleiben würde, als blos zu 
referiren, was man besser in der Schrift selbst le¬ 
sen kann. Er beschränkt sich daher blos auf die 
wenigen Stellen, bey denen ihm ein Zweifel auf- 
geslossen ist. Vortrefflich schreibt Hr. S. S. i5 ff. 
in dem zweyten Fragment aus dem duizuXiig über- 
schriebeuen Stücke: 

upog zuvzu ov Xi^ov‘O/o/peing yXcörzug, zi xuldoi 

xdpu/ißa. 
und : 

6 /iiv üv oog, t/ioq d’ dzog udeXcpog, cppuGuzto, zl x«- 
Xdoiv lövlug. 

Die Beweise dazu überlassen wir dem Leser in der 
Schrift selbst nachzusehen. Warum jedoch Hr. S. 
die männliche Form 'O/iriptitsg S. i5. entscheidend 
vorzieht, gestehen wir nicht einzusehen, da die 
weibliche vielmehr unsers Erachtens die richtige 
ist, wie mehrere Stellen der Anthologie zeigen, von 
denen ßentley einige angeführt hat zu Horaz A.P. 
120. Wir möchten diese Stelle noch mit dem in 
Jacobsens neuer Ausgabe, T. 1J. S. 6i4. stehenden 
Epigramme vermehren, wo, w'enn wir nicht sehr 
irren , za? 'O/irjpiiug ßlßXag zu lesen ist. — In dem 
S. 19. hergestellten ersten Fragmente aus den Tu- 
yi/viguig schreibt Hr. S. 

ei di /it] nXevpov i] ylolzzuv ij cnXijvug vriqiv. 

Dass nach /o) kein Komma gesetzt ist, ist ein 
blosser Druckfehler: aber eben diese Worte, fl di 
/u], machen es wahrscheinlich, dass aus den zwey 
vorhandenen Lesarten onXijva und onX^vog, nicht 
ortXrjvug, sondern cnXtjvdc y hätte gemacht .werden 
sollen. — In einem S. 25 ff. verbesserten langen 
Fragmente aus dem Stobäus (p. 4q8. Grot.) stehen 
die Worte: 

ozuv yup tgug, zu zuXuvze zo pirrov 
xutvo ßudtqn, zo di xivdv npdg zov diu. 

Hierbey bemei'kt Hr. S. sehr richtig: etiam ptnov 
Grotii emendatio est pro paov, vera fortasse, quari- 
qucim desidero vocabulum, quod aptius sequenti 
xevov opponatur. Gesneri nXaov certe in Aristophane 
ferri non posset. Allerdings sollte man auf den 
ersten Anblick vielmehr ztt zuXuvre zd/xriXettv erwar¬ 

ten. Indessen da dies zu weit von zo d{Qv ab¬ 
weicht, so vermuihen wir, Aristophanes habe nicht 
das Allgemeine, sondern gleich ein ßeyspiel einer 
Sache genannt, die man zu wiegen pflegte. Und 
da bietet sich ganz leicht zdpiov dar. Das Wägen 
dei' Wolle erwähnt er auch in den Fröschen v 
i386: ^ ( ’ 

ort sigi&r/xe noza/iov, ipioncoXixwg 
dypov Tton'ioug zonog, ügnep zuptu. 

Und lauge vorher bediente sich vorzugsweise die¬ 
ses Beyspiels Homer in den bekannten Versen, Iliad. 
XII. 455 : 

aXX ayov, 6iga züluizu yvvdj yapvrjzig uX'ti&rjg, 
rjzi gud/iov ay&oa xul aipiov, u/nplg uviXxat 
ioot£tjo, ivu ncuolv äsixaa /uo&dv ixpoizo. 

Wir wissen wohl, dass die Attiker im Plural zu 
ipiu zu sagen pflegen; indessen ist es klar, warum 
der Dichter sich hier, wenn unsre Vermuthung 
richtig ist, eben so des Singulars bedient habe, wie 
Plato im Symposium III. 6. — Den sechsten Vers 
dieses Fragments schreibt Hr. S. so: 

ö zup uv dzmg igttpuvoi/u'vob Tcozt. 

Diese Wortstellung gibt keinen guten Rhythmus. 
Die Lesart ist: d yup uv nozt dreog igacpuvw/xavot. 
Daher wurden w’ir lieber so lesen; 

a zup uv dzcoot tiox igttfuvoi/nivoi. 
In demselben Fragmente V. 1 1. finden wir keinen 
zureichenden Grund, warum Hr. S. in den Worten.* 

xuzt'dup&fv ivdat/uojv, oz’ du üviuGfzui, 
schreibenzu müssen glaubte: eidul/icuv' 6 d' dx avtu- 
ofzui. "Oz1 ist so viel als quandoquidem, und wäre 
ja eine Veränderung nöthig, so war es leichter 6zt 
dx zu schreiben. — I11 dem letzten Verse dieses 
Fragments : 

ulus/u& uvzdg, dfijp1 uviivui zuyu&u, 
sucht Hr. S. die Verküizung des Vocals in uviavut 
zu rechtfertigen, äussert jedoch, der Dichter könne 
auch zuyutf uviivui geschrieben haben. Diess glau¬ 
ben wir wogen des nicht eleganten Rhythmus eben 
so wenig, als dass er die zweyte Sylbe in uviavut 
corripirt habe, sondern möchten eher die Worte 
so stellen: 

ucrd/u&1 uvzdg zuyu&u d(vp* uvitvcu. 
— Wir bemerken noch. dass S. 22. das 1 igte von den 
Fragm. Incert. den ^xrjvug xuzulu/ißavdoaig zugetheilt 
wil d nach einem von Kidd (Tracts and Miseeil. Criti- 
cisms ol Porson. p. 268.) bekannt gemachten Scholion 
zum Plato, welches Hr. S. hier aus einer bessern 
Breslauer Handschrift mittheilt.— Den Schluss macht 
ein herzlicher Glückwunsch an den verehrten Jubel¬ 
greis, in welchen llec. und gewiss alle Freunde der 
Wissenschaften, auch die, welche nicht das Glück 
haben , den vortrefflichen und hochverdienten Mann 
persönlich zu kennen, mit ganzer Seele einstimmen. 
Noch bemerken wir, dass im Drucke, S. 7. in der 
4ten Zeile vom Ende, nach den \Vorten philologiam, 
quae die Worte ausgefallen sind: iudicio et sanct, 
mente domi rtlictis. \ 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 16. des May. 123- ISIS. 

In telligenz - Blatt. 

Vorlesungen der Königl. Sachs, chirurgisch - 

niedicinischen Akademie zu Dresden irn 

Sommerhalbjahre 1818. 

Dr. Burkhard Wilhelm Seiler, Director, Professor 

der Anatomie und Physiologie, wird wöchentl. 4mal 

öffentlich die Physiologie , und 2inal Knochen - und 

Bänderlehre vortragen. Privatim wird er pathologische 

Anatomie und Staatsarzneykunde lehren. Die prakti¬ 

schen Uebungen in der Anatomie leitet er in Verbin¬ 

dung mit dem Prosector Pech. — ßey der Thierarz- 

neyscliule wird er über die Knochenlehre der Haus- 

thiere und die Zoophysiologie Vorlesungen halten. 

Dr. Friedrich Ludwig Kreysig , Prof, der prakti¬ 

schen Heilkunde und Klinik , wird öffentlich die spe- 

cielle Therapie, und zwar iin Sommer die allgemeinen 

Krankheiten, um 8 Uhr abhandeln, und um g Uhr die 

klinischen Uebungen halten; auch erbietet er sich zu 

Vorlesungen über die Krankheiten der Nerven pri¬ 
vatim. 

Dr. Luselius Christoph Buschig, Professor der 

Enc5'klopädie und Ki iegsarzneyknnde , wird öffentlich 
2tnal wöchentlich die medicinisch - chirurgische Ency- 

klopädie vortragen; privatim wird er über die chroni¬ 

schen Krankheiten Vorlesungen halten. 

Dr. Gottlob Heinrich Ohle, Professor der Chi¬ 

rurgie, lehrt wöchentlich 5mal öffentlich die Chirur¬ 

gie; privatim wird er die Lehre von den Augenkrank¬ 

heiten vortragen. Er leitet die praktischen Uebungen 

in dein chirurgischen Kliniko. 

Dr. Heinrich Leopold Franke, jetzt Dechant, Pro¬ 

fessor der theoretischen Heilkunde, wird öffentlich die 

allgemeine Pathologie in Verbindung mit allgemeiner 

Therapie vortragen und das Poliklinicum dirigiren; 

auch erbietet er sich zu Privatvorlesungen über die 

gerichtliche Arzneykunde. 

Dr. Carl Gustav Carus, Professor der Geburts¬ 

hülfe, lehrt öffentlich theoretische und praktische Ent- 

binduugskunde nach eigenen Sätzen, 4mal wöchentlich. 

Privatim wird er a) die Lehre von den Frauen- und 

Kinderkrankheiten, 2mal wöchentlich; F) eine Ucber- 

sicht der gesammten Zootomie nach seinem Lehrbuche, 

3mal wöchentlich vortragen ; auch c) Uebungen am 

Fantom und d) Examinir - oder Disputirübungen über 

Erster Band. 

geburtshülfliche Gegenstände in noch zu bestimmenden 

Stunden halten. 

Dr. Heinrich Ficinus, Professor der Physik und 

Chemie , lehrt öffentlich wöchentlich in 5 Stunden die 

Physik nach seinen Anfangsgründen. Privatim erbie¬ 

tet er sich zu Vorlesungen über die Pharmacie. — 

Bey der Thierarzneyschule wird er des Sonnabends 

früh, zur Kenntniss des dem Thierarzt nöthigen Theiles 

der Pflanzenkunde, Ilerbationen vornehmen; ausserdem 

trägt er viertägig die Diätetik der Hausthiere, und eben¬ 

falls viertägig die Heilmittellehre vor. 

M. Friedrich Gottlob Haan, Professor der Phi¬ 

losophie und der Vorbereitungswissenschaften , wird 

öffentlich die Anfangsgriintle der reinen Mathematik 

lesen; auch eine praktische Anleitung zu schriftlichen 

Aufsätzen vortragen. Privatim wird er wöchentlich 

4mal die Uebungen zur Nachhülfe und Vervollkomm¬ 

nung in der deutschen und lateinischen Sprache fort¬ 

setzen, und wöchentlich 2mal besondere Unterredungs- 

stuudeu zur Beurtheilung der gefertigten Ausarbeitun¬ 

gen halten. 

Dr. Friedrich August Treutier, Professor der Na¬ 

turgeschichte, trägt vor öffentlich Botanik; privatim 
wird er: a) die Lehre von den Eingeweidewürmern, 

wöchentlich 2mal in noch zu bestimmenden Stunden, 

vortragen , b) die in dem verilossenen Winterhalbjahre 

angefangenen Vorlesungen über die Mineralogie fort¬ 

setzen. 

Dr. Johann Brosche , Professor der praktischen 

Thierheilkunde, wird öffentlich die specielle Therapie 

der vorzüglichsten Haussäugthiere für angehende Thier¬ 

ärzte an dem Thierarzney-Institute, und die Seuchen 

dieser Thiere nach Beendigung der speciellen Therapie, 

sowohl für angehende Menschen - als Thierärzte, an 

der Akademie vortragen; privatim hält er Vorlesungen 

über das Alter der Pferde nach Pessina und eigenem, 

über diesen Gegenstand herausgegebenen, Werke. 

Ernst August Pech, Prosector, wird privatim in 

jedem, sowohl theoretischen als praktischen, Theile der 

Anatomie Unterricht ertheilen. In Verbindung mit dem 

Professor Seiler leitfet er die praktischen Uebungen in 

der Anatomie. 

Der Anfaug der Vorlesungen ist auf den 4. May 

festgesetzt. 
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A nkiindigungen. 

In der Buchhandlung von C. F, Amelang in Berlin, 

Bruderstrasse Nr. 11., erschien folgendes empfehlungs- 

werthe Werk, und ist in allen Buchhandlungen 

zu haben: 

Der Krieg 

des verbündeten Europa gegen Frankreich 

im Jahre i8l5. 

Von 

Carl von P l o t h o, 

Königl. Preussischem Oberst - Lieutenant und Ritter u. s. w. 

Mit 48 Beylagen. 6^4 Seiten. Preis 3 Thlr. i2Cr. 

Inhalt: 

Einleitung. — Erstes Capitel. Napoleon verlasst 

die Insel Elba; er landet in Frankreich, tnarschirt nach 

Paris, nimmt vom französischen Throne Besitz; Rü¬ 

stungen zum Kriege. — Zweytes Capitel. Der ver¬ 

bündeten Machte Verabredungen, Bündnisse, Rüstun¬ 

gen , Truppenmäfsehe bis zur französischen Grenze, 

Auflösung der Fürstenversanunlung in Wien, Aufstel¬ 

lung der Kriegsheere, als der Truppentheile der nie¬ 

derländischen und niederrheinischen Kriegsheere. — 

Drittes Capitel. Feldzug des niederrheinischen und 

niederländischen Kriegsheeres vom i5. bis den 18. Juny 

l8i5. Gefechte an der Sambre, bey Gilly, Lambusart 

und Gosselies, bey Frasnes, die Schlacht bey Ligny, 

Gefecht bey quatre bray, die Schlacht bey la Belle Al¬ 

liance, Gefecht bey Wavern. — Viertes Capitel. Feld¬ 

zug des nieder) heinischen und niederländischen Kriegs- 

heeres, vom 19. Juny bis den 10. July 1815. Ge¬ 

fecht bey Wavre, Gefecht bey Namur, die Eroberun¬ 

gen von Avesnes, Guise, St. Quentin, Cambray, Pe- 

ronne, Gefechte bey Compiegne, Creil, Senlis, Villers 

Cotterets, bey Aubervilliercs, St. Denis, Versailles, 

Marly, Meudon, Sevres und Issy; Uebereinkunft we¬ 

gen Besitznahme von Paris, L'ebergabe von Paris. — 

Fünftes Capitel. Bewegungen des Kriegsheercs vom 

Oberrhein, vom Juny bis zum 10. July i8i5. Ueber¬ 

gang über den Rhein, Gefechte bey Saarbrück und Saar- 

getnünde, bey Surburg und Selz, bey Strasburg, Don- 

nemarie, Chevaune l’Elang, bey Besancourt und Che- 

vremont, und bey Bedfort; Besitznahme von Chateau 

Thi evry. — Sechstes Capitel. Feldzug des Österrei¬ 

chischen Kriegsheeres von Über-Italien in Frankreich. 

Uebergang über die Alpen , Gefechte bey Ehreux, Meil- 

lerie, Bonneville, Conflans, Eroberung der Redonten 

vor dem Fort l’Ecluse, die Eroberungen des Forts 

l’Ecluse, la Grotte, Grenoble und Magon, Uebergang 

über di'- Saone, Uebereinkunft wegen Besitznahme der 

Stadt L\on, Besitznahme von Lyon. — Siebentes Ca¬ 

pitel. Das niederländische Kriegsheer vom 11. July 

bis October i8i5. Kantonirnngen in Frankreich. —' 

Achtes Capitel. Das niederrheinische Kriegsheer vom 

11. Julv bis zum Monat October 1815- Märsche und 

Kantoi.il uugen in Frankreich, Laon wird besetzt. — 

Neuntes Capitel. Das kais. russische Kriegsheer vom 

11. July bis zu seinem Rückmarsch aus Frankreich. 

Kantonirnngen. — Zehntes Capitel. Das oberrheini¬ 

sche Kriegs he er des Feldmarschalls Fürsten Schwarzen- 

bei’g vom 11. July i8i5. bis zum Rückmarsch aus 

Frankreich, Kautonirungen , Etappenstrassen. — Elf¬ 
tes Capitel. Vorfälle in Paris, vom 11. July bis Octo- 

ber 1815. — Zwölftes Capitel. Der Festungskricg in 

Frankreich, vom Juny bis October 181 5. I. Vom en¬ 

glisch-niederländischen Kriegsheer (Prinz Friedrich von 

Oramen). Valenciennes, Quesnoy, Conde. II. Vom 

preu-sischen Kriegsheere (Prinz August von Preussen). 

A) vom 2ten Armee-Corps: Manbeuge, Laudrecy, Ma- 

rienbourg, Philippeville, Roeroy, die bevden Givet», 

und das Fort Mont d’Haurs. B) Vom norddeutschen 

Bundescorps (General-Lieutenant von liaak): Erobe¬ 

rung der Stadt Charleviile, Mezicres, Montmedy und 

Medy bas, und Sedan. C) Von der Garnison von Lu¬ 

xemburg (General-Lieutenannt Prinz Ludwig von Hes¬ 

sen-Homburg): Longwy. III. Vom russischen Kriegs¬ 

heere (General Graf Langeron): Metz, Tbionville, Ver¬ 

dun , Saarlouis, und die Städte Soissons und Vitry. 

IV. Vom oberrheinischen Kriegsheere. A) Unter dem 

Erzherzog Carl von Oesterreich: Landau und Bitsch. 

B) Unter dem Erzherzog Johann von Oesterreich : Stras¬ 

burg, Lichtenberg, Lüzelstein , Bedfort, Auxonne und 

Ilüniugen. C) Unter dem General - Lieutenant Grälen 

Hochberg, später unter dem Herzog von Koburg: Schlett- 

sfädt, Neu Breisach und Foit Mortier. Der Friede von 

Paris und seine nächsten Folgen. 

Inhalt der Beylagen: 

Einlbeilung des preussiselien Kriegsheeres am Nie¬ 

derrhein im Winter i8i5. — Dislocation des preussi- 

schen Kriegsheeres im Marz i8i5. — Neue .Forma¬ 

tion und Benennung der Regimenter des preussiselien 

Kriegsheeres im April 18l5.— Formation, Stärke und 

Aufstellung des französischen Kriegsheeres und die Fe¬ 

stungs-Kommandanten im May 1815. — Eintheilung 

des französischen Kriegsheeres am i4. Juny 1815. — 

Marschplan des russischen Kriegsheeres von der Weich¬ 

sel bis zum Rhein. — Dislocation des niederländischen 

Kriegsheeres am i4. Juny 1815. — Dislocation des 

niederrheinischen Kriegsheercs am i4. Juny 1815. — 

Marschplan des preussiselien Garde- u. Grenadier-Corps 

vom 3. Juny bis den 23. July i8i5. — Eintheilung 

des niederländischen Kriegsheeres (Wellington). — Ein¬ 

theilung des niederrheinischen Kriegsheeres (Blücher). 

— Eintheilung des russischen Kriegsheeres (Barklay). — 

Eintheilung des Kriegsheeres vom Oberrbein (Schwar¬ 

zenberg). — Eintheilung der schweizerischen Neutra¬ 

litäts-Armee (Bachmann). — Eintheilung des Kriegs¬ 

heeres von Ober - Italien (-Frimont). — Eintheilung 

der österreichischen Armee von Neapel (Bianchi)^ • 

Eintheilung der Garnison von Mainz (Erzherzog Gail). 

—■ Verlustlisten des niederländischen Krieg-heeres im 

Feldzuge von i8l5. — Verlustlisten des niedenlieini- 

sehen Kriegsheeres iin Feldzuge von 181 5. Spe- 

cielle Naehweisung des Verlustes des 1 steil preussiselien 

Armee Corps im Jahr i8x3. — Specielle Nachweisung 
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des Verlustes des 2ten preussischen Armee-Corps im 

Jahr 1815- — Specielle Nachweisung des Verlustes des 

4ten preussischen Armee-Corps im Jahr i8i5. Na¬ 

mentliche Liste der von der österreichischen Armee 

Gebliebenen und verwundeten Officiere im J. 1815. 

Lebersicht der Märsche der 2ten preussischen Brigade. 

_ Marschplau des russischen Kriegsheeres vom Rhein 

bis nach Paris.— Schlachtordnung des russischen Kriegs- 

heeres bey seinem Einriiek.cn in Frankreich im Jahr 

1gJ5i — Zweyte veränderte Eintheilung des nieder¬ 

rheinischen Kriegsheeres. — Uebertinkunlt wegen der 

Stadt Toni. — Üebereinkunft zwischen dein russischen 

General Orlof und dem Partisan-Chef Rittm. Brige ab¬ 

geschlossen. — Maischplan des isten preussischen Ar¬ 

mee-Corps vom ii* bis 20. Oct. i8i5. Marsch¬ 

plan des isten preussischen Armee-Corps beyrn Rück¬ 

marsch. — Marschplan des (iten preussischen Armee- 

Corps bey in Rückmarsch. — Marschplan des russischen 

Kriegsheeres beym Rückmarsch. Nachweisung dci 

Quartiere, Allarmplätze und Wachen des preussischen 

Garde- und Grenadier - Corps in Paris. — Marschplan 

des Garde- und Grenadier-Corps beym Rückmarsch. — 

Capitulation der Festung Marienbourg. — Capitulation 

für die Plätze Givets. — Schlachtordnung der Hessi¬ 

schen Truppen. — Capitulation der Stadt Sedan. — 

Capitulation der Festung Mezieres. — Verlustliste wäh¬ 

rend der Belagerung von Mezieres. — Capitulation der 

Festung Monlincuy. — Capitulation der Citadelle von 

Sedan. — Capitulation der Stadt Soissons. — Waffen¬ 

stillstands--Vertrag von Strasburg? — Capitulation der 

Festung Auxonne. — Capitulation der Festung Iliinin¬ 

nen. — Eintheilung der in Frankreich zurückgebliebe¬ 

nen Besatzungs - Armee 1815. 

In demselben Verlage erschien früher: 

Der Krieg iri Deutschland und Frankreich 

in den Jahren 1813. uncl 1814. 

V o 11 

Carl von Plotho, 

Königl. Preuss. Oberst-Lieutenant und Ritter u. s. w. 

Drey Theile. gr. 8. Mit einem Plane von Wittenberg. 

Geh. 10 Rthlr. 

Dr. Fr. Gottl. Dietrichs 4ter Nachtrag 

zu seinem vollständigen Lexikon der Gärtnerey und 
Botanik, enthaltend Iligginsia bis Mertensia, ist bey 
den Gebrüdern Gädicke in Berlin fertig geworden und 
in allen Buchhandlungen zu haben. Preis für die Sub- 
scrihenten 2 Th Ir. 6 Gr., Ladenpreis 3 Tlilr. Wer 
auf den folgenden Band 2 Tliir. 6 Gr. prännmerirt, er- 
liält auch noch die frühem Theile einzeln ä 2 Thlr. 
6 Gr., jedoch nicht den ersten Tlieil des Hauptwerks, 
welcher nur bev vollständigen Exemplaren zu haben 
ist. Ein vollständiges Exemplar kostet im Ladenpreise i 

44 Thlr. und den Praiiumeranten 53 Thlr. Auch sind 
einige vollständige Exemplare auf Schreibpapier für 

60 Thlr. im Ladenpreise, oder für 45 Thlr. an Pra- 

numeranten zu haben. 

Literarische A n z e i g e. 

Schneiders grosses griechisch - deutsches TVorterhuch, 

2 Bände. Dritte Auflage in gr. 4. 

Dies nach dem Urtheile aller Kenner so vorzüg¬ 
liche Werk ist von neuem von dem berühmten Herrn 
Verfasser durchgesellen und vermehrt, und wird jetzt 
unter der Aufsicht des Hrn. Prof. Schäfer in Leipzig 
mit neugegossenen Lettern und auf feines weisses Papier 
gedruckt. 

Alles was die Benutzung zahlreicher Beyträge, die 
eigene Lectiire und die sorgfältigste Prüfung zu lei¬ 
sten vermochten, hat zur Vervollkommnung des Werks 
beygetragen. 

Statt aller weiteren Empfehlung ist die erste Ab¬ 
theilung, woraus die grossen Vorzüge dieser neuen Aus¬ 
gabe zu ersehen sind, schon zur Ostermesse an alle 
D 7 
solide Buchhandlungen versandt. Der Druck des Gan¬ 
zen wird vor Ende dieses Jahrs vollendet seyn. 

Ungeachtet der so starken Vermehrung und der 
jetzigen hohen Papier - und Druckpreise, ist für die¬ 
jenigen , welche darauf pränumeriren , der Preis nur 
auf 7 Rthlr. 16 gGr. Sächs. bestimmt, wogegen der 
nachherige Ladenpreis 12 Rthlr. beträgt. 

Schellers ausführliches latein. deutsches und deutsch- 

lateinisches IVörterhuch. 7 Bände in gr. 8« 5i6|: 
Bogen. Dritte Auflage. 

Je mehr sich dies Buch von allen übrigen Wer¬ 
ken dieser Art auszeichnet, indem keine andere Nation 
ein einziges aufweisen kann, das diesem höchst müh¬ 
sam, zweckmässig und genau gearbeiteten gleich käme, 
um so angelegentlicher wünschen wir, dass es leichter 
als bisher, so weit der geringe Vorrath noch reicht, 
in die Hände der Minder-Begüterten, welche die la¬ 
teinische Sprache recht erlernen wollen, kommen möge. 
Um nun diesen Endzweck zu erreichen, haben wir den 
bisherigen Preis von iG Rthlr. auf 12 Rthlr. bis zu 
Ende dieses Jahres herabgesetzt. 

Ciceronis, M. T., libri III de natura deorum, ex re- 
censione J. A. Ernesti, et cum ornninm eruditorum 
nutis, quas J. Davisii edit. ult. habet. Accedit ap- 
paratus criticus ex XX cod. ms>. digestus a G. H. 

Mosero. Copias criticas congessit, D. JVyttenba- 

chii selecta scholaruni, suasque animadversiones ad- 
jecit Fr. Creuzer. Sinaj. 3 Rthlr. 12 gGr. 

Creuzer, Fr., Meletemata e diseiplina antiquitatis. P. I. 
Anecdota gracca ex Cdd. maxime Palatinis depromta. 
II. Commentationes et Commentarii in Scriptores grae- 

cos. 8 maj. 1 Rthlr» 
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Callimachi hymni et epigrammata in flsmn lectionum 

edidit H. F. Volggr. 8. 12 gGr. 

Curtii Rufi, de rebus Alexandri AI. libri X. Textu 

recognito , insigniori lect. varietate, liotis indicibus- 

que liistor. alque philos. adjectis ed. J. C. Koken. 

8maj. 20 gGr. 

Eichhorn, J. G. , antiqua historia ex ipsis veterum 

scriptorum latinorum narrationibus contexta. II To- 

mi. 8maj. Statt 4 Rtlilr. jetzt nur 3 Rthlr. 

Thucydides de beUo Peloponnesiaco , libri octo, graece 

edidit God, Seebode. Tom. I. Textura continens. 

8 maj. 
Diese schöne Ausgabe des Textes wollen wir, um 

die Einführung in Schulen zu erleichtern , statt des 

bisherigen Preises von l Rthlr. lfigGr. zu l Rthlr. 6 gGr. 

bey Quantitäten erlassen. 

Leipzig, im Älay 1818. 

Hahnsche Verlagsbuchhandlung. 

In der Buchhandlung von C. F. Amelang, Brüder¬ 

strasse Nr. n. in Berlin, erschien so eben und 

wurde an alle Buchhandlungen versandt: 

Alemannia 
oder 

Sammlung 

der schönsten und erhabensten Stellen 
aus den Werken 

der vorzüglichsten Schriftsteller Deutschlands 

zur 

Bildung und Erhaltung edler Gefühle. 

Ein Handbuch auf alle 'Tage des Jahres 
für Gebildete. 

Herausgegeben 

von 
J. P. E. P r e u s s. 

Zweyte vermehrte und verbesserte Auflage. 

Mit einem allegorischen Titelkupfer. 

Die erste Auflage dieses nützlichen Buches erschien 

im Jahre 1816., und wurde in diesen Blättern vom 

Recensenten nach Verdienst empfohlen. Es macht ihm 

grosse Freude, dieser zweyten Auflage eine noch ver¬ 

dientere Empfehlung, als der Ersten, mitgeben zu kön¬ 

nen. Da die Einrichtung des Ganzen und der Zweck 

des würdigen Herausgebers bereits aus der ersten An¬ 

zeige hinlänglich bekannt sind, so kann er sich hier 

nur darauf beschränken, anzudeuten, worin die Ver¬ 

änderungen und Verbesserungen dieser zweyten Auf¬ 

lage bestehen. Der Herr Herausgeber, aufgemuntert 

durch den Beyfall, den die erste Aufgabe erhalten hat, 

hielt sich für verbunden, bey dem neuen Abdrucke die 

grösste Sorgfalt anzuwenden, um des freundlichen Bey- 

falls sich immer mehr werth zu bezeigen, und hat darin 

auch redlich Wort gehalten. Er hat theils mehrere 

in der vorigen Ausgabe befindliche Stellen mit noch 

passendem und ausgewähltern vertauscht, theils auf einen 

May. 

und denselben Tag zwCy auch drey neue ausgesuchte 
Stücke abdrutken lassen. In einem Anhang liesT man: 
„Meine Erziehiu\gsgrundsätze:“ Gesprochen in feyer- 
licber Versammlung den 2. Oct. 1817., wahrscheinlich 
vom Herausgeber selbst; und dann: „Ein TraumVon 
Jean Paul Friedrich Richter. (Aus dessen „Titan,<( 
B. 2. S. 420 u. f.) welche beyde Stücke den Werth 
des Buches sehr erhöhen. — Vielleicht findet cs der 
würdige Herausgeber gcrathen, bey einer künftig ge-* 
wiss nothwendigeh dritten Auflage die gegenwärtige un¬ 
verändert wieder abdrucken zu lassen, und statt der 
Verbesserungen und Vermehrungen lieber eine zweyte 
Sammlung in eben der Form herauszugeben, wozu es 
ihm bey seiner weitläufigen Belesenheit nicht an Stoff 

fehlen kann 
B. 

Folgende kleine interessante Piece ist jedem Rei¬ 

senden in Bäder oder wer sonst von dem Sommerhalben¬ 

jahre profitiren will, zu empfehlen: 

Pis diesjährige zu erwartende Witterung im Som- 

merhalbenjahre vorn Frühlingsanfänge bis Ende 

October im Jahre 1818. Von Dittmar, königl. Pro¬ 

fessor und Cotis. Secretär. Berlin, in der Alaurer- 

sehen Buchhandlung, geh. 4 Gr. 

Ist in allen Buchhandlungen zu haben. 

Auf Verfügung Sr. Durchlaucht des Fürsten La- 

pouchin , Oberdirectors der Russisch - Kaiserlichen Ge¬ 

setz-Commission, macht selbige hiermittelst bekannt, 

dass eine officielle Uebersetzung der 

Institutionen des Russischen Rechts 

nach der im Laufe dieses i8i8ten Jahres revidirten 

Herausgabe, der von ihr veranstalteten systematischen 

Gesetzsammlung, in ihrer eigenen Officin gedruckt wird, 

und noch in diesem Jahre erscheinen soll. 

St. Petersburg, den 29. März 1818. 

Die zweyte verbesserte nnd vermehrte Auflage von : 

Dr. C. TV. Spiehers Familiengeschichten für Kinder. 

Zvveyter Band, enthaltend: Die glücklichen Kinder. 

Ein Geschenk für gute Söhne und Töchter, Mit 

einer Charte und Titelkupfer. 

hat so eben die Presse verlassen und ist in allen soli¬ 

den Buchhandlungen für 1 Rthlr. 16 Gr. zu haben. 

Leopold Voss in Leipzig. 
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Leipziger Literatur -Zeitung, 

Am 18. cles May, 124- 

Topographie und Geschichte. 

Notices historiques, stalistiques et literaires sur la 

ville de Strasbourg, par Jean - Fred. Hermann, 

Ex - Legislateur, ancien Maire de Strasbourg, doyen de 

Ia Faculte de droit etc. Tome premier. Strasbourg, 

Levrault. 1817. XX. 5y6 S. in 8. 

Wenige Städte bietendem Geschichtschreiber, der 
den Geist der innern und besondern Regierung der 
alten grossen Städte, welcher das meiste zu ihrem 
Wohlstand beytrug, verfolgen will, so lehrreichen 
und mannichfaltigen Stoff dar, wie Strasburg, das, 
init einem grossen monarchischen Staate vereinigt, 
doch mehr als hundert Jahre lang, zufolge seiner 
Capitulation, die alte republikanische Verfassung 
beybehielt, wenn es gleich die Oberherrschaft des 
Königs von Frankreich anerkannte. Es fehlte, bey 
allen den grossen und kleinen Werken über Stras¬ 
burgs Geschichte, doch an einer zweckmässig aus¬ 
geführten Darstellung der Verfassung dieser Stadt, 
und, obgleich diese Verfassung unter den Ruinen 
der französischen Revolution ist begraben worden, 
so wurde der Verf. doch veranlasst, sie in einem 
eignen Werke darzulegen, und er fand es nütz¬ 
lich, noch statistische und literarische Nachrichten 
beyzufügen, um das Gemälde interessanter zu ma¬ 
chen. Dass die lautersten und verschiedensten Quel¬ 
len gebraucht worden sind, dürfen wir wohl nicht 
erinnern bey einem so bekannten Verfasser, dem 
seine Aemter und Verhältnisse diese Quellen zu- 
gänglich machten , und seine Kenntnisse in den 
Stand setzten, sie zweckmässig zu benutzen. Das 
\Verk soll aus zwey Bänden bestehen, von denen 
wir nur den ersten jetzt vor uns liegen haben. 
Voraus geht S. XI — XX. eine kurze aber beur- 
theilende Nachricht vou den Werken, in welchen 
insbesondere von der Stadt Strasburg gehandelt wor¬ 
den ist.- Im Eingänge erinnert der Verf., dass er 
in den ihm lange geöffneten Stadtarchiven und öf¬ 
fentlichen Bibliotheken auch die ungedruckten Chro¬ 
niken und W erke zu Rathe gezogen habe. Von 
Alberti Argentinensis Annales wird bemerkt, dass 
eine interessante Handschrift dieser Chronik in der 
öffentlichen Bibliothek sich befinde, so wie Schöpf- 
lin eine in der Berner Bibi, entdeckt hatte, und 
dass diese Annalen nicht von Albert, Canonicus 

Erster Band. 

des Collegiatstifts zu Neuville im Nieder-Eisass her¬ 
rühre, sondern ein Canonicus der Colleg. Kirche 
zu Lauterbach in Ober-Eisass, Matthias von Nu- 
wenburg, Kaplan des Bisch. Bechtold von Bucheck, 
Verfasser sey, und Albert dessen Chronik nur von 
i55o — 78. fortgesetzt habe. Königshovens (geb. 
i546. zu Strasburg, gest. i42o.) gedruckte Eisass. 
Chronik ist nur ein Auszug, den er aus seinem 
grossem Werke gemacht hatte. Dies fing er latei¬ 
nisch an zu schreiben, wovon die Original-Hand¬ 
schrift sich in der Stadtbibliothek befindet aber 
unvollendet ist, dann schrieb er es deutsch, und 
das Manuscript von seiner eignen Hand, mit der 
Jahrzahl i582., befindet sich (wahrscheinlich aus dem 
Brande der Stadtcanzley 1686. gerettet) ebenfalls in 
jener Bibliothek. Die handschriftl. Werke (von Ma¬ 
tern Berler, Dan. Speckle, vornämlich Jak. Wen- 
cker, Ammeister von Strasburg, dessen Chronik 
von Strasb. von i5oo —1689. geht, und von dessen 
Sohne, Joh. Wencker, bis 1709. ist fortgesetzt wor¬ 
den, d’Hautemer Hist, de Strasbourg et de la pro- 
vince d’Alsace in 4 Folianten, Joh. Mich. Lorenz 
Tabulae historiae Ai’gentor. ab antiquissimo aevo 
ad a. 1800. und andern, ausser der schon erwähn¬ 
ten Königshoven’schen handschriftl. Chronik), die 
der Verf. gebraucht hat, sind S. XV — XIX. ver¬ 
zeichnet. Das Dictionnaire geograph. histor. et po- 
litique de l’Alsace, wovon aber nur der erste Theil 
1787. erschienen ist, rührt, wie wir hier erfahren, 
von dem ehemaligen Stadtarchivar Horrer her. 

Im 1. Cap. ist S. 1 —112. ein Abriss der Ge¬ 
schichte der Stadt (die zuerst von Ptolemäus im 
2. Jahrlt. genannt wird) gegeben, der durch die er¬ 
läuternden und berichtigenden Aumerk. S. 110—206. 
noch wichtiger wird. In zwey Anmerk. S. 118 ff. u. 
2o5 f. ist die Vermuthung aufgestellt., dass das 
Schiesspulver wie der Salpeter, den Alten und na¬ 
mentlich den Aegyptern , bekannt gewesen sey. 
Das 2. Cap. enthaft in 4 Abschnitten S. 207—86. 
die Topographie und Hydrographie dev Stadt und 
ihres Gebiets, wobey auch die Festungswerke der 
Stadt nicht übergangen sind. Im 5ten sind die all— 
mähligen Verschönerungen uud Entwürfe zu Ver¬ 
schönerungen der Stadt, S. 287 — 080., aufgeführt, 
und im 4ten S. 58i ff. die Ausschweifungen , die 
in den Zeiten der französ. Revolution seit »792. in 
Rücksicht auf Gebäude, Strassen und Piä?;-e in 
Strasburg begangen wurdeu, angegeben. Das söge- 
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nännte blaue Buch, oder Recueil des pieces au- 
thentiques, seryant a l'hisioii-e de;ia revolution ä 
Strasbourg, ou les actes des representans du peuple 
en missions daus le departeraerit du Bas-Rhin sous 
le regne de la tyrannie, des comifes revolulionnai- 
res, de la propagande et de Ja Societe des Jaco- 
bins, dessen 2te Ausgabe, ohne Anzeige des Jahrs, 
zu Strasb. in 2 Bänden erschienen ist, zeigt diese 
Ausschweifungen noch umständlicher an. — Der 
zweyte Band wird im 5 — 20. Cap. die alte Con¬ 
stitution der Stadt (C. 5.) darstellen, übrigens die 
vollständigsten statistischen Nachrichten (über Be¬ 
völkerung, Gewerbfleiss , Rheinschiffahrt, Finanzen 
der Stadt u. s. f.) enthalten, im 20. Cap. auch die 
Reihe der Bischöfe angeben , und vorzüglich im 
2isten die literar. Notizen in 11 Abschnitten (von 
denen der dritte die Strasburger und Elsässer Dich¬ 
ter, der gte die in Strasburg gemachten Erfindun¬ 
gen , der ute den deutschen Dialekt, der in 
Strasburg gesprochen wird, angeben soll) mitthei¬ 
len, wobey gew'iss manches Neue wird vorgetra¬ 
gen werden. 

Documens historiques relatifs ä l’histoire de France, 

tires des archives de la ville de Strasbourg, par 

M. Ant. de Kentzinger, maire de la ville de Stras¬ 

bourg , Chevalier de l’O. roy. de la legion d’honneur etc. 

Strasburg, b. Levrault. r8i3. VJ1L 556 S. in 8. 

D er Vf. entdeckte in den Stadtarchiven diese, 
grössteutheils für die neuere frauzös. Geschichte; 
besonders die Periode der Ligue und der darauf 
gefolgten Parteyen, wichtige Schreiben franz. Kö¬ 
nige, Staats - und Kriegsmänner, Geistlicher der 
reform. Kirche, an den Magistrat zu Strasburg, Vor¬ 
stellungen dieses Magistrats, und andere Acten- 
stücke, die er durch den Druck bekannt macht. 
Es sind 127 Nummern, die mit einem Schreiben 
des Kön. Franz 1. vorn 27. Oct. i545. anfangen, 
und mit einem Schreiben Ludwigs XIV., den i4. ' 
May 1670. und einem Briefe des Min. von Pom- 
ponne an den französ. Residenten zu Strasburg, 
Frisch mann, 20. Juny 167.5. schliessen. Aus der 
Epoche von da bis 1681. fand der Vf. keine Spur 
von Schreiben und Verhandlungen. So w7ie er eini¬ 
gen Briefen kurze Einleitungen vorgesetzt hat, so 
ist der ganzen Sammlung (S. 1 — 20.) eine zweck¬ 
mässige Notice sur l'ancien etat politique de la ville 
de Strasbourg vorausgeschickt. S. 20 — 22. ist aus 
der Sammlung, Paris, Versailles et les provinces 
au i8e siede, eine wenig bekannte Anekdote über 
die Alt, wie Strasburg i68r. unter die franz. Bot- 
massigkeit kam (durch wahrscheinliche geheime Ver¬ 
abredungen zwischen Louvois und einigen obrig¬ 
keitlichen Personen zu Strasburg), wieder abge¬ 
druckt. 

May. 

Neueste Ruchengeschichte. 

Das neue, zu Rom zwar abgeschlossene, zu 
Paris aber noch nicht genehmigte, Concordat des 
Papstes mit Frankreich, hat eine nicht unbedeu¬ 
tende Zahl von Schriften veranlasst, in welchen auch 
die Rechte der Päpste und die der französ. kathol. 
Kirche untersucht worden sind. Wir führen nur 
folgende kürzlich an: 

Du Concordat sous les Rapports politiques, Paris. 
L’Huiliier et Delaunav. Decembre 1817. 42 S. 
in 8. 

Nachdem einzelne Artikel dieses Concordats 
mit grosser Freymüthigkeit und Strenge geprüft 
und angegriffen, und überhaupt erinnert worden, 
dass man den menschlichen Geist nicht nur nicht 
zum Rückschritt nöthigen, sondern auch nicht ein¬ 
mal in seinem Gauge aufhalten könne, wird die 
Behauptung aufgestellt, dass die Regierung sich um 
das Wohl des Volks, nicht aber um das Seelen¬ 
heil der einzelnen Bürger zu bekümmern, sondern, 
dies der Sorge eines Jeden zu überlassen habe: ,,sl 
nous nous occupons de notre salut, cela sulfit, per- 
sontie 11’a besom de s'en occuper pour nous; si 
nous ne nous en soueions pas, comme c’est une 
ailaire purement personnelle, personne ne doit s’en 
soucier davanlage , au moins pour ce, qui nous 
coucerne.“ . 

Eine Hauptschrift, die auch sehr viele Leser 
gefunden hat, ist: Appreciation du projet de Loi 
relatif aux trois Concordats avec les arficles des 
deux derniers Concordats, ceux du projet de Loi 
et une Revue des ouvrages sur les Concordats; par 
J. L). JLanjuinais, Pair de France. Cinquieme edi- 
tion , avec de nouvelles addilious. Paris, bey deu 
Brüd. ßaudouin. 1818. 67 S. gr. 8. 

Dieser Schrift, welche von einem gelehrten Ver¬ 
fasser herrührt, der sich lange mit dem Studium 
des Kii cheurechts beschäftigt hat, und alle Artikel 
des neuen Concordats durchgeht, ist ein Verzeich¬ 
niss von 25 meist neuern Schriften über die fran¬ 
zösischen Kii chenfreyheiten , und vorzüglich über 
das Concordat, beygefügt. 

De la puissance temporelle des Papes, et du Con¬ 

cordat de 1817. Par M. J. Gaririet , Avocat. 
Paris, bey ßechot. 1818. 91 S. 8. 

Dass die weltliche Macht der Päpste sich we¬ 
der auf Recht noch Billigkeit gründe, und der Lehre 
Jesu und der Apostel entgegen sey, zu zeigen, ist 
der Hauptzweck dieser lehrreichen Abhandlung, 

die von S 65. an die einzelnen Artikel des Concor¬ 

dats von 1817. prüft. 

Jßncore un Concordat; notes rapides sur les arti- 
cles d’une loi proposee pour l’enregistrement et 
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la publication d’un nouveau Concordat; par le J 

General Auguste Jube, ancien Tribun et Ex- I 

Prefet. Seconde edilion , revue et augmentee. 

Paris, b. Scherff u. s. w. December 1817. 62 S. 8* 

Eine scharfe Prüfung, die auch der hohen Geist¬ 
lichkeit nicht schont. Es sind die Pfarrer, heisst 
es S. 07., durch deren Einsichten, Tugenden und 
Eifer die Religion befördert wird. Ce sont les bien- 
faits des pasteurs, et non le luxe de l'eglise, qui 
font l’avantage de la religion. 

Opinion d’un Habitant des Landes, sur le Concor- 

dat. Paris, bey Hubert. 1818. 57 S. in 8. 

Diese Schrift ist unter andern auch gegen die 
vorher angeführten Bemerkungen des General Jube 
gerichtet, aber auch gegen den Grafen Lanjuinais 
wird einiges erinnert. Gegen des Letztem ange- 
geführtes Werk war auch erschienen: Lettre a Mr. 
le Comte de Lansuinais sur son ouvrage intitule: 
Appreciatiou du projet de Loi etc. par un ami de 
concorde (wie man glaubt, Hrn. Bernardi, Chef 
einer Abtheilung im Justizministerium) Par. 1818. 
48 S. Uebrigens rühmt der Verf. der Opinion etc. 
noch des berühmten Literators: Gabr. Peignot Pre- 
cis historique et analytique des Pragmatiques, Con- 
cordats, Declaration, Convention, Constitution et 
autres actes relatifs a la discipline de l’eglise en 
France, ,depuis S. Louis jusqu’ä Louis XVIII. (Par. 
1817. i56 S.) und das dem ehemaligen Secretär des 
Min. des Cultus zugeschriebene: Examen des arti- 
cles organiques publies a ia suite du Concordat de 
1801. dans leurs rapports avec nos libertes, des 
regles generales de l'eglise et de la police de l’etat 
Par. 1817. iöo S. 8., welches Lanjuinais etwas zu 
hart beurtheilt zu haben scheint. 

Das Concordat hat an dem Abt Clausei de Mon- 
tals einen heftigen Vertheidiger gefunden, dem aber * 
auch vom Abt Diilon widersprochen worden ist. 
Le Concordat justiße , ou examen des Reclama- 
tions conteuues en quelques ecrits qui ont paru 
contre le Concordat, par Mr. PAbbe Clausei de 
Montais 1 predicateur du Roi et Chanoine honor. 
d’Amiens. üeuxieme edition, a laquelle on a joint 
la defense de cet ecrit contre la reponse de M. 
PAbbe Diilon. Paris, b. Egrön. i8»3. 1.59 S. in 8. 
Der Vf. will unter andern die Welt bereden, der 
Zustand der französ. Kirche sey blühender als vor¬ 
her gewesen, seit dem Concordate Leo’s X. mit 
Franz I. —• Der heftig angegriffene Diilon ist eine 
starke und kräftige Antwort nicht schuldig geblie¬ 
ben. Im März d. J. erschien : 

Reponse de M. l’Abbe Diilon ä la Replique de M. 
PA. Clausei. Suivie de quelques Observations 
sur l’ouvrage de M. l’Abbe Frayssinous, intitule: 
Les Vrais Principes de Pfiglise Gallicaue. Paris, j 

bey Le Normant. 1818. 80 S. 

May, 

Etwas Neues lernt man freylich aus diesen 

Streitschriften nicht, aber für die Geschichte der 
Zeit sind sie nicht unwichtig. In dieser Rücksicht 
erwähnen wir noch die merkwürdige Schritt. 

Difficulte capitale proposee par M. PAbbe Frays¬ 
sinous, au sujet de son livre intitule: Les vrais 
Principes de l’Eglise Gallicane etc. en ce qui con- 
cerne les quatre articles de la Declaration de 
l’Assemblee du Clerge en France en 1682. 1 ar 
M. Silvy, ancien magistrat. Paris, bey Egron. 

1818. 22 S. in 8. 

Nur eine Stelle wollen wir daraus ausheben: 

„L’011 se plaint des progtes de l’irreligion, de la 
perle de la foi, de l’indifferentisme; et ces maux 
sans doule sont iuexprimables et rneritent ues iar 
mes de sang; mais il existe une cabale jesuitique 
et ultramontaine, qui ronge bien veritablement L 
Mise juscni’au coeur; qui, par les disputes, qu e le 
allume, met les fideles au point, de ne savoir ce 
qu'ils doivent eroire; et de lä Pindifferentisme. 

Nouveaux Eclaircissemens sur quelques pbiections 
qu’011 oppose au Concordat; suivis de Reflexions 
sur un ecrit de M. Fievee. Paris, bey Le Giere. 

1818. 80 S. in 8. 

Es sind fünf Einwürfe gegen das Conc., wel¬ 
che der Vf. zu beantworten versucht. Von b. 00. 
an folgt das Pöstscriptum gegen Fievee , welcher 
hier ein terribler Gegner des C’s. genannt Wird. 

De la Liberte des Cultes et des Concordats. Paris, 

bey Delaunay u. A. 1818. 72 S. in 8. 

Eine treffliche Verteidigung der Gewissens¬ 

und Religions - Freyheit, mit eben so treffenden 
Bemerkungen über das C. „Rome, sagt der Verf., 
a ses maximes; l’eglise de France a les siennes, 
Les ultramontains ne deviendront pas gallicans, m 
les gallicans ultramontains. Gewiss giit dasselbe 
auch von den Deutschen. Uebrigens wird man nicht 
alle Grundsätze des Vfs„ vornämlich die am Schlüsse 
aufgestellten , sämmtlich unterschreiben können. 

Es ist nicht unbekannt, dass im J. i8i5. die 
Protestanten im mittäglichen Frankreich, unter man¬ 

ch ei’ley Vorwände, gewiss gegen den Willen des 
ehrwürdigen Königs und der Regierung, aber ment 
ohne Aufhetzungen der Ultra's und anderer Paitey- 
stilter aufs blutigste sind verfolgt worden, obgleich 
man die unbezweifelten Nachrichten davon hat weg- 
läugnen, oder die Scenen des Fanaticismus über— 

tünchen wollen. Mögen auch immer nicht alle Re— 
formirte jener Gegend von aller Schuld freyzuspre¬ 
chen , mögen die Nachrichten von den \ erfolg un¬ 
tren übertrieben worden seyn: es lässt sich wenig¬ 
stens nicht läugnen, dass blutige Auftritte durch 
kirchlichen und politischen Parteygeist verursacht 
wurden. Denn mit der Wiedererscheinung und 
Unterstützung Bonaparte’s hingen diese Auftritte 
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eben sowohl als mit falschen Religionseifer zusam¬ 
men. In dieser Hinsicht verdient folgende Schrift 
gelesen zu werden: 

Marseille, Nimes, et ses environs en i8l5.par 
un temoin oculaire. ü Paris, chez les Marchands 
de nouveautes 1018. 72 S. in 8. 

Absichtlich versparte der ungen. Verf. seine 
Darstellung bis auf die Zeit, wo die Ruhe zurück- 
gekehrt ur d schon mehr befestigt ist. Rn 1. Cap. 
schildert er den Zustand Marseiiles vor dem 25. Jun. 
i8i5., und entwirft ein Gemälde des Marschall 
Brüne. Nach der Schlacht bey Waterloo erfolg¬ 
ten die Unruhen und das Blutbad zu Marseille am 
25. Jun.', wovon im 2. und 5. Cap., so wie von 
den Vorfällen am 26. im 4ten Nachricht gegeben 
wird. Der Verf. begab sich nach Nimes, wo die 
Protestanten als Bonapartisten angesehen wurden 
(0. 5.). Der Zustand von Nimes vor den Unru¬ 
hen ist im 6. Cap. beschrieben. Tod des Marschalls 
Brüne zu Avignon und Anfang der Unruhen zu Ni- 
mes, Cap. 7. Die sogenannte Armee von Beaucaire, 

welche eine grosse Menge Missvergnügter, die nach 
Plünderung dürsteten, enthielt, kam an (Cap. 8.). 
Am Ludwigsfeste und den darauf folgenden Tagen 
wurden die scheuslichsten Mordthaten verübt, die 
im 9. Cap. beschrieben sind. Die Protestanten zu 
Nimes, sagt der sehr unparteyische Verf,, haben 
einige ihrer Rechte wieder erhalten, aber noch wer¬ 
den sie nicht andern Bürgern gleich betrachtet. 

Darauf hat ein gleichfalls Ungenannter bekannt 
gemacht: 

Marseille et Nismes justifiees, ou Reponse au li- 
belle intitule: Marseille, Nimes et ses Environs 
en i8i5. Par des temoins oculaires. Paris, Dentu. 
i8i5. 91 S. in 8. 

Wir lassen die Mehrheit der Zeugen (auf dem 
Titel) an ihren Ort gestellt seyn , wollen auch den 
Inhalt der 7 Capitel nicht einzeln anführen, aber 
dass die in der obigen Schrift angeführten Thal- 
sachen nicht widerlegt sind, dass der Verf. nicht 
erwiesen hat, jene Schrift enthalte, in Ansehung 
Marseiiles, Irlhümer und Verleumdungen, das dür¬ 
fen wir nicht verschweigen. Ueberall veiiäth sich 
Parteylichkeit, vornämlich was die Protestanten zu 
Nismes angellt, und in dem Schluss, wo Still¬ 
schweigen über das Vergangene (über unerhörte 
Grausamkeiten), als höchst politisch empfohlen wird. 

Troubles et agitations du Departement du Card 
en 1815. contenant le rapport du Reverend Per¬ 
rot au Comite des Ministres non - conformistes 
d’Angleterre, sur la pretendue persecution des 
Protestans en France; et sa Refutation. Par le 
Marquis d'Arbaud Jouques, Chev. de S. Louis etc. 
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et Prüfet du Gard en 18x5., 1816. et 1817. ä Pa¬ 
ris, chez Demouville et Petit. 1818. XII. 167 S 
gr. 8. 

Vom 20. März bis 12. Nov. 1815. war jenes 
Departement der Schauplatz der heftigsten Bewe¬ 
gungen. Der Vf. hat selbst im August i8i5. als 
Präiect die zweckmässigsten Maassregeln gebraucht, 
um die flamme des bürgerlichen Krieges auszulö- 
schen, und vom 12. Nov. i8i5. bis 24. Febr. 1817., 
Wo er, nachdem er sein Amt verloren, Nismes 
verlies , die Ruhe erhalten. Er wurde durch die 
heftige und sehr verbreitete Schrift von Clement 
Perrot bewogen, die gegenwärtige zu schreiben, die 
aber schon in dem Vorgesetzten Precis historique 
nur zu deutlich verräth, dass der Verf. zu den 
Gegnern der sogenannten Calvinisten gehört, die 
er freylich für ungleich mehr anti - monarchisch 
hält, als die Lutheraner und die englische Kirche. 
Seine Schrift enthält übrigens manche erhebliche 
Actenstücke und interessante Nachrichten. 

Kurze Anzeige. 

Vereinfachte Darstellung der Regeln der deutschen 

Sprache. Für die untern Classen. Erster Cursus. 

Von Friedrich Tiburtius. Lübeck 1817., bey 

Niemann. XXIV. 96 S. in 8., ohne die Inhalts¬ 

anzeige. 

Der Hr. Verf. hat seit einigen Jahren Schü¬ 
lern der vierten und fünften Classe Unterricht in 
der deutschen Sprache gegeben, nach einem Plane, 
der die Billigung seiner Vorgesetzten erhielt, und 
durch die Erfahrung bewährt scheint. Um den 
Schülern der Katharinenschule das Nachschreiben 
zu ersparen, liess er diese Anweisung drucken, die 
aber auch anderwärts mit Nutzen gebraucht wer¬ 
den würde. Denn der Hr. Verf. hat nicht blos 
Andern nachgeschrieben, er hat selbst gedacht und 
geprüft; er war bemüht, überall richtige und deut¬ 
liche Begriffe aufzustellen, das Lernen durch nicht 
zu viele Abtheilungen oder durch Ueberladung nicht 
zu erschweren, den Anfänger nicht zu überhäufen, 
solche Beyspiele zu wählen, die dem Knaben nichts 
ganz Fremdes zuführen und seine Neugier zu sehr 
reitzen, den Vei^stand desselben aber zu schär¬ 
fen, selbst in dem ersten (etymologischen) und dem 
zweyten (syntaktischen) Theil einen gewissen Stu¬ 
fengang zu beobachten. Wo er von andern Gram¬ 
matikern abgewicben ist, da hat er sich in den 
Vorgesetzten Bemerkungen zu einzelnen Paragra¬ 
phen hinlänglich gerechtfertigt. Dieser Vorbericht 
aber und die Bemerkungen werden Kindern nicht 
mit in die Hände gegeben , sondern sind für Leh¬ 
rer und andere Leser bestinimt. 
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Leipziger Literatur-Zeiturig. 

Am 19. des May. m 
Praktische Philosophie. 

Eubios, oder über das höchste Gut. Ein philoso¬ 

phischer Nachtrag zu Jen akademischen Unter¬ 

suchungen Cicero’s, von P. F. Boost. Heidel¬ 

berg und Speyer, b. Aug. Oswald. 1818. XII. u. 

126 S. in 8. (18 Gr.) 

Es thut dem Rec. in der That Leid, diesem 
Schriftsteller, mit welchem er übrigens hier die 
erste Bekanntschaft machte, in dem, was derselbe 
im vorliegenden, ganz nach seinem Sinn und Ge¬ 
schmack verfassten , Büchlein vorgetragen hat, nicht 
durchgängig seinen Beyfall zutheilen zu können; 
und es ist, was die Hauptsachen betrifft, nur Eines, 
worin er ihm denselben versagen muss. Mit rich¬ 
tiger und aus den Quellen geschöpfter .historischer 
Kenntniss stellt Hr. ß. hier die vorzüglichsten Mei¬ 
nungen der altern, neuern und neuesten Denker 
über dasjenige, was unsere philosophische Sprache 
das höchste Gut des Menschen nennt, in deutli¬ 
cher Kürze dar, würdigt jede derselben sowohl für 
sich, als im Verhältniss zu andern, mit Kenntniss 
der Sache selbst, und zieht endlich aus diesem 
Allem das tröstliche und erhebungsvolJe Resultat, 
dass ,,alle (bisherige) Betrachtungen sowohl aus dem 
Slandpuncte der philosophischen Forschung, als des 
gemeinen Menschenverstandes und der Erfahrung 
über die wichtigste Aufgabe der Philosophie (die 
des gegenwärtigen Büchleins) zusammenstimmen.“ 
Und sein Vortrag vereinigt in sich Klarheit und 
Kraft, Schönheit und Würde, Erleuchtung und 
Warme. Kurz, Rec. fühlt sich durch die ganze 
treffliche Rede des Vfs. über diesen, das gesammte 
Interesse der Menschheit aufregenden und mächtig 
unterhaltenden, Gegenstand auf die angenehmste 
Weise erbaut, und empfiehlt jedem für Wahrheit 
und Wissenschaft mit Liebe erfüllten Leser diese 
Schrift zu gleichem geistigen Genüsse mit Zuver¬ 
sicht. Um desto mehr bedauert er es, Hrn. B. in 
dem Einen, freylich einem Hauptpuncte, dass er 
der Platonischen und, so weit diese mit jener sich 
vereinbaren lässt, der Schellingischen Bestimmung 
jenes Gegenstandes vor der Kantischen den ent¬ 
schiedensten und vollesten Vorzug zugesteht, wi¬ 
dersprechen zu müssen. Der Vf. ist nämlich der 
Meinung: das höchste Gut für den Menschen sey 

Erster Band. 

zu finden in derjenigen Seligkeit (dies deutet auch 
schon der auf den Titel gesetzte Name eines, sonst 
ziemlich obscuren, alten Weltweisen an), welcher 
man durch das Anschauen und Ergreifen des Gött¬ 
lichen, d. i. des Urwahreft und Unschönen, allein 
und vollkommen theilhaftig werde, und Kant habe; 
indem er dasselbe in die propoi tionirte Verbindung 
der Glückseligkeit mit der Sittlichkeit setzte, des¬ 
sen Einheit zerrissen, welche er auch durch seinen 
moralisch - theologischen Glauben, der dabey nur 
als Nothmittel erscheine, wiederherzustellen un¬ 
glücklich bemüht gewesen sey. Rec. meinet dage¬ 
gen : Kant habe den Begriff des höchsten mensch¬ 
lichen Gutes mit eben so ausgemachter Zustimmung 
des allgemeinen Selbstbewusstseyns, als grosser 
Schärfe des philosophischen Urtheils , so festgesetzt 
und ausgesprochen, dass sein religiöser Glaube 
nicht etwa erst jenem Begriffe zur Realität verhel¬ 
fen, sondern vielmehr der durch sich selbst reale 
Begriff vermöge des pflichtmassigen Interesses, wel¬ 
ches jedes, seiner gehörig bewusst gewordene, Men¬ 
schenherz daran nehme, als unausbleiblicher Leiter 
zu dem Glauben erkannt werden solle, und er 
habe ferner die beyden unläugbaren und gleich si¬ 
cheren, auf die Selbstliebe und das Gewissen sich 
gründenden, Bestandteile des für den menschli¬ 
chen Geist höchsten vollendeten Gutes so wcni<T 
von einander gerissen, dass vielmehr das Göttliche 
des 1 lato (denn mit Schelling in seiner Consequenz, 
die doch für den Identitätsphilosophen unvermeid¬ 
lich war, ist Hr. B. selbst nicht zufrieden) am 
Ende, wofern es nicht eine dunkle, oder gar über¬ 
spannte, leicht schwärmerisch werdende, Vorstel¬ 
lung bleiben soll, in der von Kant gedachten Ver- 
einlheit der Sittlichkeit und Glückseligkeit seine 
klare und sachgemässe Bedeutung finden muss. 
Denn eben jenes Göttliche, mag man es als Ur- 
W ab.res, oder Schönes, oder Gutes, und zuletzt 
etwa in dem Gesammtbegriffe Seligkeit, auffassen 
wollen, kann und darf schlechterdings nicht, wenn 
die dadurch bestimmte Idee des h. G. noch ihre, 
ohne Zweifel nothwendfge. Menschlichkeit behalten 
soll, fm identisch mit dem Wesen der Gottheit 
selbst genommen werden, da dieses von dem der 
Menschheit durchgängig generisch verschieden, und 
daher auch z. B. Seligkeit für den Menschen nur 
ein Analogon der göttlichen ist. Dass aber Kant 
jenes poetisch - philosophischen Ausdrucks sich nicht 
bediente, dazu hatte er, abgesehen von dem allge- 
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meinen, des Philosophen höchst würdigen, Zwecke 
der Wissenschaftlichkeit, hauptsächlich den Grund, 

dass die Idee, von welcher hier die Rede ist, durch 
die strengste Scheidung und Sonderung (darum aber 
nicht Zertrennung, oder gar Zerreissung) dessen, 
was die Selbstliebe begehrt, und was das Gewis¬ 
sen fordert, zugleich der Naturgemassheit u. auch, 
was am allerwichtigsten ist, der Reinheit nicht er¬ 
mangeln möchte. Denn der Kirchenvater Augu¬ 
stin (CönfeSs. VI, i'6.) bekennt zwar wohl, wieHr, 
B. urtheilt, „naiv genug,“ dass „er nicht anstehen 
würde, dem Epikur die Palme vor allen Philoso¬ 
phen zuzuerkennen, wenn er nicht glanbte, dass 
die Seele unsterblich sey;“ aber ein solches Be- 
kenutniss bringt diesem, übrigens immerhin „from¬ 
men und geistvollen,“ Religionslehrerdarum keine 
Ehre, weil es die unreine u. eigennützige Maxime 
in sich enthält: Ich mag keine Sittlichkeit, wofern 
ich nicht sicher hoffen darf, dass sie durch Glück¬ 
seligkeit gehöiig werde belohnt werden; welche, 
auch nicht echt-christliche, Denkungsart durch jene 
genauere Kantische Darstellung des menschlichen 
h. G. vornämlich hat verdrängt und vertilgt wer¬ 
den sollen. Der Einheit entbehrt das h. G. nach 
dieser Darstellung trotz der Declamation unsersVfs. 
S. 8o ff., durch welche er das Gegentheil beweisen 
will, worüber ihn schon eine Anmerkung Kaufs 
zur zweit. Ausg. seiner „Religion innerhalb etc.“ 
(zu S. io. Z. 16.) eines Bessern belehren kann, eben 
so wenig, als der Geistigkeit, d. i. der Idealität, 
von welcher auch er diess anerkennt; die klare 
Bestimmtheit aber und die praktische Reinheit hat, 
wie von uns kürzlich gezeigt worden, die Kantische 
Theorie in diesem Stücke selbst vor der, übrigens 
im Wesentlichen ohne Zweifel wohl mit jener zu¬ 
sammentreffenden , Platonischen noch voraus. Die, 
überhaupt genommen, so schöne und würdevolle 
Ausdrucksart Hrn. B’s wird, leider, durch einige 
Sprach Unrichtigkeiten, hauptsächlich orthographi¬ 
sche, z. B. „Epikuräismus“ f. „Epikureism.,“ „Kar¬ 
thagener“ f. „Karthager,“ „Independismus“ f. „In- 
dependentism.“ („Aphyxie“ f. „Asph.“ mag wohl 
nur unter den angezeigten Druckfehlern vergessen 

seyn) unangenehm entstellt. 

Alte Geschichte. 

Velia in Lucaräen. Eine Beylage zu Hegewisch 

über die Colonien der Griechen Von Dr. Frdr. 

Munter. Altona, bey Hammerich. 1818. ?4 S. 

in 8. 

Da diese, als Ursitz der eleatischen Schule im 
Alterthum berühmte Stadl von Hegewisch in dem 
angezeigten Werke ubergangen worden (was von 
Raoul Rochette in s. Hist. crit. d. col. grecques HI, 

May. 

424 ff. nicht geschehen ist), ’so fand sich der Hr. 
Bischof dadurch bewogen, diese Lücke trefflich 
auszulüllen. Zwar hatte auch er, gleich andern Rei¬ 
senden, bey seinem Aufenthalte in Unteritalien, als 
er die bewundernswürdigen Ueberreste von Pästum 
besuchte, die etliche Meilen südlicher gelegenen Ue¬ 
berreste von Velia übergangen. Allein theils hatte 
er von dem Duca Vargas - Macciucca, dessen Be¬ 
sitzungen in der Nachbarschaft derselben liegen, 
Nachrichten erhalten von dem gegenwärtigen Zu¬ 
stande dieser Trümmern, theils das gesammelt, 
was die Schriftsteller über Velia aulbebalten haben. 
Da Pästum und Velia benachbarte und verbundene 
Städte waren, so wurde auch einiges aus der Ge¬ 
schichte jener Stadt, (über deren Schicksale wir 
eine eigene Abh. von dem Engländer John Crosse, 
Halle 1768. 4. besitzen) erwähnt. Phokäa in Klein¬ 
asien, das nebst Milelus den Welthandel mit Ty- 
rus und Karthago theilte, ist bekanntlich der MuP- 
lerstaat von Velia. Die Phokäer hatten mehrere 
Pflanzstädte, die, nach Rambach, jedoch mit einiger 
Berichtigung, genannt werden. Die Berichte über 
die Auswanderung der Phokäer nach der persischen 
Besitznahme ihrer Stadt werden angeführt, vergli¬ 
chen und mit Recht der des Herodotus vorgezo¬ 
gen, auch in Ansehung der Stadt Hyela (Felia, 
Velia), die von einem Theile der aus Alalia aus- 
gezogenen Phokäer ums J. 563. v. C. angelegt oder 
in Besitz genommen wurde. Die Lage Velia’s ist 
genau bestimmt. Am Fusse der östlichen Seite des 
Berges Stella, ungefähr 26 ital. Meilen von Pästum, 
findet man die Ruinen von Velia, nicht weit vom 
Meere; die Stadt war kleiner als Pästum, bergan 
gebauet und umschloss d;ey Anhöhen. Noch bis 
in die Mitte des vorigen Jahrh. waren bedeutende 
Ruinen vorhanden. Mau würde noch sehr viele 
Antiken auffinden können, wenn man sich die 
Mühe gäbe, nachzugraben. Manches ist schon ent¬ 
deckt worden, vornämlich viele Münzen. Die Stadt 
soll zwey Häfen gehabt haben, von denen aber der 
eine jetzt ein vom Meere getrennter Sumpf ist. 
Der griech. Name der Stadl ist 'Tel)?, dessen Ety¬ 
mologie ungewiss ist; die Aussprache war verschie¬ 
den. *mi Munde der Römer lautete sie Velia. Die 
Religion der Bewohner war die der Phokäer; ihre 
Hauptgottbeit Pallas’, aber auch Apollo und Arte¬ 
mis wurden verehrt. Der Meeresgott (Poseidon) 
war ein -dedg nurgaiog. Münzen geben auch den 
Dienst des Herakles und des Hermes zu ei kennen; 
vielleicht sind auch in Velia anfangs, wie in 1 ho— 
käa, Menschenopfer gebräuchlich gewesen. Aus 
Attika war der Mysteriendienst dahin verpflanzt. 
Tbesmophorien. Bake luisdienst. Der Handelsgeisl 
machte die Eleaten geneigter zu religiöser Du je ung 
und gleichgültig gegen die hellenischen öffentlichen 
Spiele. Vielleicht hatten sie auch ilne eigenen hei¬ 
ligen Spiele. Ueber die Verfassung hat man keine 
sichere Nachricht und kann nur vermuthen, dass 
sie demokratisch war. Eine Veränderung scheint 
durch den pytbagor. Bund bewirkt worden zu seyn; 
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dann hat Parmenides seiner Vaterstadt Gesetze ge¬ 
geben, aber die glückliche Verfassung dauerte nicht 
lange. Ein Tyrann, Nearchus oder Diomedon, 
usurpirte die Herrschaft und lödtete den Zeno von 
Elea. Nachher wurde die Regierung aristokratisch. 
Die eleatische Schule wird S. 55 ff. berührt, und 
dann von S. 4i die altere Geschichte fortgesetzt. 
Fischfang; Seehandel, auch wohl Seeräuberey der 
Eleaten in den ältesten Zeiten. Kriege der griech. 
Kolonien in Unter-Italien unter einander. Posido- 
nia unterlag den Angriffen der Lucaner, Veiia be¬ 
hauptete seine Selbständigkeit, musste sich aber, 
wie wahrscheinlich gemacht wird, zu einem Tri¬ 
but vei'stehen. Eine Kolonie der Thurier kann 
Veiia vom Skylax nur genannt worden seyn, weil 
einmal viele Thurier nach Veiia gewandert waren. 
Die ältesten Münzen von Veiia waren Di'achmen, 
worauf besser gearbeitete Didrachinen folgten. Die 
Bilder dieser Münzen werden erläutert. Hr. M. 
vermulhet, dass Veiia an dem Siege Alexanders, 
Kön. von Epirus, über die Lucaner Theil gehabt. 
Veiia wird nicht unter den Städten genannt, die 
nach des Pyrrhus Vertreibung den Römern unter¬ 
worfen wurden. Vielleicht war es den Römern treu 
geblieben, wurde aber doch von ihnen abhängig, 
erhielt wahrscheinlich im Bunde-sgenossenkriege das 
röm. Bürgerrecht. Nun fangen die lateio. Kupfer¬ 
münzen von Veiia an. Veiia wird nachher selten 
genannt und verschwindet in der spätem Kaiser¬ 
geschichte fast ganz; die wenigen Stellen und Jahre, 
wo es erwähnt wird, sind angegeben. Noch gegen 
Ende des löten Jahrh. wohnten einige Familien zu 
Veiia. Jetzt heisst der in der Nähe der Ruinen 
befindliche Ort Castello a Mare della Brucca (ein 
Name, der S. 20. erklärt ist). Der Sitz des Bi¬ 
schofs scheint schon im Mittelalter nach Capaccio 
verlegt worden zu seyn. Alle diese Angaben sind 
mit den nöthigen Beweisstellen belegt und noch 
mannigfaltig aufgeklärt. 

Staatswissenschaft. 

Ueber den jetzt herrschenden Geist der Unzufrie¬ 

denheit und Unruhe unter den Völkern Europa’s. 

Ein Versuch zu Beschwichtigung dieses Geistes, 

Leipzig u. Altenburg, b. F. A. Brockhaus. 1817. 

47 S. in 8. (6 Gr.) 

Eine sehr oberflächliche Betrachtung über ei¬ 
nen so reichen Stoff! Die Frage, ob denn wirklich 
ein solcher besonders unzufriedener u. unruhiger 
Geist die Völker bewege, wird als bejahend entschie¬ 
den vorausgesetzt, ob sieh gleich darüber noch vieles 
sagen liese. Die Welt muss immer etwas haben, 
was sie in Bewegung setzt, ein wahres oder vermeint¬ 
liches Gut, was sie für nothwendig halt, ein Ringen 
nach dem , was sie sich mit Unrecht versagt glaubt. 
Dies war zu allen Zeiten der Fall, u. wenn darüber in 
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manchen Zeiträumen weniger gesprochen wurde, so 
war das wenige vielleicht folgei eicher u. gefährlicher, 
als das allgemeinere Reden. Einen Geist der Unruhe 
aber können wir nirgends entdecken, und müssen es 
sehr misbilligen, dass man so oft Besorgnisse zu er¬ 
regen sücht, welche so leicht zu falschen und nach¬ 
theiligen Maasregeln verleiten können. Die Furcht 
vor Unruhen war schon oft die einzige Ursache ih¬ 
res Entstehens. Auch die Ursachen jener Unzufrie¬ 
denheit hat der Verf. gar zu leicht genommen. Er 
findet sie blos in den schlechten Gesinnungen der 
Geringem u. Aermern, in ihrem Neide, ihrer Gier 
nach Erwerb, ihrem Dünkel und ihrer nur halben 
geistigen Bildung. Das ist im Ganzen, als Geist des 
Zeitalters genommen , sehr unrichtig. Die Beschwer¬ 
den des grossen Haufens sind von ganz anderer Art, 
und gegründeter, daher aber auch nicht so mit blos¬ 
ser Zurückweisung zu beschwichtigen. An Gelegen¬ 
heit, übermässige Reichthiimer zu sammeln, in hö¬ 
here Classen der Gesellschaft aufzusteigen, mit un¬ 
vollständigem Wissen doch etwas zu erreichen, fehlt 
es vielleicht weniger als je. Wohl aber scheint es 
desto mehr daran zu fehlen, dass Lohn der Arbeit 
mit dem wahren Bedürfen in richtigem Verhältnisse 
stehe, der Fieiss eines mässigen Wohlstandes gewiss 
sey , Rechtschaffenheit auch im Geringem Anerken¬ 
nung und Achtung finde, und ein jedes Recht gleich 
heilig und sicher sey. Diese Quellen muss man zu 
verstopfen suchen, wozu aber am meisten von oben 
herab zu wirken ist. 

Kurze Anzeigen. 

Die Heidelberger akademische Secularfeier der Re¬ 

formation. Von Dr. Heinr. Eberh. Gottlob Pau¬ 

lus , Grossh. Bad. Geh. Kirchenrathe und Professor der 

Theol. U. Phil. Heidelberg, in Aug. Oswald’s Uni- 

versitätsbuchh. 1817. 116 S. in 4. 

Diese Schrift enthält erstlich die vom Ilrn. Dr. 
Paulus zur Jubelfeyer gehaltene Rede, worin er 
den anziehenden Gedanken ausführt, dass Luther 
nur als IViederhersteller des religiösen und wis¬ 
senschaftlichen Geistes und Lebens auch Kirchen¬ 
verbesserer wurde, und dass daher die Relorma- 
tion aus dem Kample Luther’s mit dem alle echte 
Wissenschaft verderbenden Scholasticismus einer¬ 
seits und mit dem alle wahre Frömmigkeit aufbe¬ 
benden Imraoralisrnus der Hierarchie andrerseits 
hervorging, mithin nicht blos Sache .des "Verstan¬ 
des, sondern auch des Gemüthes war. 

Von S.20. bis ans Ende folgt dann eine Samm¬ 
lung der auf Luthers Anwesenheit und Disputation 
zu Heidelberg (im April i5i8.) sich beziehenden 
alten Nachrichten und Urkunden, nebst Erläute¬ 
rungen des Hauptinhalts und einzelner Andeutun¬ 
gen der Gedächtnissrede. Hier sind nicht nur 
mehre Briefe Luthers und seiner Zeitgenossen, 
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zum Theil ganz, zum Theil auszugsweise, sondern 
auch die theologischen und philosophischen Sätze 
selbst, über welche Luther in Heidelberg dispufirte, 
mit schätzbaren Erläuterungen des Herausgebers 
abgedruckt. Aus vielem Merkwürdigen, was sich 
hier findet, heben wir nun einiges aus. Um zu 
zeigen, wie aufgeklärte Männer, selbst in Italien, 
über Luther’s Unternehmen gleich anfangs dachten, 
ist S. 52. ein Brief an Luther von Crotus Rubia¬ 
nus in Bologna (d. d. 16. Cal. Nov. i5ig.) ange- 
führt, dessen Schluss so lautet: „Coeca erit Ger¬ 
mania, donec manebit in suo errore et donec Stu¬ 
diosi non • publice clamant contra noxios mores, 
quos nobis Roma mittit. tandemque plebeculam 
admoneant romanae fraudis, quod, hactenus toties 
spoliati sub praetextu pietatis, pro pailiis, pro 
coulirmationibus, pro Turca debellando, nunc ad 
majus incommodum, Cardinales in mediam Ger- 
maniam accepimus.Ego te, Martine, saepe, 
cum de te sermo oritur, patrem patriae soleo ap- 
pellare, dignum aurea statua et festis quotannis, 
qui primus ausus es vindicare populum Domini a 
noxiis opinionibus et rectam pietatem asserere. 
Perge, ut coepisti; relinque exemplum posteris! 
Nam ista facis non sine numine divino.ie — ln ei¬ 
nem Briefe an Spalatin (d. d. i5. Cal. Jun. iüi8.) 
schreibt Luther gegen das Ende: „Vidisse te credo 
indicem Lipsiensis studii, nostri ut semper aemu- 
lum; multas lectiones in eo jactitant, quas non 
credo lectum iriAlso schon damals!— Am Ende 
sagt der Verf. noch ein treffliches Wort über kirch¬ 
liche Eintracht und setzt in Bezug auf die Verei¬ 
nigung der beyden protestantischen Kirchen noch 
hinzu: „Die endlich unleugbar gewordene Wahr¬ 
heit, dass zur längeren Scheidung nicht in der Sa¬ 
che selbst, nur etwa noch in Nebenrücksichten ein 
Grund liegen könne, sey der Grundstein der Ver¬ 
einigung zur Verewigung des dritten Secularfestes. 
Ist es nicht spät genug, erst durch drey Jahrhun¬ 
derte zur Wiedervereinigung dessen zu gelangen, 
was, nach den obersten anerkannten Grundsätzen 
betrachtet, nie in Trennung hätte gerathen sollen?“ 

Der Obrisle (Oberste) Christian von Massenbach. 
Eine biographische Skizze seiner Schicksale, An¬ 
schuldigungen und Verlheidigungsgriinde. Nebst 
einer wichtigen Aufgabe für die Criminalgesetzge- 
bung Deutschlands. (Ohne Druckort). Im Decem- 
ber 1817. 277 S. in 8. (1 Thlr.) 

Der Mann, welchen diese Schrift betrifft, hat 
die Aufmerksamkeit seiner Zeitgenossen in so man- 
niglaltiger Beziehung erregt, dass man dem Verf. 
Dank wissen muss, hier das Wichtigste aus dem 
Leben jenes Mannes beysam^ien zu finden. Wir 
geben nur einen kurzen Auszug. 

Geboren im J. 1752. u. aufgewachsen auf einem 
Familiengute bey Heilbronn, erhielt M. seine Bil¬ 
dung zuerst in der Schule des Prof. Jahn zu Ludwigs¬ 
burg u. dann in der Militärakademie auf der Solitude 
u. zu Stuttgart. Im J. 1785. trat er als Oflicier in die 
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wärtemhergische Garde u. erhielt zugleich eine mili¬ 
tärische Lehrstelle an jener Akademie. Aber die 
Sphäre eines reichsfürstl. Lieutenants, die zumal in 
dem damaligen tiefen Fi iedensstande seinem hohem 
Streben keineswegs entsprach, wurde ihm doppelt 
unerträglich durch die, seinem Rechtsgefühie tief 
eingeprägte, Erinnerung an eine von dem »Herzog 
Karl früher erfahrne despotische Behandlung.“ Er 
verliess deshalb die würtembergischen Dienste und 
trat in preussische. Die erste Unterredung dessel¬ 
ben mit Friedrich dem Grossen, der sich ihm als 
ein freundlicher, mit Majestät umstrahlter, Greis 
langsam, doch kraftvoll, näherte, wird mit Ms 
eignen Worten sehr anziehend beschrieben. Als 
preussischer Officier durchlief M. bald die ver- 
schiednen Dienstgrade bis zum Obersten im Ge¬ 
neralstabe und Generalquartiermeister-Lieutenant, 
ward aber unzufrieden mit der preussischen Politik u. 
suchte überall zum Bessern zu ralhen. Allein er „be- 
sass die für den Rathgeber nötlnge Politik, wenigstens 
in einem Punkte, eben so wenig; er wusste nicht ge¬ 
nau, wenn es Zeit sey, zu reden u. zu schweigen.“ 
Dadurch machte er sich hin und wieder „iibertästig“ 
u. sogar gehässig.“ Auch im J. 1806, beym Gene¬ 
ralstabe des Fürsten v. Hohenlohe angestellt, gab er 
gute Rathschläge, auf die man aber nicht hörten Das 
von ihm deshalb vorausgesagte Unglück trat noch 
furchtbarer ein u. machte die berüchtigte Capitulation 
beyPrenzlau, wie der Vf. sagt, „unvermeidlich.“ M. 
begehrte deshalb Untersuchung u. Entscheidung; sie 
erfolgte nicht. Er erhielt weder Gehalt noch Pension, 
u. doch wrard ihm auch kein Abschied gegeben. Seine 
Ehrliebe nöthigte ihn nun, sich selbst vor der Welt 
zu rechtfertigen, u. er that diess durch seine Memoi¬ 
ren. Die Art, wie M. darin über Sachen u. Personen 
gesprochen, rechtfertigt der Verf. dadurch, dass es 
öjj'entliehe gewesen, die der Geschichte angehören, 
und dass er seine eignen Fehler eben so freymüthig 
aufgedeckt habe, als fremde. Während seines Auf¬ 
enthalts auf seinen Besitzungen in Polen erhielt M. 
vorlheilhafte Anträge vom Fürsten Poniatowsky, 
lehnte sie aber ab aus Anhänglichkeit an Preussen. 
Beym ersten russisch-preussischeu Feldzuge gegen Napoleon bot 

er seine Dienste dem Vaterlande an; da man sie nicht annahm , 

liess er wenigstens seinen Sohn in die Reihen der Vaterlands- 

vertheidiger treten. Gegen Ende des J. 1816. veranlassten ihn 

Familienangelegenheiten zu einer Reise in sein Geburtsland Wür- 

temberg, u. da der verstorbene König v. Würtemberg in der von 

ihm zusammenberufenen Ständeversammlung der Massenbach’- 

sclien Familie eine Virilstimme zugesprochen hatte, so führte M. 

dieselbe u. trat also nun von neuem in einer Öffentl., aber bloss 

polit. Wirksamkeit auf. \yas er hier that u. sprach, wie er, nach 

aufgelös’ter Ständeversammlung, in Frankfurt a. M. Mitternachts 

verhaftet u. nach Küstrin abgeführt wurde, um ihn durch ein 

Kriegsgericht als preuss. Officier wegen früherer Dienstvergehen 

richten zu lassen, ist zu bekannt, als dass es einer weitern Er¬ 

wähnung bedürfe. Di? Welt erwartet das amtliche Urtheil hier¬ 

über; bis dahin suspendiren wir billig das eigne. — Die der 

Schrift angehäugt.en Fragmente aus M’s. Schriften n. anderweite 

Belege sind von hohem Interesse u. verdienen in jeder Hinsicht 

die Beachtung des deutschen Publikums. 
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Am 20. des May. 126- 1818. 
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Geschichte der Philosophie. 

1. Geschichte der Philosophie von D. Willi. Gott¬ 

lieb Tennemann, ordentl. Prof, der PJiilos, auf der 

Univers. zu Marburg u. s. w. Zehnter Band. Leip¬ 

zig bey J. A. Barth. 1817. IX. u. 55y S. 8. Nebst 

dem in Kupfer gestochenen Bildnisse des Ver¬ 

fassers. (Preis 2 Thlr.) 

2. Grundriss der Geschichte der Philosophie. Für 

den akademischen Unterricht. Von Dr. Wil¬ 

helm Gotllieb Tennemann. Zweyte verbesserte 

Auflage. Leipzig bey J. A. Barth. 1816. XII. 

und 4oo S. 8. (Preis 1 Rthlr. 12 gr.) 

T~)a von den vorhergehenden Bänden des er¬ 
sten Werkes und von der ersten Ausgabe des 
zweyten, so wie von den Verdiensten, welche der 
achtungswürdige Verf. sich dadurch um die Ge¬ 
schichte der Philos. erworben hat, schon früher 
in unsrer L. Z. die Rede gewesen , so haben wir 
bloss zu berichten, was in der Fortsetzung des er¬ 
sten Werkes enthalten ist und was das zweyte in 
der neuen Auflage gewannen hat. 

Nr. 1. enthalt im 7. Hauptstücke die 7. Perio¬ 
de, in welcher neue selbständige Persuche des 
dogmatischen und skeptischen Philosophirens mit, 
tiefer in den Ursprung der Erkenntnisse und * die 
Methode eindringendem und nach systematischer 
Einheit strebendem, Geiste gemacht wurden. Es 
beginnt diese Periode mit dem 17. npct läuft fort 
bis gegen das Ende des 18. Jahrh., befasst also fast 
zweyhundert Jahre, in welchen die Namen eines 
Baco, Descartes, Spinoza, Bocke, Leibnitz, Bayle, 
Hurne, Kant (mit welchem jedoch der Verf. nach 
S. 5. eine neue Periode beginnen zu wollen scheint) 
als Sterne erster G; össe glänzen. Wegen der gros¬ 
sen Reichhaltigkeit dieser Periode ist daher auch 
nicht das 7. Hauptstück in diesem Bande vollendet. 
Er enthalt nur die erste Abtheilung jenes Haupt¬ 
stücks, und auch von dieser nur zwey Abschnitte. 

Der Verf. bat nämlich die Methode befolgt, 
dass er in der Darstellung der philosophischen Be¬ 
strebungen dieses Zeitraums das, was in Bezug auf 
die speculative oder theoretische Philosophie gelei- 

Erster Land. 

stet worden, von den Leistungen in Hinsicht auf 
die moralische oder praktische Philosophie getrennt 
und daraus zwey besondere Abtheilungen gemacht 
hat. Uns scheint dieses Verfahren weder an sich 
richtig, ij,0.ch auch bequem zur Uebersicht. Denn 
wiewohl wir jene Eintheilung der Philosophie kei¬ 
neswegs verwerfen, vielmehr in systematischer Rück¬ 
sicht billigen, so ist sie doch auf eine geschichtli¬ 
che Darstellung nicht füglich anzuwenden, weil 
viele Philosophen, auch unter den vorhin genann¬ 
ten, sich gar nicht an jene Eintheilung gekehrt, 
vielweniger dieselbe ihrem PhiJosophiren als Norm 
oder Leitfaden zum Grunde gelegt haben, mithin 
das Ganze ihrer Philosopherae willkürlich oder 
eigenmächtig zerrissen wird, wenn man sie nach 
einer selbstgewählten Eintheilung in zwey verschie¬ 
denen Abtheilungen darstellt. Aber auch selbst bey 
solchen Philosophen , welche ihr System nach je¬ 
ner Grundeintheilung gestalteten, ist es doch für 
den Leser, der sich geschichtlich von ihrem Sy¬ 
steme belehren will, unangenehm, wenn er das 
Ganze aus verschiedenen Bänden dieses Werkes 
erst zusammenlesen muss, wobey er in Gefahr ge- 
räth, den innern oder organischen Zusammenhang 
desselben aus den Augen zu verlieren. Denn das 
Speculative in der Philosophie hat immer auch auf 
die praktischen Philosopheme Einfluss und umge¬ 

kehrt. Der Verf. hat diess auch selbst S. 5. und 
6. anerkannt; er meynt aber, dass man durch Ent¬ 
lehnung des Nöthigen aus der Geschichte der spe- 
culativen Versuche oder durch Nachweisung der 
vermittelnden Begriffe sich hellen könne. Allein 
dann entstehen Wiederholungen, die das ohnehin 
so weitläufige Werk noch weitläufiger machen. 

Die Unterabtheilungen in den beyden Haupt- 
theilen geben nach dem Verf. (S. 6.) die beson- 
dern Stufen in der Fortbildung des Empirismus, 
Rationalismus und Skepticismus. Dieses Verfah¬ 
ren liesse sich eher billigen, ob es gleich den Ge¬ 
schichtschreiber da, wo Empirismus und Rationa¬ 
lismus in dem Systeme eines Philosophen nicht rein 
hervortreten, sondern sich aul gewisse Weise ver¬ 
mischen oder durchdringen, auch ins Gedränge 
bringen muss. Selbst vom Skepticismus müss man 
gestehn, dass er sich bald mehr auf die Seile des 
Empirismus, bald mehr auf die des Rationalismus 
gewandt, indem er entweder nur eine gewisse Art 
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von Erkenntnissen in Anspruch nahm, z. B. die 
empirische oder die rationale, oder die Gültigkeit 
der Erkenntnis« überhaupt mit Gründen bestlitt» 
die bald von der blossen Erfahrung, bald von der 
reinen Speculatiou hergenommen waren. 

ln den Sachen selbst sind wir mit dem Verf. 
einstimmiger, als in Ansehung der Methode, wenn 
wir gleich, wie sich von selbst versteht, darum 
nicht alle einzelnen Ansichten und ürtheile unter¬ 
schreiben mögen. So scheint uns gleich S. 11. die 
Behauptung unrichtig, dass Baco durch sein Ge- 
schäftsleben vor der Einseitigkeit verwahrt wor¬ 
den, in welche Stubengelehrte so oft fallen. War 
denn B. nicht einseitig, indem er das Wissen nur 
von der empirischen Seite au (Fasste ,* -überall auf 
das Nützliche (den usus und die cömmoda) reflek- 
tirte und deshalb wie der Verf. selbst S. io. ge¬ 
steht, eben nicht tief in das innere Heiligthum 
der Wissenschaft eindrang? War nicht gerade sein 
geschäftiges Leben in der grossen Welt daran 
Schuld? Und finden wir, wenn wir gerecht seyn 
wollen, nicht unter den Geschäftsmännern über¬ 
haupt eben so viel, ja vielleicht noch mehr ein¬ 
seitige und beschränkte Köpfe, als unter den so¬ 
genannten Stubengelehrten? Das, woran es diesen 
gemeiniglich fehlt, ist Kenntniss der grossen und 
feinen Welt, ihres Thuns und Treibens, und ih¬ 
rer Manieren. Dieser Mangel findet sich aber auch 
bey vielen Geschäftsmäniiern in niederrt Kreisen, 
ist überdiess gar nicht so schlimm, als man ge¬ 
wöhnlich meynt, indem der Mensch dadurch 
auch vor einer Menge von Lastern und Vorur- 
theilen bewahrt wird, die der sogenannten grossen 
und leinen Welt eigen sind. Ja es ist ebendiess 
ein dieser Welt, eignes Vorurtheil, dass der von 
ihr verachtete Gelehrte, weil er den grossem Theil 
seines Lebens dem wissenschaftlichen Nachdenken 
auf seiner einsamen Studirslube widmet, ebendar¬ 
um einseitig sey. Sofchem Vorurtheile hätte also 
der Verf. nicht huldigen sollen. Im Ueb. igen ur- 
theift der Verfasser ganz richtig von B., wenn 
er Seite i4 sagt, dass derselbe durch die mit 
Kraft und Nachdruck ausgesprochene Idee einer 
möglichen und notluvendigen Reform der Wissen¬ 
schaften, durch die Vorzeichnung des Plans und 
durch die Ausmittelung der tauglichsten Wege und 
Veifaln ungsarten dabey sich ein unsterbliches Ver¬ 
dienst erw’oi ben habe. — Wenn der V. S. 27. sagt, 
B. habe den Verstand als ein gefärbtes Glas be¬ 
trachtet, wodurch man die Gegenstände nach ih¬ 
rem Schein. nicht nach ihrem Seyn vorstelle, so 
entspricht diess nicht genau den unter dem Texte 
als Beweis angeführten Worten. Denn da heisst 
es: „Sicut specidum iriaequale rerutn radios ex 
figura et sectione propria irnmuteit, ita mens etc. “ 
Hier vergleicht also B. den menschlichen Geist bloss 
mit einem ungleichen Spiegel, der die von den 
Dingen ausgehenden Lichtstrahlen vermöge seiner 
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besondern Gestalt auf ejgenthümliche Weise bricht, 
dabey aber doch vom wahren Seyn oder Wesen 
der Dinge etwas erblicken lässt. Ueswegeu erklär¬ 
te auch B., wie der Verf. S. 5i sehr rü htig be¬ 
merkt, die Inductiou für eine ßeweisavt, welche 
in die Natur eindringt, und das dadurch gefun¬ 
dene Allgemeine für etwas richtig Bestimmtes und 
den Dingen bis in ihr Innerstes Anhangendes. 

'•‘Die Darstellung der spekulativen Philosophie 
des Hubbes ist bündig und richtig, kann aber frey- 
lich ohne Hinsicht auf die praktischen Philosophe- 
me desselben nicht vollständig begriffen werden, 
weswegen sich auch der Verf. genölhigt sähe, Irin 
und wieder einen Blick auf diese zu werfen. PI. 
lebte in einer Zpit politischer und kirchlicher Un¬ 
ruhen, war aber von Natur furchtsam und liebte 
die Ruhe, und verlheidigte eben deswegen das 
Anselm einer unumschränkten Macht in Bezug auf 
das Handeln sowohl, als das Glauben, damit das 
gesellige Leben durch keine Rechts - und Reli¬ 
gionsstreitigkeiten gestört und so allen politischen 
und kir chlichen Unruhen möglichst vorgebeugt wür¬ 
de. Diese pr aktische Ansicht der Dinge führte den 
H. fast nothwendig zum Empirismus, Materialis¬ 
mus und Determinismus in der Speculatiou; und 
es ist daher sehr wahrscheinlich^dass die subjecti- 
ve Ueberzeugung dieses Philosophen mit seinen 
Aeussefungeu zusarmnenstimmte, wiewohl der Vf. 
S. 111 diess zu bejahen Bedenken trägt. — Die S. 
69 in der 54. Aumerk. angeführten Worte des H. 
scheinen vom Verf. nicht ganz richtig im Texte 
übersetzt zu seyn, H. will 11 icht sagen, dass die 
Worte eines Sprechenden in Andern den Gedan¬ 
ken hervorrufen, ,,welcher in dem Sprechenden 
vorbei ging oder nicht vorhergingdenn das Letz¬ 
te wäre ja gegen den Sinn des Sprechenden; son¬ 
dern vielmehr, dass die Woite lur Andre ein Zei¬ 
chen seyen, um zu beurtheilen, welcherley Ge¬ 
danken — „ ejua/is cogitatio “ — der Sprechende 
hatte oder nicht. Doch diess ist eben nicht bedeu¬ 
tend. Wichtiger ist, dass der Verf. S. 74. dein 
H. die Federung zugiht, ,, die ganze Philosophie 
sollte durchgängig aus einer Reihe von apodiktisch 
bewiesenen, für uothwendig wahr und gewiss er¬ 
kannten Sätzen bestehen, bis auf die Definitionen, 
als die ersten Prinzipien der Demonstration. “ Der 
Verf. nennt zwar diese Federung ein Ideal der 
Ei kenntniss; aber auch dafür können wir sie in 
Bezug auf die Philosophie nicht anerkennen, we¬ 
nigstens wras die Definitionen als die ersten Prinzi¬ 
pien der Demonstration betrifft. Demi das sind sie 
nicht einmal in der Mathematik, geschweige in der 
Philosophie, wo man eine richtige Definition oft 
erst nach lang angestelller Untersuchung als das 

letzte Ergehn iss derselben findet. 

Von S. 112 — 182 werden die speculativen 
Philosopheme Herbert’s, Gassendls, Be/ igard’s 
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und andrer dem Empirismus mehr oder weniger 
huldigenden Philosophen diese» Zeitraums, und 
endlich von S. i83 bis zu Ende des i. Abschn. die 
theosophischen Träumereien Jakob Böhme's darge* 
stellt, von denen es freylich zweifelhaft ist, ob 
sie gerade in diesem Abschn. ihren angemessen¬ 
sten Platz fanden. Der Vf. entschuldig! sich aber da¬ 
mit, dass diese Darstellung aus einem blossen Ver¬ 
sehen in dein vorhergehenden Bande, wo von ähn¬ 
lichen excentrischen Geistesgeburten die Rede war, 
vergessen worden. Und allerdings durfte J. B. 
nicht ganz übergangen werden, da dieser Schwär¬ 
mer auch neuerdings wieder Einfluss auf die Phi¬ 
losophie gewonnen hat. Der Verl, erklärt übri¬ 
gens die angeblichen Philosopheme dieses Mannes 
für „ Ti äume einer originalen aber wilden Phan¬ 
tasieund Rec. kann sie auch für nichts anders 
aaierkennen, ob er gleich voraussieht , dass die je¬ 
tzigen Freunde solcher phantastischen Tramnereyen, 
aus welchen nur hin und wieder ein Funke von 
Vernünftigkeit durchbricht, mit jenem Uriheile 
sehr unzufrieden seyn werden. 

Der 2. Abschn. führt zwar die Überschrift: 
Geschichte der Philosophie des Rene Descartes, 
beschäftigt sich aber nicht bloss mit der Philoso¬ 
phie dieses Mannes seihst, sondern auch mit der 
seiner Nachfolger, Anhänger und Gegner, und 
selbst solcher Männer, die, wenn auch durch Des¬ 
cartes angeregt, doch ihren eignen Weg im Phi¬ 
losophien gingen. Es treten also in diesem x4h- 
schnitte nach einander folgende Philosophen auf: 
Desca tes, Louis de la Forge, Claude de Clerse- 
lier, Jac. Roh aut, Pierre Sy/vairi Regis, Louis 
de la Pille (Calais), Gabriel Huet, Gabriel Da¬ 
niel, An dala, Clnuberg, Farde/la, Geulinx, Bal¬ 
thasar Becker, Malebranche. Spinoza mit seinen 
Anhängern und Gegnern, Parier, Cudworth, Hein¬ 
rich More, und dann noch einige Schwärmer und 
Skeptiker, und Gegner von beyden. Der Inhalt 
passt also nicht recht zur Ueberschrifl oder diese 
nicht zu jenem. Hin und wieder sind uns auch 
kleine Unrichtigkeiten oder Nachlässigkeiten in der 
Darstellung vorgekommen. So wird S. 219 die 
erste Regel, welche Descartes seinem wissenschaft¬ 
lichen Denken vorgeschrieben hatte, so ausgedrückt: 
„Nichts für wahr zu erkennen, was er nicht mit 
Gewissheit und Evidenz als wahr erkannt hatte.“ 
Es muss aber heissen: Nichts als wahr zuzulassen 
oder in sein System aufzunehmen. Denn Descar¬ 
tes sagte, wie auch in cier 25. Anmerk, angeführt 
ist : „Primum erat, nt nihil uncjuam ’veluti verum 
admittere/n, nisi quod certo et evidenter verum 
esse cognosi erem. “ — S. 210 ist. in der 39. An¬ 
merk. (iie 18. wiederholt, nur mit einer kleinen 
Veränderung. — S. 288 heisst die ganze 78. Aa- 
me'rk. so: ,, Pertiae objectiones. p.“ Wozu ein 
so unbestimmtes Citat? ln der vor uns liegenden 
Ausgabe von Cartesii meditt. de prima philos. 

1 (Frankf. a. M. 1692. 4.) findet sich die hier ge¬ 
meinte Stelle in den angehängten Objectt. et Re- 
sponss. S. 80 — 85. — Von Arnold Geulinx be¬ 
weist der Verf. gegen die gewöhnliche Meynung 
aus triftigen Gründen, dass er zuerst aus den 
Grundsätzen der cai lesischen Philosophie das Sy¬ 
stem des psychologischen Oceasionalismus entwik- 
kelt habe, nicht Malebranche, auch nicht De la 
Forge. Zweydeutig aber heisst es Seile 5o5 und 
3o4 von ebendemselben: „Er studirte zu Löwen 
die Philosophie und Medicin, erhielt in Leidendie 
Doctorwiirde und eine Lehrstelle daselbst. Nach¬ 
dem er seiner Lehrstelle entsetzt worden war, be¬ 
gab er sich nach I^eiden.“ W orauf bezieht sich 
hier daselbst? — Von Malebranche wird S. 568 
gesagt, er würde in der Aufklärung der positiven 
Gründe der Erkenntnis» und in Bestimmung der 
Grenzen derselben viel weiter vorgedrungen seyn, 
wenn er seine Erkenutnisstheorie, anstatt auf Me¬ 
taphysik, lieber auf Reflexion hatte gründen wol- 

I leu.‘k Was soll diess heissen? Eine gründliche 
Erkenntnistheorie kann freylich nicht ohne Re¬ 
flexion zu Staude kommen. Aber es kommt dar¬ 
auf an, wie und worauf reflectirt wird. An Re¬ 
flexion überhaupt fehlte es der Theorie von Male¬ 
branche wohl nicht. Und metaphysisch ist und 
bleibt eine solche Theorie immer. Ja die Meta¬ 
physik ist ihrer wesentlichen Idee nach selbst nichts 
anders als eine gründliche Erkenntnistheorie. Wrie 
kann also gesagt werden, diese Theorie habe je¬ 
mand auf Metaphysik gegründet, sie sollte aber 
vielmehr auf Reflexion gegründet werden? —■ Die 
Reponse au livre de Mr. Arnauld des vraies et 
des fausses idees kam nicht im Jahre i654 heraus, 
wie in der Anmerk. 186 zu S. 869 steht, sondern, 
im J. i684. Doch ist diess wohl nur ein Druck¬ 
fehler. Vielleicht ist es auch ein solcher, wenn 
S. 397 die analytische Methode als diejenige er¬ 
klärt wird, „nach welcher aus vorausgeschicklen 
Definitionen, Postulalen und Axiomen die Lehr¬ 
sätze und deren Beweise abgeleitet weiden. “ Denn 
diess ist vielmehr die synthetische Methode, wel¬ 
cher auch Spinoza, von welchem hier die Rede, 
folgte. So muss auch S. 455 in der Stelle-: „Wenn 
nun das, was jetzt nothwendig existirt, unendli¬ 
che Wesen waren“ u. s. w. J gelesen Werden: 
nur endliche Wesen., Denn Spirioza sagt in sei¬ 
ner Ethik (P. I. p. 45. ed. Paul.), auf welche Stel¬ 
le auch der Verf. verweist: „Si (nicht sic, wie 
der Verf. citirl) itaque id, cjuod jam necessario 
existit, non nisi entia finita sunt “ etc. 

Doch diess sind Kleinigkeiten, die von uns 
nur bemerkt sind, um dem Verf. die Aufmerk¬ 
samkeit zu beweisen, mit welcher wir auch die¬ 
sen Th eil seines verdienstlichen Werkes gelesen 
haben. Ina Ganzen ist die Darstellung der hier 
aufgeführten philosophischen Systeme und Ansich¬ 

ten treu und gründlich, überall aus den Quellen 



1007 1818. May. 1008 

geschöpft lind um so lehrreicher, da die Beweis¬ 
stellen selbst bald iu extenso, bald zweckmässig ab¬ 
gekürzt beygefugt sind. 

Nr. 2. hat in dieser zweyten Auflage vielfach 
gewonnen. Die Anlage des Ganzen und die Pe¬ 
riodenabtheilung ist zwar unverändert geblieben. 
Aber im Einzelnen finden sich mannichfaitige Zu¬ 
sätze und Verbesserungen. Gleich die Einleitung 
ist mit einem dritten Abschnitte vermehrt, wel¬ 
cher eine kurze Uebersicht der religiösen und phi¬ 
losophischen Ansichten orientalischer Völker und 
der ersten griechischen Cultur enthält. Dadurch 
ist allerdings einem wesentlichen Mangel dieses 
Lehrbuches abgeholfen. Die literarischen Nachwei¬ 
sungen sind jetzt theils richtiger theils vollständi¬ 
ger. Die drey Zeittafeln der ersten Ausgabe sind 
jetzt zum bequemem Gebrauche in eine verschmol¬ 
zen ; durch ein sonderbares Versehen aber ist diese 
Zeittafel, die vorn oder hinten stehn sollte, iu die 
Milte des Werks von S. 178 — iq4 eingeschaltet; 
und durch ein noch sonderbareres Versehen ist 
derjenige Theil der Zeittafel, welcher vom .Jahre 
nach Chr.Geb. i4i5 in der Mitte der S. 189 fortläuft, 
noch einmal gedruckt und als eine besondere Ta¬ 
fel dem Werke angehängt. Dass in der Zeit vor 
Ch r. die griechische und römische Aera mit ange¬ 
geben, ist eine wesentliche Verbesserung. Die übri¬ 
gen Verbesserungen einzelner Stellen nachzuweisen 
wurde unzweckmässig seyn. 

Dem Verleger von beyden Schriften gereicht 
es zum Vorwurfe, dass er nicht für correclc- 
ren Druck gesorgt hat. Beyde wimmeln von 
Druckfehlern, worunter sich zuin Theil sehr er¬ 
hebliche finden. Diese Druckfehler sind aber auch 
nur in Nr. 2. bemerkt, ungeachtet! in Nr. 1. eben 
so viele und bedeutende anzutreffen sind. Wir 
sehen übrigens der baldigen Fortsetzung dieser letz¬ 
ten Schrift mit Verlangen entgegen. 

Kurze Anzeigen. 

Frau von Krüdener in der Schweiz. Helvelien 

1817. VI. i48 S. in 8. 1 Thlr. 

Eine überaus lehrreiche Schrift, in welcher das 
Betragen der Frau von K. und der Charakter ih¬ 
rer Gefährten in sprechenden Tliatsachen geschil¬ 
dert, der grosse Schaden, den sie in der Schweiz 
der Moralität und öffentlichen Ruhe durch ihre 
Aufnahme des lüderlichsten, heimathlosen Gesin¬ 
dels und ihre Reden an dasselbe zu stiften drohte, 
dargestellt, und das Benehmen der Schweizer. Re¬ 
gierungen gegen sie gerechtfertigt wird. Zwar hat 
der Verf., ein Geistlicher, sie nicht selbst gese¬ 
hen und gesprochen, aber er hat unbefangene Beob¬ 

achter, sowohl Verehrer als 'Gegner, zu ver¬ 
nehmen und Actenstücke zu benutzen und mitzu- 
theilen Gelegenheit gehabt; er verkennt nicht man¬ 
ches Gute und Schöne in ihren Vorträgen, aber er 
ist entschiedener Gegner ihres ganzen Treibens 
„aus kirchlicher Orthodoxie, weil ein Weih nicht 
lehren soll, weil er die Einheit der Kirche bewah¬ 
ren wäll und das wandernde Lehren ein Unfug ist; 
aus religiöser, weil solche Art dem Heiligen mehr 
Schaden als Vortlieil bringt, weil ihm alle Weihe 
fehlt, weil durch’s Ganze zu viele Gewandtheit 
durchschimmert.“ Er hat sowohl die wahren Ur¬ 
sachen des Beyfalls, den sie fand, als die Verän¬ 
derungen des Gangs, den sie nahm, genau ange¬ 
geben. I11 Paris, wo Frau v. Kr. zuerst in den Jah¬ 
ren 1814 und i5 durch ihr seltsames religiöses We- 
sen und ihre Weissagungen vom looojähr. Reiche 
Aufsehen erregte, war sie nur in der grossen Welt 
bekannt und wurde von dieser allein häufig be¬ 
sucht; als sie im Herbst i8i5 in die Schweiz kam, 
war sie einige Zeit ziemlich unbekannt, im April 
1816 erhielt sie den Befehl der Basler Regierung, 
diesen Canlon zu verlassen, und von dieser Zeit an 
erhielt sie eine immer grössere Celebritäl und ’zog nun 
Schaaren des gemeinen Volks an sich; ihr Aufruf 
an die Armen wird ein Lehrbrief der Schwärme- 
rey genannt. Das Unwesen nahm nun immer mehr 
zu. Ein iöjähriger Mensch aus ihrem Anhang hielt 
Busspredigten und zu gleicher Zeit wurde eine Pa¬ 
ternitätsklage gegen ihn angebracht; ihr Gefolge 
wurde von Einigen nicht ganz unrecht „ein wan¬ 
derndes Bordell“ genannt. Es kommen noch S. 
61. 74. und an andern Orten Anekdoten vor, die 
wir aber, so wie die allgemeinen treffenden Be¬ 
merkungen im Eingänge und am Schlüsse, dem 
eignen Nachlesen empfehlen müssen. 

Drey Reden hey Einweihung des neuen Gymna¬ 

sial - Gebäudes zu Rastenburg am 1. Nov. 1817. 

gehalten von Dr. Dinter, Neustadt u. Ziegen¬ 

rück gedruckt und verlegt von J. C- Wagner 

1818. 44 S. in 8. 

Diese drey trefflichen, mit lebhaftem Eifer ge¬ 
sprochenen Reden des Herrn Consistorial - Raths 
Dinter nehmen auf das Reformations - Jubiläum 
zugleich Rücksicht und zeigen, wie Luthers Re¬ 
formation ein Ausgang aus dem Veralteten war, 
der uns mit Gefühlen des Danks, der Wehmuth, 
der Kraft und der Hoffnung erfüllen muss, wie 
Luthers Werk kräftig fortgesetzt wird, wenn der 
Geist der Wissenschaft, der Freyheit, der Reli¬ 
giosität herrscht, welche Schicksale diejenigen er¬ 
warten, die Reformatoren ihrer Zeit werden wol¬ 
len. Sie werden gern und mit Nutzen auch in dem 
Vaterlande des Redners gelesen werden. 

1 
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R e c Ii l s w i s s e n s c li a f t. 

Bey träge zur Geschichte und Theorie des Römi¬ 

schen Rechts. Von Dr. Ferdinand Kämmerer, 

O. Professor der Rechte und Eeysitzer der JurJstenfacult. 

zu Rostock. J. Band. Roslock. u. Schwerin, in der 

Stillerschen Buchhandl. 1817. 8. XII. 5o8. 

So viel in den neuern Zeiten für die Römische 
Rechtsgeschichte und Exegese Vorlreifliches gelie¬ 
fert worden , so weit steht dernungeachtet dieses 
■umlassende Studium noch zurück von dem Stand- 
puncte jener Vollkommenheit, welche durch die 
Bemühungen ihrer Bearbeiter andern Zweigen der 
Jurisprudenz geworden ist. Hugo, von Savigny 
u. A. haben sich grosse Verdienste durch ihre hi¬ 
storischen Forschungen erworben, aber noch zur 
Zeit hat man bey weitem nicht überall von Zwei¬ 
feln gereinigte Ansichten dadurch gewonnen. Es 
muss daher jeder Beytrag willkommen seyn, der 
aus Quellen geschöpft, die, ihrer ursprünglichen Be¬ 
schaffenheit und Entwickelung nach, noch gröss- 
tentheils sehr schwankende Römische Rechlsdoctrin 
ihrer Vervollkommnung naher rückt. Hr. Käm¬ 
merer kann, wenn auch seine Darstellungen nicht 
überall ganz vollkommen befriedigen, mitunter auch 
Gegenstände betreffen, wodurch die Wissenschaft 
als solche eben nichts gewinnt, doch immer auf 
den Beyfall derjenigen Leser zählen, welche Ge¬ 
schmack und Kraft besitzen für das mit nicht ge¬ 
ringen Beschwerlichkeiten verknüpfte Studium der 
Römischen Rechtsgeschichte. Er liefert hier sieben 
Abhandlungen, deren sechs historischen, und die 
siebente zum Theil exeget. Inhalts sind : I. Ab¬ 
handlung: über die Römischen Kaiser, welche den 
Namen „Antoninus“ führten, und die Unterschiede, 
deren die Römischen Juristen zu ihrer Bezeichnung 
sich bedienten. Dass eine genaue Bestimmung der 
Unterschiede, deren die Römischen Juristen zur 
Bezeichnung der verschiedenen Kaiser sich bedien¬ 
ten, welche den Namen „Antoninus“ führten, für 
die Römische Rechfsgeschichle sehr wichtig sey, 
haben schon allere Rechlsgelehrte anerkannt, und 
sich eben dadurch bewogen gefunden, Untersuchun¬ 
gen darüber anzustellen, die sie mit ungleichem 
Glücke der Nachwelt zurückliessen, welche aber 
auf jeden Fall soviel nützten, dass ihre Nachkom- 

Brster Band. 

men neuen Eifer fühlten, das Begonnene fortzu- 
setzeu. Der Hr. Vf. beschränkt gegen Andere die 
Zahl der Kaiser, welche den Namen Antoninus führ¬ 
ten, auf vier, nämlich: Pius, Marcus Aurelius, 
Caracalla und Heliogabalus. Ueber jeden dersel¬ 
ben stellt er eigene Untersuchungen an, nirgends 
trägt er blos seine Meinung vor, sondern er unter¬ 
stützt sie mit historischen Beweisen, und beleuch¬ 
tet die Meinungen Anderer, welche er theils be¬ 
richtiget, theils widerlegt, aus Gründen, welche 
den gründlichen Forscher überall beurkunden. IT. 
Abhandlung: Beweis, dass die juristische Secte der 
Sabinianer ihren Namen von Masurius Sabinus er¬ 
hallen habe. Es ist eine schon uralte Controverse, 
ob die Sabinianer ihre Benennung von Masurius - 
Sabinus , oder von dem jüngern Caelius Sabinus 
bekommen haben. Die neuern Juristen sind gröss- 
tentheils der ersten Meinung, welche der Hr. Vf. 
vorzüglich gegen Conradi vertheidiget. Gründe und 
Gegengründe werden abgewogen. III. Abhandlung: 
Verteidigung des Domitius Labeo gegen die Be¬ 
schuldigungen neuerer Juristen zur Erklärung von 
Fr. 27. D. qui teslam. fac. poss. (28. 1.). Der Hr. 
Verf. behauptet mit Anton Augustin, dass Domi¬ 
tius J^abeo ein gemeiner Römischer Bürger gewe¬ 
sen, der sich bey Celsus Raths erholen wollte, und 
dass alle Vorwürfe, welche man bisher gewöhnlich 
dem Domitius machte , allein auf den Juventus 
Celsus fallen, indem jener, nach der vom Prätor 
eingeführten Art zu testiren vor sieben Zeugen, 
den Zweifel erregte, ob jemand, welcher das Te¬ 
stament geschrieben hatte, auch als Zeuge dasselbe 
signiren könne. Der Vf. entschuldiget des Celsus 
auf die an ihn gemachte Frage ertheille inhumane 
Antwort damit, dass er noch Jüngling gewesen seyn 
soll, welchen der Eigendünkel zu sehr beherrscht 
habe. Itn Grunde ist alles dieses nicht nur Con- 
jectur, sondern auch für die Wissenschaft selbst 
von keiner sonderlichen Bedeutung. 

IV. yJbharullung. Beschreibung der ältesten 
Ausgabe der Alarichischen Gesetzsammlung. Der 
Hr. Vf. schlägt sich auf die Seile des Peter Aegi¬ 
dius, und bezeichnet die Antwerpener Ausgabe lür 
die älteste, worüber er anziehende Beweise liefert. 
Recens. hat nur zu erinnern, dass in not. e. ange¬ 
führtem Aretins neuen literarischen Anzeiger 1806. 
darüber nichts enthalten sey. V. Abhandlung. Ue¬ 
ber die Verdammung des Gedä< hlnisses bey den 
Römern. Die Memoria damnata war bey den Rö- 
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raern eine oft wiederholte Strafe, welche aber nicht 
überall mit gleichem Erfolge bey den Kaisern ein¬ 
trat. Obschon bey diesen die Verdammung des 
Gedächtnisses auch gewöhnlich die Aufhebung ih¬ 
rer Verordnungen zur Folge hatte, so war sie doch 
nicht allgemein in der Art vollzogen. Der Verf. 
sucht in Kunze zu zeigen, welchen Kaisern dieses 
Schicksal widerfuhr. Bestreitend die Meinung An¬ 
derer stellt er seine Meinung auf. Recens. findet 
letztere noch erheblichen Zweifeln ausgesetzl. 

VI. Abhandlung. Wer ist der von Ulpiau in 
fr. tit. XI. §. ult. genannte Priscus ? Der Streit 
über die Pubertät herrschte vorzüglich unter den 
berühmtesten Römischen Juristen - Seelen der Sa- 
binianer und Proculejaner. Jene trugen auf Be¬ 
sichtigung an, diese huldigten der Mi finung des Hip- 
pokrates. Diese Meinungen suchte der Jurist Pri¬ 
scus zu vereinigen, indem er beyde Eigenschaften, 
Mannbarkeit und ein i4jähriges Alter, erfoderte. 
Aber zweifelhaft scheint es, welchen Priscus Ul- 
pian fr. XI. §. ult. meinte, ob den Javolenus, oder 
Neralius. Hr. Vf. sucht zu beweisen, dass Javo¬ 
lenus vorn Ulpiau gemeint war. VII. Abhandlung. 
Ueber die Collatiou der Dos bis zur Verordnung 
des K. Gordianus. Nachdem der Verf. zuerst die 
verschiedenen Meinungen über die Einführung der 
Collatiou der Dos prüft, zeigt er, dass K. Pius 
d u rch ein Rescript der Sache eine bestimmtere Ge¬ 
stalt verschafft habe, indem er verordnete, dass 
die Haustochter in jedem Falle, sie möge die B. P. 
agnosciren oder nicht, zur Collatiou der Dos ver¬ 
bunden seyn solle. Hauptsächlich untersucht er 
die Fragen: welche Dos, und wem sie conferirt 
werden soll, und behauptet, dass sowohl dos pro- 
feetitia als adventitia, aber nur den Haussöhnen, 
habe conferirt werden müssen, bis endlich K. Gor¬ 
dianus die frühem Verordnungen dahin erweiterte, 
dass die Haustochter auch den emancipirten Ge¬ 
schwistern , jedoch nur das vom Vater gegebene 
Heurathgut zu conferireu verbunden seyn soll. 
Vorzüglich bestreitet er die Ansichten Unterholz- 
ner’s in dessen Abhandlung: Historia doctrinae jur. 
rom. de collat. Altorf. 1809. 8. Rec. kann nicht 
läugnen, dass Hr. K’s. Grunde jene des Hrn. U. 
allerdings über wiegen, und derselbe in allen die¬ 
sen Abhandlungen sich als einen eifrigen und gründ¬ 
lichen Forscher bewährt habe. 

Entwurf zur Geschäftsführung der Untergerichte. 

Von Dr. Friedrich Carl Weber, könlgl. baierschem 

Landrichter. Mit 18 Formularien. München 1817., 

bey Job. Lindauer. 8. XII. i36. 

Dem in das wirkliche Gesehäftsleben überge¬ 
henden Juristen muss es willkommen seyn, einen 
Leitfaden zu erhalten, der ihm unter Voraussetzung, 
dass er sich mit den erforderlichen Rechtsdoctn.- 
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nen vertraut gemacht habe, die Bahn, die er als 
Geschäftsmann betreten und verfolgen soll, ebnet 
und ihm vorläufig einen Ueberblick der Geschäfte 
bezeichnet , welche seiner warten. Von der Art 
ist vorliegende Schrift; sie liefert nach einer kur¬ 
zen Einleitung über die ursprüngliche Verbindung 

der Justiz-, Polizey- und Administrationsgeschäfte 
bey äussern (untern) Gerichten einen Umriss von 
Geschäftsführung , Geschäftsordnung , Behandlung 
der Geschäfte nach besondern fnstrucliofieii, olle- 
neu Prolocollen, Geschäfts-, Justizverhprs - , Ver¬ 
trags-, Verlassenschafts-, Schätzung.-}-, Inventurs-, 
Pflegschafts-, Polizeygeschäfts-. Polizeystraf-Pro¬ 
locollen, ßureaugesciiähs - Ordnung , Registratur, 
Repertorien, Behandlung der altern Registraturen, 
Verfährungsart bey Einrichtung einer neuen Re¬ 
gistratur, Pflegschafts wesen, Depositen, Kassierwe¬ 
sen , Amlsnbernahms - und Amtsabgabe - Acten, 
Amtsvisilatiouen u. s. w. Rec. glaubt diese mit 
treffenden Formularien begleitete Schrift jedem 
Praktiker empfehlen zu dürfen. 

Geschichtliche Darstellung der frühem und spä¬ 

tem Gesetzgebung über Zolle und Handelsfrei¬ 

heit des Rheins, mit Rücksicht auf die Beschlüsse 

des Wiener Congresses, für die künftige Ver¬ 

waltung dieses Stroms und seiner Nebenflüsse. 

Von J. F. Ockhart, Mitgl. der provisorischen Ver- 

■\valtungscommission u. Inspect. der Rheinschiffahrt. Mainz 

1818., bey Florian Kupferberg. 

Freybeit, Sicherheit und eine das allgemeine 
Beste bezweckende Verfassung, sind die Haupter- 
fodernisse, welche die Schiffahrt auf Deutschlands 
Flüssen begründen sollten. Erstere wurde bereits 
durch den Wiener Congress im Allgemeinen sanc- 
tionirt, und durch die ßundesacte näher bestimmt. 
Das Weitere ist dermalen der Gegenstand der Be¬ 
ratungen der von den Fürsten, deren Länder den 
Rhein begränzen, zu diesem Ende in Mainz zu- 
shmmeneetrelenen Abgeordneten. Vorzüglich zur 
Belehrung dieser letztem ist das vorliegende Werk 
geschrieben, indem, wie sich der Hr. Verf. aus¬ 
drückt, bey jeder neuen Staalseinrichtuug, nur aus 
einer geschichtlichen, sich fot {bildenden. Gesetzge¬ 
bung das her rar geh n kann, was zur Bezweckung 
der dauerhaften Ordnung führt. Ohne in die Frage 
einzugehen, ob diese Behauptung als allgemein gül¬ 
tig anzuerkemieu sey. beschränkt sich Rec. hier 
blo.s auf den Wunsch, dass die Herren Abgeord¬ 
neten, die bereits über zwey Jahre beysammen sind, 
ohne auch nur bis zu den YToi fragen ilnes Gegen¬ 
standes gelangt zu seyn , sich nicht zu sehr bey 
dem Altherkömmlichen auf halten möchten ; da Sol¬ 
ches hier in der Hauptsache, doch nicht sowohl 
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auf die Begünstigung der die Rheinschiffahrt be¬ 
nutzenden, als vielmehr vorzüglich auf Vermeh¬ 
rung der Einkünfte der Besitzer der au dem Rhein 
liegenden Länder berechnet war. Ob bey dem an¬ 
genommenen Grundsätze, dass die gefassten Be¬ 
schlüsse nicht durch Stimmenmehrheit Gültigkeit 
erhalten, sondern, wie ehedem bey dem polnischen 
Reichstage, durch den Widerspruch eines einzi¬ 
gen Mitstimmenden ungültig werden, die Reguli¬ 
rung der Rheinschiffahrt schnell forlschreiten wer¬ 
de, lässt sich kaum erwarten. 

So viel über den Zweck dieses Buches, und 
nun noch Einiges über dessen Inhalt. 

Nachdem der Hr. Vf. von der Gesetzgebung 
und Recbtsbeslimmung für die Benutzung der schiff¬ 
baren Flüsse im Allgemeinen gehandelt hat, geht 
er zur geschichtlichen Darstellung der Schiffahfts- 
und Handelsverbältnisse des Rheins über, die er 
in folgende Hauptperioden abtheilt: 1) die Komi¬ 
sche von August bis zur Abrufung der Römischen 
Garnisonen von den Ufern des Rheins unter Ho- 
norius, welche einen Zeitraum von mehr als 4oo 
Jahren umfasste. 2) Die Fränkische, von der Be¬ 
sitznahme des Rheins durch die Franken, bis zum 
Abgänge der Karolinger. 5) Die Deutsche, wäh¬ 
rend dem Mittelalter, welche sich von 888 bis auf 
Kaiser Maximilian 1. erstreckt, und einen Zeitraum 
von mehr als sechs Jahrhunderten in sich begreift. 
4) Die Deutsche der neuern Zeit, welche mit dem 
i8ten Jahrh. endet, o) Die Französisch-Deutsche 
und ganz Französische, von i8o5. bis Ende 1815., 
und 6) die Neueingetr.etene, wo der Rhein in sei¬ 
nem schiffbaren Laufe wieder grösstenlheiis Deutsch¬ 
land angehört. 

Dass unter der Römer-Herrschaft nur eine 
sehr unvollkommene Verfassung über Schiffahrt 
und Handel auf dem Rheine Statt gehabt haben 
müsse, folgt schon daraus, dass sie blos Besitzer 
des linken Ufers waren, und jenseits rohe Völker 
hausten. Indessen war nach Borns allgemeinen Ge- 
setzen die Oberherrschaft des F'usses der höchsten 
Staatsgewalt, die Benutzung desselben aber Jedem 
aus dem Volke überlassen. Es scheint, dass man 
diesen Grundsatz auch während dem Bestehen der 
fränkischen Monarchie, und selbst unter der Ke- 
gierung der ersten deutschen Kaiser bis auf Fried¬ 
rich !. befolgt habe; wo die grossem Flüsse mit 
aller daraus entspringenden Nützung, als dem Re¬ 
genten ausschliesslich zuständige Hoheitsgerecht¬ 
same, angesehen wurden; ein liecht, das mit der 
sich nach und nach entwickelten Landeshoheit der 
deutschen Fürsten an dieselben uberging. — Er- 
spriesslich für die Schiffahrt auf dem Rheine war 
der öftere Aufenthalt der Karolinger unfern der 
Ufer dieses Flusses. 

Mit der in der frühem Epoche des Mittelalters 
in Deutschland eingetreleuen Anarchie verschwand 
auch alle Sicherheit und gesetzliche Verfassung iür 

die Schiffahrt auf dem Rhein. Durch den Miss¬ 
brauch der Zölle, durch die Gewalttätigkeiten und 
Räubereyen , welche man auf diesem Strome un¬ 
gestraft verübte, wurde aller Handelsverkehr un¬ 
terbrochen oder äusserst erschwert. In diesen drang¬ 
vollen Zeiten , wo Willkür herrschte und die Ge¬ 
setze schwiegen, kein Landfrieden geachtet wurde, 
und der Stärkere sich berechtigt glaubte, den Schwä¬ 
cher» zu berauben, gelang es endlich gegen die 
Mitte des i5ten Jahrhunderts , den an dem Rheine 
und einigen Nebenflüssen gelegenen Städten , die 
unter den Qlloneu und unter Heinrich y. so sehr 
au Bevölkerung, Wohlstand und Cullur gewonnen 
hatten, durch einen unter sich geschlossenen Bund 
mit vereinter Kraft wieder Sicherheit und Ordnung 
einzuführen. 

Von der Mitte des l iten Jahrhunderts bis zu 
Ende des i8len, wo sich die mit ihren Ländern 
den Rhein begräuzenden Churfürsteu im Resitze 
der längs diesem Flusse befindlichen Zölle befan¬ 
den, hatteu zwar öftere Zusammentritte und soge¬ 
nannte Zollcapitel zur Regulirung der Rheinschiff¬ 
fahrt Statt; hier befasste man sich aber bey weni¬ 
gem, was zum Besten der Rheinschiffahrt geschah, 
vorzüglich mit dem Interesse der betheiligten Für¬ 
sten , oder schlichtete die zwischen denselben ent¬ 
standenen Streitigkeiten. Die Schiffer waren der 
Willkür der Zollbeamten Preis gegeben, die man 
scherzweis Wassergölter nannte, und deren Ora- 
kelspriiche nach Verhältnis der dargebrachten Opfer 
günstig oder ungünstig ausfielen. Alle gesetzliche 
Verordnungen dieser Zeiten über die Rheinschiff¬ 
fahrt fangen mit den Abgaben an, und überall be¬ 
standen Klagen über die Vernachlässigung des Lein¬ 
pfades und Flussbaues, über die Stärke und Wili- 
kürlichkeit der Zollgebühren, und über die Bedru¬ 
ckungen der Zollbeamten. 

Bey dem 1798. zu Rastadt eiugetretenen Frie- 
denscongresse wollte die französ. Regierung ganz 
freye Schiffahrt auf dem Rheine, mit Abschaffung 
aller Zölle und Stapelplätze; und nur von den in 
die Uferlande, oder aus denselben zu verfahren¬ 
den Waaren, sollten Ein - und Ausgangsgebühren 
genommen werden. Späterhin kam durch den zwi¬ 
schen Frankreich und dem Fürsten Primas abge¬ 
schlossenen Vertrag, die Rheinschiffahrt unter ge¬ 
meinschaftliche Verwaltung dieser beyden Contra- 
heilten. Das hierüber verfasste Octroigesetz be¬ 
schränkte die von der holländischen Granze bis 
Strasburg bestandenen dreyssig Zollstälten auf zwölfe; 
die beyden Stapeiplätze Köln und Mainz, wurden 
zwar zum Umladen beybehaiten, jedoch ohne Zwang, 
daselbst die Waaren zum Verkauf anzubieten. Alle 
Zollfreybeiten wurden aufgehoben, die Zollabga¬ 
ben aber bedeutend vermindert, und, jedoch mit 
Begünstigung der die Beförderung der Industrie, 
des Ackerbaues, oder die Consumtion der UTer- 
bewohner zum Gegenstand habenden, nach einem 
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gleichen Verhältnis* bestimmt; eine bessere Pou- 
zey und durchaus gleichförmige Verwaltung wurde 
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festgesetzt. Im Jahre i3io. kam das Rheinoctroi 
ganz unter französische, und i8i4. unter die pro¬ 
visorische Verwaltung der verbündeten Mächte. 

Dies isls, was im Wesentlichsten aus des Hrn. 
Verls, geschichtlicher Darstellung hervorgeht, die, 
indem sie zwar viele Gegenstände um lässt, welche 
der Rheinschiffahrt theils ganz lrcmd, tlieiis nicht 
geeignet sind, um bey Regulirung derselben beach¬ 
tet zu werden, doch manches enthält, was im All¬ 
gemeinen Interesse erregt. So mochte es z. ß. in 
ersterer Hinsicht sehr gleichgültig seyn, dass zur 
Zeit der Franken der Zolltarif, den zu einem Gna¬ 
denbilde, oder nach einem heiligen Orte wallen¬ 
den Pilger und sein Gepacke von jeder Zollabgabe 
befreyet, jene für einen Leibeigenen und für ein 
Pferd, aber auf eine gleiche Summe bestimmt, und 
das damals bestandene Strandrecht, den durch Schiff¬ 
bruch Verunglückten seiner Habe und seiner Fi’ey- 
heit beraubt. Für den denkenden Leser bleibt in¬ 
dessen dieser auffallende Contrast von Frömmig- 
und roher Barbarey immer eine merkwürdige Er- 
scheinung. Gegen des Hrn. Verfs. Voraussetzung, 
dass das verbreitete Christenthum als die unmit¬ 
telbare Ursache der abgeschaften Leibeigenschaft 
angesenen werden müsse, liess sich wohl manches 
einwenden. War doch die christkatholische Geist¬ 
lichkeit (obgleich gegen den Sinn des Stifters ih¬ 
rer heiliget) Religion) von jeher eben so wenig ge¬ 
neigt, als die Layen, ihren Leibeigenen die Frei¬ 
heit zu schenken; und besteht nicht jetzt noch Scla- 
verey, Leibeigenschaft und Menschenhandel unter 
mancherley Formen bey Leuten , die sich Christen 
nennen ? 

Des Hrn. Vfs. Entwurf zur künftigen Reguli¬ 
rung der Schiffahrt auf dem Rheine beweist zwar, 
dass sich derselbe mit dem ganzen Detail dieses 
Gegenstandes bekannt gemacht habe, enthält aber 
auch manchen Vorschlag, dem Rec. nicht unbe¬ 
dingt bey treten möchte. Auch scheint es ihm mit 
der Wiener Cougressacle nicht vereinbar, nach 
dessen Meinung die zukünftigen Zollabgaben, nicht 
nur den bestehenden Octroigebiihren gleich, son¬ 
dern für einige Artikel noch höher zu setzen. In¬ 
dem besagte Acte die freye Schiffahrt ausspricht, 
so muss man doch wohl annehmen, dass keine Ab¬ 
gaben Statt haben sollen, als die zur Verwaltung 
und zur Erhaltung des Flusses im fahrbaren Stande 
erforderlich sind. Dass aber besagte Octroigebüh- 
ren ihren Besitzern weit bedeutendere Summen ab- 
warfen, ist unleugbar, da die Theilnalnne an den¬ 
selben dem Fürsten Primas als Entschädigung für 
dessen auf der linken Rheinseite erlittenen Terri¬ 
torialverlust gestattet , und endlich für den Be¬ 
sitz der Stadt Frankfurt, wieder von ihm an Frank¬ 
reich abgetreten wurde. Auch sieht Recens. nicht 
ein, aus welchem Grunde fürstliche Personen und 
die Milglieder der Bundesversammlung von Schif- 
lahrtsabgaben frey seyn sollen, da doch der 25ste 
Artikel der Wiener Congressacte ganz bestimmt die 
vollkommenste Gleichheit bey diesen Abgaben, 
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ohne Rücksicht auf Personen, Körperschaften, Staa¬ 
ten oder Städte Jestsetzt» Haben es nicht tausend_ 
jährige Erfahrungen bewiesen, dass die erste Ab¬ 
weichung von einer gesetzlichen Verfassung zu un¬ 
zähligen Missbrauch eh, und nicht selten zum Ver¬ 
falle des Ganzen führte1? 

Dass des Hrn. Verfs. ausgedrückter Wnnsch, 
dass man in Regulirung der Rheinschiffäbrl nichts 
übereilen, sondern alles -vorbei4 recht'wohl über¬ 
legen möge, in volle Erfüllung gehen weide, lässt 
sich wohl nicht bezweifeln. 

An in nenn Gehalte würde das vorliegende Buch 
gewonnen haben, wenn sielt der Hr. Verf. einer 
etwas bündigem Kürze beflissen hätte. Allein bey 
einem äusserst gedehnten Referentenstyl, wo er 
immer wieder auf die erhabenen Wiener Beschlüsse 
und die hohe Bundesacte zurückkömmf', verliert 
er sich bey einer oft ganz unnützen Zergliederung 
seines Gegenstandes in eine Menge unbedeuten¬ 
der, aber in langen und wortreichen Phrasen vor¬ 
getragenen Untersuchungen , und wiederholt so oft 
das bereits Gesagte, dass er schvverlich Leser fin¬ 
den wird, die Geduld genug besitzen, das Ganze 
mit einiger Aufmerksamkeit zu durchgehen. 

Kurze Anzeige. 

Pestalozzis neue Methode, die alten Sprachen zu 
lehren; von einem seiner Mitarbeiter in ihren 
Gruudzügen dargestellt. Carlsrühe u. Baden, in 
der Marx’schen Buchh. 1817. 44 S. in 8. 6 Gr. 

Unter der Zueignung iiat sich der Vf. unter¬ 
zeichnet Dr. M. Im Eingang wird gezeigt, wie die 
jetzt sogenannte Grammatik der alten Sprachen 
(mehr Reflexion über das Vorhandene als Grund¬ 
lage zu seiner Erlernung) entstanden und gebildet 
worden sey, aber auch die Unbrauchbarkeit aller 
grammatischen Lehrbücher für eine naturgemässe 
Erlernung jener Sprachen behauptet, und als aus¬ 
gemacht (S. 21.) angenommen, „dass die wahrhaft 
selbständig gewordene, auf ihrem eignen Seinser- 
puncte ruhende Zeit des Studiums der alten Spra¬ 
chen nicht mehr als unmittelbaren Bildungsmiltels 
bedürfe,“ aber demungeachtet das Bedürfniss, die 
alten Sprachen zu lehren, da sey. Von dem Gange 
des (ersten) Unterrichts der Muttersprache wird die 
Anwendung auf den Unterricht in alten Sprachen 
gemacht, ohne die Unterschiede zu verkennen; da¬ 
her eine der frühem Naturenlwickelu.ng entspre¬ 
chende Kunstleitung gefordert wird; wie sie aber 
einzurichlen sey, ist nur kurz angedeutet; überhaupt 
aber kann nur vom ersten Elementarunterricht hier 
die Rede seyn, und auch dieser muss und kann 
bey dem, der schon die Muttersprache gelernt hat, 
anders geleitet werden als bey dem Kinde, wird 

i aber immer mangelhaft bleiben, wenn ihm nicht 
I ein eigentlich grammatischer Unterricht folgt. 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 22. des May. 128- 

ft. r ieg sges c hi c h te. 

Geschichte des Feldzugs der englisch - hannove¬ 

risch- niederländisch - braunschweigischen Armee 

unter Herzog Wellington und der preussischen 

Armee unter dem Fürsten Blücher von tt'^akt- 

stad t im Jahr i8i5. Nebst den Planen der 

Schlachten von Ligny, Quatrebras und belle Al¬ 

liance, von C. v. W. mit dem Motto: La crit.i— 

que est aisee, mais l'ait est difficile. Stuttgart, 

bey Cotta, 1817. 112 S. in 8. und 3 Tabellen, 

die Ordres de bataille enthaltend. 

D er Feldzug von i8i5. dauerte 17 Tage. Eine 
einzige Schlacht entschied über das Schicksal von 
Bonaparte, und brachte halb Frankreich in die 
Hände der Alliirten. Das ist eine Katastrophe, 
welche der Wehgeschichte angehört. Begierig fragt 
der Geschichtsforscher nach den Ursachen, welche 
so wichtige Resultate hervorbrachten, aber die Zeit¬ 
genossen, scheint es, müssen sich mit den blossen 
Erscheinungen begnügen. Diese Wahrheit stellt 
sich um so lebhafter dar, je näher man an die 
Quellen der Begebenheiten selbst rückt, und darum 
muss man an ein gleichzeitiges Werk nie grössere 
Forderungen machen. 

Der Hr. Vf. der vorliegenden Geschichte hat 
alles geleistet, was ihm frey stand, und vielleicht 
selbst mehr, als andre gethan haben würden, wo¬ 
für ihm die Geschichte Dank schuldig ist. ln ge¬ 
drängter Kürze , alles Ueberflüssige vermeidend, sich 
an die Hauptsachen bindend, fuhrt er seine Leser 
zuerst auf das Schlachtfeld, schildert mit lebhaften 
Farben einer warmen Einbildungskraft und einer 
ergreitenden Beredtsamkeit die Ereignisse, wie sie 
sich dort au einander reihten, und zeigt, wie der 
Sieg aul die Seite der Alliirten treten musste, und 
wie sieb daraus die weiltrn Bewegungen entspan¬ 
nen, deren Ende die Convention von Paris war. 
Ein Anhang enthalt sehr interessante Betrachtun¬ 
gen über die Manövers in mililäiischer Hinsicht, 
welche besonders dem Officiere, der sich belehren 
will, gewidmet und daher ganz von dem geschicht¬ 
lichen Theile getrennt sind. ßey der gedrängten 
Kürze ist nun frey lieh auch manche Frage unbe- * 

Ersttr Band. 

rührt geblieben, die man gern beantwortet sehen 
möchte. Der Herzog von Wellington hatte die 
Versicherung gegeben, dass seine Armee 24 Stun¬ 
den nach dem ei'sten Kanonenschuss auf jedem 
Punct der Gränze versammelt seyn könnte. Er 
hatte dem zu Folge versprochen, sich am löten 
mit der preussischen Armee in den Ebenen von 
Fleurus zu vereinigen , und den Franzosen gemein¬ 
schaftlich eine Schlacht zu liefern. Diess war die 
Ursache, warum dieSchlacht bey Ligny von preus- 
sischer Seite, trotz der ungünstigen Umstände, an¬ 
genommen wurde. Es zeigte sich spater, dass die 
Engländer nicht zur rechten Zeit eiutreffen konn¬ 
ten, und darum wurde sie aufgegeben. Der Herr 
Verf. hat diesen Umstand ganz mit Stillschweigen 
übergangen. — Eben so wird es von der andern 
Seite nicht recht klar, warum ßonaparte in dieser 
Schlacht auf einmal den Angriff auf S. Amand aut- 
gab, und ihn auf Ligny richtete. Es ist nur zvvey- 
erley möglich: entweder wrar der Augrilf auf S. 
Amand überhaupt nur eine Demonstration, wel¬ 
ches schwer zu glauben wird, oder ßonaparte be¬ 
merkte, dass man die Truppen von Ligny wegzog, 
um sie nach S. Amand zu senden, welches letztere 
deswegen wahrscheinlich wird, weil der Besitz von 
S. Amand für die französische Armee weit wich¬ 
tiger war, als der von Ligny, der sie zu weit von 
Ney entfernte, die Einheit der Operationen störte, 
und dem Hauptzweck aller Bewegungen, der Tren¬ 
nung der Preussen von den Engländern, ganz ent¬ 
gegen war. 

Uebei* die Lage der englischen Armee bey An¬ 
kunft der Preussen in der Schlacht vom i8ten ist 
in den beyderseitigen Armeen viel gesprochen und 
gestritten worden. Die Truppen schlagen sich um 
den Ruhm, und es ist natürlich, dass jeder seinen 
Anlheil ungekürzt verlangt, so weit es nämlich 
thunlich ist. In der englischen Armee ist die Mei¬ 
nung vorherrschend, dass die Engländer wohl die 
Schlacht allein gewonnen haben würden, aber mit 
einer solchen Erschöpfung, dass der Sieg von ih¬ 
nen nicht weiter hätte verfolgt werden können. Der 
Hr. Vf. scheint sich ein wenig aul diese Seile zu 
neigen, ituiess führt er selbst doch folgendes an: 

a) Der Herzog Wellington habe in seiner 58,ooo 
Mann starken Armee nur 5o,ooo Manu regu¬ 
läre Truppen gehabt. 

b) Von 2 Uhr an habe sich das Gefolge des Iler- 
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zogs ängstlich nach der preussischen Armee 
umgesehen. 

c) Um 6 Uhr seyen über 20,000 Mann ausser 
Gefecht gewesen. 

d) Der Feldmarschall Blücher fand es dringend, 
mit zwey Brigaden, die nur erst angekomnaen 
waren, anzugreilen, und die Ankunft der übri¬ 
gen nicht abzuwarten. 

e) Das ganze 6te feindliche Corps wurde den 
Preussen bey ihrer Ankunft entgegen geworfen, 
welches also noch disponibel und wahrschein¬ 
lich zum letzten Druck Vorbehalten war. Es 
war wenigstens 20,000 Mann stark. 

Ob diese Umstände der Meinung der Engländer 
von sich günstig sind, müssen Sachkundige ent¬ 
scheiden. 

Die Vorwürfe, welche Grouchy gemacht wer¬ 
den, sind sehr gegründet; aber die Bemühungen 
des Hrn. Verf., mehreres zu entschuldigen, was 
den diesseitigen Führern zur Last fällt, beweisen, 
dass die Vollkommenheit nirgends angetroffen wird. 

Auf dem Plan von Ligny ist zu bemerken, 
dass der Theil von S, Amand diesseits des Liguy- 
baches fehlt, dessen in der Erzählung häufig Er¬ 
wähnung geschieht. Ferner war nach andern Nach¬ 
richten bey Anfänge der Schlacht der grösste Theil 
des ersten Corps zwischen Ligny und Bry aufge¬ 
stellt; S. Amand vor der Front wurde festgehal¬ 
ten , und die beyden übrigen Corps standen in der 
2len Linie; sogar die Reservecavallerie des ersten 
Corps stand links von Ligny zwischen diesem Dorfe 
und der Strasse von Fleurus nach Namur. Diess 
scheint um deswillen wahrscheinlicher, weil auf 
diese Art wirklich Front gegen die von Fleurus 
heranrückenden Franzosen gemacht wurde. 

Bey träge zur Kriegsgeschichte der Feldzüge 1815 

und i8i4. Von einem Olficier der alliirten Ar¬ 

mee. Berlin, Realschulbuchhandlung 18i5. 2q4 

Seiten in 8. 

Diess Werk enthält: 1) Journal des Feldzugs 
im Spätjahr 1810, von einem Officier der Witt- 
gensteinschen Armee-Abtheilung. 2) Journal der 
Avantgarde des Wittgensteinschen Armeecorps in 
dem Feldzuge ]8i4. Eine zusammenhängende Ge¬ 
schichte des Feldzugs, w orin ‘'heynahe alle euro¬ 
päische Heere auftraten, lässt sich wohl kaum er¬ 
warten. Darum sind alle Beyträge und Tagebü¬ 
cher einzelner Heeres-Abtheilungen von grosser 
Wichtigkeit, besonders wenn sie so, wie das vor¬ 
liegende, den Charakter der Echtheit an sich tra¬ 
gen. Der Hr. Verf. aber, hat sich nicht blos da¬ 
mit begnügt, ein einfaches Verzeichniss der Vor¬ 
fälle zu liefern, welchen er bey wohnte; er hat so 
viel möglich den Zusammenhang dargesteilt, in 
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welchem sie mit dem Ganzen der Operationen 
standen, und die eingestreuten Bemerkungen zeu¬ 
gen von Geist und Scharfsinn. Dadurch gewinnt 
die Darstellung an Interesse, und der Leser thut 
Blicke in den innern Mechanismus der Operatio¬ 
nen. welche die Auflösung mancher Warum’s ge¬ 
währen, die für die Zeitgeschichte von grosser 
Wichtigkeit sind. 

Botanik. 

Nachtrag zum vollständigen Laxicon der Gärtne¬ 

rei und Botanik (,) oder (zu der) alphabeti¬ 

sche (n) Beschreibung vom Bau, (von der) War¬ 

tung und (dem) Nutzen aller in- und ausländi¬ 

schen, ökonomischen, officinellen u. zur Zierde 

dienenden Gewächse vom Dr. Friedrich Gottlieb 

Dietrich, Vorsteher des Grossherzogi. botan. Gartens zu 

Eisenach u. s. w. Berlin, bey den Gebr. Gädicke. 

1. Band. 18 x5. XII. u. 714 S. in 8. 2. Band. 

1816. 726 S. in 8. (6 Thlr.) 

Obgleich der Werth des Dietrich’schen Lexi¬ 
kons der Gärtnerey schon hinlänglich vom botani¬ 
schen Publikum erkannt, und dasselbe daher dem 
Botaniker sowohl als dem Kunstgärtner unentbehr¬ 
lich geworden ist; so gereicht es doch dem Vf. zum 
grössten Ruhme, dass 10 Jahre nach Erscheinung 
des ersten Bandes des doch eigentlich sehr kost¬ 
spieligen Werkes die damals in Hoffnung einer 
günstigen Aufnahme versprochenen Nachträge er¬ 
schienen und schon bis zum 5len Bande vorge¬ 
schritten sind. In der Einrichtung ist dieser Nach¬ 
trag dem früheren Werke ziemlich gleich. Die 
Gattungen folgen in alphabetischer Ordnung, und 
wenn sie eine grosse Anzahl von Arten enthalten, 
so sind die Pflanzen in den von Willdenow ge¬ 
machten Abtheilungen alphabetisch zusammenge¬ 
stellt. Diese Einrichtung würde sehr nützlich 
seyn, wenn es der Zweck dieses Lexicons wäre, 
ein Hülfsrailtel bey Bestimmung der Pflanzen, wel¬ 
che inan im vollkommensten Zustande besitzt, ab¬ 
zugeben, oder wenn es überhaupt nur mit Vortheil , 
dazu angewendet werden könnte. Wären die inx 
Hauptwerke schon abgehandelten Arten nur na¬ 
mentlich mit Hinweisung auf jenes an ihrer gehö¬ 
rigen Stelle stets' mit aufgeführt, so wäre diese An¬ 
ordnung zu billigen, indem dadurch die beyden 
Weike mehr Verbindung erhalten hätten. Diess 
ist nun freylich bey einigen Gattungen geschehen, 
allein zum Schaden der Käufer sind die VVüide- 
now’schen Diagnosen, aus den Spec. Plantar, in 
deutscher Sprache beygedruckt. Hat man jedoch 
nun die Pflanzen nicht im volikommenstenZustan- 
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de was gewöhnlich der Fall ist, wenn man sich 
erst über die Art und Weise sie zu cultiviren be¬ 
lehren will; so muss man, wenn man auch den 
Namen der Pflanze genau weiss, alle Abtheilungen 
einzeln durchgehen-, um die gewünschte zu finden. 
Sehr leicht kann man auf diese Weise eine solche 
Abtheilung übersehen und eine Pflanze vergeblich 
suchen welche doch im Buche enthalten ist. ln 
einem ’ Wörterbuche ist eine solche Einteilung 
nicht anzubringen, und da dieses besonders für 
Ungelehrte eingerichtet ist, so möchte sie mehr 
schädlich als nützlich seyn. Dass Herr D. in den 
Nachträgen die kryptogamischen Pflanzen absicht¬ 
lich auslässt, verdient durchaus keinen Tadel, nur 
hätte diess auf dem Titel bemerkt werden müssen. 
Sie sollen nach dem Versprechen des Verfassers in 
einem besondern Bande allgehandelt weiden. B_ec. 
erlaubt sich dabey die Erinnerung, dass es Herrn 
D. gefallen möge, nur auf diejenigen kryplogami- 
schen Pflanzen Rücksicht zu nehmen, welche wirk¬ 
lich in Gärten cultivirt werden können, sich aber 
Über die Verfahrungsart dabey, über das Aussäen 
der Farnkräuter und der mit ihnen verwandten 
Pflanzen, so wie über die Eischeinungen beym 
Keimen gehörig zu verbreiten. Das Heer der von 
Schwägrichen, Acharius, Persoon und vielen an¬ 
dern beschriebenen neuen Moose, Flechten uiid 
Pilze in alphabetische Ordnung zu bringen, möchte 
weder verdienstlich, noch nützlich seyn, wenn 
auch die Aibeit sich einem gewissen Grade der 
Vollkommenheit näherte, der jedoch ohne die 
Grösste Raumverschwendung immer nicht zu errei¬ 
chen wäre. Ob nun gleich durch Weglassung der 
Kryptogamen in diesen Nachträgen Raum erspart 
wird, so scheint das Werk doch einen ziemlichen 
Umfang zu gewinnen, und dürfte wohl nicht, wie 
der Verf. iu der Vorrede hofft, mit 5 Bänden be¬ 
endigt seyn. Der erste Band umfasst die Buchsta¬ 
ben A, B und C bis Carduus, der zweyte die Buch¬ 
staben C und D, von Carex bis Diphaca. Es sind 
bey der Ausarbeitung die wichtigsten neuen Schrif¬ 
ten benutzt, die neuen Pflanzen ausgezogen und 
vielen Gattungen die vorzüglichsten Synonymen 
beygefügt. Die Werke von Decandolle, Desfon- 
taines, Humboldt uud Bonpland, Jaccjum, Jussieu, 
Labiilardiere, Loureiro, Loiseleur, Michaux, 1 ei- 
soon, Ruitz u. Pavon, Sclikuhr, Swartz, Trattinik, 
Vahl, Veutenat, Willdenow und anderer lieferten 

dem Verf. so viel Stoll, dass das Buch wenigstens 
halb so stark als das Hauptwerk werden muss. 
Wo sich in den Schriftstellern eine Verbesserung 
findet, so theilt sie Herr D. mit, es werden daher 
jetzt, die Gattungen Acacia von Munosa getrennt 
und von ersterer 122 Arten beschrieben, ferner 
Ainus von Betula u. s. w. Die Charaktere werden 
genau nach den Auctoren angegeben, nur wäre zu 
wünschen, dass dabey nicht die deutsche Spra¬ 
che willkürlich mit der lateinischen abwechselte. 
So ist z. B. der Charakter von Ambrosia nnd 
Ambrosinia lateinisch, von Amellus und Arne- 

May. 

rimnum deutsch, von jAmirola lateinisch, von 
Amorpha wieder deutsch, und so geht es durch 
das ganze Buch durch. Was hier von den Gattun¬ 
gen gesagt ist, gilt auch durchaus von den Arten, 
die Kennzeichen werden nämlich bald nur deutsch, 
bald lateinisch und deutsch angegeben; bisweilen 
wird auch nur auf die Auctoren verwiesen. Es 
sollte also hier mehr Uebereinstimmung herrschen, 
und damit das Buch, welches doch ohnedem auch 
für Ungelehrte bestimmt ist, kein so buntes An¬ 
sehen bekäme, wären die deutschen Diagnosen den 
lateinischen vorzuziehen; für diejenigen aber, wel¬ 
che sich weiter belehren wollten, müssten die Ci- 
tate recht genau beygebracht werden, welches zum 
Theil unterblieben ist, und eben nicht viel Platz 
geraubt haben würde. Wenn die Gattung nach 
einem berühmten Botaniker oder Reisenden be¬ 
nannt ist, so ist immer eine kurze Notiz über den¬ 
selben beygefügt. Die übrigen Gattungsnamen hat¬ 
ten füglich auch ganz kurz erklärt werden können. 
Mit vieler Sorgfalt schreibt der Verf. die Cullur- 
methoden der neuen Pflanzen vor, ergänzt und 
verbessert die im grossen Werke angegebenen nach 
seinen neuern Erfahrungen und Beobachtungen, 
bey denjenigen Arten aber, welche in deutschen 
Gärten noch nicht gezogen werden, ist die Ver¬ 
fahrungsart dabey meistens nach dem vaterländi¬ 
schen Klima und den Verhältnissen sehr zweck¬ 
mässig angeordnet. Einige kleine Unrichtigkeiten 
abgerechnet, die jedoch bey der Vielfältigkeit der 
abzuhandelnden Gegenstände unvermeidlich waren, 
ist das Werk doch mit unendlichem Fleisse u. vieler 
Sorgfalt ausgearbeitet, u. Ilr. D. ist des Dankes des 
botanischen Publikums für die vielen Bemühungen, 
die er bey Abfassung desselben hatte, gewiss. Die 
Nothwendigkeit einer Uebersicht dessen, was seit 
mehreren Jahren in der speciellen Botanik gesche¬ 
hen ist, und der Lösung der Räthsel in der Syno¬ 
nymie wflrd täglich fühlbarer, uud es ist nicht zu 
läugnen, dass der Herr Verf. zu Ausfüllung man¬ 
cher Lücken viel beygetragen hat. Man kann da¬ 
her nichts sehnlicher wünschen, als dass das Buch 
sich in recht vieler Händen befinden möge, damit 
es von dem würdigen Herrn Verf. recht schnell 
fortgesetzt werde, um einem grossen Bedürfnisse 

der Botaniker und Pflanzenfreunde baldigst abzu- 

heifen. 

Kurze Anzeigen. 

Der beleuchtete Sarsena, oder freymiithige Bemer¬ 

kungen über die bey Kunz in Bamberg erschie¬ 

nene Schrift unter dem Titel: Sarsena; von 

dem Buchdrucker und Buchhändler Johann Ch: i- 

stoph Friedrich Ger lach, Freyberg in Sachsen, 

bey Craz und Gerlach, 1817* (Auch mit einem 
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zweyton Titel, als zweyfer Theil des Sarsena 

angekündigt). 24o S. in 8. ( 18 Gr.) 

Eine Streitschrift, die mehreres Persönliche ent¬ 
hält und nicht Mos den Sarsena, sondern auch 
den Weinhändler, Inhaber eines iiterar. Instituts 
zu Bamberg, und Buchhändler, Hin. Kunz, be¬ 
kämpft. Wir können nur ihren Inhalt anzeigen. 
Zuvörderst sind die viel versprechenden Ankündi¬ 
gungen des Sarsena und die Gegenanzeigen abge¬ 
druckt, und die Geschichte des Streites, den Sar¬ 
sena veranlasst hat, erzählt; darauf folgen Schi ei¬ 
ben des Herrn G. an Herrn K., worin er unter 
andern sagt, dass K. und das Publicum mit jenem 
Buche betrogen sey, und (S. 55 tf.) von seinem li¬ 
terarischen und maurerisclien Leben Nachricht gibt 
(H err G. ist d. i5. Nov. 1756. geboren auf dem 
Lande unweit Freyberg und hat 1780 ft*, in Leip¬ 
zig Theologie studirt, ist als Verfasser mehrerer 
maurerischen Schriften längst bekannt, seit 1802. 
Besitzer der Crazischen Buchhandlung und Buch¬ 
drücke; ey). S. 85 ft. sind Bemerkungen über die 
vorgebliche Wahrheit in dem Sarsena (Berichti¬ 
gungen einzelner Stellen, mit manchen interessan¬ 
ten literarischen Nachrichten von Schrillen über 
und gegen die F. M.), und S. m ff. Bemerkun¬ 
gen über Kunzens Vorrede zu den Ansichten des 
tief eiugeweihten Maurers, S. i4o. verschiedene 
Vermulhuugen über den Verfasser des Sarsena. Da 
im Sarsena weder auf die Aphorismen ira N. Frmr. 
Taschenbuche 1816. und 1817., noch aut die in 
Lawrie’s Geschichte der Frey na. in Schottland, 
übersetzt von Burkhart und Krause, Freyb. iÖu>. 
gegebenen Ansichten Rücksicht genommen ist, so 
werden sie im ersten Anhänge ( Wiederholte Be¬ 
merkungen über verschiedene maurerische Gegen¬ 
stände) wieder aufgesteilt (namentlich S. 147. wer 
ist fähig über Freymaurerey richtig zu urtheilen 
und zu schreiben; S. i4g. Ist die F. M. eine Kunst 
oder Wissenschaft? — Atitw. beydes. — S. i5o. 
Vergleichung der Maurerey, des Christenthums 
und der Philosophie in ihren Schicksalen.) S. i56. 
Was ist Maurerey und was ihr Zweck? ein Pröb¬ 
chen Sarsenaischer Wahrheit. Der zweyte Anhang 
S. 161—200. gibt biographische Nachrichten von 
Ignatz Aurelius Fessler (geh. zu Czorndorf in Nie¬ 
derungarn 1756.), die bis auf die neueste Zeit ge¬ 
hen, und verlheidigl (S. 201 ft’.) ihn gegen den 
Vorwurf eines gleissnerischen Mysticistnus, und so 
wie im dritten Anhänge S. 2oy. noch eine, nur 
handschriftlich circulirende Nachricht über Fess- 
ler’s maurerische Reformen berichtigt wird, so er¬ 
klärt sich der Verf. insbesondere (S. 2i5.) über 
seinen Druck maurerischer (vornemiieh Fessleri- 
scher) Schriften und seine eigenen raaurerischeu 
Schriften und Streitigkeiten. Zuletzt bemerkt er 
noch Einiges über die von Herrn Kunz angekün- 
digte und nun wirklich erschienene Apologie des 

Freymaurer - Ordens. Der 
vorzüglich geschichtliche 
lichten benutzen können. 

Uneingeweihete wird 
u. literarische Nach- 

Johannes Falh's Liebe, Leben und Leiden in Gott. 

Zu Luthers Gedächtniss herausgegeben von ei¬ 

nem seiner Freunde und Verehrer, im Jahr un- 

sers Herrn 1817. Altenburg, verlegts Brockhaus. 

Es sind zwey Gedichte des ehemals durch 
scherzhafte und satyrische Gedichte die Welt un¬ 
terhaltenden, jetzt, nach vielen Leiden, die sein 
Gemuth anders gestimmt haben, viele „zeitermü- 
dele oiler gram verwundete Seelen“ zu beruhigen 
u.zu erbauen strebenden V ei ts., das eine: Klage um 
meine vier in den Monaten September u. Octobei des 
Kriegsjahres 1813- mir durch den Tod entrissenen 
Kinder; das andere, ungleich dunklere u.mystische¬ 
re: Liebeslrost in heiligen Sagen (bey welchen auch 
die ägyptische, indische, zoroastrische Religionslehre 
nicht unbenutzt geblieben ist), welclie man hier, 
nicht nur mit einer kurzen Voi erinnerung des V er¬ 
fassers, sondern auch mit einer längeren, eben¬ 
falls im mystischen Tone gehaltenen , Vorrede des 
Herausgebers, Herrn Adolph Wagner's begleitet, 
erhält. Da alles dem Geiste oder vielmehr dem 
Gefühle und der Sprachart eines Theils der Zeit¬ 
genossen ganz angemessen ist, so wird es gewiss 
viele ansptcchen und wir haben nicht nölhig, Pro¬ 
ben auszuheben. 

Lese-, Den1c-, Sprech - und Sprach - Ziehungen 

für Schüler, als Vorbereitung zum Unterricht 

in der deutschen Sprache. Von Johann Frie¬ 

drich Ihlberg, Lehrer in Elberfeld. Auf Kosten 

einer Lehrerwittwen-Casse und zum Besten der¬ 

selben. 147. S. 8. 

Von dem Artikel: der, die, das, geben diese 
Uebungen (unter 48 Abschnitte gebracht) aus und 
schliessen mit zu ergänzenden und mit fehlerhaft 
ausgedrückten Sätzen. Den beobachteten Gang fin¬ 
den wir sehr zweckmässig, aber mehrere Sätze für 
die, denen sie zunächst bestimmt siud, unverständ¬ 
lich und daher weniger angemessen. Für die frü¬ 
heste Jugend müssen die Uebungssätze aus dem 
Kreise ihrer Umgebung und Erfahrung genommen 
seyn und nicht vieler Erläuterung bedürfen, wie 
der Satz: Das Ammoniak wird zur Verzinnung 
des Eisens und Kupfers gebraucht. 
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Intelligenz - Blatt. 

M i s c e 11 e n aus Dänemark. 

D er König hat unterm \ 3. Januar ein zweyjaliriges 

Reisestipemiium von 8oo Rbtlilr. Silber zugestanden dem 

Linguisten Rush, dem Dicliter Ingemann, dem Theo¬ 

logen D> . Phil, Clausen, dem Naturhistoriker H. Gacde 

(aus Kiel). Der Physiker, Dr. Phil. Zeise, hat zu 

seiner vorhabenden Reise eine Unterstützung ein für 

allemal erhalten, und der Botaniker Schoo Verlänge¬ 

rung seines Stipendiums. Diese neuen Beweise der 

König!. Freygebigkeit zur Föiderung der Wissenschaf¬ 

ten sind um so wohlthäsiger, da die alten Reisestipen¬ 

dien bey der Copenhagener Universität, deren in älte¬ 

ren Zeiten viele genossen, durch den veränderten Werth 

des Geldes völlig unzulänglich zur Erreichung ihrer 

Absicht geworden sind. 

Am Neujalirstage hat das königl. Institut zur Auf¬ 

munterung der Naturwissenschaften in Neapel unsern 

Landsmann, den Dr. Alb. Schönberg, zum correspon- 

direndtn Mitgliede aufgenommen, und mit einem aus¬ 

zeichnend artigen Schreiben das Diplom begleitet. 

In der Versammlung der königl. Wissenschaftsge¬ 

sellschaft am 6. Februar verlas Professor Degen eine 

Abhandlung, worin er eine allgemein anwendbare Auf¬ 

lösung des Keplerschen Problems gab; in der Versamm¬ 

lung am 27. Febr. verlas Professor Slbbern ein Bruch¬ 

stück eines Lehrbuchs der Poetik. 

Am 23. März stellte die theol. Facultat dem Ju¬ 

bellehrer Prof. O. Fabricius, Prediger an der Erlö¬ 

serskirche auf Christianshaven, am Tage da sein Jubel¬ 

lest gefeyert wurde, das Ehrendiplom als Doctor der 

Theologie zu. 

Folgende Preisaufgaben sind fiir dieses Jahr für 

die Sfudirenden bey der Copenhagener Universität aus¬ 

gesetzt: 

In der Theologie: Investigatis ecclesiae Africanae ori- 

ginibus, enarrentur incrementa ejusdem usque ad ünem 

saeculi secundi. 

In der Jurisprudenz: Comparatione leges inter Borns- 
sorum patriasque diligenter instituta, quatenus illae 

quidem longe bis maiorem auctoritatem lite mota 

iudici in tota causa civili instruenda tribuant, quäle 

Erster Land. 

pretium cum huic, tum illi iudicii formae statuen- 
dum est, si nou soluin ejus habeatur ratio, quomodo 
lites privatorum melius faciliusque ad iustum exitum 
perducantur sed et ad libertatein eivilem nou facile 
infiingendam respiciatur? 

In der Medicin: Exponere theoriam chemico-patholo- 
gicam adaucti vel diminuti caloris in febribus. 

In der Philosophie: Exposita notionum , quas homines 
vocabulo naturae exprimere soleant, varietate, eaque, 
quantum fieri queat, ad unum constanternque sensum 
revocata, diligens explicatio detur ideae hocce voca¬ 
bulo insignitae. 

In der Mathematik: Construere tabulam, cuius ope, 
longitudine et latitudine geographica duorum loco- 
rum data, distantia inter ea intercepta, commode in- 
veniri possit. Supponitur terram esse globum , atque 
i5 mxlliaria aeqnalia esse uni gradui cireuli maxuni. 

In der Geschichte: Fata scholae atheniensis a tempore 
snbactae Romanorum armis Graeciae ad a. 52g, quo 
eadem edicto Justiniani Imperatoris plane abrogata 
est, ita illustrentur, ut intelligatur, quinam per illud 
temporis spatium ex hoc instifuto ad literas et hu- 
manitatem redundaverint fructus. 

In der Philologie: Deperditi operis Aristotelei „noXs- 
Ttiuia fragmentis, quotquot supersunt, diligenter col- 
lectis et variis de eodem priscorum scriptorum sen- 
tentiis allatis, exponantur huius operis argumentum 
atque momentum. 

In der Aesthetik: Der Zusammenhang zwischen dem 
Gehalt eines Gedichts und seinem Metrum, und die 
Wichtigkeit des Metrums in dieser Rücksicht soll 
auigelöst werden durch Beyspiele der wichtigsten äl¬ 
teren und neueren Versarten. 

ln der Naturhistorie: Novis disquisitionibns anatomi- 
cis in vesicam aeream piscium indigenarum, inprirnis 
Angiullae, Gadorum, Percarum et Cyprinorum, in- 
stituendis, exploretur, quaenam de functione huius 
partis aerisque eins inclusi hypothesis Zoologorum, 
anatomia magis confirmetur. 

Die Preisaufsätze müssen an den Rector der Uni¬ 
versität vor d* in 1. Dec. d. J. eingeliefert, und mit 
einem versiegelten Zettel, welcher mit derselben De- 
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vis«, als die Abhandlung, versehen ist, und den vollen 

Naknen d6s Verfassers enthält, versehen seyn. 

Am 3o. Januar feyerte das Copenhagener Taub¬ 

stummeninstitut den Geburtstag des Königs , der zu¬ 

gleich der Stiltungs - und Jahrstag desselben ist. Es 

wurde ein Bericht über die Fortschritte des Instituts ! 

im verflossenen Jahr vorgelesen, und durch ein Exa¬ 

men die Kenntnisse der Eleven geprüft. Zum ersten¬ 

mal wurde von einem Lehrer examinii t, der selber 

taubstumm ist, und vorher Eleve des Instituts war. 

Verschiedene Westenzeuge, gewebt von den Eleven, 

wurden vorgezeigt. Eine zahlreiche Versammlung, wor¬ 

unter der Russische, Preussische und Schwedische Mi¬ 

nister war, wohnten der Feyerlichkeit bey. 

Der Professor Castberg, Vorsteher des Taubstum¬ 

mem nstitnts , befindet sich jetzt mit dem Hofbuehhänd- 

ler Becker auf einer Reise in Stockholm. Es soll Letz¬ 

terem gelungen seyn , die längst gewünschte Verbin¬ 

dung zwischen dem schwedischen und dänischen Buch¬ 

handel zu Stande zu bringen. Nach seiner Zurück¬ 

kunft gedenkt Hr. Becker eine Beschreibung von Stock¬ 
holm herauszugeben. 

Der Professor Oehlenschläger hat eine interessante 

Beschreibung seiner vorjährigen Reise nach Deutsch¬ 

land herausgegeben. 

Der Leibmedicus, Etatsr. Brandts, hat eine höchst 

interessante Schrift über psychische Krankheiten und 

Magnetismus herausgegeben. 

Der Literator Block Token hat zur Herausgabe 

einer allgemeinen Sprachlehre, die jetzt auf Subscri¬ 

ption angekündigt worden, einen Vorschuss von 6oo 

Rbthlr. von Sr. Majestät dem König erhalten. 

Se. Majestät der König haben dem brittischen Mu¬ 

seum ein Exemplar der flora Danica zu schenken ge¬ 

ruhet. 

Der Professor Hornemann hat sein Amt als Se- 

cretar der Landhaushallungsgesellschaft, welchem er i5 

Jahr vorgestanden, wegen vermehrter Amtsgeschäfte nie¬ 

dergelegt. — Se Majestät der König haben der Land- 

haushahungsgesellscbaft 4o.ooo Rbthlr. N. W. zu schen¬ 

ken geruht, welche, der königl. Bestimmung zufolge, 

zum Besten des Ackerbaues, und zwar zuerst in See¬ 

land , verwandt werden sollen. 

Nach geographischen Vermessungen enthält Jütland 

2,45<),424 Tonnen Ackerland, 1,19g,45g Tonnen Hei¬ 

deland , 327,4i5 Tonnen Wiesenwachs, Moorgründe 

und Sümpfe, und i43,32i Tonnen Waldungen. Die 

Grösse der Sandfluchtstrecken beträgt 112, i5g^ Tonnen. 

Der Ju3tizrath Esmarch, Comtoir-Chef bey der 

Rentkammer , hat „historische Nachrichten über den 

Flugsand in Nordjütlandzum Druck befördert. Man 

sieht daraus, dass der Flugsand schon über 200 Jahr 

Gegenstand der Gesetzgebung gewesen ist. 

Der Lieutenant Rafn vom 5ten Regiment leichter 

Dragoner, hat eine Büchersammlung von etwas über 

2000 Bänden zur Errichtung einer Militär • Provinzial¬ 

bibliothek geschenkt, und haben Se. Majestät in dieser 

Anleitung allergnädigst bestimmt, dass selbige für die 

Garnisonen in Odensee und Nyborg auf Fyen gebraucht 
werden möge. 

May. 

Die ProvinciaN Büchersammlung zu Marieboe auf 

Laaland,-die von dem verstorbenen Herausgeber der 

Zeitung „ Dagen" K. H. Seidelin gestiftet wurde, be¬ 

steht jetzt schon aus mehr als 6000 Bänden. Ein sehr 

ermunterndes Beyspiel zur Anlegung ähnlicher Proviu- 
! cial - BüehersammJungen ! — 

Von J. B. Say traite d’economie polifique ist eine 

localisirte und nationalisirte dänische Uebersetzung von 

T, Cordsen erschienen, die Hir Dänemark grosses In¬ 

teresse hat. Nach diesem Werke hat man schon vor 

ungefähr 10O Jahren reines Papiergeld, unabhängig von 

einer Bank, und selbst von einer Baukeinrichtung im 

Lande, in Dänemark gehabt. — Die neueste Umän¬ 

derung der bisherigen Reichsbank in eine Nationalbank, 

deren Hauptbestreben dahin gehen soll, auch im eigent¬ 

lichen Dänemark baar.es Silber zum einzigen Zahlungs¬ 

mittel zu machen, wird hoffentlich bald alles Papier¬ 

geld aus Dänemark vertreiben. — 

Se. Majestät der König haben den Fonds des Co- 

penhagener Instituts für Metallarbeiter durch ein Ge¬ 

schenk von 800 Rbthlr. zu vermehren geruht. 

Die Gesellschaft zur Beförderung der Sonntags¬ 

schulen hat bestimmt, dass selbige künftig den Namen 

des verdienten Stifters derselben tragen, und „die Mass- 

mannschen Sonntagsschulen“ genannt werden sollen. 

Ankündigungen. 
Cj , •' . . . . ' * . j. \ «■ ‘ T 

Neuigkeiten 

von 

Johann Fr i e dr ic h Mammerich 

in Altona, 

zur Oster-Messe 1818. 

Acta Solemnia Academiae Christianae Albertinae Kilieu- 

sis in sacris saeeuiaribus tertiis reformatae a Lüthero 

ecclesiae celebrandis collecta atque edita. 4maj. 12 Gr. 

Die Algebra in katcchetischer Gedankenfolge dargestellt. 

Für Lehrende und durch sich selbst Lernende zum 

stufenweisen Einfuhren und Eingehen in diese Wis¬ 

senschaft, von A. O. Meyer und II. Diekmann. 8. 

1 Rthir. 16 Gr. 

Ansprache an die zum Entwurf einer ständischen Ver¬ 

fassung für das Herzogtb. Holstein Allerhöchst ver¬ 

ordnet^ Cotnmisdon; nebst einem Anhänge über das 

höchste Episcopat der Landesherrn in protestanti¬ 

schen Staaten, gr. 8. 8 Gr. 

Arendt, H. H. W., Belehrung und Unterhaltung für 

die gebildetere Jugend. 8. I Rthir. 

Bastholms, C., historische und geographische Nachrich¬ 

ten zur Krnntniss des Menschen im wilden und ro¬ 

hen Zustande, istcr Band. Aus dem Dänischen mit 

Anmerkungen von H. E. Wolf. gr. 8. 

Hirtenbrief der hohen Geistlichkeit in Dänemark, Schles¬ 

wig-Holstein und Laueuburg an die Prediger, als 
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Einladung zur Jubelfeyer der Reformation den 3i. Oct. 
und l. u. 2. Nov. 1817. Aus dem Lateinischen von 
D. A. W. Neuber. gr. 8. 3 Gr. 

Ideenmagazin, homiletisches, herausgegeben von Dr. 
B. Klefeker. ^ten Bandes 2s Stück, gr. 8. 20 Gr. 

Auch unter dein Titel : 

Materialien zum Kanzel - und Amtsvortrage. 4n Ban¬ 
des 2s Stück. 

Klausen, G. E., die Macht des Beyspiels. Rede in Jam¬ 
ben. Bey der Feyer des König]. Geburtsfestes am 
28. Jan. 1818. gr. 8. 8 Gr. 

Klefeker, Dr. B., Gethsemane. 2te verbesserte Ausg. 
gr. 8. 1 Rthlr. 8 Gr. Schreibp. 1 Rthlr. 16 Gr. 

Dessen ausführlichere Predigt - Entwürfe über die im 
Jahr 1817. gehaltenen Vormittagspredigten. gr. 8. 
1 Rthlr. 6 Gr. Netto. 

NB. werden nur auf ausdrückliche Ordre se3andt. 
Derselbe, des christlichen Predigers, als Auslegers der 

heil. Schriften, Beruf und Befugniss. gr. 8. 5 Gr. 
Lohse, J., Elementargeographie von Europa. 8. in Com¬ 

mission. Netto 6 Gr. 

Vier dazu gehörige Charten — in Landchartenformat. 
Netto 1 Rthlr. 3 Gr. 

Werden beyde nur auf ausdrückliche Ordre gesandt. 
Molbech, Chr., Briefe über Schweden iin Jahr 7812. 

Aus dem Dän. übersetzt und mit Anmerkungen und 
Zusätzen des Verfassers, lr. Theil. gr. 8. 1 Rthlr. 
20 Gr. 

Schweppe, A., juristisches Magazin, in Bdes. is lieft. 
8. 16 Gr. 

Struve, J., Director u. Professor, Programm und Rede 
zur Feyer des 3oojährigen Reformationsfestes im Al- 
tonaer Gymnasio. gr. 4. zusammen Netto 9 Gr. 

Tabula ad expeditiorem calculmn logarithmi, Siimmae 
vel differentiae duarum quantitatum, per logarithrnos 
tantura datariun. 4. Auch unter dem Titel: Tafeln 
zur bequemem Berechnung des Logarithmen , der 
Summe oder Differenz zweyer Grössen, welche selbst 
nur durch ihre Logarithmen gegeben sind. 4. Druck¬ 
papier 2 Rthlr. 4 G. Schreibpapier 2 Rthlr. 16 Gr. 

Die h ochst merkwürdigen 95 Theses oder Streitsätze 
des Hrn. Claus Harms, beleuchtet von Einem aus 
dem Volke, gr. 8. 4 Gr. 

Thesen und Antithesen, Hanns und Asmussen an der 
Ost- und Westsee. gr. 8. 4 Gr. 

Wort, ein freymiithiges, über und gegen die 95 my- 1 
stischen Irr-Sätze des Hrn. Archidiac. Claus Harms. 
Allen wahren Protestanten freundlichst gewidmet von 
Philalethes. gr. 8. 8 Gr. 

Folgende sind im Anfänge dieses Jahrs an die meisten 
Handlungen versandt: 

Boysen, J., kurzgefasste Darstellung der Geschichte des 
Zwecks und Wesens und der wohlthätigen Folgen 
der Reformation Luthers, mit besonderer Rücksicht 
auf die dänischen Staaten. 8 6 Gr. 

Dessen 2 Reformationspredigten am 3i. Oct. u. 2. Nov. 
gehalten, gr, 8, 4 Gr. 

Clausens, H. G., Predigten, herausgegeben in Bezie¬ 
hung auf die Jubelfeyer der Relormation im Jahr 

1817. Aus d. Dän. gr. 8. 
Meyers, F. L. W., Schauspiele. 8. i 1 Rthlr. 8 Gr. 

Enthält: Der Abend des Morgenländers. Schauspiel 

in 5 Aufzügen. 8. io Gr. 
Spiel bringt Gefahr. Lusfp. in 5 Aufzügen. 8 10 Gr. 
Vertrauen. Schausp. in 1 Aufzug. 8. 4 Gr. 
Der Glückswechsel. Lustsp. in 1 Aufzug. 8. 4Gr. 
Der Verstorbene. Lustsp. in 1 Aufzug. 8. 4 Gr. 

Ruders, F. U., Winke für die Bildung Holsteinischer 
Lundtagsverfassung, gr. 8. 18 Gr. 

Derselbe, Was kann in Holstein die Regierung für all¬ 
gemeine Landeswohlfahrt thun? gr. 8. 16 Gr. 

In der Buchhandlung von C. F. Anielang in Berlin, 

(BrüderstrasSe Nr. 11.) erschien und ist durch aiie 
solide Buchhandlungen zu haben: 

M u s e u 771 

des Neuesten und Wissenswürdigsten aus dem Gebiete 
der Naturwissenschaft, der Künste, der Fabriken, der 
Manufacturen, der technischen Gewei'be, der Landwirt¬ 
schaft, der Producten-, Waaren - und Handelskunde, 

und der bürgerlichen Haushaltung; für gebildete 

Leser und Leserinnen aus allen Ständen. 

Herausgegeben 

von 

Dr. Sigismund Friedrich Hcrmhstädt, 

Königl. Preuss. Geh. ltathe, Ritter des rolhen Adlerorden» 

dritter Classe u. s. w. 

(gr. 8. Mit Kupfern. i5 Bände. Oder Jahrgang l8i4. 
i8l5. 1816. 1817. und j 818. ä 7 Rthlr. 12 Gr. 

37 Rthlr. 12 Gr.) 

Dieses periodische Werk, welches bis zum Jahre 
1813. unter dem Titel: 

Bulletin des Neuesten und IVissenswürdigsten 

u. s. u>. 

in i5 auf einander folgenden Bänden, jeder zu a4 Bo¬ 
gen, in gr. 8. erschien, vom Jahre 1813. aber, in sei¬ 
nem Inhalte mehr erweitert, unter obigem Titel her- 
ausgekomineu ist, batte gleich von seinem Beginnen an 
eine sehr weitiäuftige Tendenz, nahuicb diejenige, das 
Neueste und Wissenswürdigste des In - und Auslandes, 
was mit den im Titel erwähnten Gegenständen in Be¬ 
ziehung stehet, dein deutschen Publicum zur Kenntniss 
zu bringen, um den individuellen Nutzen für jeden 
einzelnen .Leser daraus ziehen zu können. Dass der 
dadurch beabsichtigte Endzweck erreicht worden ist, 
zeigt die Theilnahme, die man diesem Journal allge¬ 
mein bewiesen hat. 

Da indessen bey alledem ein summarischer Ucber- 
blick seines Inhaltes denjenigen Freunden nützlicher Le- 
etüre willkommen seyn mochte, denen die Natur und 
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der Inhalt dieses Werks nicht genau bekannt ist, so 

glauben wir, etwas Nützliches zu leisten, wenn wir 

ihnen durch eine gedrängte Anzeige seines Inhaltes zu 

Hülfe kommen. 

Die bis jetzt erschienenen i3 Bände des Museums, 

jeder von 24 Bogen gr. 8. fassen zusammen f>3o grös¬ 

sere und kleinere Aufsätze, nicht weniger inteiessan- 

ten und belehrenden Inhaltes in sich , die da, wo es 

nöthig war, durch Kupier erläutert sind. 

Von diesen 63o einzelnen Aufsätzen zeichnen sich 

von den weitläufigem aus: 17 über die neuesten Ent¬ 

deckungen in der ßranntweinbrennerey; 9 über Bitr- 

brauerey; 19 über Bergwerks - und Hüttenkunde; ri 

über Salzwerkskunde; 8 über Töplerey und Porzellan- 

fabrication; 12 über Mascliinenbaukuiist; 38 über Län¬ 

der - und Völkerkunde, besonders in mercautilischer 

Hinsicht; l4 über Baukunst und deren einzelne Theile; 

3 über Papierfabrication; 4 über Hutfabrication ; t3 
über Gegenstände der Malere}'; 8 über die Fabrieation 

des Glases und seiner verschiedenen Arten ; 27 über 

verschiedene Gegenstände der Künste; 93 über verschie¬ 

dene Gegenstände der Landwirtschaft und der bürger¬ 

lichen Haushaltung; 22 über Materialien, Waaren-, 

Producten- und Handelskunde; 7 über Mineralquellen; 

10 über Gegenstände der Färberey und Zeugdrutkerey; 

5 über Alaunfabrication; 17 über Gegenstände der Me¬ 

tallurgie; 21 über Gegenstände der Medicinalpolizey; 

4i über Gegenstände der allgemeinen Naturkunde; 26 

über Technologie und technische Gewerbe; 24 über 

Gegenstände der Physik; 36 über Gegenstände der Che¬ 

mie; i4 über Gegenstände der Mineralogie ; die übri¬ 

gen sind vermischten Inhalts. 

Diese Uebersicht des Inhaltes von gedachtem Jour¬ 

nal und der mannicbfaltige Nutzen, den solches bisher 

in den Händen derjenigen gestiftet hat, die dasselbe zu 

einer belehrenden Lectüre wählten, gibt einen Beweis, 

dass dasselbe billig ein Lesebuch der Landwirthe, der 

Fabiicanten und Manufacturisten, der Polizeyoffician- 

ten, der Kaufleule und der Freunde der Naturwissen¬ 

schaften seyn sollte, die, statt einer grossen kostspie¬ 

ligen Bibliothek, das ihnen Interessante und Wissens¬ 

würdigste, was das I11 - und Ausland in jedem Jahre 

darbietet, darin vereinigt finden; welches sie vor Be- 

triigereyen schützt, die die immer mehr zunehmende 

Geheiinnisskrämerey täglich zu Markte bringt. 

So eben ist in meinem Verlage erschienen und für 

20 gGr. Courant brochirt in jeder guten Buch¬ 

handlung zu haben : 

Textbuch , oder Sammlung auserlesener Schriftstellen 

zu deu gewöhnlichen Amts - und Kasualreden, von 

J. G. Bornmann. 

Wenn gleich ein jeder Prediger, der eine Rede 

halten soll , bey gewöhnlicher Kcnntniss der Bibel ei¬ 

nen passenden Text dazu wohl findet, so dürfte doch 

eine geordnete Sammlung von dergleichen Sprüchen 

willkommen seyn, um bey jedem nur verkommenden 

Casiiaüdli unter der Anzahl sicn nach (jefallen einen 

beliebigen Text wählen zu können. Eine dergleii hen 

Sammlung enthält das gegenwäi tige Werk, und ich 

zweifle nicht , dass solches durch die Brauchbarkeit 

desselben seinen Endzweck erreichen wird. 

Liegnitz, den 3i. Marz 1818. 

J. F. Kuhlmey. 

Bey Goedsche in Meissen ist so eben erschienen und 

in allen Buchhandlungen zu haben: 

Casualmagazin fiir angehende Prediger und fLir solche, 

die bey gehäuften Amtsgesehäften sich das Nachden¬ 

ken erleichtern wollen, is Bdchen, enthaltend: Ma¬ 

terialien zu den Amtsverrichtungen des Predigers bey 

Trauungen. 8. i4 Gr. 

Auch unter dem Titel: 

Reden, Entwürfe und Altargebete bey Trauungen. 8. 

j4 Gr. 

Kranz, der, herausgegeben von E. Selbig u. W. Will- 

mar, 3r Theil: ilcibst. Enthalt: Olivia, das Mäd¬ 

chen mit den langen Haaren und die Geschichte ei¬ 

ner Nonne, von ihr selbst geschrieben. — 4r Theil: 

Winter. Enthält: Unlioldskiaut, in Mailichen und 

Erzählungen. 2 Thlr. 

Asteria, oder der Partherkiieg , von Henriette Steinau. 

8. ) 6 Gr. 
Kleing« malde aus dem menschlichen Leben , von Fr. 

von Klotz. 8. i4 Gi. 

Adelung, J. C., Direktorium, d. i. chronolog. Verzeich¬ 

niss der Quellen zur Süd - Sächsischen Geschichte 

u. s. w. Neue wohlfeile Ausg. gr. 4. 2 Tlilr. 12 Gr. 

Dessen kritisches Verzeichnis dtr Lande harten und 

vornehmsten topographischen Blätter der sächsischen 

Laude. Neue wohlfeile Ausgabe, gr. 8. l Thlr. 

Berthoud, F., Anweisung zur Kenntmss, zum Gebrauch 

uiicl zur guten Haltung der Wand - und Taschen¬ 

uhren. Mit Kupfern. Neue Ausgabe. 8. 12 Gr. 

Codex graecus XIII epistolarum Pauli, c. versione lat. 

vet. vulgo antehieronymiana , olim Bocruerianus, 

nunc biblioth. Elect. Dresdensis , summa fide et dilig, 

transciipt. et ed. a C. F. Mattbaei, c. tab. aere ex- 

, press. Edit. min. pretio const. 4maj. 3 Tlilr. 16 Gr. 

Bey mir ist für 3 Rthlr. 12 Gr. zu haben: 

Körb er] Dr. J. F. von, Auszug aus den altern sowohl 

als neuern im Russischen Reiche erschienenen Mani¬ 

festen, Ukasen, Publicationen, wie auch Verord¬ 

nungen und Befehlen, welche das gesammte Medi- 

cinalwesen betreffen. In alphabetischer Ordnung.- 

Leopold Vorn* in Leipzig. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 
„ m  in m r      nmtm-r      ■ ■ p * 

May. 130 .* 1818. 

Intelligenz - Blatt. 

CoiTCsponclenz - Nachrichten. 

Franzens Museum für Mähren und Schlesien 

in Brünn. 

Schon vor einigen Jahren wurde zu einem mähriscli- 

schlesisclien Landes - Museum durch die überaus rei¬ 

chen Beyträge des damaligen Herrn Appellations - Prä¬ 

sidenten und Oberst - Lande»kämmerers, Joseph Grafen 

v. Auersperg, und des Uirectors der k. k. mährisch - 

schlesischen Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- 

u. Landeskunde, Hin. Hugo Franz, Altgrafen zu Salm- 

ReiJJ'erscheid, der erste Grund gelegt. Viele Patrio¬ 

ten sichelten histoiische, antiquarische, na’urhistoiische, 

physikalische, technologische und landwirtschaftliche, 

auch Geldbeyträge, zu, die für ein solches Unterneh¬ 

men am unentbehrlichsten sind. Uer Gouverneur von 

Mahren und dem österreichischen Schlesien, Graf von 

Mittrotvsky, eifrig beschäftigt mit diesem, für die va¬ 

terländische Kunst und Industrie, für die Nationalbil- 

dung und Nationalere unverkennbar höchst wichtigen 

Gegenstand , haben jene Anfänge beharrlich verfolgt. 

Die von dem gelehrten In - und Auslände ehrenvoll 

ausgezeichnete mährisch-schlesische Gesellschaft zur Be¬ 

förderung des Ackerbaues, der Natur - und Landes¬ 

kunde, zählte die Gründung eines Landes - Museums 

unter ihre statutarischen Pflichten. Das Grnndgebre- 

chen des Mangels eines angemessenen Locals aber ho¬ 

ben des Herrn Cardinal Fürst Erzbischofs in Ollmiitz 

Eminenz, uud das Metropolitan - Capitel von Olfmütz, 

für die Gegenwart und Zukunft, durch die Ueberlas- 

sung des Biscliofsbofes in Brünn, so dass dieser schö¬ 

nen Anstalt, und durch sie den beyden Provinzen Mäh¬ 

ren und Schlesien, die erfreulichsten Aussichten blühen. 

Der Kaiser geruhte, die diesfälligen Anträge des Herrn 

Landes - Gouverneurs zu genehmigen, die Ueberlassung f 

des Ollmützer Bischofshofes iu Brünn mit der aus¬ 

drücklichen Widmung für den oben ausgesprochenen 

Zweck, als oberster Lehensherr zu bestätigen , und 

dem Museum die Auszeichnung zu gewähren, Aller¬ 

höchst Dero Namen zu fuhren. Es wurde zugleich die 

besondere Allerhöchste Zufriedenheit Seiner Majestät, 

Seiner Eminenz dein Herrn Cardinal und dem Hoch- 
h'rster Band. 

I 

würdigen Domcapitel, und eben so auch allen denjeni¬ 

gen bekannt gemacht, die durch Gaben oder Bemühun¬ 

gen thätigen Antheil daran nehmen. Das Franzens-Mu- 

scum wird umfassen : vaterländische Geschichte und Al¬ 

terthumskunde, Statistik, Naturgeschichte, Physik, Ma¬ 

thematik, Chemie, praktische Landwirtschaft, endlich 

die für das fabrikreiclie Mähren so wichtige Tech¬ 

nologie. 

Das Museum zu Troppau im österreichischen 

Schlesien. 

Hierüber lieset man in Jurende’s „Mährischem Wan¬ 

derer 1817.“ folgende interessante Notizen: 

„Der mährische Wanderer hat auf seiner Wan¬ 

derschaft des Edlen, Schönen und Guten viel irn un¬ 

vergleichbaren Vaterlande angetroffen; heute hat er das 

Vergnügen, von dem neuerrichteten Museum im Ge¬ 

senke zu Troppau in den Blättern des Vaterlandes er¬ 

freuliche Kunde zu geben. Es befindet sich im Ge¬ 

bäude des Gymnasiums, wird bald zu den Merkwür¬ 

digkeiten der Hauptstadt des kaiserl. Schlesiens gehö¬ 

ren, und wenn auch kein Joanneum daraus wird und 

werden kann ohne höhere Unterstützung, so ist doch 

die Hoffnung herzerhebend, dass es in den Tagen der 

Zukunft für d as Gesenke und dessen Söhne sehr wo hl- 

thätig werden und segenreich ein wirken wird. Es ist 

unglaublich und unverantwortlich, wie unbekannt bis¬ 

her das Gesenke mit seinen Alterthurns -, Kunst- uud 

Naturschätzen war; dieser so wichtige und merkwür¬ 

dige Gebirgszug verbindet die ftiesengebirge mit dea 

Karpaten. 

Am 1. May 1814. wurde im neugeschaffenen Mu¬ 

seum Troppaus das erste Buch aufgestellt, und mit Ende 

des Jahres 1816. fasste es bereits gegen 5ooo Bande. 

Jeder Zweig des menschlichen Wissens ist bedacht. Aus 

allen Fächern finden sich gute und lehrreiche Werke; 

darunter manches Schöne lind Seltene. — Das zuerst 

aufgestellte Buch wrar die Originalausgabe der Ency- 

klopädie von Kriinitz in 107 Bänden, vom verstorbe¬ 

nen Kreishauptmann von Mükusch und Buchberg dem 

Museum geweiht. 

Die ornitliologisebe Sammlung ist anziehend, weil 

sie vorzüglich die V ögel des Gesenkes fasst. Zu dieser 
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wurde erst unlängst etwa ein halb Schock Vogelnester 
mit ihren dazu gehörigen Eyern aus der Gegend Spa- 
chendorfs und Raudenbergs eingeliefert; veranlasst durch 
die ausgezeichnete Vogelnester - Sammlung im Museum 
zu Rrt msmunster. 

Die Konchylien-Sammlung wuchs schnell an, und 
hat mehrere seltene und schöne Stücke. — Zu einer 
Sammlung von Amphibien, die im Gesenke wohnen, 
so wie zu einer entomologischen Sammlung, wurde der 
Grund gelegt. 

Das Herbarium vivum aus dem Gesenke , nach 
Linne bestimmt, enthält bis jetzt etwa 1200 Arten von 
Pflanzen. Hier findet man unter andern auch Snibers 
Nord — und Süddeutsche Forstgewachs-Sammlung u, dgl. 
Die besonders aufgestellte Mineralien - Sammlung des 
Gesenkes ist ziemlich vollständig. Sie ist für jeden 
Mineralogen, besonders aber für jeden Gesenksbewoh¬ 
ner, sehr interessant, da er fast alle Mineralien seiner 
Heimath und aller seiner geliebten Berge hier beysain- 
nien und geordnet antrifft. — Eine andere Minera¬ 
liensammlung, nach Werners System geordnet, ist be¬ 
deutend Vorwärts geschritten. 

Modelle von einigen Maschinen, so wie von Schif¬ 
fen, sind auch aufgestellt. Zu einer Münzsammlung 
wird der Grund gelegt. Man findet als Anfang 1200 
Stücke geordnet, mehrere durch seltenes Gepräge aus¬ 
gezeichnet u. dgl. 

Dieses ist nun der Anfang zu einem Kreis-Mu¬ 
seum, wovon in der Morawia Februar j8i5. S. 76. 
die Rede war, als Anfang vielversprechend für wahre 
Bildung und Geistescultur braver Söhne des Gesenkes. 
Dieses Museum scheint einem hoffnungsvollen Jüng¬ 
linge zu gleichen, unermiidet und trefflich gepflegt durch 
thatiges Wohlwollen, und liebevolle Beyträge so vie¬ 
ler Gönner und hochsinniger Natur- und Vaterlands- 
freunde Troppaus und seiner Umgegend. Durch zweck¬ 
mässige Thatkraft des würdigen Tioppauer Bürgermei¬ 
sters, Joseph Schlössler, dem es Ernst ist um Beför¬ 
derung jeder anerkannt guten Sache, und des Professors 
Faust. Ens, gedieh cs vorzüglich in so kurzer Zeit 
so erwartungsvoll. — Der Gründer des Ganzen, der 
Tag und Nacht seine Zeit und Kräfte dem Museum 
weiht, der es ins Daseyn rief, der das Gesenke gleich 
einem Humbold versehend, Jahr für Jahr in allen sei¬ 
nen Höhen und Tiefen, Bergen und Thälern, Senkun¬ 
gen und Ausläufen mit Jugendkraft durchwandert, ist 
jener hochherzige Mann, aus dem R. Verkündiger und 
der Morawia als „Veteran im Gesenke“ bekannt. Er 
ist von Pestalozzi’s Alter, von Pestalozzi’« Geist und 
Herzen. 11 

A nküp’digungen. 

Bey Palm und Enke in Erlangen ist erschienen und 
um beygesetzte Preise durch alle Buchhandlungen 

zu erhalten: 

Acta publica tertrbrum veformationis Saecularium in Aca- 
demia Erlangensi pie celebralormn. 4. geb. 1 Rthlr. 

May. 

Klub er s, Dr. J. L., Schluss - Acte des Wiener Con- 

gresses vom 9. Juny 1815. und Bundes-Acte oder 

Grundvertrag des deutschen Bundes vom 8. Juny i8j5. 

Beyde in der Ursprache, kritisch berichtigt, mit Vor¬ 

bericht, Uebersicht des Inhaltes, und Anzeige ver¬ 

schiedener Lesarten. Ztveyte ^{ujlage, durchaus be¬ 

richtigt und mit vielen neuen Anmerkungen verse¬ 
hen. gr. 8. geh. 16 Gr. 

Pöhlmanu, D. J. P., der Erzähler in den langen Win¬ 

terabenden. Ein angenehmes und lehrreiches Unter— 

haltungsbuch. Auch unter dem Titel: Magazin für 

Litern und Schullehrer, die Kindern gern etwas An¬ 

genehmes u. Lehrreiches erzählen wollen. 8. 1 Rthlr. 

Piickla, Dr. W. H., der Geschäftsmann in Gegenstän¬ 

den der öffentlichen und Privatrechts-Praxis, gr. 8. 
1 Rthlr. 20 Gr.4 

Rosshirt, Dr. C. E. F., de legitimo condictionis in¬ 

debiti fundamento. gr. 4. 6 Gr. 

— — über die Tendenz des prätorischen Rechts und 

über das Verhältnis desselben zum Civilrechte. gr. 8. 
geb. 6 Gr. 

Schüler, Wiib. Vier Tänze für Guitarre und Flöte, 

und fünf für Guitarre allein. 10 Gr. 

B ent harn, Jer., Taktik oder Theorie des Geschäftsgan¬ 

ges in deliberirenden Volksständeversammlungen. Nach 

dessen hinterlassenen Papieren bearbeitet von St. Dii- 

mont. gr. 8. 1 Rtblr. 

Griindler, Dr. CI. Aug., Einleitung zum baier. Privat¬ 

recht, als Vorbereitung zu meinen Vorlesungen über 

das baier. Landrecht, gr. 8. 10 Gr. 

Meusel (Hofr. u. Prof.), über die Vereinigung der bey- 

den evangel. Religionsparteyen. 8. 6 Gr. 

Ohm, Di’. Geo, Sim., Grundlinien zu einer zweckmäs¬ 

sigen Behandlung der Geometrie als höbern Bildungs¬ 

mittels an vorbereitenden Lehranstalten. Mit 2 Ku¬ 

pfertafeln. gr. 8. 20 Gr. 

Predigten und Reden in deutscher Sprache, bey der 

dritten Sacularfeyer der Reformation in der Univer¬ 

sitätsstadt Erlangen gehalten. Mit einer Vorrede von 

Dr. Leonh. Berthold. ßeygefügt sind Luthers Sätze 

gegen Tezel und Tezels Gegensätze, und, zur homi¬ 

letischen Vergleichung, eine Predigt am ersten Ju¬ 

belfeste der Reformation zu Wittenberg, und eine 

Predigt am zvveyten Jubelfeste zu Dresden gehalten, 

gr. 8. 1 Rthlr. 

Schiupper, J. N., über Staats - Finanz-Rechnungswe¬ 

sen. Mit Rechnungsformularen.' Nebst einem An¬ 

hang über Bewirthschaftnng der Getreide-Magazine 

in ökonomischer u. finanzieller Hinsicht, gr. 8. 12 Gr. 

Schreger, Dr. B. G., Annalen des chirurgischen Cli— 

nicum auf der Universität zu Erlangen, ister Jabrg. 

von 1816. 16 Gr. 

Viehbeck, Fr. Willi., die Namen der alten Deutschen 

als Bilder ihres sittlichen und bürgerlichen Lebens. 

8. 9 Gr. 
Vogels deutsche Vorschriften, 12 Tafeln in Querquart. 

1 o Gr. 
— ■ — englische Vorschriften. 12 Taf. in Querquart. 

10 Gr. 
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In der Buchhandlung von C. F. vlmelang in Berlin, 

Brüderslrasse Nr. 11., erschienen so eben und wur¬ 

den in alle Buchhandlungen versandt: 

Kl eine Geschichten 

für die Kinderstube erzählt 

t o,n 

F. P. TViImsen. 

Ein Hülfsbuch fiir Mütter und Erzieherinnen. 

Mit ausgemalten Kupfern. 

Sauber gebunden 1 Rthlr. 12 Gr. 

Was der Verfasser seinen eigenen Kindern erzählte, 

bietet er hier den Müttern und Erzieherinnen zur Hülfe 

dar. Er hat alles Kindische im Ton der Erzählung 

vermieden, um die Kinder zu sich zu erheben, und 

sich bey allen diesen Geschichten den Zweck vorge— 

setzt, durch Erweckung religiöser, sittlicher und theil— 

nehrnender Geluhle, ohne eigentliches Moralisiren, die 

Kinde 1 zu Menschen zu bilden, zugleich aber in ihnen 

die Heiterkeit und Lust zu beleben, welche das We¬ 

sen der echten Kindheit und das rechte gedeihliche Kli¬ 

ma für die Kinder ist. Die Form der Familiengeschichte, 

welche er auch hier gewählt hat, wird sich als die an¬ 

gemessenste im Gebrauche bewähren, und ihre anzie¬ 

hende Kraft bey keinem Kinde verfehlen , wird den 

Geist der Liebe und Iheilnahme in Kinderherzen er¬ 

wecken , dei die ()uelle aller häuslichen Glückseligkeit 

ist. Die mit Kunst und Sorgfalt gearbeiteten Kupfer 

erhöhen die Brauchbarkeit des Buches, und machen es 
doppelt empfehlensvyerth. 

Die Schönheit der Natur 

geschildert 

von deutschen Musterdichtern. 

Ei ne Bl 11 menlese 

für die Jugend 

zur Belebung des religiösen Gefühls und zur Uebung im 

Lesen mit Empfindung, auch als Gesellschafter auf 

einsamen Spaziergängen. 

Von 

F, P. IV i l m s e n 

396 Seiten nebst Vorrede und Inhalts-Verzeichniss. Mit 

einem allegorischen Titelk. und Vign., äusserst sauber 

broch. 1 Rthlr. 

Bey der übergrossen Menge von Blumenlesen und 

Gedichtsammlungen, welche unsere Literatur aufzuwei¬ 

sen hat, wurde doch immer noch eine vermisst, wel¬ 

che nur solche Gedichte sammelte, die Naturschilde- 

rungen enthalten. Der Nutzen einer solchen Samm¬ 

lung leuchtet ein ! Sinn und Gefühl für die Naturscbön- 

heit und für die erhabenen Scenen der Natur können 

nicht früh genug geweckt werden, und bilden die Grund¬ 

lage des religiösen Geiühls und der reiigiöjen Gesin- 

Muy. 

nung. Der blosse sinnliche Genuss der Natur aber ist 

dazu nicht hinreichend; er muss ein geistiger werden, 

und wird es nur durch den Einfluss der Dichtkunst. 

Aber nicht bloa dieser Zweck wird durch eine Samm¬ 

lung, wie die vorliegende, erreicht; auch für die Sprach- 

bildung muss die Lesung dichterischer Natursehilderun — 

gen höchst wirksam werden, weil in diesen die Spra¬ 

che in ihrer höchsten Krai't und Erhabenheit erscheint. 

Für die sorgfältige und zweckmässige Auswahl dieser 

Sammlung, welche ans 208 Stücken besteht, bürgt der 

Name des Herrn Verfassers. Der Verleger stattete sie 

möglichst anständig aus, und schmeichelt sich, dass die¬ 

selbe recht häufig zu einem Geburt» - oder Weihnachts¬ 

geschenke benützt werden möge! 

So eben ist erschienen: 

Carmichael, Henning und Goodlad über die Skrofel¬ 

krankheit. Nach dem Engl, frey bearbeitet von Dr. 

J. Ludiv. Chou/ant. uO Gr. Leipzig, Breitkopf u. 

HärteJ. 

Die drey liier bearbeiteten neuesten engl. Werke 

über eine so häufig vorkommende und doch noch so 

wenig genau gekannte Krankheit zeichnen sich durch 

Reichtbum an Beobachtungen , so wie durch eine um¬ 

fassende Bearbeitung ihres Gegenstandes vortheilhaft 

aus, und die Verschiedenheit der Ansichten, denen ihre 

Verfasser huldigen, muss auf mannicbfache Weise zur 

vielseitigen Beleuchtung und zur möglichsten Erschö¬ 

pfung des Gegenstandes beytragen. Die deutsche Be¬ 

arbeitung hat das Wissenswerthe der Originale mög¬ 

lichst gedi’ängt und mit Weglassung des für uns min¬ 

der Wichtigen getreu wiederzugeben gesucht. 

So eben ist bey J. C. Tlinrichs in Leipzig erschienen 

und zu haben : 

Das Gottesurtheil. Rittergediclit in fünf Gesängen von 

Louise ßrachmann, mit Nachwort von Adolph Müll- 

ner. Taschenformat in allegorischem Umschlag auf 

engl. Druckp. 16 Gr., geglättet Velin geh. 1 Thlr. 

Rosalba. Ein Roman vou ßenedicte Nuubert, Ver¬ 

fasserin des Walther von Montbarry, der Thekla von 

Thurn u. s. w. 2 Theile mit Titelkupfer. 8. Schreib¬ 

papier 2 Thlr. 

Zvvey unserer beliebtesten Schriftstellerinnen be¬ 

schenken hier wieder das Publicum mit den neuesten 

Erzeugnissen ihrer Muse. — Das Gottesurtheil, dem 

selbst ein Miillner seinen Beyfall nicht versagen konn¬ 

te, zieht durch die zarte Behandlung eines interessan¬ 

ten Stoffs doppelt an, und in Rosalba finden wir mit 

Vergnügen die Verfasserin so mancher berühmten ro¬ 

mantischen Dichtung wieder, die bisher in be.-.cheide- 

ner Verborgenheit lebte. — Die äussere Ausstattung 

machen gewiss beyde zu einem angenehmen Toiletten¬ 

geschenk. 
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Literarische Anzeige. 
* ' 

In der J• Br. Ungerscheu Buchhandlung in Berlin, la¬ 

gerst lasse Nr. 43., ist so eben erschienen: 

J)er Bauer in Polen, Monographie , mit Andeutungen 

für die Gesetzgebung, von F. A. F. von Gräveniz, 

Königl. Geh. Justiz-Rath und Eigenthiimer im Gross- 

herzogthum Posen. 8. geh. 12 gGr. 

Eine Schrift wie diese, welche über den darin ab- 

gehandelten Gegenstand, die erste, und daher zur Zeit 

einzige, wenigstens deutscher Zunge ist; eine Schrift, 

welche die Grundlinien auf der Tabula rasa zieht, be¬ 

darf nur der Inhaltsanzeige. Man begniigt sich daher, 

zu berichten, dass die erste Abtheilung die Schicksale 

des Bauers in Polen, eine zweyte die Andeutung für 

die Gesetzgebung nebst kleineren Bruchstücken über Ju- 

gendnnlerricht, Landwirthschaftsvereine, Sprache u.s. w., 

die dritte einen Codex aller geschriebenen Gesetze über 

den Bauer in Polen von 1220. bis 1807. enthält. 

TJeber das repräsentative Geldsystem, 

oder 

I11 wiefern ist das Papiergeld ein stellvertretendes Mittel, 

die edeln Metalle zu ersetzen? 

Ein auf Geschichte und Erfahrung gegründeter staats- 

wirthschaftliclier metrologischer Versuch 

von 

Johann Isaak Berghaus. 

gr. 4. Leipzig, in der Grafischen Buchhandlung. 

Preis 1 Rthlr. 

Diese Schrift verdient die Aufmerksamkeit eines 

grossen Publicums. Sie ist für den Staatsmann und den 

ganzen Handelsstand gleich wichtig. Obige Schrift ist 

nicht allein in allen soliden Buchhaiidhingeri von ganz 

Deutschland zu haben, sondern sie verdient in allen 

Welttheilen gelesen zu werefen, denn jeder hat seinen 

Platz darin. 

In der Buchhandlung von C. F. Amelang in Berlin, 

Brüderstrasse Nr. 11., erschien so eben und ist 

durch alle solide Buciihandl. zu haben: 

Der Gartenfreund 

oder vollständiger, auf Theorie und Erfahrung gegrün¬ 

deter Unterricht über die Behandlung des Bodens und 

Erziehung der Gewächse in Kiichcn - , Obst - und 

Blumengärten, in Verbindung mit dem Zimmer- und 

Fensfergarten. Nebst einem Anhänge über den lio- 

pfenbau. Von J. C. L. IVredow. gr. 8. Mit einem 

allegorischen Titelkupfer und Vignette, geh. 2 Thlr. 

Wir haben seit einiger Zeit eine sehr grosse Menge 

von Schriften über den Gartenbau überhaupt und über 

die Cultur der einzelnen Theile desselben insbesondere 

erhalten, so dass es beym ersten Anblick scheinen könnte, 

als ob eine neue Anweisung dazu ganz uberlliissig sey. 

Allein jene Schriften sind tbeils zu weitläuftig und kost¬ 

spielig, theils wieder zu kurz und unvollständig, theils 

auch nur aus andern Werken ohne gehörige Umsicht zu¬ 

sammengeschrieben. Eine ganz andere Bewandniss hat es 

mit dem oben angezeigten Buche. Der Verfasser, der 

schon durch seine „Ökonomisch-technische Flora Meck¬ 

lenburgs4^ rühmlichst bekannt ist, hat die Klippen, an 

welche seine Vorgängen stiessen , glücklich zu vermeiden 

gewusst; indem er die rechte Mittelstlasse zwischen dem 

zu Viel und zu Wenig getroffen, und keine andere An¬ 

weisungen gegeben hat, al- die durchaus auf richtige 

Theorie gegründet und von ihm durch eigene Erfahrung 

bestätigt gefunden sind. Die Grundsätze in Ansehung der 

Behandlung des Bodens, der Zubereitung der verschiede¬ 

nen Erdarten und der Erziehung der Gewächse in den 

di ey Hauptzweigen des Gartenbaues sind so bestimmt und 

allgemein versiandlich vorgetragen, dass ein Jeder, auch 

der nicht wissenschaftlich gebildete Gärtner, sie leicht 

einsehen, und seine Kenntnisse in der G-ärtnerey vielfäl¬ 

tig daraus vermehren kann. In jeder Hauptabteilung, 

welcher eine zweckmässige Einleitung voransteht, sind 

in alphabetischer Ordnung die Gattungen und Arten der 

dahin gehörigen Gewächse nach ihren Trivial - und bota¬ 

nischen Namen aufgeführt, eine genaue Beschreibung hin¬ 

zugefügt, die verschiedene Benutzung angegeben und die 

Behandlung bemerkt, die eine jede Ptlanze verlangt. Rec., 

der von Jugend auf ein Gartenfreund war, und nun schon 

seit 25 Jahren sich uminterlnoclien cou Dinare mit dem 

Gartenbau beschäftigt, auch so ziemlich alle Gartensclirif- 

ten gelesen hat, gesteht frey, dass er das angezeigte Buch 

für das Brauchbarste in dieser Alt hält, und empfiehlt 

daher einem jeden Liebhaber der Gärtnerpy diesen wah¬ 

ren Gartenfreund, mit der Versicherung, dass er in allen 

Fällen einen erfahrnen und treuen llathgeber an ihm fin¬ 

den wird. B — n. 

B Hoher auctio n zu Grimma. 

Den 21). Juny und folgende Tage dies. J. soll in 

Grimma die hinterlassene Büehersanimlung des verstor¬ 

benen Pastor zu Thallwitz, Herrn AI. Heinrich Trau¬ 

gott Schenk, verauetionirt. werden. Der 24 Bogen 

starke Catalog enthält in allen Fachern der Wissen¬ 

schaften, vorzüglich in der Geschichte, Geographie, Na¬ 

turkunde, schätzbare Werke. Aufträge werden gcfal- 

liest übernehmen in Grimma die Herren: Bürgermeister 

Fiillkruss jun., Buchhändler Göschen, Professor Hoch- 

mulh, Amtsverweser Klotz, Senator Klöpper und Pa¬ 

stor M. Zwicker in Neichen bey Grimma, ln Leipzig 

die Herren : Disputationshämiler Göthe , Curafor M. 

Grau und M. MeJmert. In Dresden Hr. Bücher-Au- 

ctionscassirer Weber. Sollte Bücherliebhabern der Ka¬ 

talog noch nicht zu Gesichte gekommen seyn, so kön¬ 

nen sie denselben auf portofreye Anzeige vom Herrn 

Buchbinder Ziegenbalg in Grimma erhallen, bey wel¬ 

chem eine kleine Partie zur unentgeltlichen Verthei¬ 

lut) g im einzelnen niedergelegt ist. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 25. des May. 131- 1818. 

Sto echiometrische Chemie. 

Beyträge zur chemischen Proportions - Lehre, als 

Anhang zur Darstellung der Veihältnisszahlen 

der irdischen Elemente zu chemischen Verbin¬ 

dungen und zum Grundriss der allgemeinen Che¬ 

mie, von J. TP. Doehereiner, Grossherz, Sachs. 

Weimar. Bergrath, Professor der Chemie, Pharmacie und 

Technologie auf der Universität zu Jena u. s. w. Erster 

Lieft. Jena, in der Croekerischen Buchhand¬ 

lung. 1816. 86 S. Oder 

Dr. J. JPf. Doebereiner’s neueste stoechiometrische 

Untersuchungen und, chemische Entdeckungen. 

Erster Heft. etc. (io gr.) 

"Von der in Rede stehenden Darstellung der Ver- 
hältnisszahlen irdischer Elemente zu chemischen 
Verbindungen haben wir bereits im Juniheft v. J. Nr. 
i46 kritische Anzeige gemacht. Da in jener Schrift 
die chemischen Aequivalente bloss durch Zahlen 
ausgediückt und meistens durch Berechnungen nach 
den Resultaten der Versuche anderer Chemiker aut- 
gefunden sind: so sollen diese Nachträge, die wahr¬ 
scheinlich in zwanglosen Heften erscheinen wer¬ 
den, dazu dienen, in Beispielen den Weg zu die¬ 
sen Untersuchungen zu zeigen, und die chemischen 
Aequivalente zu prüfen. Es ist nicht zu bestrei¬ 
ten, dass dieser erste Heft eine Anzahl sehr schätz¬ 
barer Versuche, die zum Theil einen gauz neuen 
Weg zu Untersuchungen öffnen und sehr folgerei¬ 
che Resultate gewähren, enthalten; allein man muss 
auch gestehen, dass, wenn gleich das .Experiment 
dem Calcul bis auf ein Minimum entspricht, es 
das Ansehen erhalt, als wenn der Hr. Verf. den¬ 
noch dem letztem das erstere zu sehr aufgeopfert 
hat. Zu diesem Schlüsse führen nicht nur Ver- 
gleichungem verschiedener Analysen, sondern auch 
der Umstand, dass manche Experimente auf pyro- 
chemischen Wege mit organischen Stoffen unmög¬ 
lich so genaue quantitative Resultate gewähren kön¬ 
nen , als hier angegeben sind. Es müssen dem¬ 
nach die Versuche mit grosser Gewissenhaftigkeit 
und Genauigkeit wiederholt werden, bevor sich sa¬ 
gen lässt, dass die angegebenen Zahlen der Wahr¬ 
heit vollkommen gemäss sind. 

Erster Hund. 

Das erste Heft enthalt nachstehende Abhand¬ 
lungen: 

I. Ueber das Verhältnis der Elemente im Wasser 
und über die Oxydationsgrade des Azots. 

II. Ueber die thierische Kohle. 

Ui. Ueber die Pflanzenkohle und die metallische 
Grundlage derselben. 

IV. Ueber die Oxydation des Eisens und Zinks 
und Schwefeleisen. 

V. Ueber das Schwefelmangan. 
VI. Ueber die Verhältnisse des Bley’s, der Chlorid 

ne und der Salpetersäure u. s. w. zu chemischen 
Verbindungen. 

VII. Beweis, dass das rauchende Prinzip der Vi- 
triolsäure wasserfreye Schwefelsäure sey und 
über das Verhalten derselben gegen lndig, Schwe¬ 
fe! , u. s. w. 

Vin. Versuche, welche das Daseyn einer Zusam¬ 
mensetzung aus Kohlensäure und Kohlenoxyd 
darthun. 

ix. Ueber die Anwendung des Kupferoxyds zur 
Zerlegung organischer Substanzen und über die 
Zusammensetzung und Sältigungscapacität der 
Weinsäure. 

x. Ueber die Sulphurationsstufen des Kupfers. 
xi. Ueber die Zusammensetzung des Kermes und 

Goldschwefels. 
xir. Ueber die Scheidung der Biltererde vom Kalk, 
xixi. i) Ueber Talgerzeugung auf pyrochemischem 

W ege, über Gasbeleuchtung und verwandte Ge¬ 
genstände; 2) über die chemische Natur des 
Weltherschen Bitters; 5) Untersuchung eines 
Kieselbaryts. 4) Ueber das chemische Verhält¬ 
nis des Kalks zu kohlensäuerlichem Kali. 

Da die Anzahl der in jeder genannten Ab¬ 
handlung vorkommenden Substanzen zu gross ist, 
als dass sie einzeln beleuchtet werden könnten: so 
beschränken wir uns darauf, einige Artikel auszu¬ 
heben, um die Methode des Hru. Verfs. zu zei¬ 
gen, überzeugt, dass dieses hinreichen werde, die 
Chemiker zu veranlassen, dieser interessanten Schrift 

ihre Aufmerksamkeit zu schenken. 

Die Jffemente des Wassers sind es, welche 
als einfachste Aequivalente den stoechiometrisclien 
Tabellen zum Grunde gelegt sind und diese findet 
der Verf. auf folgende Weise: Seinen Versuchen 
zu Folge wiegen 100 Kubikzoll Oxygengas 5;, 5 
und 100 Kubikzoll Wasserstoffes 3, 5o Gran, so 
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dass sich das spezifische Gewicht des letztem zu 
demjenigen des ersteren verhält == l: i5. Da nun 
100 Volumen Hydrogengas 5o Vol. Oxygengas er¬ 
fordern, uni Wasser zu bilden: so ergeben sich 
S. 1. die Zahlen i für das erslere und 7, 5 für das 
letztere als Aequivalenle oder Gewiehtsinengeu bey- 
der Elemente, und dieses gibt allerdings ein ge¬ 
naueres Resultat, als wenn man nach den Versu¬ 
chen anderer Gelehrten, z. ß. Biot's, Anago's, 
oder JJavys das Gewicht von 100 K. Z. Oxygen¬ 
gas 54 bis 55 Grau annimmt. Da der Verf. fer¬ 
ner das absolute Gewicht von 100 K. Z. Azotgas 
55, ?5 Grau fand: so sind S. 2. die Progressions¬ 
reihen für die Sauerstofl’mengen der Azotoxyde 1, 
2, 4, 6, 8, 10. Nemiich die Atmosphärische Luft 
besteht aus 20 K. Z. (=7, 5 Gr.) Oxygengas und 
80 K. Z. ( — 27 Gr.) Azotgas; das oxydirle Stick¬ 
gas aus 4o K. Z. (= i5 Gr.) Oxygengas und 80 
K. Z. (=27 Gr.) Azotgas, das Salpetergas aus 80 
K. Z. (= 5o Gr.) Oxygengas und 80 K. Z. Azot¬ 
gas; die salpetrige Säure aus 130 K. Z. ( = 45 Gr.) 
Oxygengas und go K. Z. Azotgas; die salpeter¬ 
saure salpetrige Saure aus 160 K. Z. ( = 60 Gr.) 
Oxygengas und 80 K. Z. Azotgas, und endlich die 
Salpetersäure'aus 200 K. Z. (—75 Gr.) Oxygen¬ 
gas und 80 K. Z. Azotgas. — Höchst wichtig sind 
die Versuche, welche S. 4 und 9 mit der thieri- 
selien — und vegetabilischen Kohle angest eilet sind 
und zeigen, dass jene aus Azot und Carboneum, 
diese aus Hydrogen und Carboneum zusammenge¬ 
setzt sind. Da das Kupferoxyd eine verhältniss- 
massig grosse Menge Sauerstoff enthält, für sich 
auch in heftiger Hitze den Sauerstoff nicht fahren 
lässt, diesen aber in Berührung mit Carbon und 
Hydrogenhaltigen Körpern leicht verliert, ohne je¬ 
doch auf Azot zu wirken; da ferner, wenn diebin- 
längliche Menge Kupferoxyds angewandt wird, das 
Produkt der Gleichung reines kohlensaures Gas. 
oder dieses und Wasser sind: so bedient sich Hr. 
D. des Kupferoxyds zur Analyse der Kohie und 
überhaupt organischer Substanzen und er theilt S. 
67 sein Verfahren darüber mit. Diejenigen Sub¬ 
stanzen, welche mit dem Kupferoxyd eine Ver¬ 
bindung eingehen, z. ß. Sauren, werden, nach¬ 
dem sie damit verbunden sind, durch Austrocknen 
vom Wässer befreyt und dann im Platintiegel ver¬ 
brannt. Das zurückbleibende Kupferoxyd gibt, ab¬ 
gezogen von dem absoluten Gewicht der verbrann¬ 
ten Verbindung, die absolute Menge der organi¬ 
schen Säure an. Dadurch, dass die Verhältniss- 
zahl des Kupferoxyds (— 5o -f- 7, 5 = 07, 5) mit 
der Zahl des Gewichtsverlustes multiplicirt und das 
Product durch die Zahl, welche die Menge des zu¬ 
rückgebliebenen Kupferoxyds ausdrückt, dividiit 
wird, ergibt sich dann die Sättiguugscapacität oder 
die Verbindungszahl der zerstreuten Snbstanz. 

Nach solchen vorläufigen Versuchen wird nun 
die organische Substanz mit 18 bis 20 Gewichts- 
theilen Kupferoxyds, (d. i. von letzterem eine 

Menge, welche gegen 5, 75 bis 4 Gew. Th. Oxy- 
gen enthält) in einer Glasröhre von grünem Glase 
unter Anwendung des hydrargyro - pneumatischen 
Apparates der Glühhitze ausgesetzt und aus den 
Producten, die Kuhlensäure, mit Wasser und A- 
zotgas oder ohne letztere seyn können, diess quan¬ 
titative Verhältniss tder elementarischen Bestand- 
theile berechnet. Auf diese Weise wurden 10 
Theile Weinsteinsäurc in, 

Hydrogen o, 2957 
Carbon 3, 2418 
Oxygen 6, 4645 

10, 0000 

zerlegt. Auf ähnliche Weise wurde S. 62 die Sauer¬ 
kleesäure zerlegt, deren elementarische Bestaud- 
tlieile H. D. wie folgt, angibt: 

Sauerstoff 66, 534 
Kohlenstoff 55, 222 
Wasserstoff o, 244 

iOO, 000 

Da nun 17,1 Kohlenst.+ i5Sauerst.“6'2,i Kohlensäure 
und 17,1 — — +2 2,5 — =09,1 Kohlenoxyd 

101,2 

und bey der Destillation der Kleesäure mit Kup- 
feroxyd kei,n Wasser erhalten wurde: so scliliesst 
derselbe, dass die wasserfreye Sauerkleesäure ein 
kohlensaures Kohlenoxyd (1!) sey, zusammenge¬ 
setzt aus 1 Verhältniss kohlensaures Gas und 1 
Verhältniss Kohlenoxydgas. Oie oben angegebene 
Menge Wasserstoff hält er für keinen Mischungs- 
theil der Saure, oder wenn dieses dennoch der 
Fall seyn sollte, mit Sauerstoff zu Wasser ver¬ 
bunden, für ein Bindungsmittel der Elemente. Da¬ 
her nennt derselbe diese Säure Jcohlige Säure (aci- 
dum carbonosum). Ungeachtet sich nun aber we¬ 
der gegen des Hin. Verf's. Versuche, noch dessen 
Berechnung etwas eimvenden lässt: so werden sich 
dennoch jedem Chemiker einige Zweifel aufdrm— 
gen. Für s erste haben wir kein Beyspiel, dass 
eine Säure durch Verlust an Sauerstoff an Inten¬ 
sität der Säure zunehmen sollte; im Gegentheil 
sprechen alle analoge Erscheinungen für das Um¬ 
gekehrte. Fiir’s andere gehet aus Gay - JLussac's 
und 'Fhenard*s Versuchen hervor, dass in derSauer- 
kieesänre 26, 07 Kohlenstoff, 70, 69 Sauerstoff, 2, 
74 Wasserstoff vorhanden seyen; nun hat zwar 
Berzelius zu beweisen gesucht, dass diese Säure 
nicht Wasserfrey gewesen und statt 2, /4 Was¬ 
serstoff nuf* o, 5o in Rechnung zu bringen sey; 
allein wenn letzteres seine Richtigkeit haben sollte: 
so würden o, 5ö Wasserstoff 5, 75 Sauerstoff zur 
Wasserhildting erfordern, welches ein von dem 
obigen sehr abweichendes Resultat geben würde, 
welches aber wahrscheinlich ebenfalls unrichtig 
se^ n dürfte» 

Die übrigen oben angezeiglen Abhandlungen 
dieser interessanten Schrift sind übrigens angeiullt 
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mit einer Menge sehr wichtiger Versuche und vielen 
neuen Entdeckungen und Berichtigungen. 

Oekonomie. 

Praktische Anleitung zur Vermessung und Konso¬ 

lidation der Güterstücke, von F. PV. PVuslen- 

felcl, herzogl. Nassauischen Regierungsrathe. Giessen, 

bey Heyer 1817. VIII. 85 'S. ausschliessl. des 

Anh. kl. 8. (Preis 12 gr.) 

In der Vorrede bemerkt der Verf., dass eine 
praktische Bekanntschaft mit dem Geschälte der 
Consolidation ihn veranlasst habe, über diesen noch 
wenig entwickelten und auf die Verbesserung der 
Landwirthschaft sehr bedeutend und heilsam ein¬ 
wirkenden Gegenstand seine Ansichten und Erfah¬ 
rungen zur Prüfung in dieser kleinen Schrift vor¬ 
zulegen. Derselbe führt zugleich an, dass die Grund¬ 
lagen seines Systems auf Instructionen beruhen, 
welche mit gutem Erfolg in frühem Jahren in dem 
Ilerzoglhum Zweybrücken und dem Fürstenthum 
Saarbrücken, später aber in dem Furstenthum Nas¬ 
sau- YVeilburg in Ausübung gebracht worden seyen. 
Auf das Verdienst einer wissenschaftlich vollständigen 
Bearbeitung dieses besonders in der Ausführung 
höchst schwierigen Gegenstandes der Nationalwiiih- 
schaft hat der Verf. keinen Anspruch gemacht, 
und es ist daher auch dev rationelle Grundsatz 
nicht angegeben worden, von dem aus die Opera¬ 
tion angefangen werden darf. Die Vorfrage: ob 
zu dieser allgemeinen Besitzveränderung und dem 
wechselseitigen Tausch in einer chaotisch zerstük- 
kelten Feldgemarkuug die unbedingte Einwilligung 
särnmtlicher Eigenthümer oder der Mehrzahl der¬ 
selben nolh'g sey oder nicht, und wie hierbey das 
verschiedenartigste Interesse mit einander verschmol¬ 
zen Averdeu könne? ist mit Stillschweigen über¬ 
gangen worden. Da ohne gründliche Beantwor¬ 
tung dieser Vorfrage die Güter - Consolidation in 
Ländern, wo ein Güterschluss unbekannt ist, nicht 
vorgenom men werden kann, daher solche von prakti¬ 
schem Werth ist: so hätte solche nicht unerörtert 
bleiben dürfen. In der Einleitung (S. 1 bis 5) setzt 
der Verf. den wohllhätigen Einfluss einer zweck¬ 
mässig geleiteten Güter-Consolidation auf Frucht¬ 
barkeit, Bewirtschaftung der Felder und Wohl¬ 
stand der Eigenthümer auf eine Art auseinander, 
welche mit den hierüber vorliegenden Erfahrungen 
aufs genaueste übereinstimmt. Die Abhandlung 
selbst zerfällt in sechs Abtheilungen. Die erste 
enthalt unter der Aufschrift der, gesetzliche Theil 
der Consolidation, eigentlich die Hauptgrundsätze' 
welche hierbey in Anwendung kommen, nament¬ 
lich die Wahl des sehr schicklichen Deciinal -Flä¬ 
chen - Maasses, die Grösse der zu treffenden Ab- j 

May. 

tbeilungen oder Loose, die Beschränkung der künf¬ 
tigen Willkühr der Verteilung, die Grundsätze 
bey Verwendung des Ueberschusses und bey der 
Vergütung des Fehlenden. Tn der zweyten Ab¬ 
teilung kommen vor: A. Allgemeine Vorschrif¬ 
ten, welche die Operationen der Geometer, de¬ 
ren Instruction und Function bey jeder Güterver¬ 
messung ohne Rücksicht auf Consolidation zu be¬ 
folgen haben, und B. besondere Vorschriften für 
die (Konsolidation. Jene hätten entweder ganz weg¬ 
gelassen oder mehr abgekürzt werden können, in¬ 
dem solche jedem Geometer durch den empfange¬ 
nen Unterricht ohnehin bekannt, seyn müssen. Der¬ 
gleichen Vorschriften werden übrigens von weni¬ 
gem Erfolg seyn, wenn man, wie leider manch¬ 
mal geschehen ist, Geometer zu diesen Geschäf¬ 
ten gebraucht, welche handwerksmäßig und ma¬ 
nuell bey andern Zunftgenossen sogenannte Lehr¬ 
jahre aushielten, und daher nicht wissenschaftlich 
gebildet und streng geprüft worden sind. Die um- 
sichlsvolle Auswahl der zur Güterzusammenlegung 
zu brauchenden Geometer und Sach - und Local¬ 
kundigen Güterschätzer ist um so nöthiger, weil 
die von Unwissenden und Nachlässigen begangenen 
Fehler oft lange Zeit nachher entdeckt und schwer 
wieder zu verbessern sind. Da bey der gewöhnli¬ 
chen Y7ermessnng und bey der Consolidation ins¬ 
besondere die Oeffentliclikeit des Verfahrens allein 
Zutrauen erweckt, so kann der Vorschlag des Vfs. 
zur Geheimhaltung von entdeckten Unregelmässig¬ 
keiten, — denn unter den zur Bekanntmachung nicht 
geeigneten Gegenständen (S. 11.) sind doch wohl 
nur diese zu verstehen — durchaus nicht gebilligt 
werden. Die besondern Vorschriften für die (Kon¬ 
solidation verdienen wegen ihrer Einfachheit und 
des erprobten praktischen Nutzens empfohlen zu 
werden, sobald die der Verfassung und Localität 
angemessenen Abänderungen darin ausgenommen 
worden sind. Die bey der Aufnahme des bisheri¬ 
gen Besitzstandes den sämmllicheu Betheiligten zur 
Vorlage ihrer Erinnerungen festzusetzende Frist 
von 2-t Stunden ist viel zu kurz, um jene in den 
Stand zu setzen, hierzu sich gehörig vorzubereiten. 
Dieselbe dürfte daher auf 5 bis 8 Tage zu verlän¬ 
gern seyn, damit wohlerworbene Rechte nicht über¬ 
eilt verloren gehen. In der dritten Ablheilung kommt 
vor die arithmetische und geometrische Revision 
der Charten und des Mess - Protokolls und in der 
vierten' werden die Functionen des bey der Ver¬ 
messung und Consolidation anzustellenden C0111- 
missärs angeführt, wobey aber dessen Verhältnis 
gegen die obere Verwaltungs - und richterliche Be¬ 
hörde unbestimmt geblieben ist. Da dieser Com- 
missär mit der Vollziehung des Geschäfts nach be¬ 
stimmten Instructionen beauftragt ist; so kann es 
nicht zur Nachahmung empfohlen werden, dass 
nach dem Vorschlag des Vfs. (S. 70.), demselben 
Abweichungen und Ausnahmen von den V Urschrif¬ 
ten der Instruction erlaubt seyn sollen. Die letzte 
und sechste Abtheilung von den Diäten und Ge- 
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bühpen handelnd, hätte als nur local brauchbar 
wegbleiben sollen, indem die darin enthaltenen 
Vorschläge nicht überall anwendbar sind. Zum 
Beschluss sind verschiedene Formulare angehängt, 
wodurch die vorgetragenen Lehrsätze noch ver¬ 
ständlicher gemacht worden sind. 

Reisebeschreibung. 
Karamcinia, or a brief Description ol the South 

Coast of Asia - Minor and of the Remains of 
Antiquity, wiih Plans, Views etc. collected du- 
riug a Survey of theat Coast, under the Orders 
of the Loi'ds Commissioners of the Admiraly 
in the years 1811. and 1812. By Fraucis Beau¬ 
fort, F. R. S. Captain of his Majesly's Ship Fre- 
derikssteen. London printed for Hunter, 1817. 
X. 2q4 S. gr. 8. ohne das Register. 

Der Name Karamanien wird von den Europäern 
gewöhnlich dem gebirgigten Strich Landes gegeben, 
der das südliche Ufer von Kleinasien bildet, ist aber 
weder bey den Eingebornen noch bey der Regierung 
gebräuchlich. Es gab ehemals ein Königreich Kara¬ 
man-ily, welches die alten Provinzen Lycien, Pam- 
phylien, beyde Cilicien und Stücke von Karien und 
Phrygien umfasste, und von dem Anführer, der es 
stiftete, Karaman, den Namen erhielt, aber von 
Sultan Pajazet IT. vernichtet wurde, so dass die in¬ 
ländische Stadt Karaman die einzige Spur davon ent¬ 
hält. So tief auch diess Land unter dem osmnni- 
srhen Despotismus gesunken ist, so verdiente es doch 
die Aufmerksamkeit, welche die Commission der 
engl. Admiralität auf dasselbe richtete, indem sie eine 
Fregatte aussandte , um diese Küste zu untersuchen 
und eine Lucke in der Erdbeschreibung auszufüllen. 
Erst mehrere Jahre nach jener Expedition erscheint 
dieser Bericht von den Resultaten derselben, der, 
wenn gleich der bescheidene Verf. sagt, er werde 
weniger die Wissbegierde befriedigen, als weitere 
Untersuchungen veranlassen, doch viele wichtige 
Thatsachen und Bereicherungen der Alterthumskun¬ 
de enthält. Da bereits eine deutsche Bearbeitung des 
Werkes angekündigt ist (bey welcher wir auch eine 
ganz genaue Copie der grossen Charte von der Süd¬ 
küste Kleinasiens, die gewöhnlich Karamanien heisst, 
und der übrigen Plane und Abbildungen wünschen), 
so begnügen wir uns die Gegenstände der 15 Ca pp. nur 
kurz anzuzeigen. Im Jul. lgn segelte die auf dem 
Titel genannte Fregatte von Smyrna ah, und kam 
bald an die Küste von Karamanien, wo die Untersu¬ 
chungen bey Yedy - Burun oder den sieben Vorge¬ 
birgen anfingen (der alte Berg Cragus von Lycien, 
Sitz der fabelhaften Chimära.) Am Fass dieser Ge¬ 
birge läuft der Fluss Xanthus durch ein breites Thal, 
und etwas weiter liegen die Ruinen von Patara na¬ 
he am Seeufer. Eine ausführlichere Beschreibung 
derselben hat inan von Wra. Gell zu erwarten, da eine 
Mission der Dilettanti Gesellschaft neuerlich diese 
Gegenden besucht hat. Hier werden die Ruinen von 
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Patara C. 1. kurz beschrieben, das uördjiche Thor von 
P. ist abgebildet. Line griech. Inschrift in 2 elegi¬ 
schen Distichen ist S. 5. mügelheilt. Insel Kastelo- 
rizo. Viele Sarkophagen. Einer ist vor dem 2. C. 
worin von der Insel Kakava, von Myra und der 
Bay Piiineka gehandelt wird, abgebildet. Ruinen von 
Myra. Ueberreste eines röm. Korntnagazms (Hor- 
rea) mit einer latein. Inschrift aus Adrians Zeit. S. 
25. C. 5. Vorgebirge und Inseln von Chelidonia. 
(Chelidouiae) — Deliktash. Mehrere Ueberreste aus 
dem Alterthum und dem Mittelalter. Eine griech. 
Inschrift auf M. Aurelius Autoninüs S. 45. Der Ya- 
nar oder die Erdflamme bey Deliktash ist beschrie¬ 
ben und allgebildet. C. 4. Phaselis (griech. Inschrif¬ 
ten von dem Piedestal zweyer Statuen S. 62. — bey 
den Türken heisst Phaselis itzt Tekrova S. 65.), Cap 
Avova, Makry (an der Stelle des alten Telmessus, 
dessen Ruinen Clarke beseht iehen, S. y5.), Knidus, 
Kos (nebst einer Charte von dieser Insel. C. 5. Noch von 
Kos und von ßudrum, dem alten Haliearnassus (der 
Hafen von ßudrum abgebildet). In derMundung der 
Bay von ßudrum liegt eine Insel, welche die Türken 
Oi ak nennen. Chifut - Calassy, d. i. Juden - Ca¬ 
stell. Vorgebirge Carabaghla. C. 6. Ruinen von 
Theben oder Lyrnessus. Berg Klimax. Adalia (mit 
einer Ansicht dieser Stadt S. 118.) Es soll das alte 
Olbiaseyn, aber der V. ist geneigter es für Attalia 
oder vielmehr für die alte Festung von Olbia, nicht 
für die Stadt Olbia zu halten, wenigstens sind weni¬ 
ge Meilen weiter ostwärts bey Laara, Ruinen einer 
Stadt und eines Hafens, die vollkommen der Lage 
von Attalia entsprechen. C. 7. Laara (das alte Atta¬ 
lia), Side (Charte von den Ruinen dieser Stadt, Plan 
des dasigen altenTheaters.) Von 10. griech. Inschrif¬ 
ten, die der V. hier copirte, sind zwey S. i54. (aber 

wohlnichtganzgenau)mifgetheilt, wovondieeine vor¬ 
züglich merkwürdig ist, worin drey Knaben die iu 
der näht] Tiuidwv den Siegerhielten, genannt werden. 
C. 8. Manaugat Cap Caraburun. Ptolemais, (Ueber¬ 
reste von Gebäuden und einer Art von Cyklopischer 
Mauer), Alaya (das alte Korakesium — die von Strabo und an¬ 
dern Alten erwähnten Platze, Laertes, Hamavia, Jotape). 
C. 9. Selinty (ehemals Selinus oder Trajanopolis1, Ansicht des 
Hügels und der Festung als Titelkupfer. Latein, antike Grabsehrift 
S. i84.) Das Cap Anamur. Eine Nekropolis oder grosse Menge 
von Gräbern in der Nähe des Caps. C. 10. Castell Anamur (mit 
Abbildung), Cap Kizliman, Melania dos Strabo, Chelindreh 
(kleiner Hafen) Papadula (Schmetterlings) - Inseln, itzt unbewohnt, 
Cap Cavaliere, Proyen?al - Insel, auch itzt unbewohnt. C. 11. 
Aghn - Liman (Hafen Agha), Selefkeh (das alte Seleucia — eine 
armenische fnschrift über dein Thor der Citadello ist S. 212 in 
Kupfer gestochen , eine griech. S. 216 ruitgetheilt) ; Seeräuber in 
dieser Gegend; Zephyrium, Pershendy (griech. Inschrift, wel¬ 
che zeigt, dass unter Valentinians I. Regierung eine Kolonie hier 
angelegt worden ist), Korghos. C. 12. Ayash (eine Sammlung 
miserabler Ilülten); Fluss Lamas; Soli oder Pompeiopolis und 
dessen Ueberreste, Karaduvar, das ulte Anchiale, Terstis (das 
alte Tarsus), der Fluss Tersus (ehedem Cydnus), das zweyte 
Zephyrium des Strabo. C. i3 See Karadash. Die Panorpa Coa, 
ein der Levante eigentümliches Insekt, ist abgebildet. Aleius 
Campus; FHss Pyramus (itzt Jiliun); Cap Karadash; Mallos, 
Megarsus; Ayas Kalassy. Noch eine alte griech. Inschrift S. 286: 
(btui 2k^o.aio) Ka.iea.QL rat Ilootidcur» sferpultic» xat ^cpQoSitrj] tv- 

nXoia. 
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Leipziger Literatur Z e i t u n 

Am 26. des May. 1318. 

rer? 

Criminalrechts Wissenschaft. 

Neues Archiv des Criminalrechts. Herausgegeben 

von Gallus Aloys Kleifischrod, Ilofr. und Prof, zu 

Würzhmg f Christian Gottlob Konopak , Consistorialr. 

u. Prof, der Rechte zu Rostock (jetzt zu Jena) und C. 

J. A. Mit/ermaier, Hofrath und Prof, zu Land.huth. 

Ersten Bandes erstes, zweites, drittes u. viertes 

Stück. i3i6. u. 1817. 684 S. in 8. (2 Thlr.) 

D i Plan dieses Archivs in seiner frühem Ge¬ 
staltung, die Tendenz desselben, und die Verdien¬ 
ste, welche sich die Herausgeber desselben — zu¬ 
erst Klein und Kleinschrod, dann diese, und zwar 
vom dritten Bande an, in Verbindung mit Kono- 
pak —- dadurch um die peinliche Rechtswissen¬ 
schaft erworben halten, kennen unsere Leser wohl 
aus den früher erschienenen Bänden desselben. Un¬ 
günstige Zeitverhältnisse hatten im Jahre 1810. mit 
dem dritten Hefte des siebenten Bandes dessen 
Fortsetzung unterbrochen; und für jeden Freund 
der peinlichen Rechtswissenschaft war dieses Un¬ 
terbrechen gewiss eine sehr unangenehme Erschei¬ 
nung. Um so willkommener wird ihm daher die 
Wiederaufnahme des früheren Strebens der Her¬ 
ausgeber seyn , um so mehr, da dem neuen Archiv 
ein etwas veränderter, noch zweckmässigerer und 
den veränderten Zeitumständen angemessenerer Plan 

zum Grunde liegt. — Nach diesem Plane ist das 
neue Archiv bestimmt: 1) für criminalistische Ab¬ 
handlungen , welche entweder die philosophische 
Entwickelung wichtiger Lehren des Strafrechts, oder 
eine praktische Erörterung besonders schwieriger, 
noch nicht hinreichend bearbeiteter Tlieile des Cri- 
mitialprozesses liefern ; 2) für wichtige Criminal- 
fälle, besonders solche, bey welchen seltene, von 
den Gesetzgebungen gewöhnlich gar nicht entschie¬ 
dene Fragen zur Sprache kommen; 5) für eine 
Uebersicht aller neueren Erscheinungen auf dem 
Gebiete der Criminalgesetzgebung, mit freymülhi- 
gt-r Beurtheilung neuer Criminalgesetzbücher, und 
der das Criminalwesen betreffenden gesetzlichen 
Einrichtungen; und 4) für eine treue Anzeige aller 
neuen Schriften, welche im Fache der crimiuali- 
stischcn Literatur im Laufe eines Jahres erschienen 
sind. 

Enter Band. 

Von dem Inhalte des vor uns liegenden ersten 
Bandes gehört bey weitem das meiste der ersten 
Abtheilung des Plans zu, und wrenn auch nicht 
alle Abhandlungen gleichen Werth haben, so ist 
doch ganz keine der Aufnahme für unwerth zu 
achten. Am meisten Beachtung scheinen uns übri¬ 
gens folgende zu verdienen: Grundzüge der Lehre 
von Zurechnung der Verbrechen, von Kleinschrod 
(Heft 1. S. 1—5ö.). Die Hauptidee, welche der 
Verf. hier auszuführen und zu rechlferligen sucht, 
ist (S. i5. u. 18.) die: Nach dem Geiste einer rich¬ 
tigen Gesetzgebung sind die Momente, welche der 
rechtlichen Zurechnung zum Grunde liegen, der 
Regel nach objectiv, W'eil der Gesetzgeber sich mit 
dem Ganzen, mit der Erhaltung des öffentlichen 
Rechtszustandes überhaupt beschäftiget, also sub- 
jective Rücksichten für ihn nur dann bedeutend 
sind, wenn sie auf den allgemeinen Rechtszustand 
sich unmittelbar beziehen. Gleiche Rücksichten 
müssen auch den Richter leiten, er kann nur in 
so ferne subjective Momente untersuchen und bey 
der Zurechnung benutzen, als es ihm das Gesetz 
erlaubt hat. Der Richter darf bey der Zurechnung 
von keinen andern Principien ausgehen, als nur 
von denjenigen , welche ihm das Gesetz vorzeich¬ 
net. Aber wenn der Gesetzgeber ein Verbrechen 
zurechnet, so thut er dieses in der Regel nach ob- 
jectiven Rücksichten, oder nach der Grösse der 
Verletzung des öffentlichen Rechtszustandes, und 
in jedem einzelnen Falle setzt er voraus, dass die 
Handlung eine menschliche ist, oder dass sie mit 
Willkühr unternommen ward. Der Richter hat 
also weiter nichts zu untersuchen, als ob diese 
Willkühr da sey, oder nicht. Manchesmal sieht 
auch der Gesetzgeber auf subjective Momente; er 
schärft oder mildert nach ihnen die ordentliche 
Strafe; dann ist es Pflicht des Richters, auch auf 
diese subjectiven Puncte Rücksicht zu nehmen u. 
das Daseyu derselben herzustellen, tun auch hierin 
dem Gesetze Genüge zu leisten. Ausserdem aber 
liegen jene Momente ausser dem Kreise seiner Be¬ 
achtung; denn die Prüfung des Linern ist dem 
menschlichen Wirkungskreise entzogen. •— Aller¬ 
dings ist durch diese Darstellung der Sachen das 
Urtheil des Richters über die Anwendbarkeit oder 
Nichtanwendbarkeit eines gegebenen Gesetzes auf 
ein gegebenes Verbrechen sein* erleichtert. Allein 
eine" andere Frage ist es: ob bey dem angedeulelen 
Verfahren die dem Verbrecher zuerkannte Strafe 



1051 1818 1052 

ihren Endzweck wirklich erreichen werde. Und 
auch das fragt sich noch, ob auf diese Weise 
strenge Rechtlichkeit der Strafe zu bemöglichen 
seyn werde, wenn auch nicht zu läugnen ist, 
dass sich dadurch ihre Gesetzlichkeit begründen u. 
erhallen lassen mag. Werden beyde Momente bey 
dei’ richterlichen Strafzufügung mit ins Auge ge¬ 
nommen, geht der Richter bey seinem Straferkennt¬ 
nisse nicht blos nur darauf aus, dass dem Gesetze 
Genüge geschehe, sondern will er zugleich, dass 
auch die Forderungen des Rechts an sich befrie¬ 
diget werden, so möchte sich gegen die aufgestellte 
Impulations- und Strafrechtstheorie des Vts. wohl 
noch Eines und das Andere erinnern lassen. So 
schwer auch bey dieser Ansicht der Sache das Ge¬ 
schäft des Criminalrichters seyn mag, so scheint 
es uns doch nothwendig zu seyn, dass — wie auch 
unsere Strafgesetze an mehreren Osten mit klaren 
Worten vorschreiben — der Richter überall die 
Individualität des Verbrechers möglichst erfasse, 
und in sein Inneres, in seinen moralischen Cha¬ 
rakter so weit eindringe, als ein solches Eindringen 
nur je möglich seyn mag. Und darum scheint uns 
denn die Grundidee des Verfs. (S. 32.): Der Ge- 
sichtspunct des Gesetzgebers ist auch die Richt¬ 
schnur des Richters, nicht ohne mancherley nähere 
Bestimmung, als richtig anerkannt werden zu kön¬ 
nen. In ihrer vollen Strenge und Nacktheit ange¬ 
nommen, scheint sie uns weder den Forderungen 
der Strafjustizpolifük zuzusagen, noch den Forde¬ 
rungen des strengen Rechts. Was der Verf. über 
die Gleichgültigkeit der Grade der Wiilkührlich- 
keit einer gegebenen Handlung auf den öffentlichen 
Rechtszustand (S. 55.) sagt, bedarf auf jeden Fall 
auch mancher Berichtigung. Die objective Gefähr¬ 
lichkeit oder Schädlichkeit irgend eines Verbrechens 
mag zwar der Leitfaden und das Princip des Ge¬ 
setzgebers bey der Stratd/'ohung seyn. Aber bey 
der Strafzufüguug scheint uns nächsldem noch die 
Subjectivität des Verbrechers beachtet werden zu 
müssen; denn nur hierin liegt die Bedingung der 
Wirksamkeit der Strafe, und wirklich — genau 
analysirt — auch des Gesetzes selbst. Lässt das 
Gesetz dem Richter und seinem vernünftigen Er¬ 
messen nicht möglichst freyen Spielraum, so ist es 
zuverlässig in hundert Fällen nur todter Buchstabe, 
und trägt den Grund seiner Unwirksamkeit in sich 
selbst. Darauf vorzüglich beruht der Werth der 
Leumundserforschungen im Crimirialproctsse, de¬ 
ren Wesen und Bedingungen Mitlermaier (Heft I. 
S. by— io5.) so gut aus einander gesetzt hat. Denn 
wahr ist es (S. 71.): „jeder Mensch bewahrt eine 
gewisse moralische Eigentümlichkeit, einen Grund¬ 
zug der Seele, und nur diese und deren Kenntniss 
ist es, was eigentlich den Schlüssel zur Erklärung 
und Würdigung seiner Handlungen — und wir 
setzen hinzu: zur Richtung und Leitung seines in 
der Strafe beabsichtigten künftigen Benehmens — 
gi«bt,k‘ und sucht man nicht dieses Schlüssels sich 
zu bemächtigen, und durch ihn das Triebrad des 
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Treibens und Handelns des Menschen so oder so 
zu stellen, alle Versuche ihn rechtlich zu machen, 
werden stets misslingen. — (Jeher den crimiriali- 
stischen Begriff: dolus in directus, unter der 
beschränkteren Rücksicht auf Homicidien, von ./• 
Fr. Chr. Meister in Breslau (Heft I. S. 106 — 125). 
Der Verf. nimmt (S. 108.) zwey Hauptarten des 
bösen Vorsatzes an: Ein Mal, nächste, eigentliche, 
einzige und vorherrschende ßezweckung eben des 
schlimmen Erfolgs, welcher das Verbrechen zu oban¬ 
gegebener Art stempelt, z. B. des Todes eines Men¬ 
schen, und dann wieder blosse Ergebung auch in 
jenem schlimmsten Erfolge. Die erstere Art des 
bösen Vorsatzes nennt er dolus directus (geraden 
bösen Vorsatz), die zweyte dolus indirectus (bö¬ 
sen Vorsatz mit Eventualergebung auch in den 
schlimmsten Ertolg). Dass diese Theorie den neue¬ 
sten Crinxinalgesetzgehungen, namentlich der öst- 
reichischen, preussischen u. bairischen, nicht fremd 
sey, ist von dem Verf. sehr gut nachgewiesen, u. 
Wirklich liegt sie auch in der Natur der Sache. 
Der böse Wille hat mehrere Grade, u. die einzel¬ 
nen Abstufungen desselben sind allerdings nicht gut 
bezeichnet, wenn man nur zwischen dolus u. culpa 
einen Unterschied macht.— ßeyträge zur richtigen 
Bestimmung und naturgemässeren Entwickelung 
der Theorie über das Verbrechen des Betrugs und 
der Fälschung in seinen verschiedenen Arten. Von 
Carl Klien zu Leipzig. (Heft f. S. 124—162. und 
Heft II. S. 218 — 255.). Der Verf. setzt das We¬ 
sen des Betrugs dai'ein, dass Lüge und Trug eine 
Wirkung hervorgebracht haben, dass jemand ge¬ 
täuscht worden sey (S. 127.); das Wesen der Fäl¬ 
schung aber (S. x5o.), dass etwas ge- oder ver¬ 
fälscht wird, und zwar entweder dadurch, dass 
ein 'schon vorhandenes Object in dem bisherigen 
wahren Gehalte oder Inhalte verändert wird, olm- 
geachtet es den bisherigen Namen noch ferner be¬ 
halt, und vermittelst desselben das vormalige ächte 
Object noch fortdauernd repräsenlirt (Verfälschung), 
oder, wenn jemand entweder ohne alles Recht ir¬ 
gend ein gewisses Product zu fabriciren, dasselbe 
dennoch verfertiget, oder he3r der ihm an sich ge¬ 
statteten Fabrication desselben, fremde Zeichen, 
Namen, Stempel, Aufschriften etc. nachahmt, wo¬ 
durch sein Erzeugnis das Ansehen eines Andern 
erhält, und nicht als blosse Nachahmung erscheint 
(Fälschung). Betrug ist vollendet, sobald ein Be¬ 
trogener vorhanden ist, welcher durch die Lüge 
oder den Trug gelauscht, und durch diese Täu¬ 
schung an seinem Rechte verletzt worden ist (S. 
201.); Fälschung aber ist vollendet, sobald das 
Falsche erzeugt ist (S. 242.). Wenn übrigens aber 
auch alle Fälschungen um des Betrugs willen ge¬ 
schehen mögen •> so ist doch nur der- Thatbestand 
der Fälschung, vier mich kein wirklicher Betiug 
vorhanden, so lange dieser noch nicht vollbracht 
wurde. Erst der Gebrauch des Falsch n zu einer 
durch Täuschung voilfuhrten Re; bis erletzung be¬ 
endiget den Betrug (^S. 245.). Dass diese Ansicht 
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von Betrug und Fälschung sowohl in der römischen 
Rechtstheorie als in den Sanctionen der P. H. G. 
O- gegründet, und dass hiernächst nach diesem 
seihst culposer Betrug eine strafbare Handlung sey, 
beydes hat der Verl, sehr umständlich nachzuwei¬ 
sen gesucht. — Beyträge zu der Lehre vom Ver¬ 
suche der Verbrechen. Von Mittermciier (Heft II. 
§. i65—20*j.). Eine sehr gründliche Untersuchung 
über den hier behandelten, bekanntlich äusserst 
schwierigen Gegenstand. Wie der Verf. mit über¬ 
wiegenden Gründen gezeigt hat, müssen bey dem 
strafbaren Versuche eines gewissen Verbrechens 
alle Merkmale vollkommen so vorhanden seyn, wie 
sie das Gesetz zum Thatbestande des beabsichtigten 
Verbrechens überhaupt verlangt, und der Unter¬ 
schied zwischen dem Versuche und der V ollendung 
ist nicht blos nur in der gesetzwidrigen Absicht des 
Handelnden zu suchen, sondern er liegt nur darin, 
oh der V erbrecher mit seiner verbrecherischen Hand¬ 
lung so weit gekommen ist, als die Gesetze es ver¬ 
langen, damit das Verbrechen als ein vollendetes 
angenommen werden darf. Dieses vorausgesetzt be¬ 
steht dann (S. 176.) der strafbare Versuch eines 
Verbrechens in einer aussern gesetzwidrigen, als 
Mittel zur Ausführung eines Verbrechens mit Vor¬ 
satz unternommenen Handlung, bey welcher jedoch 
das Verbrechen nach seinem gesetzlichen Begrif¬ 
fe nicht vollständig geendiget worden ist. Und 
diesen Begriff ins Auge gefasst, erörtert der Verf. 
nicht blos nur die Bedingungen der Strafbarkeit des 
Versuchs beym eigentlichen Thäter, sondern auch 
bey dessen Theilnehmern und Genossen (8.177 fr.); 
besonders in Beziehung auf den bekanntlich sehr 
streitigen Fall, wenn der des Versuchs beschuldigte 
ein ganz unzweckmässiges Mittel gewählt haben 
sollte (S. i85 f.), wo der Vf. sehr sinnig bemerkt, 
das Criminalrecht würde durchaus alle feste Grund¬ 
lage verlieren und mit sich selbst in Widerspruch 
kommen, wollte mau bey der Bestrafung gesetz¬ 
widriger Handlungen blos nur die Absicht berück¬ 
sichtigen, ohne Beachtung des Erfolgs. — Die ein¬ 
zige Frage, die sich uns bey der vom Verf. auf- 
gestelltoi, durch den dermaligen SLand unsers Cri- 
minalrechts und unsrer Criminalgesetzgebung, be¬ 
sonders die Carolina und das hier vorherrschende 
Grundprincip, dass zunächst in dem Erfolge das 
Sträfliche einer That liege, allerdings nicht unbe¬ 
gründeten Theorie aufdringen könnte, möchte etwa 
nur die seyn: wird der Endzweck unsers bürgerli¬ 
chen Strafsystems je erreicht werden können, wenn 
wir bey der Bestimmung der Strafwürdigkeit des 
Verbrechers und der Strafe selbst mehr auf den 
Thatbestand des Verbrechens und dessen objective 
Widerrechtlichkeil sehen, als auf den widerrecht¬ 
lichen Willen des Verbrechers, der sich in der 
That offenbart ? Und dennoch ist es doch wohl 
eigentlich nur dieser Wille, der durch die Straf¬ 
gesetzgebung und die wirkliche Strafzufügung be¬ 
kämpft werden muss. Der Thatbestand eines Ver¬ 
brechens und alles, was ihm vorherging, es he- 

May, 

gleitete, und zur W irklichkeit brachte, scheint uns 
bey einer genauen Analyse des Wesens der Straf¬ 
justiz weniger an sich beachtet werden zu müssen, 
als nur in so fern, als sich in ihm und durch ihn 
der böse Wille offenbart, mit dem man im Ver¬ 
brechen zu kämpfen hat. — Aber dieses vorausge¬ 
setzt, möchte sich denn doch gegen die Straflosig¬ 
keit eines Verbrechers, der sich bey seinem Ver¬ 
suche eines Verbrechens unzweckmässiger Mittel 
bedient, und um deswillen das beabsichtigte Ver¬ 
brechen nicht zu Stande zu bringen vermochte, 
noch eines und das Andere erinnern lassen. Auf 
keinen Fall sollte wohl der Zufall im Criminal- 
rechte eine Holle spielen (S. j92.), weder begün¬ 
stigend, noch erschwerend. Einen Menschen, der 
demjenigen, den er durch Gift tödlen wollte, aus 
Unwissenheit statt Giftes Zacher gab, den er für 
Gift hielt, und der um deswillen seinen wider¬ 
rechtlichen Zweck verfehlte,— einen solchen Men¬ 
schen möchten wir doch nicht gern mit dem Verf. 
(S. 186.) für straflos achten; denn selbst im Ge¬ 
brauche des unschädlichen Mittels offenbart sich 
sein böser Wille. Nicht das Mittel an sich und 
dessen Wirksamkeit scheint uns in der Lehre von 
der Strafbarkeit des Versuchs entscheiden zu kön¬ 
nen, sondern nur die Vorstellung, welche der Ver¬ 
brecher von der Wirksamkeit dieses Mittels hatte, 
und der Sinn, in dem er solches brauchte. Und 
wenn die bairische Gesetzgebung (Strafgesetzbuch 
Art. Oy.) selbst bey solchen Versuchen, die der 
Verbrecher aus eigenem Antriebe wieder aufgab, 
die Anordnung einer besondern persönlichen Poli- 
zeyaufsicltt nÖihig findet, und mit Recht, so möchte 
es wohl niemand tadelnswerth finden, wenn wir ei¬ 
nen Verbrecher strafbar finden , der seines Orts al¬ 
les that, um das Verbrechen zu vollenden, was 
ihm, seinen Einsichten nach, als Mittel dazu nöthig 
und dienlich schien; gesetzt auch, er sollte sich in 
der Wirksamkeit dieses Mittels verrechnet haben. 
— Leber che Wirkung des beschränkten Geständ¬ 
nisses im peinlichen Prozesse. Von D. Borst zu 
Bamberg, jetzt zu Erlangen ( Heft IT. S. 279—5o3.). 
Der Verf. zeigt mit überwiegenden Gründen, dass 
hey der Würdigung eines beschränkten Geständ¬ 
nisses es nicht auf die Wahrscheinlichkeit oder Un¬ 
wahrscheinlichkeit derBeschränkung ankomme, wie 
die gemeine Meinung will, und auch die neuesten 
Crimiualgeselzgebungen, die preussische (allg. Cri- 
minalrecht, Th. I. §. 375.) u. die bairische (Straf¬ 
gesetzbuch, Th.II. Art.272.) bestimmt habe)), son¬ 
dern dass hierbey die Grundsätze von der Beweis¬ 
pflicht überhaupt ins Auge zu fassen sind, nach 
welchen hierüber die allgemeine Regel (S. 2g4.) 
aulge.Uellt werden müsse: dass wegen mangelnden 
Beweises nur solche Beschränkungen des Geständ- 

j nisses verworfen werden dürfen , worüber ein voll- 
j ständiger Anschuldigungsbeweis nicht von selbst die 
) nöthige Aufklärung gegeben haben würde, wenn er 
j hätte geliefert werden können. Denn was berech¬ 

tiget den Richter, das Geständniss des Angeschul- 
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cligteh zu erweitern, und diesem mehr aufzubür¬ 
den, als derselbe einräuml? Es kommt bey der 
Beschränkung eines Geständnisses, wenn deren 
Wahrheit oder Unwahrheit nicht ausgemittelt wer¬ 
den konnte, zunächst nicht auf die Wahrschein¬ 
lichkeit oder Unwahrscheinlichkeit an, sondern nur 
darauf, ob der Angeschuldigte dieselbe ursprüng¬ 
lich und nach der Natur der Sache zu beweisen 
hatte, oder nicht (S. i‘.D.). — Bemerkungen über 
Geberdenprotocolle im Criminalprozesse, von Mit- 
termciier (Heft 111. S. 027—562.), enthalten sehr 
beherzigenswerlhe Anweisungen für den untersu¬ 
chenden Criminalrichter sowohl, als für den Ur- 
theilenden, über diesen allerdings sehr wichtigen 
Gegenstand. — Ueber den Krieg und seine Bezie¬ 
hungen auf das Criminalrecht, vom D. von der 
Becke zu München (Heft 111. S. 599—452.). Der 
Verf. hat zwar die criminali echtlichen Gesicbts- 
puncle, welche bey der Bestrafung von Verbrechen 
ins Auge zu fassen seyn mögen, zu welchen der 
Krieg Fremden und Einheimischen, Soldaten und 
Bürgern, theils unter sich, theils gegen einander, 
Anlas* geben kann, ziemlich umständlich aus ein¬ 
ander gesetzt, und seine Theorie ist wenigstens, 
juridisch betrachtet, im Ganzen genommen nicht 
geradezu unrichtig zu nennen. Aber der gemeine 
Menschensinn — der doch wohl in solchen Dingen 
auch eine Stimme hat — möchte doch gegen eines 
und das Andere noch manches zu erinnern finden. 
Dieser wird zuverlässig den feindlichen Soldaten 
nicht als eitlen Gegenstand des Schutzes der inlän¬ 
dischen Strafgesetze an sehen, und sich davon über¬ 
zeugen können, Verletzungen eines soeben Solda¬ 
ten von der Seite eines Buigers des angegriffenen 
Staates seyen utn deswillen strafbar, weil das po¬ 
sitive Strafgesetz hinsichtlich der Eigenschalt eines 
feindlichen Soldaten keine Ausnahme \ erstatte, son¬ 
dern in der Kegel alle Verbrechen seiner Unter- 
thanen verpöne, sie mögen wo immer und an wem 
immer begangen worden seyn, — wie der Verl. 
(S. 4o5.) v>ilb Uns will es wenigstens bedfinken, 
diese Ausnahmen, die der Verl, eist positiv gesetz¬ 
lich ausgesprochen wissen will, liegen schon in der 
Natur der Sache, und wenn unsere Criminal- 
reohtslehrer das Gegentheil darzuthun suchen, so 
möchte wohl der gemeine Menscheusinn von ihren 
Argumentationen das Urtheil lallen, das schon Baco 
von Verulam (de augmentis scientiarum) über die 
Competenz der Juristen in solchen Fällen ausgespro¬ 
chen hat: juris eonsulti, suae quisque patriae legum 
yel etiam romanarum aut pontificiarum placitis ob- 
noxii et addicti, judicio sincero non utuntur, sed 
tanquam e vinculis sermocinantur. Auch abgesehen 
von dem Charakter, den das Kriegswesen in den 
neuesten Tagen angenommen hat, gehört auf je¬ 
den Fall gewiss eine mehr als gemeine Resignation 
dazu, wenn unsere Bürger von Seiten feindlicher 
Krieger alle Unbilden und Misshandlungen erdul¬ 
den sollen, ohne nicht auf den Gedanken zu kom¬ 
men, es sey ihnen erlaubt, Gleiches mit Gleichen 

May. 

zu vergelten. Bios polizeyliche Vorsicht mag es 
se)n, was dieses Vergelten des Gleichen mit Glei¬ 
chem verbieten mag, sonst aber gewiss nichts. _ 
Ueber die gerichtlich - medicirlisc/ie Beurlheilung 
der Tädtlichkeil der Verletzungen, von Adolph 
Henke zu Erlangen (Heft 111. S. 415—465. u. Heft 
IV* S. 534—555.). Kurz und bündig werden hier 
die Gründe der Unzulänglichkeit der gewöhnlichen 
Theorie unserer gerichtlichen Aerzte über die Be- 
urtheilung der Tödtlichkeit der Verletzungen nach¬ 
gewiesen, und die Instruction, welche der Verl, 
den gerichtlichen Aerzten über ihr Benehmen bey 
der Würdigung solcher Verletzungen nach Ver¬ 
schiedenheit der Fälle (S. 555 f.) giebt, verdient 
ihre ausgezeichnete Aufmerksamkeit. Ohne sorgfäl¬ 
tige Auffassung des von dem Verf, (S. 55/ folg.) 
angedeuteten Gesichtspuncts über die Tendenz sol¬ 
cher ärzii eben Gutachten ist gewiss auf keinen 
lall den Zweilein zu begegnen, die die gewöhnli¬ 
chen Theorien allesammt zulassen. Den Criminal- 
justizbehörden aber wird mit Recht empfohlen, den 
Aerzten bey der Einholung ihres Gutachtens die 
Beantwortung der Eiagen zur Pflicht zu machen, 
welche ihnen die hainsehe Gesetzgebung (Strafge¬ 
setzbuch f’h. 11. Alt. 245.) destalls sehr zweckmäs¬ 
sig vorgeschriebeu hat.. — Entwickelung d r Lehre 
vom Cumpiott. von IVilheim von Schirach zu 
Glücksladt (HHt IV. S. 516 - 555.). Eine gründli¬ 
che Untersuchung über diese Gattung von Verbre¬ 
chen. Der Vei l. setzt die Wesenheit des Com- 
plotts in die Verbündung mehrerer zu einem ge- 
meinschaltlich bezweckten und durch die Aeusse- 
rung gemeinschaftlicher Thäfigkeit hervorzobrin- 
genden Verbrechen (S. 517.), und sehr gut sind 
(S. 5jH. ) gegen Sieltzer (Kritik des von Egger¬ 
srhen Entwurfs S. 65.) und Feuerbach (Kritik des 
Kleihschrod. Entwurfs S. i3gfolg.) die Grunde ent¬ 
wickelt, warum bey der Bestrafung des Complotts 
die Art der Thätigkeit dir Genossen bey derVoll- 
fuhrung des Verbrechens, zu dem sie sich verei¬ 
niget haben, nicht in Betrachtung kommen kann, 
sondern die unter dem Strafgesetze stehende That 
allen V erbündeten gleich zugerechnet werden muss. 
Wirklich gibt es darin keine Haupt- und Neben¬ 
rollen, jeder Genosse ist Hauptperson, er mag sich 
zur Ausführung der Handlung verpflichten, welche 
das Verbrechen vollendet, oder ein Nebengeschäfte 
übernehmen, z. B. d;e Herbeyschaffung der erfordert. 
Werkzeuge ll. Wallen. Uebrigens hält der Vf. gegen Stii- 
hel (über den Thatbestand der V erbrechen S. 7 6.) die von einem 

Verbündeten zugesagte unbestimmte Hülfe für nicht minder straf¬ 

bar, als das Versprechen einer bestimmten Hülfeleistung, denn 

(3.5 22.) „das unbestimmte Versprechen des Bcystande» steigert 

die Erwartung des Verbündeten aufdie höchste Stufe.“ Nur wenn 

der unbestimmt verbundene Theilnehmer des Complotts überall 

nicht erschien, noch das Verbrechen begehen sah, kann man an- 

nehmen, dass der Wille des physischen Urhebers durch ihn nicht 

deterruinirt sey, u. daher steht hier die Wirksamkeit jenes nur 

auf der Stufe des Conatus. 

(Der Beschluss ira nächsten Stück.) 
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A r z n e y k u n d e. 

Allgemeine Toxicologie oder Giftkunde, worin die 

Gifte des Mineral Pflanzen-, und Thierreichs 

aus dem physiologischen, pathologischen und rae- 

dicinisch - gerichtlichem Gesichtspunkte unter¬ 

sucht werden. Nach dem Französischen des Hrn. 

M. P. Orjlla, Doct. der ArzueyWissenschaft an der me¬ 

dizinischen Facultät zu Paris, Professors der Physik und 

Chemie, König!. Spanischem pensionirten Natuiforschers. 

etc. Mit Zusätzen und Anmerkungen begleitet 

von Dl’. S. K Hevmbstcidt, Königl. Preuss, Gehei¬ 

men Rathe etc. E/\ster Theil mit einer Kupferta¬ 

fel. Berlin, 1818. Bey Carl Friedrich Amelang. 

gr. 8. N1V und 568 S. 2 Rthlr. 

JNdan kann nicht anstehen Orfila’s Traite des poi- 
sons etc. für eine sehr wichtige Erscheinung in der 
französischen Literatur anzusehen, ln einem liö- 
henn Grade gilt von der gegenwärtigen Ueberse- 
tzung dasselbe für Deutschland, denn der Herr 
Uebersetzer hat keinen Fleiss gespart den 'hext 
durch Anmerkungen und Ergänzungen zu berich¬ 
tigen und zu vervollkommnen und solchergestalt 
den Werth des Originals zu erhöhen. — Die 
Methode, welche Orfüa in der Vorrede angibt, 
ist umfassender, a*ls die vor ihm ein Schriftstel¬ 
ler bey denselben Gegenständen befolgt hat. Er 
betrachtet 1) das Gift nach seinen physischen und 
chemischen Eigenschaften, 2) nach seinen Wir¬ 
kungen auf den Körper, 51 die allgemeinem Symp¬ 
tome bey Vergifteten, 4) die durch Vergütung ent¬ 
stehenden Verletzungen des organischen Gefüges; 
5) wird die Anwendung der in den vier vorher¬ 
gehenden Abtheilungen erörterten Thatsachen auf 
die verschiedenen falle in legaler Hinsicht gege¬ 
ben und 6) die Behandlung eines Vergüteten auf¬ 
gestellt, die wirkliche Vergiftung von ihr ähnli¬ 
chen, zulälligen Krankheiten, so wie der durch 
Vergiftung herbeygeführte Tod von einem plötzli¬ 
chen zufälligen unterschieden, die Möglichkeit und 
überhaupt der Werth der sogenannten Gegengitle 
untersucht, und eine Norm gegeben für die legale 
Untersuchung und Auffindung des Giftes in einem 
Vergifteten, sowohl wenn er noch lebt, als wenn 
er bereits verblichen ist. Den Beschluss macht ei- 

lirster Hand. 

ne Anleitung zur Bereitung der dazu erforderlichen 
chemischen Prüfungsmittel. 

In der Einleitung erörtert der Verf. die Noth- 
wendigkeit alle Hüifsmittel, die Chemie, Natur¬ 
geschichte, Pathologie etc. darbieten, bey diesen 
wichtigen Gegenständen zu benutzen, da sie nur 
in Vereinigung ein bestimmtes Resultat geben. Da¬ 
durch sucht er der Unbestimmtheit vorzubeugen, 
die sich seine Vorgänger zum Theil zu Schulden 
kommen Hessen. Denn obgleich häufige Monogra¬ 
phien über einzelne Güte erschienen, so benutzte 
sie doch selten ein Schriftsteller so vollständig, wie 
unser Verf. es gethan zu haben vorgibt. Demun- 
geachtet hat er noch bedeutende Lücken gelassen, 
welche der Uebersetzer erst ausgelüllt hat, und 
zwar Lücken in Dingen, die dem Verf. längst be¬ 
kannt seyn konnten, wenn es ihm gefallen hätte, 
die neuere deutsche Literatur besser zu würdigen. 

Hr. Orfila theilt seine Gifte ein nach Foderc 
in corrosive, adstringirende, scharfe, betäubende, 
narkotisch - scharte und septische. Dieser erste 
Theil, dem noch drey andere nachfolgen, um¬ 
fasst die Bereitungen des Quecksilbers, des Arse¬ 
niks, des Spiessglauzes und des Kupfers, als die 
vier ersten Arten der corrosiven Gifte. — Ehe er 
sie aber im Einzelnen betrachtet, vei breitet er sich 
über die allgemeinen Eigenschaften der ganzen 
Gattung, deren Bearbeitung Rec. sehr lehrreich 
gefunden hat. — Quecksilber. So ausführlich der 
Verf. sich über alles verbreitet und der Ueberse¬ 
tzer keinen Punct versäumt seine Ergänzungen und 
Berichtigungen anzubringen , so finden sich gleich¬ 
wohl Stellen in der Urschrift, die einer Berichtigung 
bedürften, aber übergangen oder nicht vollständig 
erörtert sind, mit einem Wort, wo Verf. und 
Uebersetzer Unrecht haben, Z. B. überall wo C hlo- 
rine ins Spiel kommt. Von dieser, deren Exi¬ 
stenz doch jetzt kein Chemiker von Profession mehr 
bezweifeln wird, weiss sowohl Orfila nichts, noch 
erwähnt Hermbstädt etwas. Jener schrieb zu früh, 
kann man ein wenden; aber was entchuldigt diesen, 
dass er nichts davon erwähnte? Es wird §. 19. 
das vermisste Quecksilber noch für salzsaures Oxy¬ 
dul ausgegeben! W er noch Salzsäure im Calomel 
und Sublimat wittert, der destillire Phosphor mit 
einem oder dem andern, um sich von der Nich¬ 
tigkeit seiner Vorstellung zu überzeugen. Es bleibt 
weder Oxyd, noch Oxydul, sondern reines Me- 
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tall übrig; es geht keine Salzsäure über, sondern 
eine Flüssigkeit, die erst Salzsäure an der Luft 
\vird\ es geschieht endlich die Destillation bey kei¬ 
ne)- so grossen Warme, welche das Oxyd reduci- 
ren könnte etc. Dieselbe Rüge verdient die An¬ 
sicht, als könne Kohle dem Calomel Sauerstoff ent¬ 
ziehen, wie Hermbstädt will gegen Orfila, der da- 
bey Sauerstoff-Entwickelung beobachtete, die wohl 
vom eingemengten Wasser abzuleiten seyn mag. 
Eben so unrichtig ist die Theorie der Zerlegung 
der Quecksilberchlorüren durch Aetzkali mittels 
Schmelzung, denn der entwichene Sauerstoff kommt 
vom Kali und nicht aus der Chlorüreü Andere 
Berichtigungen hätten wir ebenfalls gewünscht: §. 
52. Osmazome, das aus milchsauern Salzen und 
verandeitem Eyweiss bestehende Extraet, kann kein 
näherer Bestandteil der thierischen Körper seyn; 
so wenig als mit Picromel ein richtiger Begriff zu 
verbinden ist. — Uebrigens gibt, das Capitel unge¬ 
meinen und sehr erwünschten Aufschluss über das 
Verhalten des Aetzsublimats gegen thierische Flüs¬ 
sigkeiten: Gelben Faserstoff, Eyweiss etc. Es ver¬ 
bleitet sich vorzüglich genau über die bis jetzt 
übersehenen Zersetzungen, welche dieses Gift durch 
organische Flüssigkeiten erleidet. — Arsenik. Diese 
Abtheilung des Buches', schon vom Verf. ausführ¬ 
lich behandelt, ist beyuahe erschöpfend durch des 
IJebersetzers Bearbeitung. Neu und wichtig ist 
die Erkennung und Auffindung des Arseniks in 
Flüssigkeiten, in denen er durch thierische Dinge 
gleichsam verlarvt sich befindet. Den Mitteln ge¬ 
gen Arsenikvergiftungen (Gegengiften) ist grosse 
Aufmerksamkeit geschenkt, doch vergassen der Vf. 
und der Uebersetzer das vorzüglichste und erprob¬ 
teste von allen: die von Hähnemann voigeschla¬ 
gene Seife. — Kupfer. Rec. ist es aufgefallen, dass 
der Uebersetzer dem salzsauern Kupferoxydul eine 
gelbbraune Farbe zuschreibt, dagegen macht das 
Werk den Leser mit dem Zucker als einem schä- 
tzenswerthen Gegengifte gegen Grünspan bekannt. 

Obgleich mehrere Gegenstände vom Verf. mit 
Subfilitat ausgesponnen sind, so sind sie doch lehr¬ 
reich und der Leser wird bey der erschöpfenden 
Dai Stellung nicht vergessen, wie wichtig der Ge¬ 
genstand ist. Mehrere Druckfehler, vorzüglich in 
lateinischen Kunstwörtern, haben sich eingeschli- 
then; mehrmals ist die Uebersetzung, wenn von 
pathologischen Gegenständen die Rede ist, nicht 
treffend genug; aber Dank, verdient der Hr. Ue¬ 
bersetzer, dass er mehreren chemischen Vorgän¬ 
gen, (z. B. der Bildung des Sclnvefelquecksilbers 
durch Niederschlag) seine Aufmerksamkeit schenkt, 
über die mittels der mathematisch - chemischen 
Aequivalenten - Lehre jetzt oberflächlich abgespro¬ 
chen wird, da sie doch noch eine fernere Unter¬ 
suchung wohl bedürfen. 

May, 

BcscIiIqii 

der Recension von Kleinschrod’s neuem Archiv de» 

Ciirninal rechts. 

Auch in dem Falle, wenn der zu einer be¬ 
stimmten Hülfe verbündete vor, bey und während 
der 1 hat nicht auf die versprochene Weise thätig 
gewesen ist, allein statt des bestimmten Bey.stamles 
eine andere Hülfe geleistet hat, wozu er sich nicht 
anheischig gemacht halte, — auch in diesem Falle 
ist er als Miturheber des begangenen Verbrechens 
zu betrachten. Nur dann ist die ohne wirkliche 
Leistung der zugesagfen Hülfe erfolgte Gegenwart 
eines solchen Verbündeten als blosser Couat zu be¬ 
trachten, wenn sich seine Theilnahme auf blosse 
Gegenwart bey der Verübung des Verbrechens be¬ 
schränkt, ohne edle Thätigkeit dabey; denn (S. 
52a.) „d lese blosse Gegenwart kann den billigen 
keine grössere Kühnheit (inflössen, vielmehr hebt 
sie, indem der Verbündete seine Zusage nicht er¬ 
füllt, und sich jeder Wirksamkeit, vor und bey der 
1 hat enthält, die in den Milverbündeten ft über 
begründete Erwartung seiner Unterstützung auf.“ 
Wir lassen es dahin gestellt seyn, oh sich gegen 
diese zuletzt geäusserten Gi undsätze nicht eines 
und das Andere ehwenden liesse. Wenigstens 
scheint es uns, es möge bey der ßeurfheilnng der 
Strafbarkeit einps solchen Theiluehmers, der das, 
w as er versprochen, wirklich nicht geleistet hat, sehr 
auf die Umstände ankommeu, die seine Nichtlheil- 
nahme begleitet haben mögen; insbesondere dar¬ 
auf, ob seine Nichttheilnalime von ihm aus eige¬ 
nem Antriebe erfolgte, oder etw'a nur um deswil¬ 
len , weil die Handlung, w'elche er übernommen 
hatte, vielleicht bey der Auslührung des Verbre¬ 
chens gar nicht nothig erschien. Am allerwenig¬ 
sten aber können wir dem Verf. beytreten, wenn 
er denjenigen nicht als Miturheber angesehen wes¬ 
sen will (S. 625), der sich nur zu einer nach ver¬ 
übtem Verbrechen zu leistenden Handlung anhei¬ 
schig machte. Die strengere Ansicht von Stcbel 
(a. a. O. S. 77) verdient vor der gelindei n des Vfs. 
offenbar den Vorzug. Allerdings ist die Hehlerey, 
wenn sie auch erst der Vollendung der Thal folgt, 
eine sehr bedeutende ßeyhülfe für den Verbrecher. 
Wie manche Diebstähle würden unterbleiben, wä¬ 
ren die Diebe nicht im voraus wegen ihrer Heh¬ 
ler gedeckt. Die Deutung, welche der Verf. dem 
Art. i48 der Caroline zur Rechtfertigung seiner 
Meinung gibt, mag zwar in den Worten des Ge¬ 
setzes liegen, aber im Sinne desselben liegt sie of¬ 
fenbar nicht. Ueber die Gelüste, besonders der 
Schwängern und ihren Einfluss auf die rechtliche 
Zurechnung von HoJJbauer zu Halle (Heft IV. 
S. 602 — (>4i) Unter den Gelüsten der Schwän¬ 
gern, von welchen hier die Rede ist- versteht der 
Verf. (S. 5ob) nur die durch die Schwangerschaft 
selbst veranlassen und unterhaltenen Begierden der 
Schwängern. Er theilt sie in zwey Ciassen; in 
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körperliche und psychische, je nachdem sie ihren 
Grund zunächst in dem Körper haben, oder in 
der Seele. Die psychischen hält der Verf. insge- 
aatnrat für widernatürlich, weil die Vernunft bey 
ihnen die Herrschaft über die nicht inatinctartige 
sinnliche Begierde verloren hat. ln den körperli¬ 
chen aber äussere sich (S. 6io) nichts anders als 
Regungen des Sanitäts - Instincts, und wenn dieser 
Instinct auch mitunter auf widernatürliche Dinge 
fallen kann, so ist er doch an sich keinesweges 
für widernatürlich zu achten. Uebrigeus hält der 
Verf. (S. 6-'8) um deswillen, weil es in der Regel 
in unsrer Gewalt steht, solche Begierden zu un¬ 
terdrücken, jede widerrechtliche, aus einem Gelü¬ 
ste hervorgegangene Handlung, für so gut zurech¬ 
nungsfähig, als jede ihr übrigens gleiche Hand¬ 
lung, wenn das Gelüste nicht den Grad der Stär¬ 
ke erreicht hat, dass es die Schwangere der Herr¬ 
schaft über ihre Handlungen beraubt. Hätte aber 
eine Schwangere durch ein Gelüste, das sie der 
Herrschaft über sich beraubt, widerrechtlich ge¬ 
handelt, so würde sie (S. 629) zwar keinesweges 
gestraft werden können; allein sie würde es sich 
gefallen lassen müssen, sieh in der gegenwärtigen 
oder wenigstens nächsten Schwangerschaft unter öf¬ 
fentliche Aufsicht stellen zu lassen. Doch glaubt 
der Verf. (S. 651) in der Regel könnten nur die 
körperlichen — instinetartigwirkenden — Gelüste 
zu jener Unbezwinglicfikeit heranwachsen, dass sie 
alle Furcht vor Strafen entkräften; die psychischen 
aber wüchsen bis zu dieser Stärke höchstselten; 
diese seyen überhaupt nur ein leichter Anfall ei¬ 
ner 1 ollheit, die nur in ihren hohem Graden die 
Zurechnung zur Strafe aufhebe. — Wir lassen es 
dahin gestellt seyn, ob dieser letzte Punct der sonst 
nicht unrichtigen Theorie des Verfs. nicht zu stren¬ 
ge scy; auf jeden Fall scheint uns ein solcher Zu¬ 
stand sehr gegründete Ansprüche auf Strafmilde¬ 
rung zu geben. 

YY as die nach dem oben angezeigten Plane 
gleichfalls für das neue Archiv des Criminctlrechts 
gehörigen Rechtsfälle betriff, gibt der vor uns lie¬ 
gende Band hiervon nur drey (Heft I. S. 56 — 66, 
II. S. 5o4 — 5'iö und III. S. 002 — 362); unter 
welchen vorzüglich die in dem zweyten gelieferten 
bey träge zur Geschichte der ehemaligen Hexen¬ 
prozesse die Aufmerksamkeit der Leser auf sich 
ziehen möchten. Man schaudert, wenn mau hier 
sieht, wie weit die Verblendung ging. — Unter 
dem Artikel neue Erscheinungen aus dem Gebiete 
der Crimina/gesetzgebung scheint uns vorzüglich 
die neueste königl. kVirtembergische Verordnung 
über das Verfahren bey Vollziehung der Todes¬ 
strafen vom 1. May 1816. (Heft III. S. 455 —4ü) 
einer besondern Beachtung werth zu seyn; und 
näelistdein noch die gleichfalls unter diesen Arti¬ 
kel des Plans zu rechnenden Bemerkungen über die 
Unterschiede des gemeinen deutschen und königl. 
buy 1 ischen Criminctlrechts in der Hehre von der 

Verjährung der Verbrechen von Kleinschrod (Hfl. 
11. S. 2o5 — 217. — Die (Jehersicht der Litera¬ 
tur des peinlichen Rechts von den Jahren 180Y — 
j8i5 (Heft III. S. 4:71 — 195 u. IV. S. 661 —670) 
empfiehlt sich durch Vollständigkeit und den zweck- 
massigen Systemalismus, die Beurtheilungder neue¬ 
sten Criminalistischen Schriften (Heft IV. S. 671 — 
684) aber durch Kürze und Gründlichkeit der hier 
gelieferten Recensionen. 

S e m i o t i k. 

Grundzüge der Semiotik in Lehrsätzen, als Leit¬ 

faden zu Vorlesungen, von Dr. L. C. TVolfärt, 

Professor in Berlin. Berlin 1817. 206 S. 8. (22 gr.) 

Wir wünschten, viel Rühmliches von dieser 
Schrift sagen zu können, aber die Pflicht, Wahr¬ 
heit zu suchen, ist dringender für uns, als das 
Streben, einem Schrillsteiler gefällig zu seyn. 
Darum müssen wir bekennen, dass hier nur alte, 
wirklich zum Theil verlegene Waare, unter neuen 
klingendetf Namen, angeboten und zum Theil dem 
Bley ein Stempel aufgedrückt wird , den nur edle 
Metalle fordern. Schon in der Einleitung erregt es 
ein ungünstiges Vorurtheil, dass bey den Prophe¬ 
zeihungen des Arztes auf den Chorus, auf die Ur- 
theile der Umstehenden, ängstliche Rücksicht ge¬ 
nommen wird. Der Verf., ohne genauer den Zu¬ 
sammenhang des Zeichens und der bezeichnelen 
Sache zu erörtern, theilt die Zeichen nach den 
herkömmlichen Begriffen in die ein, welche sich 
auf die sensible, in die, die sich auf die irritable, 
und in die, so sich auf die reproductive Sphäre 
bezieh». Hippokrates Kunst im Vorhersagen wird 
gepriesen; aber ohue davon ganz richtige Begriffe 
zu zeigen: denn am Ende sind die Hippokratischen 
Aussprüche nur einzelne Beobachtungen, allgemein 
ausgedrückt, wie schon Galen an mehreren Stellen 
zu erkennen gibt. Will man sie benutzen, so g *- 
hört vor allen Dingen Vergleichung ähnlicher .Je- 
merkungen bey gleichem Klima und bey gleichem 
epidemischen Charakter, dazu, welches auf keinen 
Fall bisher geschehen ist. Der Verf. liebt mm 
aus der grossen Menge semiotischer Sätze solche 
aus, die nach seiner Idee erklärbar sind; aber seine 
Erklärungen sind sehr oberflächlich und wenig be¬ 
friedigend. Wir greifen heraus, was uns gerade 
zuerst auffällt: ,, Mangel des Geruchs ist entweder 
„Zeichen der Betäubung, wie beym Schnupfen, oder 

1 „örtlicher Lähmung, was natürlich schlimmer ist. 
„Ist Geruchslosigkeit mit Gehirn - Lähmung ver- 
„bunden, so ist solche ein sehr gefährliches Zei¬ 
schen.“ Hier fehlen ganz die organischen Feh¬ 
ler, Geschwüre in der Highmore’s Höhle, Poly¬ 
pen, Mangel eines oder des andern Geruchsner¬ 
ven, weiche oft genug den Mangel an Geruch her- 
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Vorbringen. Vergebens haben wir uns nach den 
Bedeutungen der Verwirrungen des Verstandes um- 
gesehn: denn was §. 96 — 98 darüber gesagt wird, 
ist so gut als gar nichts. Eben so wenig ist über 
den Schwindel irgend etwas Befriedigendes gesagt. 
„Es gibt einen besondern Schwindel in jedem Or- 

'„gan: das deutet auf örtlichen Krampf.“ Werver¬ 
steht diess, oder wie kann man diess als einen kla¬ 
ren semiotischen Satz ansehn? Beym Athmen sieht 
der Verf. auf den Gehalt an Gas. „ Vorschlagen- 
„des Sauerslolfgas zeigt das Ueberbieten von Seiten 
„der sensiblen Sphäre: Stickstoff- und Kohlenstoff- 
„gas das der irritabeln, gemischte andere Gasar- 
„len das der reproductiven Sphäre.“ Wir möch¬ 
ten wohl wissen, wie der Verf. dies Vorschlägen 
der Gasarten beym Athmen erkennen, und wie er, 
wenn er es erkannt, den Zusammenhang mit dem 
Ueberbieten dieser oder jener Sphäre erklären will. 
D ie Pulslehre ist spitzfindiger, als die Natur ge¬ 
stattet: denn den raschen vom hastigen und be¬ 
schleunigten Puls zu unterscheiden, getraut sich der 
Rec. vergebens. Auch nimmt er die Pulslehre des 
Solano de Lucjue und der Chinesen an: ja es fehlt 
nicht au chinesischen Namen für die Pulse. Wo¬ 
zu diess Zeug aus Grüner abschreiben, wenn es 
nicht aus kindischer Prahlerey geschieht? Ueber 
die Milz lesen wir folgende Aufschlüsse: „Ver- 
„ mittelnd im Magen das Saure oder Salzige, in der 
„Leber das Alkalische, die beyden Polarausdrücke 
„des Chemismus, scheint in ihr selbst der Indifferenz- 
„punct. beyder zu seyn , als Hydrogenisationsver- 
haltniss. u Die glückliche Geburt muss nach Mes¬ 
mers Art der Entbindung erfolgen. Diese wird 
mit grossen Buchstaben, als Entdeckung von der 
grössten Wichtigkeit vorgetragen. Aber theils ge¬ 
hört diess gar nicht hieher: theils ist es die natür¬ 
liche Geburt. Zuletzt noch etwas über Krisen und 
kritische Tage, welches aber anzeigt, dass Hr. W. 
diese wichtige Lehre gar nicht begriffen hat. 

Botanik. 
Observcitiones mycologicae, praecipue ad illusiran- 

dam florara suecicam: auctore Elia Fries, Phil. 
Doct. Eotan. doc. P. 11. cum tab. V 11.1. aen. color. 
Hafn. igi8. X. und 572 S. 8. 

Wir haben den ersten Tlieil dieser interessan¬ 
ten Schrift schon 1816. Nr. 5. S. 58* $9. angezcigt. 
D er Verf. fährt hier fort, die Schwämme und 
Piize kritisch zu untersuchen, und besonders die 
Synonymie zu berichtigen. Unter den Blälter- 
schwämmen fängt er mit Amanita an. Er tlieill 
diese Gattung, die er noch immer von Agaricus 
Unterscheidet, in vier Ordnungen: 1. Rhodophyl- 
lae, mit glattem Strunk und Hut, und weissen, 
endlich rosenrothen oder schwärzlichen Blättern. 
2. Striatae, mit geringeltem Strunk, gestreiftem 
Hut und weisslichen oder gelblichen Blättern, 
die ihre Farbe behalten. 5. Squamatae, mit ge- 
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ringeltem Strunk, sclmppigem Hut, und weis¬ 
sen freyen Blättern. 4. Myopertlae, mit geringel¬ 
tem Strunk, lockerer Hülle und gefirnisstem Hut. 
Darm folgen 189 zum Tlieil schon bekannte aber 
genauer bestimmte, zum Tlieil neue Agarici: dann 
die Gattungen Merulius, Daedilea, Boletus, Po- 
lyporus, Sistotrema, Hydnum, Stereum, Thele- 
phora. Porotheleum heisst ihm ein Mittelding zwi¬ 
schen Telephora und Boletus, wro in der Jugend 
keine Poren zu sehen sind, sondern erst im Alter 
Vorkommen. Hypochnus nennt er eine Thelepho- 
ra mit byssusartigem Rande. Beyde Formen kom¬ 
men sehr oft vor. Dann lässt er Himantia folgen, 
die wir doch besser zu den Hyphomperten mit 
Martius zählen. Typhule heissen ihm solche Cla- 
varien, deren cylindrischer Hut vom fadenförmi¬ 
gen Strunk unterschieden ist. (CI. erythropus gy- 
rans und phacorrliiza Pers.) Leotia, Helvella, Pe- 
ziza, Helolium. Zu Phacidium rechnet er Xylo- 
ma sphaerioides Pers., auf der Rückseite der Sa¬ 
lix caprea. Die Sphärien theilt er in mehrere Gat¬ 
tungen, nach dem Träger. Poronia (Sph. Poro- 
nia): Cordylia (Sph. capitata) Sphaeria, wo ent¬ 
weder gar kein oder ein ungestielter Träger, mit 
kugelichten Perilhecien und einer warzigen oder 
runden Oeffnuug. Wo ein Schnäbelchen ist, nicht 
die Mündung, sondern Fortsetzung der Unterlage, 
da nennt er es Ceratostoma. Corynelia ist ein 
Bauchpilz auf Blättern der Liliaceen am Kap, mit 
flaschenförmigem Perithecium. Persoori nennt ihn 
Sphäria turbinata. Zu seiner früher aufgeslelllen 
Gattung Lophium rechnet er auch Hysterium my- 
luliuum Pers. Dothiclea ist ihm ein Pilz, mit 
runzlich unregelmässigem Perithecium, welches in¬ 
wendig fest ist und durch Anfeuchten weich wird, 
aber keine Mündung hat. (Sphaeria Aucupariae Pers. 
Sclerotium sphaerioides Pers.) Stegia heisst ein Be¬ 
cherförmiger Pilz, mit convexen hinfälligen Dek- 
kehhen, der inwendig fleischig ist. Depazea d s 
Vfs. ist wahrscheinlich einerley mit Phacidium. 
Endlich Asferophora, welche Nees sehr bequem 
mit Agaricus vereinigt hat. 

Kurze Anzeige« 

Friedrich II. König von T'Vürteniberg. Biographi¬ 
sche Skizze und Charakteristik. (Aus den Zeit¬ 
genossen II. 5. besonders abgedruckt.) Leipzig 
und Altenburg. F. A. Brockhaus 1817. 46 S. 8." 

Für die, welche das Ganze Werk nicht besi¬ 
tzen, wird der besondere Abdruck dieser mit Ein¬ 
sicht und anziehend geschriebenen Biographie, de¬ 
ren Werth schon bey Anzeige des Hefts der Z., 
woraus sie genommen, angegeben worden ist, um 
so erwünschter seyn, je mehr Beyträge sie auch 
zur allgemeinen Zeitgeschichte während des Le¬ 
bens und der Reeierune des verstorbenen Königs 
enthalt. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 28. des May. 181 S. 

Bibel - Erkl ärun g. 

Grundlinien eines Systems der neutestamentlichen 

Hermeneutik, zum Gebrauch für Vorlesungen. 

Von Dr. Gottlieb Philipp Christian Kaiser, Kön. 

Eaier. ord. Prof. d. Theol. und Stadtpfarrer in Erlangen. 

Er langen, Palm’sche Verlagshandlung. 1817. VIII. 

199 S. in 8. 20 Gr. 

Obgleich der Hr. Vf. in Ansehung des Princips 
der christlichen Philologie als Princip der neute- 
staraentlichen Hermeneutik mit Hrn. Prof. Lücke’s 
Grundriss der neutestamentl. Hermeneutik überein- 
stimml, so weicht er doch in der Construction die¬ 
ser YY issenschaft von ihm ab. Rec. verkennt den 
Werth der eigenen Forschung und Systematisirung 
des Verfs. nicht, abei* er vermisst eine dem Lehr¬ 
huche uneilässliche Eigenschaft, Deutlichkeit und ! 
Bestimmtheit des Vortrags. Gleich in der Eiuiei- j 
tung wird die Auslegungskunst des N. T. definirt 
als ,.die Kunst, die Gedanken der neutest. Schrift¬ 
steller im Verhältnisse zu ihrer Idee des Ganzen 
richtig aufzuiassen, und, wenn man den Act ih¬ 
res Schreibens nachconstruirt hat, auch Andern die¬ 
sen Sinn überzeugend vorzutragen.“ Was ist hier 
„die Idee des Ganzen“ und was bedeutet das Nach- 
construiren des Acts des Schreibens ? Ueberhaupt 
macht eine scholastische Sprache, wie sie auch in 
der Folge gebraucht ist, nicht die YVissenschaft- 
lichkeit eines Lehrbuchs oder Systems aus. Die 
Hermeneutik heisst die Wissenschaft über die Aus- 
legungskunst , und ihr qualitativer Charakter ist, 
positiv betrachtet, ein Wissen um die Kunst des 
neutestam. Auslegens; negativ schliesst die Ausle¬ 
gungskunst des N. T. alles dogmatische, moralische 
und ästhetische Deuten nach dem vorgefassten Sy¬ 
steme aus; liniitativ aber soll die neutestam. Her¬ 
meneutik auch lehren, die Resultate ihrer rein phi¬ 
lologischen Interpretation zugleich im Zusammen¬ 
hänge mit dem urchristlichen Glauben auflassen 
u. s. f., aber dieser urchristliche Glaube muss ja 
doch erst durch Interpretation ausgemittelt werden. 
Doch nach dem Y7erf. muss ,,der neutestam. Exe¬ 
get schon Dogmatiker und der Dogmatiker schon 
Exeget seyn, um das Ganze in jedem vorliegenden 

falle vollkommen, nämlich mit religiösem luter 
Erster liand. 

esse und unter der Idee des Urchristenthums und 
der christl. Kirche insbesondere, so weit alles (was 
denn?) erweislich ist, zu schauen.“ Sehr gut konnte 
die Tafel der theolog. Disciplinen, die der Verf. 
nach seiner Ansicht aufstellt, wegbleiben, wenn 

j auch das Verhältnis der Hermeneutik des N. T. 
| demonstrirt werden sollte. Auch in der Geschichte 
! der Exegetik fehlt es nicht an, wie es scheint, ab¬ 

sichtlich gewählten dunkeln Ausdrücken, wie S. 19. 
„Das griechische Sprachelement trat aus dem Le¬ 
ben der griechischen Kirche im 5. Jahrhundert.“ 
Sowohl bey dieser Geschichte als der darauf fol¬ 
genden Literatur, ist manches zu berichtigen und 

! zu ergänzen ; es kommen in den Namen öfters 
Druckfehler vor (wie Aigler st. Arigler). Auch 
fehlt es hier nicht an W iederholungen. Die neu¬ 
testamentl. Hermeneutik selbst, welche von S. 55. 
an behandelt ist, wird in drey Abschnitte getheilt. 
1. materielle Hevristik, von der Erforschung des 
Sinnes, der in den Worten des N. T. gegeben ist, 
und zwar 1. Cap. Erforschung des Sinnes in dem 
Stoffe einzelner Wörter, Redensarten und Sätze; 
2. Cap. Erforschung des Sinnes in dem Stoffe gan¬ 
zer Reden, Bücher und Schriften; 5. Cap. Erfor¬ 
schung des Sinnes in den Worten und Materien 
nach subjectiven und objectiven Besonderheiten (In¬ 
dividualitäten). II. Abschnitt: formelle Hevristik, 
von Erforschung des Sinnes, der in der Form der 
Rede gegeben ist, und zwar theils überhaupt von 
dieser Art der Erforschung, theils insbesondere 
(wie vorher) von der Erforschung des Sinnes in 
der Form einzelner Wörter, Redensarten und Sä¬ 
tze, Cap. 1.; in der Form ganzer Reden, Bücher 
und Schriften, Cap. 2.; aus der Form nach sub¬ 
jectiven und objectiven Umständen (Individualitä¬ 
ten). Auf diesen Abschnitt legt der Hr. Verf. in 
der Vorr. ein vorzügliches Gewicht, weil er Puticte 
zur Sprache bringe, die sonst übergangen oder ober¬ 
flächlich behandelt wurden. Es sind aber mehrere 
Gegenstände derselben von Andern nur in anderer 

Verbindung und allgemein verständlicher, in so weit 
sie für das Forum des Interpreten gehören, abge¬ 
handelt worden.’ Ueber die Art und den Grund, 
dieser Erforschung des Sinnes in der Fonn drückt 
sich der Verf. so aus: „Da sich in dem Besondein 
und Einzelnen eines Stoffes die Ideen symbolisireu 
und dem Begriff der Materie, des rein Leiblichen, 
der des Geistes entgegensetzt, so ist die formelle 
Construction die Darstellung des Realen im Idea- 
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len, des Besondern im schlechthin Allgemeinen, in 
der Idee. Dieses Princip der Form-Werdung des 
Stoffs bestimmt die Rrkenntniss des Wesens, und 
der Organismus stellt Substanz und Accidenz als 
Eins dar. Daher entstellt noch eine besondere Mo- 
dification des Sinnes eines Schriftstellers, wenn man 
auch seine Form nachoonstruirt, d. i. nachweisst, 
wie und warum er die Ideen so und so geordnet, 
und so und so oratorisch ausgedrückt hat. Vom 
mechanisch - syntaktischen (grammatischen) Aus¬ 
druck ist dabey keine Rede. „Unterschieden wer¬ 
den drey Arten der Form: die innere (logische), 
die äussere (ästhetische) und die reale (metaphysi¬ 
sche), die aus beyden entspringt, und zwar in den 
drey schon angegebenen Stücken, den einzelnen 
'Worten, Redensarten und Sätzen, den ganzen Re¬ 
den, Büchern und Schriften, und in beyden nach 
den besondern Individualitäten (welches letztere 
doch wohl zur Specialhermeneutik einzelner Schrift¬ 
steller gehört).“ Obgleich die neutestam. Schrift¬ 
steller nicht schulmässig abstract - dialektisch und 
ästhetisch, sondern mit edler Popularität sprechen, 
so lassen sich docli die von ihnen durch heiligen 
Instinct befolgten Gesetze des Wahren und Schö¬ 
nen auch hier mittels der Rücksicht auf Contexte, 
Grammatik, Rhetorik, Geist der Cultur und des 
religiösen Elementes nachweisen, und ihre Ahn¬ 
dungen (?) vom Exegeten mit Enthaltung von allen 
willkürlichen Hypothesen darstellen.“ Nach An¬ 
führung einiger hierher gehöriger Schriften ( unter 
denen Baueri Rhetorica Paulina nicht genannt ist) 
ruft der Verf. aus: Wie viel ist hier noch zu lei¬ 
sten! (Dass man nur nicht versuche, zu viel zu 
thun! Wir fürchten, dass dies schon vom Verf. 
gilt,, obgleich manche einzelne Bemerkungen sehr 
beachtungswerth sind. Aber in einzelnen Worten, 
ihrer Stellung u. s. f. ist bisweilen zu viel gesucht, 
und überhaupt zu viel schematisirt, die metaphy¬ 
sische x4rt der Form aber nicht genug erklärt.) 

In der Ausführung dieses 2ten Abschnitts kom¬ 
men manche, dem Verf. eigne, Bemerkungen vor, 
aber auch, wie es uns scheint, mehreres Gesuchte 
(in Wortstellung, Disposition u. s. f.). Wir füh¬ 
ren nur eine Stelle zum Beweis an (S. 169.): „In 
der Bergrede, worin das Gottesreich auf Erden idea- 
lisirt wird, hat die Gebetsformel des Vaterunsers 
in einer solchen Ordnung der einzelnen Bitten ge¬ 
geben , dass die ganze Bergrede (so wie sie vom 
Matthäus aufgefasst ist) in der ganzen Reihe ihrer 
Theile, wie in einem Brenn - uucl Mittelpuijcte, 
sich wieder im Vaterunser spiegelt. Es ist nicht 
blosser Schein, dass allerdings Jesus Sehematen ei¬ 
ner natürlichen und ewigen Ordnung im Vortrage 
folgte.“ Dabey wird also als ausgemacht voraus¬ 
gesetzt, dass diese ilede, so wie Matth, sie über- 
liefeit hat, gehalten worden ist; bey ihrer Zerglie¬ 
derung ist doch manches übersehen, das nur mit 
einigem Zwang sich in die Anordnung des Verfs. 
fügt. Uebrigens setzt Hr. K. mit allem Hecht hinzu: 
„Der Exeget hule sich vor Uebertreiben des Ab- 
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theilens in der Zahl der Theile. Die alten Exe^e- 
ten pflegten analytisch - tabellarisch zu verfahren, 
z. B. Baumgarten. Mau muss zu der Bemühun® 
der Alten iu diesem Puticte, aber nicht zu ihren 
Fehlern zurückkehren. “ — Der dritte Abschnitt 
handelt von der Darstellung des erkannten mate¬ 
riellen und formalen Sinnes des N. T. durch den 
Ausleger, oder der Semiotik ; denn mit diesem Na¬ 
men bezeichnet der Vf. die Vortragskunst, wor¬ 
über erst Einiges im Allgemeinen gesagt ist. Auch 
hier geben drey Beziehungen derselben, auf das 
Erforschte, nach seinem Was? und Wie? auf die 
Formen der Darstellung selbst (Uebersetzungen, 
Commentare, Paraphrasen, Observationen, Scho¬ 
lien — worüber der Verf. zwar ein Schema, aber 
eine zu kurze Belehrung mittheilt), auf subjective 
(des Exegeten und derer, welchen erklärt wird) 
und objective (nach objectiven Zwecken) Besonder¬ 
heiten, eben so viele Capitel, da derHr.Vf. diese 
Dreyheit durchaus beobachtet und wahrscheinlich 
zu der systematischen Einheit nothwendig gefunden 
hat. Die heygefügte Literatur weisst mehrere Schrif¬ 
ten nach, als für dies Lehrbuch erforderlich schien, 
und lässt doch manche wieder vermissen. Noch 
kommen auch manche dogmatische Winke (wie 
S. 101. über das supranaturalistische Princip des 
Vfs.) vor, die wir eben so wenig als einzelne Er¬ 
klärungen von Stellen hier zu einer weitern Prü¬ 
fung vorlegen können. 

Historisch-kritischer Versuch über die Entstehung 

und die frühesten Schicksale der schriftl. Evan¬ 

gelien. Von Dr. Johann Carl Ludwig Gieseler, 

Conrector ain Gymnasium zu Minden. .Leipzig 1818., 

bey W. Engelmann. II. 2o5 S. in 8. 20 Gr. 

Der erste Theil dieser, von einem immer mehr 
geübten Forschungsgeiste zeugende, Abhandlung war 
in den von den Herren DD. Keil u. Tzschirner her¬ 
ausgegebenen Analecten B. 5. St. 1. abgedruckt, und 
sein Inhalt ist in unsrer Lit, Z. 1816. S. 2570. mit 
einigen Gegenbemerkungen augezeigt worden 5 er 
erscheint jetzt von neuem durchgearbeilel und be¬ 
reichert mit vielen Anmerkungen. Wir dürfen also 
das, was von dem Inhalte dieses Theils damals ist 
angeführt worden, nicht wiederholen. Der 2. Ab¬ 
schnitt, Charakteristik der ältesten apokryphischen 
Evangelien, der ehemals nur sechs aulstellle, gibt 
nicht nur von diesen genauere Nachricht, sondern 
setzt zu ihnen noch das Evangelium xv.xa UttQov, 

die aTcofivij^oveüjuuxcc xeov 3AnotsxoKiav bey Justin (denn 
die neuerlich wieder vertheidigle Meinung, dass 
Justin sich unsrer vier Evangelien bedient habe, 
bestreitet der Vf.), das Evaug. xax ’Jhyimxiisg, das 
des ßasilides, das des Marcion (welches ehemals 
nur berührt war, jetzt genauer behandelt ist), uud 
zieht das Resultat, dass im aten Jahrh. mehrere 
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andere Evangelien existirten, die mit uusern ersten 
drey canonischen nahe verwandt waren, ohne dass 
eine historische Spur uns nöthigte, sie von diesen 
abzuleiten , da hingegen bey Einzelnen entschei¬ 
dende Gründe für ihre Unabhängigkeit sprächen 
(eine Ansicht, die von Andern bestritten worden ist, 
und nur durch eine noch mehr in das Einzelne 
gehende Vergleichung verificirt werden kann.) Ganz 
neu hinzugekommen ist der 4te Abschnitt S. 5o ff., 
welcher eine gedrängte Uebersicht. der bisherigen 
Versuche, die Entstehung der Evangelien zu er¬ 
klären, nach zwey Hauptclassen, jede mit meh- 
rern Unterabtheilungen, gibt, zugleich mit einer 
Prüfung der verschiedenen Hypothesen, und An¬ 
zeige der Schwierigkeiten, die bey jeder, auch der, 
die ein kurzes Urevangelium annimmt, eintreten. 
Es ist hier auch der Gratzischen Plypolhese ge¬ 
dacht, aber Schleiermachers Abhandlung über Lu¬ 
kas Ev. konnte noch nicht erwähnt werden. Auch 
der Paragraph, welcher die Behauptung ausführt, 
dass im frühesten aposlol. Zeitalter das Evangel. 
zum Behuf der Lehrvorträge nicht aulgeschrieben, 
sondern nur mündlich iortgepflanzt worden sey, hat 
einige Zusätze erhalten, worin namentlich bemerkt 
wird, dass die Vorrede des Lukas der Hypothese 
von einem Urevang. entgegenstehe, und die (von 
Bertholdt angegebenen) historischen Spuren für das¬ 
selbe bestritten werden. Vornämlich aber werden 
die Beweise für die Angabe der Alten, dass die 
Apostel das Ev. anfangs nur mündlich gepredigt 
hatten, verstärkt, auch durch Prüfung der eigen¬ 
tümlichen Lage und die Briefe der Apostel. 
(Es kömmt aber dabey auf einen noch übersehenen 
Umstand an, wie lange dies anfangs mündliche Vor¬ 
tragen des Evang. fortdauern konnte? Sobald zahl¬ 
reichere und grössere Gemeinen entstanden, reichte 
der mündliche Vortrag nicht überall aus; man be¬ 
dingte einer schriftlichen Norm; und konnte nicht 
von den Aposteln auf sie selbst, noch ehe die drin¬ 
gende Notwendigkeit derselben einlrat, Rücksicht 
genommen werden?). Die Steile 2 Tim. 2, i. 2. 
verbreitet gar kein weiteres Licht über die Fort¬ 
pflanzung des Evangelii (wenn man darunter die 
Geschichte Jesu versteht), sie zeigt nur, was man 
längst wusste, dass Timotheus, was er durch münd¬ 
liche ;n Unterricht empfangen, andern zuverlässigen 
und lehrfähigen Personen eben so mittheilen solle; 
kurz er soll eben so, wie Paulus, Lehrer bilden. 
Selbst, wenn man mit dem Vf. zu diu tzoUgüv /<«(>- 

rvQoiv versteht (m^rvfjefieva oder ßtßcuüfjitic<, wird 
die Ansicht nicht geändert. In dem Eingänge des 
folgenden Paragr. ist die Untersuchung über den 
Urheber der Meinung, welcher der Verf. bey tritt, 
dass die Evangelisten eine gleiche mündliche Quelle 
benutzten, vorausgeschickt. Nach ihm ist es uicht 
Herder, sondern Hr. Dr. Eckermann, und ihre Mo- 
diiieation durch andere Gelehrte wird bemerkt, und 
vorzüglich ihre Verbindung mit der Hypothese von 
einein Urevang. getadelt. Dass diese Hypothese von 
einem mündlichen Urevaugeiio zur Erklärung der 
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Uebereinstiinmung unsrer Evangelien hinreiche, dass 

sie historisch wahrscheinlich sey und sogar durch 
historische Spuren bestätiget werde, das sucht der 
Verf. jetzt umständlicher * als ehemals zu beweisen, 
und die ganze Hypothese mehr zu erläutern. Durch 
öftere Wiederholung derselben Erzählungen in ziem¬ 
lich derselben Ordnung und gleicher Sprache habe 
sich ein mündlicher Erzählungstypus gebildet (reicht 
aber auch dieser hin, die wörtliche Uebereinstiin¬ 
mung in so sehr vielen Stellen zu erklären?). Ue- 
bev die Art, wie sich ein gleichförmiges mündli¬ 
ches Evang. unter den App. ausgcbildel habe, be¬ 
müht sich zwar der Verf. so viel Licht za geben, 
und sie aus der Bildung der Apostel so wahr¬ 
scheinlich zu machen, als nur möglich war, immer 
mit Rücksicht auf das Zeitalter seihst, welches sich 
selbst zu einer Gleichheit der Darstellung hinneigte, 
und auf die Ursachen, welche eine noch grössere 
Gleichheit in den evangel. Erzählungen bewirken 
(wo nicht, wie der Vf. sagt, mussten, doch) konn¬ 
ten. Audi noch einige Einwendungen, welche ge¬ 
gen diese Gleichheit oder Uebex-ein f.immuug in den 
Erzählungen und ihren Ursprung gemacht werden 
können, sind jetzt berücksichtigt. Der Paragraph 
über die Fortpflanzung des Evangelii als gleich¬ 
lautender Ueberlieferung, ist ebenfalls erweitert 
worden, und durch einige historische Parallelen er¬ 
läutert (von andern Formeln, z. B. liturgischen, 
die auf gleiche Weise mündlich fortgepflanzt wur¬ 
den — kann aber dies auch auf lange Erzähtun- 

und Reden angewandt werden?). Zwiscb u 
und dem Evang. 

(wo denn doch wohl, 
was nicht bemerkt wird, das Wort ivoyyiktov in 
den biblischen Stellen im weitern Sinne geinaucht 
ist), folgt nunmehr noch eine kurze Nachricht von 
der UebersetziTng des Evang. ins Griechische. Die 
Ausbildung der gemeinsamen griech. Uebersetzung 
denkt der Vf. sich eben so, wie die frühere Ver- 

zu einem syrochaid. Typus, und nimmt 
dass die griech. Uebersetzung schon in Jerusalem 

habe, nachher aber, als das Ev. den Hei¬ 
den bekannt gemacht wurde, weiter ausgebildet wor¬ 
den sey. \Vas aber darüber angegeben ist, findet 
Recens. viel zu erkünstelt, und daher nicht wahr¬ 
scheinlich. Die Abschnitte von Niederschreibung 
des Ev. und von den nokXol des Lukas sind nicht 
bedeutend erweitert, wohl aber ist über den Cha¬ 
rakter und die Verschiedenheit unsrer drey ersten 
canon. Evang. mehr gesagt, so wie über die Ent¬ 
stehung der apokryph. Evang. Angenommen wird 
jetzt, dass nicht nur Matthäus, sondern wahrschein¬ 
lich auch Bartholomaus, die syrochaid. Paradosis 
schon im apostol. Zeitalter niedergeschrieben ha¬ 
ben , die Aehnlichkeit beyder aber so gross gewe¬ 
sen sey', dass Spätere sie identificirteu; die paiäst. 
Paradosis habe sich schon früh in zwey Aeste ge- 
tiieilt, den echt palästinischen und den ägyptischen; 
jener habe erst gegen Ende des ersten Jahrhunderts 
die syrochaid. Syngraphen erhalten, die man jetzt 

Sen 
der Abhandlung über Pauli Evang. 
der Beschneidung und Vorhaut 

einig ung 
an, 
begonnen 
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unter dem Namen der hebräischen Evv. kennt, und 
die erst zu Hadrians Zeit, wo eine heilige Schrift 
als Vereinigungspunct der Juden- und Heidenchri¬ 
sten nöthig wurde, unter den hebräischen Christen 
kirchlichen Gebrauch erhielt; au diese syrochald. 
Syngraphe habe sich Justinus Er. angeschlossen, 
wenn es nicht geradezu eine von ihnen gewesen 
sey; das ägypt. Evang. sey die Quelle der ketzeri¬ 
schen Syngraphen geworden , bey deren einigen 
auch hebräische Evv. benutzt seyn möchten. Hin- 
zugekommen ist ein neuer Paragraph über das Ev. 
des Johannes, von dem behauptet wird, es habe 

den allgemein verbreiteten Erzählungs-Cyklus vor¬ 
ausgesetzt , und zu diesem ein Supplement seyn 
sollen, indem überhaupt der erste Etzählungs-Cy- 
klus nicht mehr allen genügt habe, vornäinlich de¬ 
nen, die schon ihre Philosopheme mit der christ¬ 
lichen Lehre zu verbinden suchten; es sey für philo¬ 
sophisch gebildete Christen geschrieben, um die 
Würde der Person und die Geschichte Jesu gegen 
historische und philosophische Zweifel zu sichern 
(S. i58.). Ganz neu ist der ziveyte Theil der Ab¬ 
handlung (S. i4‘2 ff.) über den Gebrauch der schrift¬ 
lichen Evang dien in der ersten Kirche und die 
Kanonisivung unsrer vier Evangelien; eine Unter¬ 
suchung, die, wie der Verf. sagt, ausser ihrer ei- 
genthümlichen historischen Bedeutung auch die hat, 
dass sie zugleich ein Prüfstein aller Hypothesen 
über die Entstehung der Evv. ist. Zuerst werden 
die frühem Untersuchungen über diesen Gegen¬ 
stand und die Beweise für die Meinung des frühen 
Gebrauchs unsrer vier Evv. angeführt, dann (aus 
Iren. 5, 4., aus den Resten des frühesten christl. 
Zeitalters) gefolgert, dass die älteste Kirche keine 
Syngraphen des Evang. als kirchliche Schriften ge¬ 
braucht habe, sondern bey der mündlichen 'Tradi¬ 
tion gehlieben sey , und die allerdings schon aus 
dem apostol. Zeitalter vorhandenen echten Syngra- 
ph en blos zum Privatgebrauche gedient, die Bi- j 
schöle und Presbyters aber das Evang., wie sie es 
empfangen, gepredigt und auf ihre Autorität der 
Glaube der Gemeinden sich gestützt, hätte, das A. 
Test, aber allein die heilige Schrift der Christen 
geblieben sey; wären sehriftl. Evangelien schon im 
2ten Jahrh. heilige Schriften gewesen , so hätten 
die Kirchenväter nicht so ausschliesslich das A. 
Test, den Christen als die heil. Schritt und Erkeunf- 
nissquelle empfehlen können. (Haben sie dies aus¬ 
schliesslich gethan ? In der ganzen Abh. scheint 
dem Rec, der Hr. Vf. zu viel aus einzelnen Stel¬ 
len zu folgern). Es wird auch zu erklären ver- ! 
sucht, wie die Christen die Tradition als Erkennt- i 
nissquelie des Evang. brauchen konnten. Es sind 
hierauf (S. ff.) die erstenSpuren des Gebrauchs 
sehriftl. Evangelien sowohl bey Nichtclnisten oder 
Ketzern als vorzüglich bey den Orthodoxen ange¬ 
geben, und so der kirchl. Gebrauch der vier kano¬ 
nischen Evang. bis über die Mitte des 2ten Jahrh. 
zurückgeführt. Darauf werden auch die Veran¬ 
lassungen, durch welche, und die Art, wie jene 
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Sammlung der vier Evv. veranstaltet und von den 
Kirchen angenommen wurde, nach des Verfs. An¬ 

sicht, aufgestellt. Wissenschaftlich gebildete Män¬ 
ner, die zum Christ, übertraten, bedu flen, nach 
ihm, einer historischen Beurkundung des Lebens 
und der Lehre Jesu und einer philosophischen Be¬ 
gründung der letztem. Dazu kam die Nothwen- 
digkeit einer engern Verbindung der kathol. Ge¬ 
meinen (der schon entstandenen Spaltungen wegen) 
und eines gemeinschaftlichen Bandes. In dem Streite 
gegen die Häretiker entwickelte sich zuerst das Be¬ 
dürfnis gemeinschaftlicher Religionsurkunden, aus 
denen die häretischen Systeme widerlegt werden 
konnten. Denn Einseitigkeit in Benutzung der Tra¬ 
dition hatte die Ketzereyen herbeygeführt, der kirch¬ 
liche Gebrauch Eines Evangeliums führte zur Ein¬ 
seitigkeit; da alle vier Evang. als kirchliche Schrif¬ 
ten verbunden wurden, so war die Kirche von allen 
Seiten geschützt, man betrachtete aber die vier Evv. 
als Eins, und mit der kathol. Kirche verbreitete 
sich ihr Gebrauch. 

Man wird nun leicht selbst einsehen, wie der 
Hr. Verf. seine Behauptung mit neuen Gründen 
zu unterstützen, sie historisch weiter auszuführen 
und annehmlicher zu machen, auch manche Ein¬ 
würfe zu beseitigen bemüht gewesen ist, aber auch 
bey genauerer Prüfung finden, wie manche bald 
aus einzelnen Stellen, bald aus der Verbindung meh¬ 
rerer, bald aus der ganzen Ansicht des Zeitalters 
und der Geschichte überhaupt genommene Stutze 
nicht haltbar sey, und welche Schwierigkeiten nicht 
entfernt sind. 

Kleine Schrift. 

Zu der Vermählungsfeyer des Erbgrossherzogs von Meck¬ 

lenburg-Schwerin mit der Prinzessin von Hessen - Homburg ist 

im Namen der Universität zu Rostock von Hrn. Prof. D. Huschke 

ein Programm herausgegeben worden, welches enthält: Joannis 

Caselii Prooemium in civilis doctrinae, prout ab Aristotele tra- 

dita est, paraphrasin, quae servatnr in bibliotheca academiae. Ro¬ 

stock, mit Adlerschen Schriften 1818. X. u. i 4 S. in 4. Es 

befinden sich vom Caselius, der von den Gelehrten seiner Zeit 

sehr gesehätzt wurde, mehrere Handschriften und Briefe in Bi¬ 

bliotheken, und zu Rostock namentlich zwey Bände mit der Auf¬ 

schrift : Haec ingenii laborumque suorum exempla illustrissimo 

priucipi, Joanrii Alberto, duci Megapolensi etc. dornino et JgufQ- 

yetr] suo clementlssimo offert inspicienda et iudicanda /o)CU>. Äct- 

Gfjkiog. Cal. Septemb. MDLXIV. Was darin enthalten ist, wird 

in der Einleitung zu gegenwärtigem Programm angegeben. Es sind 

einige Reden, Stücke aus Aristoteles paraphrasirt, und vornäm¬ 

lich die latein. Paraphrase der drey ersten Bücher der Ethic. ad 

Nicom. Das prooemium zu letzteren, gerichtet an den jungen 

Markgraf von Brandenburg, Joachim Friedrich, ist hier abge¬ 

druckt und enthält viele treffende Bemerkungen. Am Schlüsse 

hat der Hr. VI. noch eine Stelle in Orph. Arg. l t l 6. aus Horn. 

Jl. C, 180. verbessert, indem er statt im (fyeciiv tidi V• lieset 

O(AO(f()0GVV7] di v> was allerdings sehr annehmlich ist. 
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Am 29- des May. 135. 1818. 

Uebersiclit der neuesten Literatur. 

Th eol og i s che Streitschriften. 

-Die 1 hesen und Antithesen des Hrn. Archidiaconus 

Harms zu Kiel haben nicht nur Freunde und Verthei- 

diger gefunden, sondern auch viele Gegner, die sie, in 

verschiedenem 1 one und mit verschiedenem Erfolge, 

bekämpft haben, und es erfordert sowohl die Unpar¬ 

teilichkeit , da jene angezeigt worden sind, als das Be- 

stieben, die merkwürdigsten Erscheinungen der neue¬ 

sten Liteiatur darzustellen, auch einiger von diesen zu 

gedenken, aber freylich mit mehrerer Kürze, die un¬ 
ser Raum gebietet. 

Gelegentlich, aber sehr stark, hat Herr Dir. Dr. 

Gurlitt in dem Index praelectionum, tarn publicarum 

quam privatarum in Gymn. Hamburg, a paschate 1817. 

ad pascha 1818. u. que habitarum et a pasch. iSt8. ad 

pascha 1819. usque habendarum. (Hamburg, b. Schnie- 

bes 1817. in 4. 16 S. in welchem auch ein interessan¬ 

ter Beytrag zur Geschichte des Gymnas. vom jetzigen 

Reet, des Gymnas., Hrn. Lic. Gericke, und ein kur¬ 

zer Begriff von der Gelehrsamkeit, welche der Inter¬ 

pret der Bibel besitzen muss, von Herrn Dr. Gurlitt 

gegeben wird) sieh, weil er es für seine Pflicht und 

den Zeiten angemessen hielt, S. 12. also ausgesprochen 

(nachdem er unwissende Ausleger biosgestellt hat, die 

andere bessere Exegeten verleumden): Ex eo geilere 

nuper admodum vidimus postillatorcm quemdam proba- 

bilem, sed hominem omnino indoctum, theses g5 theo- 

logieas in sacris secularibus instaurati a Mart. Luthero 

Evangelii proponere, sluporis et arrogantiae plenas ; in 

quibus iste, ciXoyog fuaoloyog recte dicetur, plane nihil 

aliud agit, quam ut rationis usum in literis sacris in- 

terpretandis, biblia germanica cum glossematis Altonae 

tribus abliinc annis edita et publicum Reformatae et 

Lutheranae ecclesiae in terris ßorussicis ad concordiam 

reditum rustice inspetetur. Tacerc debebat bonus ho- 

mo, quippe literarum omnino rudis. Etenim facilius 

e>t, apud concionem stupentem yXcnaot] üukfiv, quam 

coram erudids et rerum intelligentibus de rebus do- 

ctrinae probabiliter iudioare.“ Mit gleicher Derbheit 

wird auch gegen die Tadler der Altouaer Bibel und 

die Anmerkungen des llrn. Past. Funk gesprochen. 

In einem ähnlichen Tone abgefasst, nur, wie sich 

erwarten lässt, etwas ausgeführter, ist die 

Andeutung,' des Irr - und JVirrwissens in den er¬ 
sten 68 Thesen des Archidiaconus Harms. JSin 

li'rs/er Band. 

Boy trag aus dem Stifte Fyen. Hamburg, Herold- 
sche Buchhandlung. 1818. 4u S. in 8. 

ln seiner Postille, heisst es auch hier von dem 

Vf. der Thesen und Antithesen, wer wollte es laugnen? 

benscht I hantasie, Geluhl und Gewalt über seine bilder¬ 

reiche Sprache; in seinen Thesen ist keine Spur von 

genauer Erudition und von der noch unentbehrlichem 
philosophischen Bildung. — Dass diese Thesen (des 

Hrn. H.) Irrthümer und falsche Ansichten enthalten, ist 

in der That ihr geringster Fehler; dass sie aber im 

Ganzen ohne dialektische Gewandtheit, ohne alle Be¬ 

kleidung eines kräftigen Scharfsinns und geistreichen 

Witzes, ohne Ahndung der machthabenden Ideen, ohne 

das, edle Gemnther so kräftig fesselnde, Helldunkel 

einer tiefsinnigen genialischen Mystik, in dem unwill¬ 

kürlichsten Laufe angewöhnter Vorstellungsarten hin¬ 

geworfen sind, dass sie gegen eine Denkart streiten, 

die längst verschwunden ist, gegen Schatten und Schein, 

mit den bleiernen Waffen eines in unserm Zeitalter 

stets verdächtigen Fanatismus, zum Gespött und Hohn¬ 

gelächter des in seinem Schlummer aufgestörten Un¬ 

glaubens,“ das will der Vf. durch eine kurze Beleuch¬ 

tung der ersten 68 Thesen andeuten. Er nimmt sich 

vornämlich des Gewissens und der Vernunft gegen Hrn. 

H. an, dessen Manier und Sprache nachgebildet ist. 

Mit noch mehrerer Kürze , aber mit mehrerer 

Mässigung und Schonung des Vcrfs. geschrieben sind: 

96 Gegensätze gegen die, von dem Archidiak. der 
Nicolaiknclie zu Kiel, Herrn Claus Harms, aul¬ 
gestellten 90 Sätze, die Zeilirrtlnimer in der Re¬ 
ligion betreffend, von Eusebius Wahrlieb, einem 
Nicht- Theologen. Hannover, bey den Gebriid. 
Halm. 1018. 4o S. in 8. 6 Gr. 

Der Verf. ,,hält Hrn. II. für einen christlichen, 

redlichen und das Beste wollenden Mann ; er liebt seine 

Energie, und ehrt das furchtlose Zeugniss, das er sei¬ 

ner Wahrheit (Ueberzeugung) gibt. Aber er sieht ihn 

befangen in leidenschaftlicher Heftigkeit und in einem 

falschen 'lone; er sieht, ihn im Begriff, neben dem Un¬ 

kraut, das er auszuroilen begehrt, auch manche Wei- 

zenäbre zu verderben.“ Er hat die Harms’sehen Thesen 

wieder abdrucken lassen (mit kleiner Schrift), und ih- 

neu seine, meist wortreichem, Gegensätze untergestellt, 

die eben sowohl auf Wortspiele und Witzeleyen, als* 

auf absprechende Behauptungen und unbillige Anklagen 



107? 1818. 1076 
mit Ernst antworten. So wie die Sätze selbst, so ste¬ 
hen auch die Gegensätze, meist ohne weitern Beweis da. 
Folgende Schrift aber hat sich ungleich weiter ausge¬ 
breitet : 

Protestation wuler den Bannstrahl, welchen der 
Herr Archüiiak. Harms gegen die Vernunft und 
das Gewissen schleudert. Y^on Carl Aug. Mar¬ 
tens , Oberprediger an der Martinikirche zu Halberstadt. 
Halberstadt, im Bureau für .Literatur u. Kunst. 
1818. VIII. io4 S. 8. io Gr. • 

Denn der Herr Yerf. hatte sich vorgenommen, über¬ 
haupt auf alle bedeutende Einwendungen gegen den 
Yernunl(gebrauch in Sachen der Religion zu antwor¬ 
ten, und erhielt dazu die nähere Veranlassung durch 
die Thesen des Hrn. H., dessen Kraft der Hede er zwar 
bewundert, mit der aber Klarheit und Richtigkeit des 
Gedankens nicht gleichen Schritt halte, wie denn Hr. 
11. selbst geiiussert habe in der Sommerpostille, ,,dass 
Unterricht, helle. Begriffe, gründliche Ueberzeuguugen, 
nicht helfen, diesen folge das Volk nicht, sondern Ue- 
berredunge». “ ßey dieser Gelegenheit erklärt Ilr. M. 
sich mit allem Recht gegen die zu unsrer Zeit unter 
sehr Vielen verbreitete Verbildung, nach der man kla¬ 
re Rede flieht, und nur dunkle (die das Gefühl an- 
spricht) sucht. Seine, nicht gegen ein weltliches Glau¬ 
bensgebot, was nicht vorhanden sey, obwohl man gern 
einen Oberbischof auch für die protestantische Kirche 
wünsche, gerichtete Protestation, geht vornämlich wi¬ 
der das, was gegen den Gebjauch der Vernunft in Re- 
ligionssachen und über das Gewissen in den Thesen 
ausgesprochen ist, obgleich der Verf. bey ihnen nicht 
allein stehen bleibt, sondern, was das erste anlangt, alle 
bestreitet, welche behaupten , es solle keine Prüfung 
der geoffenbarten Religionslehren durch die Vernunft 
Statt finden , und die dafür angeführten Gründe be¬ 
kämpft (S. 22 ff.). Diese Gründe sind: a) Die Offenba¬ 
rung selbst verbietet den Vernunftgebrauch (zu leicht 
geht der Verf. über die Stellen l Kor. 2, i4. 2 Kor. 
io, 5- Epb. 2, 3. Col. 2, 8. weg, da doch auf ihre 
richtige Erklärung so viel ankömmt; auch reichen die 
Stellen der Reden Jesu, aus welchen eine Aufforderung 
zum Vernuuftgebrauch gefolgert wird, dazu nicht hin); 
b) er ist gegen den Geist unserer Kirche (dabey ver¬ 
weilt der Verf. etwas länger, und zeigt, wie Luther 
selbst mit seiner Vernunft geprüft habe); c) er führt 
dahin, dass wir nicht mehr an die Offenbarung glau¬ 
ben (wogegen die Erfahrung vornämlich angeführt wird), 
oder doch den Glauben an die Wahrheiten nicht mehr 
auf die Offenbarung, sondern auf die Vernunft bauen. 
Kürzer werden einige den 95 Thesen eigne Gründe 
(S. 80.) abgefertigt. Wir hätten in dieser ganzen so 
wichtigen Untersuchung wohl etwas weniger Declama- 
tion gewünscht. Des Gegners auffallende Aussprüche 
über das Gewissen werden durch eine Betrachtung der 
eigentlichen Bedeutung des Sittengesetzes, wohl nicht 
ganz nach dem Sinne, in weit hem er über das Gewis¬ 
sen sprach, bestritten. Zuletzt wird (S. gl.) behaup¬ 

tet, dass die 9b Thesen uns zur Knechtschaft unter 
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den Buchstaben und an die Schwellen des Papstthums 
zuriiekfuhreo, wenn gleich dies nicht die Abücht ih.es 
Verfs. sey. Ein Anhang (S. 94.) verbreitet sich noch 
über Mysticismus, als ein geschicktes Mittel der Ver- 
rmnftgegner, die Menschen auch ohne Gründe ftir sich 
zu gewinnen, und darüber, mit einsichtsvoller Unter¬ 
scheidung derer, die nur für das Gefühl, und derer 
die für das Herz reden und schreiben, sehr viel Wah¬ 
res und Beherzigungswerthes gesagt. 

Herr Cons. Rath Boysen hatte gegen die Harms- 
schen Thesen ebenso viele in lateinischer 8p, ache her¬ 
ausgegeben, die auch bald nachher sind ins Deut.che 
übersetzt und mit Anmerkungen zweyer Ungelehrten 
begleitet, gedruckt worden. Dagegen ist eine heftige 
Schrift erschienen: 

Christomnesfi Eudoxi, Evangelii nainistri Responsio 
ad versus 1 heses XCV7. J. idoyseni, Nicolai Härm- 
sii tolidem thesibus oppositas. (Mit dem Motto, 
das den Geist der Schrift ankiindigt: Mut da toi 

xcci hliiov. Eadem mensurr et a/nplius.) Ki- 
liae, in bibl. acad. 1818. 44 S. in 4. 

Es sind mannichfaltige Vorwürfe, die Hrn. B. hier 
gemacht weiden, dass er schlecht Latein schreibe S. 10., 

dass in seiner Schrift mehr als 15o Donatschnitzer vor¬ 
kämen, S. 3o. u. s. f. (wir haben die Schrift von B. 
nicht gesehen, und können also darüber nicht urthei- 
len ; das müssen wir aber gestehen , dass uns auch 
in gegenwärtiger Gegenschrift manches Unlateini.sche 
vorgekommen ist ; undeutlich aber ist es, wenn es 
n. 12. S. 8. heisst: haue thesin mei non intellexisse 
te etc.), dass er kein guter Exeget sey und ihm ge¬ 
nauere Keuntniss abgehe, dass er absichtlich manches 
in den H. Thesen nicht richtig verstanden habe und 
unbillig den Gegner behandle u. s. f. Der Ton , in 
welchem dies geschieht, wird, auch wenn er dem des 
Gegners oder des polemischen Zeitalters überhaupt ent¬ 
sprechen sollte, dadurch doch nicht gerechtfertigt. Der 
Verf. stimmt zwar nicht überall mit Hrn. H. überein, 
weicht jedoch nur in Nebendingen von ihm ab, und 
führt übrigens (8. i5 f.) mehrere rühmliche Zeugnisse 
von ihm an. Er hat den q5 Antithesen des Hrn. B. 
eben so viele bald längere bald kürzere Gegensätze ent¬ 
gegengestellt, in denen denn auch die Altonaer Bibel 
und die Anmerkungen dazu mehrmals verurtheiJt wer¬ 
den, vornämlich S. 25. Ueber die Vernunft und Of¬ 
fenbarung spricht der Vf. also: Plus posse eam (ratio- 
nem) puto, quam lidem apostolorum. Credo, suprema 
illa efficiet, quae poitae inlern 1 hucusque nequiverunt. 
Facit vel nunc egregia: facit Punkios et Boysenos et. . •! 
llevelationis haec nobis meriia sunt: confirmare quae 
ratio, i'allax in se, perspicif; decernere, quae dubia pro- 
ponit; corrigere, quae falsa docet; addere dem um et 
supplere quae per se ratio invenire non pofest. 

Ungleich glimpflicher ist die Schrift eines jungeu 
Mannes, der in der That sich viel zu traut, wenn er 
hofft durch dieselbe „die scamialöse Sache wo möglich 
zu entscheiden, wo nicht, doch den Streitenden mehr 
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ruhige, wissenschaftliche Prüfung und massigere gegen¬ 
seitige Beurtheilnng zu empfehlen, und die über den 
Streit Beunruhigten möglichst zu beruhigen.“ 

Versuch einer gründlichen und entscheidenden Dar¬ 
stellung der gegenwärtigen Glaubensfehde. Von 
Matthias Nico/aus Sothmanri, Candidaten des Pie- 

digtamtes aus Ditmarschen. Hamburg, 1818. 58 S. 
in 8. 

Der Vf. geht von einer Betrachtung der mensch¬ 
lichen Hoheit (der Fähigkeit unsers Geistes, auch den 
religiösen Anlagen} und der menschlichen Niedrigkeit 
oder Gebrechlichkeit, von welcher auch die verschiedene 
Erfass ungsart der Religion, der Vernunft- oder Gelühls- 
oder Gewissens-, Vernunft-oder Offenbarnngs - Glaube, 
nnd daraus die Glaubensfehde vornämlich hergeleitet 
wird, aus. Es werden aber auch noch besondere Ver¬ 
anlassungen der Glaubensiebde angegeben, divergirende 
Individualitäten der Glaubenskämpfer (intcllectuedle, mo¬ 
ralische , von der Erziehung, dem Orte, dem Leben 
herrührende), die kritische uder kantische Philosophie 
(die der menschlichen Vernunft den kritischen, so wie 
dem Gewissen den moralischen Stuhl gesetzt habe), die 
l8i5. zu Altona mit Annierk. des Herrn Fast. Funk 
erschienene Bibelausgabe (über deren Mängel und Vor- 
ziige, Gegner uncl Vertheidiger S. 44 ff. sich der Verf. 
umständlich verbreitet). Indem der Verf. diese drey 
Veranlassungen der (neuesten, Harmsischen) Glaubens¬ 
fehde durchgeht, kommen auch mehrere Id. Thesen in 
Betrachtung. Nach einer kurzen Erzählung dieser Feh¬ 
de, so weit sie dem Vf. bis zum Anfang dieses Jahres 
war bekannt gevvoiden, werden noch drey Fragen so 
beantwortet, dass die Bibellehre als Fundament des 
Christenthums, ihre Uehereinsfimmuug mit der Ver¬ 
nunft und ein vernünftiger, moralischer Religionsglaube, 
behauptet wild. 

In der That kann in einer solchen Fehde durch 
blosse Sätze und Gegensätze, denen aller Beweis fehlt, 
durch heitige Anklagen und Leugnungen , nichts ge¬ 
wonnen , durch heftige Schriften und Gegenschriften, 
nur mehr verdorben werden, und von stiller christli¬ 
cher Thätigkeit .und ruhigem, frommen Wahrheits-Sinn 
ist alles zu hoffen. 

Eine andere Streitigkeit haben die, freylich uner¬ 
warteten , Aeusserungen eines Mannes, der durch seine i 
1 heil nähme an einer neuen deutschen Bibelübersetzung 1 
Cf; vor* Hlirg. S. 696.) sich verdient gemacht hat, des 
im stbischöfl. Commissarius und Pfarrers zu Huysburg, 
Herrn Carl van Ess, in s, Entwurf einer kurzen Ge¬ 
schichte der christl. Religion vom Anfang der Welt bis 
aul um e Zeit, Haiberst. 02 S. in 8., über die Refor¬ 
mation und die Evangelischen, gerade zu einer Zeit, 
wo diese? ihr drittes Jubelfest feyerten, verursacht. 
Denn wie konnten diese es ruhig lesen, wenn die Refor¬ 
mation wieder nur auf Rechnung der Hitze der Leiden¬ 
schaft gesetzt, die Trennung uas Unglück vieler tausend 
Menschen, iamilien und Völker genannt, ihr manche Fol¬ 
gen, an denen sie unschuldig war, beygeniessen, mehrere 
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andere uiierwiesene Vorwürfe gemacht, und gebetet 
wurde, dass Gott doch alle Menschen wolle einsehen 
lassen, dass die Reformation die schrecklichste Rer *, 
lutiön auf Erden gewesen sey. liei'r Doinvicar Dr. 
Körte schickte darauf ein Sendschreiben an den Herrn 
v. E., und dieser erliess darauf eine Erklärung und 
Aufforderung au erstem, welche wieder abgedruckt ist 
am Schluss der Gegenschrift, die vom 16. Nov. vor. J. 

dalirt ist: 

Abgeforderte Erklärung an Herrn Carl van IIss. 
Schlusswort von Dr. Wilhelm Körle. Halber¬ 
stadt, im Bureau fiir Literatur u. Kunst. 1817. 
52 S. gr. 8. 

Sie ist in einem gereizten Tone geschrieben, und 
wiederholt erstlich die Hauptpunkte des Sendschreibens 
(an der Zahl 10), von denen nur der letzte (dass des 
Hrn. C. v. E. Entwurf seine Glaubensbrüder gegen den 
Einfluss der Reformations - Jubelfcyer verwahren sollte) 
in der Aufforderung (schlecht) beantwortet war, dann 
sind des Hrn. v. E. irrige Vorstellungen vom Geiste und 
den Folgen der Reform, und andere Aeusserungen des¬ 
selben, z. B. dass man uns jetzt wieder zu aufgeklär¬ 
ten Heideu machen wolle, kräftig abgewiosen, und er 
beschuldigt, dass er dos vorgegebenen Brudersinnes gänz¬ 
lich ermangele. Und freylich erkennt man die liebe¬ 
volle Gesinnung des Vfs. in jener Schrift nicht leicht, 
welche die öffentliche Ankündigung derselben anpriess, 
und muss sich wundern, dass ein solcher Mann nicht 
den Muth hatte, sondern, um das gelindeste zu sagen, 
von unklugem Eifer geleitet wurde, so in einer Stadt 
und Gegend zu schreiben, wo die evangel. Kirche die 
bey weitem zahlreichste und herrschen de ist. J e mehr 
aber seine Schrift, wenn sie gleich nichts Neues ent¬ 
hält, was nicht Gegner der Reform, längst und zum 
Theil besser gesagt haben, und ihr Geist und Zweck 
leicht erkennbar ist, der persönlichen Verhältnisse de» 
Vfs. wegen, in der Gegend, wo sie erschien, Eindruck 
machen konnte, desto nöthiger war es, an demselben 
Orte eine ausführlichere Widerlegung derselben, als in 
dem Sendschrcibon befindlich war, erscheinen zu las¬ 
sen, damit es nicht scheine, als habe man nichts dar¬ 
auf zu antworten. Denn nicht immer ist das Still¬ 
schweigen gut. Eine solche ausführliche und männli¬ 
che Beantwortung der den Frieden störenden Aeusse¬ 
rungen des Herrn v. E. geben 

Die Ursachen und Wirkungen der Reformation, 
nebenbei auch der Geist der Liebe in des Herrn 
Carl van Ess Entwurf einer kurzen Geschichte 
der Religion: aufgesucht und näher beleuchtet 
von Dr. Christian Friede. Bernhard Augustin, 
Dotuprediger zu Halberstadt. Daselbst im Bureau für 

Literatur u. Kunst. 1818. gedruckt bey Delius. 
iu4 S. in 8. 

Es sind vornämlich die letzten Abschnitte des v. 
E. Entwurfs, mit welchen diese Schrillt sich beschäf¬ 

tigt, und zeigt, da3s die Päpste nicht genöthigt gewe_ 
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een sind , die Zügel der bürgerlichen Gewalt in die i 
Hände zu nehmen, und sie vielmehr nach Jesu Bey- 
spiel sich davon hätten enthalten sollen, dass sie ihre 
Gewalt sehr gemiasbraucht liab n, dass, da die Refor- 
mationsVorschläge im löten Jahrh. keinen Erfolg hat- 
t< n , Lutiier grobe Missbrauche b< kämpfen musste, und 
ihn nicht Neuerungssueht oder Leidenschaft dazu au¬ 
getrieben , auch (ausser andern angeblichen Beförde¬ 
rungsmitteln ) keinesvveges der Eigennutz der Fürsten, 
die sich die Klostergüter hätten gut schmecken lassen, 
die Reformation befördert habe, die Reformation keine 
Revolution oder Mutter von Revolutionen gewesen sey; 
vornärolieh wird die Prüfung« -, Glaubens- und Gewis- 
sensfreyheit in der evang. Kirche gerechtfertigt, die Be¬ 
merkung , dass es schon vor der Lutherischen deutsche 
Bibelübersetzungen gegeben habe , durch den Beweis 
ihrer Unbrauchbarkeit entkräftet, der Widerspruch zwi¬ 
schen den ehemaligen (1807.) und jetzigen Grundsä¬ 
tzen des Hrn. v. E. über den Werth deutscher Bibel¬ 
übersetzungen dargelegt, endlich die der Reformation ge¬ 
machten Vorwürfe abgefertigt. Dies alles ist nun nicht 
neu, aber es ist recht gut, zweckmässig und anständig 
vorgetragen. Dass bisweilen (wie S. 98 f. ) auch fei¬ 
ner Spott angebracht ist, wird den nicht befremden, 
der das ridendo dicere verum weiss. 

Es sind uns noch zwey bey akademischen Feyer- 
liebkeiten gehaltene und gedruckte Reden zugekommen, 
in denen Luthers Eigenschaften und Verdienste würdig 
geschildert werden. 

Academiae Christianae Albertinae Kiliensis. in sa- 
cris saecularibus tertiis reformatae a Luthero ec- 
clesiae celebraudis Acta sollemnia collecta atque 
edita. Altonae et Lipsiae ap. Hammerich. 48 S, 
in 4. 

Darin befindet sich S. 7 — 28. des Ilrn. Kirchenr. 
u. Prof. prim. Tlieol. Dr. Jac. Cph. Rudolph Ecker¬ 

mann (am 1. Nov. v. J. gehaltene) treffliche Säcular- 
Rede : de exccllentibus Martini Lutheri virtutibus. Nach 
einem Eingänge, in welchem mehrere günstige Urtheile 
über ihn , ohne deshalb seine Schwächen zu verken¬ 
nen, angeführt sind, wird seine Frömmigkeit, der Grund 
aller übrigen Tugenden, seine Bescheidenheit, mit wel¬ 
cher er, was er wirkte, nicht sich, sondern Gott zu¬ 
schrieb, seine edle Standhaftigkeit, seine vorzügliche 
Liebe des Wortes Gottes, wobey er nur den Missbrauch 
der Vernunft tadelte, sein Bürgersinn und seine Bür¬ 
gertugend geschildert. Die Sammlung enthält übrigens 
noch die Ankündigung des Jubelfestes und der einzel¬ 
nen Feyerlichkeifeti von Hrn. Prof. Heinrich, und die 
kürzen Reden des Hrn. Dr. Kleuker bey Ertheilung 
der tlieol. Doctorwürde an den abwesenden Hrn. Carl 
Christian v. Gehren, ehemals Prediger der reformirten 
deutschen Gemeine zu Copenhagen, jetzt Metropolit zu 
Felsberg in Churhessen, des Hin. Dr. Marcus Tönsen 
bey Ertheilung der jurist. Doctorwürde an die Herren 
Conf. Rath und Canzler Job. Casp. Moritz, Kammer- 
berrn Caius Werner von Ahleleld, Etatsrath Joh. Gco. 
von Rönne und Assessor Tilemann Dolhias Wiarda zu 
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Aurich, und des Ilrn. Prof. Heinrich bey Ernennung 
von sieben Doctoren der Philosophie. 

De summa, quam Lutherus verho diuino nsseruit 
auctoritate, Oratio saeeuiam qua tertiaTslau- 
ralae eedesiae evang. solemnia — concelebravit 
Joannes Ernestus Parow, SS. Theol. Doct. et prof. 

Leg. publ. ord. Regii Consist. Assess. ord, et ad aed. b 
Virg. Pastor prim. etc. d. 5. No v. CIDI3CCCXVU*. 

Giyphiae, literis Kunike. 1818. 47 S. in 4. 

Auch hier wird im Eingänge erinnert, dass Luther; 
indem er die heil. Schrift zur einzigen Fuhrerin machte, 
nicht den rechten Gebrauch, sondern nur den Misbrauch 
der \ einunft verwarf, vornämlich im Widerspruch gegen 
die ai istotel. Zeitphilosophie. Ls sind übrigens nicht nur 
L’s. Grundsätze über das Ansehen der h. Schrift und die 
verschiedenen Grade desselben in Rücksicht auf einzelne 
Schiiftsteller und Schriften, über die Quelle oder Ver¬ 
anlassung dieser Grundsätze, und über die von ihm fest¬ 
gesetzte Unabhängigkeit der Bibelerklärung von der Kir¬ 
che aufgestellt, sondern es wird auch die Behauptung, 
dass durch die Erweiterung der sogenannten Profan-Wis¬ 
senschaften, der Philosophie, Philologie und Geschichte 
insbesondere, der Glaube an das göttliche Wort ver¬ 
mindert werde, geprüft und gezeigt, dass er dadurch 
in der ihat unterstützt und vermehrt worden sey, 
und am Schlüsse sind die vorzüglichsten Theologen 
zu Greifswalde, oder Zöglinge dieser Universität, von 
den Zeiten der Reformation an bis auf die neuesten, 
als Muster aufgeführt, in den beygefiigten Noten auch 
einige biograph. und literar. Nachrichten von ihnen ge¬ 
geben , wie denn überhaupt noch manche geschichtliche 
Bemerkungen zweckmässig eingestreuet sind, z. B. über 
den Alexius, dessen plötzlicher, verschieden erzählter, 
Tod bekanntlich einen so starken Eindruck auf seines 
Stubenburschen L’s. Gemüth gemacht haben soll. 

\\ ie sehr das Papstthum allmählich sich verschlim¬ 
mert hatte, und welche Veranlassung es eben dadurch 
zur Reformation gab, ist auch in folgender Schrift dar- 
gethan : 

Vaiia ad Juhilaeum Reformationis Lutheri tertium 
et Protestantismum speclcintia brevissimis propo— 
suit R. Philalethes. (Zeitz, 1817. 4o S. in 8.) 

deren Zweck war , die Protestanten nicht nur zur rechten 

Feyei des Jubiläums, sondern auch zur eifrigsten Vertheidigung 

des Protestantismus zu ermuntern. In dieser Rücksicht wird 

nach einer kurzen Geschiente und Würdigung des Papstthums, 

das Piincip und der hohe Werth des Protestantismus dargelegt, 

aber auch gezeigt, was die Protestanten zu thun haben, vor¬ 

nämlich in Ansehung des öffentlichen Cultus; wahrscheinlich 

in Rücksicht auf die Bemerkungen darüber , die vorzüglich 

füi Geistliche und Gelehrte bestimmt scheinen, wählte der Vf. 

die lateinische Sprache, ungeachtet seine Latinität nicht clas- 

sisch ist, statt der deutschen, die vielleicht in Ansehung des 

übrigen Inhalts zweckmässiger gewesen wäre. Der Vf. schliesst 

mit dem Gebet zu Gott: ut Protestantismus sive veritas religio- 

nis Christianae in omnibus terris homines illuminet, emendet, 

consoletur, beet, floreat, vigeat, et Christi proraissio tandem 

impleatur; Unum pastorem et unum gregem fieri debere. 
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Fortsetzung der Zusätze und Berichtigungen 

zu Rotermund III. Band. 

hircher (Heim*.) (Joch. II. 2096. Rot. III. 382.) war 
am 23. Aug. 1608. geboren, trat 1629. in den Or¬ 
den und starb am 29. Jan. 1676.; vergl. Hartzheim 

bibl. Colon, p. 121. 
de Kirchner (Ilot. III. 4iO.) Iness mit seinen Vorna¬ 

men Michael Achatius; war Anfangs über 20 Jahre 
* lang Mitglied des Reichskofraths, kais. Bevollmäch¬ 

tigter bey dem Friedenscongress zu Ulrecht und Ge¬ 
sandter an verschiedenen kön. und churfürst]. Höfen, 
seit 1717. erster Concommissaiius auf dem Reichstage 
zu Regensburg, seit 1721. kaiscr). wirklicher Geh. 
Rath, und starb am 16. July 1734.; vgl. i^Ranft's') 

Genealog. Archivar. Th. XII. (Leipzig, 1734. 8.) 
S. 399. 4oo. — Es ist, nach der angeführten Stelle 
des Mylius, ungewiss, ob er Verfasser der Cogita- 
tiones etc. war. 

Kirck (Job. Mich.) (ebend. S. 4i5.), heisst Keck (J. M.) 
und steht richtig S. l5o. 

Kirckhejfer (Joach.) (ebend.) muss ganz wegfallen, und 
an seine Stelle gehört sein Vater, über den Haers- 

hemius a. a. O. S. 346. nachzusehen ist. 
Kirrnezes (Paul) (ebend. S. 4i5.), steht S. 999. noch¬ 

mals und vollständiger unter Kyrmetzer (P.). 
Kirsten (Pet. l. 2.) (ebend. S. 421.), sind eine und 

dieselbe Person. 
Kistner oder Arcularius (Daniel) (ebend. S. 427-) steht 

schon unter dem letzteren Namen im Joch. I. 512. 
und ergänzt im Add. I. io32. 33. 

Kitschin (Thom.) (S. 43o.) schrieb sich, nach Reuss 

Gel. Engl. S. 23i., Kitchen (Th.), gehört also auf 
S. 428. , 

Kittel (Abrali.) (ebend.) war zu Lüben in Schlesien am 
3. Juny i656. geboren, wurde 1664-. Diaconus da¬ 
selbst und Pastor in Altstadt, und starb am 17. Jun. 
1676.; vgl. Ehrhardt Presbyterol. R. IV. S. 670. 71. 
litt. q. 

Kiuck (Sam.) (Zus» S. XXV.) war zu Königsberg am 
l5. Nov. 1698. geboren, wurde daselbst am 7. Oct. 
172.3., nach Vertheidigung s. Diss. De diaetae sac- 
charatae convenientia ad sanifatem hominis , D. d. 
Med. Er starb schon am 2. Nov. 1726.3 vergl. Ar- 
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noldt's Zusätze zn s. Histor. d, Königsb. Universität 
S. j54. n. CVII. 

Klarer (Walther) (Rot. III. 45j.) schrieb sich Klaarer, 

war zuletzt Decan zu Hundweil und starb 1567.: 
s. Haller Bibi, der Schweizergesch. III. S. 58. 59. 
n. 129. Er schrieb drey historische Werke über Ap¬ 
penzell und Hundweil; s. Universal - Register über 
Haller Bibi. d. Schweizergesch. (Bern, 1788. gr. 8.) 
S. 192. Eine vierte dort angegebene Schrift ist nicht 
von ihm, sondern von einem D. Johann Klaarer. 

Klein (Christian) (Jöch. 11. 2112. Rot. III. 456.) war 
zu Rostock am 23. Oct. 1628. geboren, studirte da¬ 
selbst, zu Königsberg und Strasburg, that eine Reise 
nach Holland und England, und hielt sich besonders 
in Oxford auf, wurde in Rostock Dr. d. R., im De- 
cember 1663-Professor derselben, wurde aber, gleich 
nach seiner Einführung als solcher, krank und starb, 
wie Jöcher angibt; vergl. (Mantzel’s) Gesch. d. Jur. 
Facult. in Rostock. (Rostock, 1746. 8.) S. ii3. l4. 

Klein (Elias) (Rot. III. 46o.) war Pfarrer zu Schön¬ 
feld bey Leipzig, wurde 1023. Superrnt. zu Orla- 
münde, und starb daselbst am 8. Februar 1629.; s. 
Köhler's Forts, zu Albrecht’s Sachs. Predig. Histor. 
lr Bd. 2te Forts. S. 99g. 1000. —— Schriftsteller war 
er nicht. 

Klein (Johann 3.) (ebend. S. 466.) war zu Kamnitz in 
Böhmen am 25. July i684. geboren, trat 1703. in 
den Orden, und starb zu Prag am 15. Januar 1762. 
Vgl. Pelzel's Abbild. IV. i37 — i42., wo auch sein 
Bildniss von Niderhofer steht. —- Schriftsteller war 
er nicht. 

Kleiner (Gottfr.) (Zus. S. XXVIII.) war aus Rudolstadt 
in Schlesien gebürtig, wurde 1724. Pastorin Seifers¬ 
dorf, 1742. in Freyburg in Schlesien, und starb da¬ 
selbst 1767.; vgl. Ehrhardt Presbyterol. IV. 65o. 5i. 
Er ist derselbe, den Richter im Lexikon der geistl. 
Liederdichter S. 167. ohne weitere Lebensumstände 
anführt. 

Kleinfeld (Christian Ernst) (ebend.), welcher mit Klein¬ 

feld (Ernst) (Rot. III. 472.) Eine Person ist, war 
zu Königsberg am 6. Jan. 1690. geboren, von 1709. 
bis 1714. Feldchirurgus bey der preuss. Armee in 
Brabant, studirte darauf in Duisburg Medicin, wur¬ 
de daselbst, nach Vertheidigung s. Diss. de natura 
curaque ischuriae D., und prakticirte daun bis za 
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seinem, am 16. April 1735. erfolgten’, Ableben in 

Königsberg ; vergl. Arnoldt’s Zus. zu s. Iiistor. der 
Königsb. Univ. S. j 55. n. CX. 

de Kleinsorgen (Gerb.) (Rot. III. 478.) war za Lemgo 

i53o. geboren, wurde ülficial zu Werle, legte aber 

diese iStelle nieder und starb daselbst als Privatmann 

am 7. Febr. 1601,; vgl. Hartzheim, bibl. Coloniens. 

r* 98- 99- 
Klenner (Sam.) (ebend. S. 487.), starb am 28. Oct. 

1777-i vgl. Ehrhardt Presbytern], vol. IV. S. 399 * 

Kiepe (Iriedr. Moriz) (ebend.) war nicht Verfasser s, 
Inaug. Diss. 

Kiepenmayr (Damasc.) (S. 498.) heisst Kleimayrn (D.), 
und steht in den Zus. S. XCVII. 

Klinckerfus (Job. Christian) (S. 5oo.) heisst mit dem 

Vornamen Job. Ludwig, und nteilt richtig in den 
Zus. S. XXIX. 

Länger (Joh. Gottlob) (S. 5o7.) heisst Klingner (J. G.) 

und steht in Meusel’s Lex VII. 82. 

Klobius (Justus) (S. 011.) heisst J. Fidus K., war seit 

i6(>2. Rathsherr zu Wittenberg, und starb am 11, 

April 1670.5 s. Kittner’s Nachricht v. Rathscolleg. 
in Wittenb. S. 1 35. 

Klotzsch (J.[oh.j Carl) (Zus. S. XXX.) starb in der j 
Nacht des 18. Nov. 1811. im 81. Jahre als Jubel— 
prediger. 

Kluge (Joh. Friedr.) (Rot. III. 533.), war aus Witten¬ 

berg gebürtig, wurde daselbst 1759. M., 1760. Klo¬ 

sterprediger, starb aber schon am 25. März 1765.; 

vgl. Dresdn. polit. Anz. 1765. St. 27. art. 5. 

Klugkisf. (Henric.) (ebend.). Der Titel seiner zweyten 

Schrift, die seine Inaug. Diss. war, ist: Dissert. de 

limitibus, sive vom Kampfrecht. Sie erschien Utrecht 

1727. 4.; allein Aug. Rud. Esaias Bünembnn gab 

sie zu Halle 1736. 4. mit einer Vorrede: De nobili- 

bus Germaniae jure belli instructis (die in Rot. Ar¬ 

tikel unrichtig als eine dritte Schrift Klugkist’s an¬ 

geführt ist) und einem vierfachen Anhänge wieder 

heraus. Vgl. Meusel’s Lex. I. 685. 

Knaap (Joh. Herrn.) (S. 535.) heisst Knoop (J. H.), 

und steht richtig und vollständiger S. 572. 70. 

Knabe (Johann) (S. 536.) war nicht Schriftsteller. 

Knapwel (Rieh.) (S. 538.) steht schon im Joch. I. 1928. 
unter Clapoel (Rieh.) 

Knauff'en (Melch.) (Zus. S. XXXVIII.), hiess Knauff 

und war von 1729. bis 1760. Collaborator zu ßra- 

ckenheim im Wiirtembergischen. Vergl. Binder’s 

Würtembergs Kirchen - und Lehrämter ister Theil. 
(Tübing. 1798. 4.) S. 157. n. 32. . 

Knauth (Sam.) (Rot. III. 5<i3.), schrieb sieb Cnauth (S.) 

und steht vollständiger iir» Adel. II. 38o. 

Knesner (Joh.) (S. 54g.), heisst Kiifner (J.) und steht 

im Joch. II. 2176. und hier ergänzt S. 932. 

Kniczynski (Ignat.) (Joch. II. 2121.), auf dessen Arti¬ 

kel bey Rot. III. S. 552. blos verwiesen ist, heisst 

Ku/czinski (Ign.) und steht iin Joch. II. 2182. und 
h>' * ergänzt S. 966. 

Knif (Guil. Joh.) (Rot. III. 554.), steht S. 583. noch¬ 
mals unter Knyf (Wilh, Job.). 
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Kniling (Georg) (ebend. S. 559.), hiess Keiling (G), 

und war aus Eisleben gebürtig. Die angeführte Schrift, 

die ihn aber nicht zum Verfasser hat, führt den Ti¬ 

tel : Trium virorum chymicorum clarissimorum , näm¬ 

lich Amad. Friedlibii, David. jRebentrost's und Dr. 

Georg Keiling’s Collectanea etc. und ist 78 S. stark. 

Kniphof (Heinr.) (ebend.), hiess mit den Vornamen 

Johann Heinrich, muss aber ganz wegfallen. Denn 

er schrieb diese Abhandlung nicht, sondern vertei¬ 

digte sie nur unter Dr. Rud. Heinr. Ziegler’s Vor¬ 

sitze, war auch weder Doctor, noch weniger Pro¬ 

fessor der Rechte. Vgl. Gelehrt. Fama Th. XI. (Lpz. 
1711. 8.) S. 778. 79. 

Knippenberg (Sebast.) (S. 56o.) starb am 3i. May i733. 

89 Jahr alt, im 68. Jahre seines Professorats, 6isten 

seiner Priesterwürde und 45sten seines Doctorats; 

s. Hartzheim bibiioth. Colon, p. 294. 95., der drey 

Schriften von ihn anfiibrt. 

Knoblauch (Paul) (S. 565 ) steht schon im Joch. lf. 

2 125. unter Knoblach (Pi), auf dessen Artikel auch 

hier S. 563. verwiesen ist. 

Knobloch (Renj.) (Joch. II. 2125. Rot. III. 565.) steht, 

wie bereits in Mein, ßeylräg. II. S. i5. n. 194. be¬ 

merkt, schon im Joch. I. 1977. unter Cnobloch a 

Knoblochshausen (Benj.) vollständiger. 

Knoll (Christoph) (Rot. Hl. 5yo.) steht schon im Joch. 

I. 1978. unter Cnoll (Cliph.); vgl. Ehrhardt’s Fres- 

byterol. B. III. iste Abthl. S. 385. 86. u. 5o5. 

Knoll (Joh. Chr. Gerh.) (ebend.) steht S. 571. noch¬ 

mals vollständiger und am richtigem Orte. 

de Knorr (Ludw. Willi. ) (S. 577.) steht schon voll¬ 

ständiger S. 566. 67. unter de Knörr (Ldw. Wilh.) 

Knutz (Nicol. Teting) (S. 583.) steht vollständiger im 

Jöch. IV. 1070. 71. unter Teting (Nie.) 

(Die Fortsetzung folgt.) 

A nkiindigungen, 

So eben ist in Unterzeichneter erschienen, und in allen 

guten Buchliancllungeii zu haben: 

Steins, Dr. C. G. D., geographisch - statistisches Zei- 

tungs-, Post- und Comptoir-Lexikon, ister Band, 

iste Abtheilung, gr. 8. 

wovon der Prauumerationspreis, da das Werk über die 

Hälfte (statt 200, 3oo Bogen) stärker wird, folgender- 

maassen hat festgesetzt werden müssen : jeder Band 

Schreibp. 3Thlr., weiss Druckp. 2 Thlr. 12 Gr., ordin. 

Druckp. 2 Thlr. Die Herren Subscribeuten werden sich 

diesen billigen Nach.schuss gern gefallen lassen, wenn 

sie sich von der Reichhaltigkeit dieses Werkes über¬ 

zeugen, und ist eine ausführliche Nachricht darüber in 

allen Buchhandlungen gratis zu bekommen. 

Leipzig, den 7. May 1818. 

J. C. Hinrichs Buchhandlung. 
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In <l er Buchhandlung von C. F. Amelang in Berlin, 

Brüderstrasse Nr. n., ist so eben erschienen und 

an alle Buchhandlungen versandt: 

Allgemeine 
Toxi cologie 

oder 

Gift kunde, 
worin die 

Gifte des Mineral-, Pflanzen- und Thierreichs, 

aus dem 

physiologischen , pathologischen und medicinisch-gericht- 

lichen Gesichtspuncte untersucht werden. 

Nach dem Französischen 

des 

Herrn M. P. O r f i l a , 

Doctors der Arzneywissenschaft an der medicinischen Facultät 

au Paris, Professors der Physik und Chemie, Kön. Span, 

pensionirten Naturforschers u. s. w. 

M i t 

Zusätzen und Anmerkungen begleitet 

von 
Dr. S ig i s m. Fr ie dr. H er mb s t ä dt. 

Erster Tlieil gr. 8. Mit einer'Kupfertafel, 2 Rthlr. 

Zweyter Theil gr. 8. i Rthlr. 16 Gr. 

Dritter Theil gr. 8. a Rthlr. 

Der berühmte Herr Uebersetzer sagt in der Vor- 

t*ede: Gegenwärtiges Werk wird seinem Verfasser, dem 

Herrn Orfila, mit Recht einen classischen Ruhm grün¬ 

den. Ls existirt zur Zeit kein ähnliches Werk über 

den genannten Gegenstand, das die Wichtigkeit seines 

Inhalts aus einem gleichen vielseitigen Gesichtspunct 

verfolgt und erschöpft hat; daher das gegenwärtige nicht 

nur jedem Arzte, Physiker, Chemiker und denkenden 

Pharmaceuten, vor deren Forum die darin abgehandel- 

ten Materien speciell gehören, sondern selbst denjeni¬ 

gen Justizbehörden als ein allgemeines Handbuch mit 

Recht empfohlen zu werden verdient, welche bey den 

durch Vergiftungen veranlassten Criminaluntersuchun- 

gen ein richterliches Erkenntniss abzulassen beauftragt 
sind. 

ßey der \ erdeutschung ist mehr auf eine treue 

Lebersetzung des Sinnes, als auf Eleganz der Sprache 

Rücksicht genommen worden. Was der Verfasser nicht 

bei uhrt halte, oder was meine eigene Erfahrungen über 

die in Rede stehenden Gegenstände mich gelehrt haben, 

ist tbeils in Zusätzen, theils in Anmerkungen nachge¬ 
tragen. 

An Bibell eser und G eist liehe. 

liosenhiiiller, Prof. E. F. K., das alte und neue Mor¬ 

genland, oder Erläuterungen der heiligen Schrift aus 

der natürlichen Beschaffenheit, den Sagen, Sitten und 

Gebräuchen des Morgenlandes. Mit eingeschalteter 

Uebersetzung von Sam. Burders morgenländischen Sit¬ 

ten, und Will. Wards Erläuterungen der heil. Schrift 

aus den Sitten und Gebräuchen der Hindus, gr. 8. 
Preis i Thlr. 12 Gr. 

Jedem aufmerksamen Bibel - Leser und Ausleger 

der heil. Schrift ist des Ilrn. Rosenmüllers Werk ein 

ganz unentbehrliches Buch. In Fmgland wurde das Buch 

von Burder in kurzer Zeit fünfmal neu gedruckt. Da 

Asien die Wiege der Menschheit genannt wird, so muss 

es auch die Wiege der Religion seyn, welches sich vor¬ 

züglich aus Wards Werk beweisen lässt. Dieses Buch 

ist in allen Buchhandlungen zu erhalten. 

Baumgärtnerische Buchhandlung. 

Bey mir ist so eben erschienen und durch alle Buch¬ 

handlungen zu haben : 

Zeitschrift für psychische Aerzte, in Verbindung mit 

den Herren Haiudorf, Hayner, Heinroth, Henke, 

UolFbauer, Holinbaurn, Horn, Maass, Pienitz, Pmer 

und Weiss; hei ausgegeben von Fr. Nasse. Erstes 

Vierteljahrheft lür 1818. Mit 1 Kupf. geh. 18 Gr. 

Dasselbe enthält: ij) Ueber die Benennung und dio 

vorläufige Einlficilung des psychischen Krankseyns, von 

Nasse. 2) Von der psychischen Beziehung des Her¬ 

zens; von Ebendemselben. 5) Resultat dar Heil- und 

Verpflegungs-Anstait auf Sonnenstein in dem Verlauf 

dreyer Jahre i8i4., i5., 16.; von Dr. Pienitz, Arzt 

daselbst. 4) Ueber die Abhängigkeit oder Unabhängig¬ 

keit des Irreseyns von einem vorausgegangenen körper¬ 

lichen Krankheifszustande; von Nasse. 5) Auszüge aus 

englischen Schriften. 

Alle drey Monate erscheint ein Heft. 

Leipzig, im May 181S. 

Carl Cnobloch. 

Neue Bücher, 

welche in der Oster-Messe dies. J. im Verlage von 

Blinder und Humblot in Beilin erschienen; 

Ancillouy Fred., Sermons. 2 Vol. gr. 8. geh. 3 Rthlr. 

8 Gr, 

Blesson’s, L., Beytrag zur Geschichte des Festungs¬ 

kriegs in Frankreich im Jahr i3i5., oder Tagebuch 

eines Ingenieurofficiers über die Belagerung von Man- 

beuge, Landrccies, Marienboui'g, Pbilippeville, Ro- 

croy , Givet und CharJeniont u. s. w. Mit Platuu 

aller genannten Festungen u. s. w. gr. 8. geh. 3 Rihlr. 

Chezy, Helmina von, Aurikeln; eine Blumengabe von 

deutschen Händen, lr Band. 8. geh. 1 Rthlr. 12 Gr. 

Falkcnbergs, C., Versuch einer Darstellung der ver¬ 

schiedenen ( lassen von Räubern, Dieben und Die¬ 

beshehlern, mit besonderer Hinsicht auf die verschie¬ 

denen Mittel sich ihrer zu bemächtigen, ihre "\ er¬ 

brechen zu entdecken und zu verhüten u. s. vv. ater 

Band nebst Anhang, ein Wörterbuch der Diebesspra¬ 

che enthaltend. 8. 1 Rthlr. 1(1 Gr. 

Gerhards, J. H., Tafeln zur genauem Kenntnis« aller 

wirklich geprägten Gold - und Silbermünzen älterer 
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und neuerer Zeit, mit Angabe ihres Gewichts, Ge¬ 
halts und Berechnung ihres Werths, für Kaufleute 
und Münzliebhaber. -gr. 8. geh. i Rthlr. 12 Gr. 

Heinsius, Theodor, kleine theoret. praktische deutsche 
Sprachlehre für Schulen und Gymnasien. Siebente 

verbesserte und vermehrte Auflage. 8. 12 Gr. 
Memoiren der Madame Manson, zur Erläuterung ihres 

Benehmens in dem Processe gegen die Mörder des 
Herrn Fualdes, von ihr selbst geschrieben. Nebst 
einem Anhänge authentischer Briefe. Aus d. Franz, 
nach der neuesten Original-Ausgabe; mit einer Ge- 
scliicbtserzäblung des Mordes, aus den gerichtlichen 
Verhandlungen gezogen, von K. Mächler. Mit dem 
Bildnisse der Madame Manson. 8. geh. l Rthlr. 

Möllingers kleiner Uhren - Katechismus, wodurch man 
sich eine übersichtliche Kenntniss von den Uhren 
verschaffen und sich unterrichten kann, wie man sie 
halten muss , auch kleinere Fehler oder Versehen 
selbst abhelfen kann. 16. geh. 8 Gr. 

Paoli- Chagny (Comte de) Projet d’une Organisation 
politique pour l’Europe, ayant pour objet de pro- 
cnrer aux souverains et aux peuples une paix gene¬ 
rale et perpetuelle. 8. 

jRockstroh, Dr. Fl., die Logarithmen, erleichtert liir 
den Unterricht, und in ihrer Anwendung auf Ökono¬ 
mische, kaufmännische, juristische u. s. w. Gegen¬ 
stände. gr. 8. 18 Gr. 

Schmalz, Th., Lehrbuch des deutschen Privatrechts, 
Land- u. Lchnrecht enthaltend, gr. 8. l Rthlr. 16 Gr. 

Frank, Jos., praxeos medicae oniversae praecepta P. IT. 
Vol. I. Sect. 1. continens doclrinam de inorbis sy- 
stematis nervosi in genere et de iis cerebri in spe- 
cie, cum tab. aenea , 8 maj. Lips. Bibliop. Kühn. 

4 Rthlr. 

Der berühmte Hr. Verfasser hat die Geisteskrank¬ 
heiten in diesem so eben erschienenen Bande mit einer 
Vollständigkeit abgebandelt, wie sie wohl noch in kei¬ 
nem darüber geschriebenen Werke angetrofl’en wird. 
Es findet sieh dabey so vieles bemerkt, was ganz vor¬ 
züglich eine genauere Beachtung fordert, z. ß. die psy¬ 
chische Heilmethode des Wahnsinns ist als unnütz ver¬ 
worfen. Auch der zur jetzigen Liebüngsrnaterie gehö¬ 
rende Mesmerismus ist nicht leer ausgegangen. End¬ 
lich befindet sich bey diesem Bande noch ein Grund¬ 
riss zu einem Irrenhause, welches schwerlich zweck¬ 
mässiger und anständiger ausgeführt werden dürfte. 

Leipzig in der Baumgärtnersehen Buchhandlung ist 
erschienen und in allen Buclihandl. zu haben: 

üriegsbibliothek, 
enthaltend 

Die Geschichte der Bcfreynngskriege in Deutschland, 
Russland, Italien, Frankreich, Spanien uud Portugal, 

May. 

vom Jahr 1808. bis i8i5.; mit neun Planen gr. 8. 
Fünf Bände. Preis io Thlr. Der Krieg in Deutsch¬ 
land macht den diitten Band aus; der Fehlzu« in 
Russland di n zweyten; der Krieg in Spanien und 
Portugal den ersten, und die Geschichte des Kriegs 
in Frankreich und Italien im Jahr i8i4. u. i8i5. 
den vierten und fünften Band. 

Dieses Werk, welches bis jetzt noch für das voll¬ 
ständigste und bestbearbeitetste unter allen den vielen 
zerstreueten Schriften gehalten wird, hat auch seinen 
Werth beym Publico bestätiget gefunden, indem er- 
stere Bände immer neu gedruckt werden mussten. Die 
Bände werden auch einzeln in allen Buchhandlungen 
unter ihrem eigenthümlichen Titel verkauft, und macht 
also jeder Band ein abgesondertes Werk aus. Da die¬ 
ses schätzbare Werk für die Zeitgeschichte bereits durch 
mehrere Auflagen seinen in nein Werth bewährt hat, 
so bedarf es weiter keine Empfehlung. 

Künftige Michaelismesse erscheint in meinem Verlage: 

Biblisches Reallexikon oder alphabetisch geordnetes Hand¬ 
buch aller, dem Interpreten der Bibel nothwendigen, 
Sachkenntnisse; nach den besten Quellen bearbeitet 
von Cr. B. hViner, Doctor der Philosophie u. Pri- 
vatdocent an der kön. Universität zu Leipzig, gr. 8. 

Dieses für Studirende, Schullehrer und Prediger 
bestimmte Werk soll in alphabetischer Ordnung eine 
beliiedigende und das Weiterforschen erleichternde Dar¬ 
stellung aller historischen, geographischen, archäologi¬ 
schen und liaturwissenschaltl. Kenntnisse gewähren, die 
dem Interpreten der biblischen Urkunden (die apokry¬ 
phist hen Bücher des A. T. eingeschlossen) wesentlich 
nothwendig sind. Der Verf. wird nicht aus bekannten 
Handbüchern schöpfen oder einen ergänzenden Auszug 
aus der so mangelhaften Gothaischen Encyklopädie lie¬ 
fern, sondern das Studium der gediegensten speciellen 
Werke und Monographieen, deren er schon eine be¬ 
deutende Anzahl benutzt hat, sich zur Pflicht machen, 
lind am Schluss jedes Artikels die gebrauchten Quellen 
genau und vollständig naclivveisen. Mit grösstmöglicher 
Reichhaltigkeit wird er Gedrängtheit der Darstellung 
zu verbinden und letztere selbst durch zweckmässige 
Abbreviaturen zu erreichen suchen. Das Ganze be- 
schliesst ein hebr. und griecb, Register. 

C. H. Reclam. 

lieber die jetzigen Synoden 

ist bey den Gebr. Gädicke in Berlin, und in allen an¬ 
dern Buchhandlungen , folgende interessante neue Schrift 
für 4 gGr. zu haben: „Gedanken eines Landpredigers 
über Christenthum, Kirche und Synoden. Ein Neben¬ 
stück zu dem Schreiben eines Landpredigers an einen 
Staatsrath.“ Der Verfasser ist ein in der gelehrten 
Welt bekannter Kirchenlehrer. 
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Intelligenz - Blatt. 

Fortsetzung der Zusätze und Berichtigungen 
zu Rotermund 111. Band. 

hobson (Canut.) (Rot. III, 58g.) stellt schon im Joch. 

I. i634. unter Canutus (2) und liier S. g3. unter 
Kan n t us. 

Koch (Christian Martin) (S. 5g3.). Zu seinen Schrif¬ 

ten gehören : a) Comm. Hydroceles specics fede di- 

versae. Lips. 1778. 4. Bog. b) Von den Fress¬ 

spitzen der Insekten. Leipz. 1778. 8. 1 Bog. (vergl. 

Allgem. Verzeichniss neuer Bücher 1778. S. 835. 

n. i543.) — Seine Inaug. Diss. wurde ins Deutsche 

übersetzt. Vgl. Ersch's Handb. d. deutschen Liter. 

Bd. 1. Abtheil. 4. S. 74. n. 701. Von der ebend. 

n. 702. angeführten Dissertation Friedr. Ernst Ger- 

lach’s ist er wahrscheinlich ebenfalls Verfasser. 

Koch (Gottfr. Ileinr.) (Zus. S. XL.), hiess vielmehr 

Koch (Hcinr. Gottfr.), und steht schon III. 5g8., 

aber unvollständiger. 

Kocher (Job. Friedr.) (Rot. III. 609.), hiess mit dem 

Vornamen Christian Friedr. und steht schon voll¬ 

ständiger im Joch. II. 2133., auf dessen Artikel auch 
verwiesen ist. 

Kochonowshiego (Petro) (ebend.), hiess Kochanowski 

(Bet.), war Secretär des Königs von Polen und ein 

Bruder des, auf derselben Columne angeführten, An¬ 

dreas. Sein Gedicht erschien zuerst zu Cracau 1618. 

und wurde ebend. i65i. u. 1687. wieder gedruckt. 

Vgl. Bibi, poetar. Poionor. qui patrio sermone scri- 

pserunt. (Warschau o. Ang. d. Jahr. 4.) p. 11. u. 
p. 5i. 

Kockburn (Willi.) (S. 610.) schrieb sich Coclcburn (W.) 

und steht richtig und viel vollständige» iin Adel. II. 
592. 93. 

Kodicius (Lactant. Joh.) (ebend.), schrieb sich Codi- 

eins L. J.}, und steht viel vollständiger im Adel. 

II. 5g6. 97, Vergl. Denis Buchdruckergesch. von 
Wien S. 578. 

Köcher (Christian Ant.) (ebend. S. 613.). Seine rich¬ 

tigen Vornamen nud Todeszeit sind S. 614. im Ar¬ 

tikel seines Bruders, Johann Christoph, bemerkt. 

Köchlin auch Coccinius (Mich.) (ebend. S. 6i 5.), steht 

schon im Joch. I. ig83. unter Coccinius (Mich.). 

Li war aus Tübingen gebürtig, Heinr. Bebels Schü¬ 

ler, wurde i4g4. zu Tübingen M. (s. Sloll's Samm- 
Erster Band. 

lung d. Magisterprom. in Tübing. iste Abthl. S. 4.), 

i5o5. Decau der philos. Facultät (s. Zeller’s Merk¬ 

würdigkeiten de)- Universität und Stadt Tübingen. 

S. 483.), dann Schulrector daselbst, begleitete seinen 

Landsmann Veit von Fürst, welchen Kaiser Maximi¬ 

lian I. zum König von Polen Sigismund sendete, als 

Secretär, und war endlich, als Fürst Statthalter zu 

Modena geworden, seit dem Jahre i5u. Kanzler des¬ 

selben. Vgl. Freytag apparat. literar. I. 56o — 565. 

und Denis Merkwürdigk. d. Gareilisch. Bibi. S. 442. 

43., die doch beyde folgender Schrift nicht geden¬ 

ken : Eutropii de gestis Romanorum libri X, Prae- 

missa ad lectorem Eutropii commendatione. Cracau 

l5io. gr. 4. Diese Ausgabe besorgte Köchlin zum 

Gebrauche seines obgedachten Landsmanns Veit von 

Fürst. Vgl. Janociana Vol. I. (Warschau u. Leipzig 

1776. gr. 8.) p. 43. n. 16. 

Köchly (Ephr. GottfO (ebend.). Er wurde iy55. wie¬ 

der zu seinen Amtsverrichtungen zugelassen , und 

starb am 27. April 1761. Vgl. Curios. Saxon. 1761. 

S. 211—217. Man hat von ihm mehrere kleine 
Abhandlungen. 

Köler (Gotthilf Fridem.) (S. 620.) heisst Löber (G. F.) 

und steht richtig und vollständig S. 2028. 

Köhler (Joh.) (S. 621.), steht schon im Adel. II, 409. 

unter Coler (Joh.). 

Köllmann (Jac.) (S. 633.), steht schon, jedoch dürftig, 

im Joch. I. 20o4. unter Colemann, Kölmann oder 

Kolmann (Jac.). 

de Kökello oder Kökuletv (Joh.) (S. 636.), steht schon 

im Jöcher II. 1928. unter Johannes von Kihelloe. 

Vgl. Iloranyi memor. Hungar. II. 397. 98. 

Könick (S. 637.), heisst Rönich oder Rönigk (Joh. Tob.), 

und steht in Meusel's Lex. XI. 383. 

König (Samuel 1.) (S. 65g.) ist, wie in (Zschokke) 

Miszell. f. d. neueste Weltk. J. 1811. n. 64. S. 255. 

bemerkt worden, mit König (Sam.) auf der 66osten 

Seite Eine Person. Vgl. Futz Nekrolog denkwür¬ 

diger Schweizer aus dem 18. Jahrh. S. 264. 

König (Valentin) (S. 660.) war zugleich prakt. Arzt 

und starb 1736. Vgl. Neue Zeit. v. gel. Sach. 1737. 

n. 60. S. 535. 36. —- Von s. Adelshistorie erschien 

der 3te Theil 1736. Fol. Die in allen 3 Theilen 

enthaltenen Familien sind in fVeinart’s Literat, der 

Sachs. Gesch. II. 48i—483. kurz verzeichnet. 



1091 1818 1092 

Köpf (Anastas) (S. 667.) war aus Marbach im Wür- 

tembergischeu gebürtig, wurde i6o4. zu Tübingen 

Mag. (s. Stoll's Samml. d. Magisterprom. 2r Äbsch. 

S. 10.), 1606. College der 4ten Classe des Pädago¬ 

giums in Stuttgard, 1G08. Pfarrer in Rieth, j625. 

bis i644. Praceptor in Marbach. Vgl. Binder’s Wür¬ 

ttembergs Kirchen- und Lehr-Aemter ir Thl. (Tü¬ 

binger» 1798. 4.) S. 222. und 2r Thl. (ebend. 1799*) 

S. 8o4. u. S. 995. 

Köpke (Adam) (S. 669.). Er wurde am 26. Novetnb. 

1702. durch den Umsturz seines Wagens sehr be¬ 

schädiget, und starb am 3ten Tage darauf in einem 

hohen Alter. Vgl. Joach. Ernst Steiri’s Leben des¬ 

selben. (Meusel's Lex. XIII. 321.) 

Koremon (S. 683.) war ein angenommener Name Franz. 

Cbph. v. Scheyb’s. s. Meusel’s Lex. XII. i46. 47. 

Körner (Job. Christ.) (ebend.) starb nicht in Prittitz, 

sondern wurde 1769. Substitut seines Vaters, des 

Pfarramts - Verwalters Joh. Casp. Körner’s in Sanger- 

hausen, erhielt nach dessen Tode 1765. das völlige 

Amt, und starb 1785. 

Kogel (Fried.) (S. 692.) steht schon vollständiger im 

Jöcb. I. 1997. unter Cogel (F.). 

Kogler (Werigand) (ebend.) steht schon dürftig im Adel. 

II. 4ob. unter Cogler (W.). 

Kohli (Joh. Joachim) (S. 696.) steht in den Zusatz. S. 

XL VfL nochmals unter Kohle (J. J.). 

Kohlmeier (Gerh. Friedr.) (S. 696.) schrieb sich mit 

dem C und steht so im Adel. II. 402. und Meusel’s 

Lex. II. 164. 

Kohn (Alph.) (S. 699.), heisst Khonn (A.) und steht 

schon S. 310. und ergänzt in den Zus. S. X. 

Kolczawa (Carl) (S. 710.), steht schon, obwohl un¬ 

vollständig, im Adel. II. 4o6. 

de Kolme (S. 712.), heisst de Lorme (Joh. Ldw.) und 

steht S. 2087. 

ron Kolmenar (Joh. Alvar) (S. 717.) steht schon, und, 

da er sich mit dem C schrieb, am richtigem Orte, 

im Adel. II. 420. Vergl. Meusel bibl. hist. XI. i. 

p. 107. 
Kölner (Joh.) (S. 718.) steht schon zweymal im Lex. 

s. Mein. Beytr. II. 16. n. 199. 

Konarcki (Kneif!) (S. 722.) ist der, S. 723. gleich auf 

ihn folgende, Konarskl (Stanisl.), dessen Lebens- 

umstände weitläufiger in Janotzki Lexik, der jetzt 

lebenden Gelehrten in Polen Th. I. S. 71—80. und 

Th. II. S. \7>j. 38. stehen. 

Konhardt (Joh. Friedr.) (S. 725.). Der in diesem Ar¬ 

tikel beyläufig erwähnte Joh. Benj. Konhardt war 

zu Leipzig am i4. Dec. 1695. geboren, studirle da¬ 

selbst, wurde 17 4. Bacc. d. Philos., 1715. Mag., 

1718. Bacc. d. Rechte, starb aber schon am i5ten 

Aug. desselben Jahres. Mit der Diss. de ludis sce- 

ricis liabilitirte er sich. Vgl. Sicul Leipzig annal. 

B. 1. Beyl. S. 227. 

Ko ol (Joh.) (S. 727.). Bey seiner 2ten Schrift muss 

es statt edit. H. Ottone heissen: in Everh. Ottonis 

thesaur. jur. ci\il T. V. p. i52i f. 

Kopisch (Chr. Ern.st) (S. 729.) war zu Kunitz in Schle¬ 

sien 1666. geboren, wurde 169.3. Pastor in Saniz, 

May. 

1705. Diaconus, 1706. Archidiaconus, 1708. Pastor 

in Liegniz, 1709. Oberpastor an der Gnadenkirche 

in Landshut u. 8. w. Vergl. Ehrhardt Presbyterol 
IV. 278. 

Koppe (Johann Friedr.) (S. 731.) starb 1755. Vergl. 

Dresdner polit. Anz. 1755. 11. 12. art. 5. 

Kordeiro (Ant.) (S. 735.) heisst Cordeyro (A.), und 

steht vollständig im Adel. II. 463. 

Koren (Jac.) (S. 736.) steht schon im Joch. I. 2070. 

unter Cooren (J.) , und im Adel. II. 464. unter Co- 

ren (J.). 

Korineck, auch Korzineck (Job.) (ebend.), steht rich¬ 

tig und vollständiger S. 760. unter Korzineck (Jüan.) 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Ankündigungen. 

In der Buchhandlung von C. F. Amelang in Berlin, 

Brüderstrasse Nr. 11., erschien so eben und ist 

durch alle solide Buchhandlungen zu haben: 

Geschichte 

Dt. M a r t i n Luthers 
und der 

durch ihn bewirkten Kirchenverbesserung in Deutschland. 
Von 

Dr. Christian kVilhelm Spieker, 

Professor der Theologie, Schulinspector und Prediger an der 

Oberkirche au Frankfurt an der Oder. 

Erster Band. gr. 8. Mit einem allegorischen Titelkupfer 

3 Thlr. 12 Gr. 

Unstreitig das wichtigste und inhaltreichste Werk, 

das die Feyer des 3oojährigen Reformationsfestes ver¬ 

anlasst hat. Es stellt uns ein getreues und vollständi¬ 

ges Gemälde von jener grossen Zeit auf. mit eben so 

umfassender Gelehrsamkeit und deutscher Gründlichkeit, 

als mit religiöser Warme und vaterländischem Herzen, 

in einer lebendigen , kräftigen Sprache. Der fromme, 

freye Mann , welcher ein mächtiges Rüstzeug Gottes 

zur Förderung evangelischer Wahrheit und Freyheit 

wurde , steht im Vordergründe. Die psychologische 

Entwickelung seines Charakters, die Beschreibung sei¬ 

nes Lebens und Wirkens, so wie die allmähliche Aus¬ 

bildung seines religiösen Sinnes lässt nichts zu wün¬ 

schen übrig. Die Freunde und Mitgenossen des hel- 

demniithigen Reformators , die das grosse Werk för¬ 

dern halten, sind nach ihrem Sinn und Leben, die 

Gegner aber nach ihrer Gemüthsart und nach ihrem 

feindseligen Entgegenwirken dargeatellt — alles sine jra 

et studio. Nach einer gehaltvollen, beherzigenswerthell 

Vorrede wird im ersten Buche der Zustand der Kirche 

beym Beginnen der Reformation , im zweyten Buche 

aber alles, was die Reformation einleitete und bisher 

hinderte, dargest<-llt. Die folgenden lünl Bücher fuh¬ 

ren die Geschichte fort bis zu Luthers Aufenthalt auf 

der Wartburg. Der Anhang enthält Anmerkungen und 

literarische Nachweisungen, worin man eine vollslän- 
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dige Literatur, den Abdruck der wichtigsten Original- 
steilen, ©ine gelehrte Erörterung wichtiger Nebenum¬ 
stände und manche neue Ansichten und Aufschlüsse 
über einzelne Begebenheiten, Erzeugnisse eines gründ¬ 
lichen und ileissigen Quellenstudiums, findet. Es steht 
mit Recht zu erwarten, dass dieses wichtige Werk sich 
bald in den Bibliotheken aller protestantischen Theo¬ 
logen und aller Gebildeten finden wird , welche den 
Mann des Glaubens und seine grosse herrliche Zeit voll- - 
ständig und treu kennen zu lernen wünschen. 

An das civ zt liehe P ublicum. 

In meinem Verlage ist so eben erschienen und an alle 
Buchhandlungen versendet: 

XJeber die Brlenntniss and Cur 

der 

chronischen Krankheiten des menschlichen Organismus, 

von 

Dr. Wilhelm Andreas Ilaase, 

ausserordentl. Professor der Medici« auf der Univ. Leipzig und 
praktischem Arzte daselbst. 

Dritter und letzter Band. 

Erste Abtheilung. (Preis 2 Thlr. 12 Gr.5 
Dieser Band, mit welchem das angezeigte Werk 

völlig geschlossen ist, enthält, der früher angegebenen 
Eintheilung zufolge, die chronischen Krankheiten des 
reproduktiven Systems; die erste Abtheilung, nament¬ 
lich die Abhandlungen über die Schleimflüsse, über die 
Abnormitäten in den Functionen der eigenthümlichen 
Se - und Excretionsorgane, ferner die Scropheln, die 
Rhachitis und die Wassersüchten; die zweyte Abthei¬ 
lung den Scorbut , die hektischen und phthisischen 
Krankheiten, die chronischen Hautausschläge, die Sy¬ 
philis und die Wurmkrankheiten. Bey der Bearbei¬ 
tung der grossen Anzahl der diesem Bande angehörigen 
Krankheiten wurde es nothwe.ndig, ihn in zwey Ab¬ 
theilungen erscheinen zu lassen, wenn derselbe entwe¬ 
der im Verhältnis zu den heyden ersten Bänden nicht 
allzu voluminös ausfallen, oder, wenn die in ihm ent¬ 
haltene« Gegenstände in allzu gedrängter Kürze abge- 
haudelt würden, die früher für das Ganze angenom¬ 
mene Haltung nicht verlieren sollte. Von diesen bey- 
den Abtheilungen erscheint gegenwärtig die erste; die 
zweyte, welche bereits ebenfalls schon zu zvv< y Drit- 
theilen abgedruckt ist, folgt in den nächsten Monaten 
nach. Da der Werth und die Brauchbarkeit des Werks 
sei :st in den iiber dasselbe bereits erschienenen Recen- 
siouen hinlänglich anerkannt ist, so würde es über¬ 
flüssig sevn, zu dessen Empfehlung noch Etwas von 
meiner Seite hinzuzufügen. 

Leipzig, im Mn)'- 1818. 

August Gottlob Liebeskind. 

In der Buchhandlung von C. F. Arnelang in Berlin, 
(Brüderstrasse Nr. il.), erschien so eben und ist 

in allen Buchhandlungea zu haben: 

Die Unter r t c h t s k u n 8 t. 

Ein 

Wegweiser für Unkundige, zunächst für Lehrer in 
Elementarschulen. 

Von 

F. P. tP i l m s e ru 

Zweyte verbesserte und stark vermehrte Ausgabe, gr. 8. 
20 Gr. 

Was sich dem Vf. bey einer zwanzigjährigen Er¬ 
fahrung und Beobachtung als zweckmässig bewährte, hat 
er hier ohne vorgefasste Meinung, mit möglichster Un- 
befangenheit, also ohne sich durch berühmte Namen 
bestimmen und bestechen zu lassen, iu der verständ¬ 
lichsten Sprache, und so anschaulich dargestellt, dass 
dieser Wegweiser schwerlich irgend einen, der ihn mit 
Nachdenken und eigener Prüfung benutzt, irre führen, 
oder da rathlos lassen dürfte, wo Scheidewege sich zei¬ 
gen. Die in weniger als zwey Jahren vergriffene erste 
Ausgabe hat diesem Buche bereits zahlreiche Freunde 
erworben, und diese zweyte wird sie gewiss vermehren, 
da sie sehr sorgfältig verbessert und durch drey neue 
Abhandlungen, iiber die Kunst, abzufragen, über pä¬ 
dagogische Kunstgriffe > und über Elementargeogra- 
phie vermehrt, und durch viele Bemerkungen und Be¬ 
richtigungen bereichert ist, besonders über die Verstan¬ 
des - und Gedächtnisskbungen, als den wahren An- 
fangspunct alles Unterrichts, über die Anwendung der 
Ziffern bey der Gesanglehre, über Sprec/i- und Sprach¬ 
übungen und über den ersten Religions - Unterricht. 
Alles ist, da dieses Buch ein praktisches Methodenbuch 
seyu soll, durch ßeyspiele erläutert und veranschau¬ 
licht, und diese Behandlungsart ist ^es, wodurch der 
Name eines Wegweisers gerechtfertigt wird. 

Neuigkeiten der NicoJaischen Buchhandlung in 

Berlin. 

Jubilate -AI esse 1818. 

Calderon (Don Pedro de la Barca) Schauspiele. Aus 
dem Spanischen übersetzt von J. D. Gries. Illr Band, 
gr. 8. Fein Papier 2 Thlr. 12 Gr., ordin. Druck¬ 
papier 2 Thlr. 

Grimm (die Gebrüder) deutsche Sagen, llr Bd. gr. 8: 
i Thlr. ) 6 Gr. 

Haustein (Dr. G. A. Lud.) das Jubelfest der evangel. 
Kirche im Jahr Christi l S17. Drey Predigten zur 
Feycr der Reformation, gr. 8. 6 Gr. 

Hartig (G. Lud. Oberlorstm.) Anleitung zur Prüfung 
der Forsteandidatcn. gr. 8 8 Gr. 

Meyer (Fr. König]. Preuss. Kr egs- u. Dom. Raihy Be¬ 
merkungen auf einer Reise durch Thüringen, Kran- 
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ken, die Schweiz, Italien, Tyrol und Baiern im J. 
1816. Mit Kupfern, gr. 8. 2 Thlr. 4 Gr. 

Oehlenscliläger. Ludlams Höhle. Hin dramat. Mähr- 
clien in 5 Acten, und Freya’s Altar, Lustspiel in 5 
Acten. 8. I Thlr. i8 0r. 

Ruhland (Dr. R. L. ) System der allgemeinen Chemie 
oder über den chemischen Process. gr. 8. 2 Thlr. 
Savigny, C. F. Eichhorn und J. F. L. Göschen. 

Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft. IVr 
Band. is Heft. gr. 8. (nach Johanni). 16 Gr. 

Schink (J. F.) die Fügungen. Eine didaktisch - roman¬ 
tisch - dramatische Dichtung. Mit Musik von Prof. 
Zelter. 8. 1 Thlr. 

Schmidt (Dr. F. W. V.) Sammlung französischer Schrift¬ 
stellen aus dem neunzehnten bis zum dreyzehnten Jahr¬ 
hundert zurück. Mit einem Wörterbuch für die ver¬ 
schollenen alten Wörter; besonders in Beziehung auf 
den Zusammenhang der neueren Sprachen unter sich, 
und mit der lateinischen, ihrer Muttersprache. Für 
den gelehrten Unterricht. 8. 16 Gr. 

—~ —- Alt - Französische Wörter , welche in den 
jetzigen Wörterbüchern fehlen, besonders in Bezie¬ 
hung auf den Zusammenhang der neueren Sprachen 
unter sich, und mit der lateinischen, ihrer Mutter¬ 
sprache, zusammengestellt. 8. 6 Gr. 

(Ist aus obigem besonders abgedruckt.) 
TVolfart (Dr. K. Chr.) Grundzüge der Semiotik, in 

Lehrsätzen als Leitfaden zu Vorlesungen, gr. 8. 22 Gr. 
JVutzer (Dr. C. W.) de corpoi'is humani gangliorum 

labrica atque usu, monographia. c. tab. aen. gr. 4. 
(Commission). 1 Thlr. 12 Gr. 

In der Buchhandlung von C. F. Arnelang in Berlin, 
(Brüderstrasse Nr. ii.)y erschien so eben und ist 

in allen Buchhandlungen zu haben: 

Die Macht der Leidenschaft. 
Trauerspiel in vier Acten. 

Von 

Carl Schöne. \ ^ . / 
Klein 8. Mit einem allegorischen Titelknpfer von 

L. Wolff. Engl. Druckp., sauber geh. 18 Gr. 

Der durch frühere Arbeiten bereits vortheilhaft be¬ 
kannte Herr Verfasser bereichert die dramatische Lite¬ 
ratur mit gegenwärtigem Trauerspiele auf das erfreu¬ 
lichste ! 

Erfindung und Stoff haben hohen tragischen Werth, 
and sind motivirt durch eine gehaltvolle Vorrede. 

Eine ruhige, fortschreitende, in einander greifende 
Handlung; mit lebendiger Wahrheit gezeichnete Cha¬ 
raktere , eine blühende ungekünstelte Diction, dabey 
nicht die Abwechselung klarer und heiterer Bilder ent¬ 
behrend, weisen diesem Trauerspiele einen Platz un¬ 
ter den besten dramatischen Werken unserer deutschen 
Dichter an. 

May- 1096 

Die Handlung kann durch ihre ergreifende Mo¬ 
mente bey einer Darstellung auf der Bühne den höch¬ 
sten Eindruck auf das Gemüth nicht verfehlen, daher 
diese Tragödie für alle grössere Bühnen eine sehr will¬ 
kommene Erscheinung seyn wird. 

Ab r auch ohne Aufführung gewährt ihre hohe Poe¬ 
sie durch das Lesen allein schon vollendeten Genuss, 
und Rcf. hegt die innigste Ueberzeugung, dass es in 
jeder Hinsicht von Niemand unbefriedigt aus der Hand 
gelegt werden wird. 

Schliesslich verdient das anständige Acussere bey 
dem massigen Preise lobende Erwähnung. 

Handwörterbuch der Hüttenkunde 

V o u 

W. A. Lampadius. 

Dieses kleine Werk des als wissenschaftlichen Hüt¬ 
tenmannes bekannten Verfassers wird erstlich den an¬ 
gehenden Huttenleuten von grossem Nutzen seyn, in¬ 
dem sie daselbst Erklärungen der vorzüglichsten hüt¬ 
tenmännischen Kunstausdrücke und gedrängte Erläute¬ 
rungen der wichtigsten wissenschaftlich hüttenmänni¬ 
schen Gegenstände finden. Zweytens werden auch die 
Chemiker, welche sich nicht mit dem Studio der Hüt¬ 
tenkunde in ihrem ganzen Umfange befassen wollen, 
das Wissenswertheste, die chemisch-hüttenmännischen 
Kenntnisse betreflend , in dieser Schrift zu erlernen 
Gelegenheit haben. Endlich wollte der Hr. Verfasser 
noch durch dieses Wörterbuch denjenigen Hüttenoffi- 
cianten, welche sich das grössere Werk der Hütten¬ 
kunde nicht anschaffen können, den Schatz hüttenmän¬ 

nisch—chemischer Kenntnisse im Auszuge und in alpha¬ 
betischer Ordnung liefern. — Der Preis ist 1 Thlr. 

Dieterichsche Buchhandlung in Göttingen. 

Bey mir ist so eben erschienen: 
I 

Tittinann, Dr. J. A. H.> über die Vereinigung der 
evangelischen Kirche. Ein Schreiben an den Herrn 
Präsidenten der Berlinischen Synode, geh. 12 Gr. 

In dieser Schrift ist das in der letzten Zeit rege 
gewordene Bemühen, die evangelischen Kirchen durch 
eine anfängliche Gemeinschaft des Altars zu vereinigen, 
einer unparteyischen Beurtheilung unterwoifen worden. 
Ob man gleich unserm Zeitalter Indifferentismus Schuld 
gibt, so wird doch diese Schrift gewiss jeden interes- 
siren, dem es darauf ankommt, zu wissen, was der 
christlichen Kirche wirklich uüthig ist, und dabey nicht 
von Vorspiegelungen geblendet zu werden, welche zum 
mindesten nicht geeignet sind, die Wahrheit zu för¬ 
dern. 

Leipzig, im May 1818. 
Carl Cnobloch. 

% 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am t. des Juny. 138- 

Vaterlaudische Dichtkunst. 

Jene Zeit, ein Kind der Noth, wo unsere Musen 
Landwehiuniform und Jagermützen trugen, und 
sich nicht etwa nur wie Amazonen, sondern sogar 
wie Husaren gebahrden mussten, wo der allge 
meine Wahlspruch auf dem Parnasse war, was 
jener beym Shakespear seinem Widersacher droht: 
„i will overrun thee wilh policy! i will kiil thee 
a hundred and fifiv ways!“ jene eiserne Zeit 
machte in literarischen, folglich auch in diesen 
Blättern einen stehenden Aitikel unter dem Namen 
Zeit gedickte, den wir nun hoffentlich bald in den 
von vaterländischer Dichtkunst verwandeln kön¬ 
nen, nolhwendig. Jene Producte, theils jugendlich¬ 
feurigen gerechten Unwillens, theils auch echt 
deutsch - liierarischer Sitte, um nicht Mode zu sa¬ 
gen , sich überflüssig auszusprechen, wollten auch 
wohl grösstentheils selbst nicht alle für classische 
Bardengesänge eines Klopstocks, sondern nur für 
den allen barritus, nach Tacitus, für einen Kriegs- 
lärm gelten, gegen die Schilde gesungen, um mit 
Schmähungen in Reim und Wortklang Schrecken 
einzujagen. Die vielen Alcäusse und Tyrtäusse, 
die sich (grossentheils in lobenswerthem Eifer) be¬ 
waffneten, behielten, wie überhaupt die ganze da¬ 
malige kriegerische literarische Welt, mitunter zu 
viel Zeit übrig, pugnas et exaclos lyranuos, oder 
wie Ossian, eigene, gegenwärtige und zukünftige 
Thaten zu singen, leider aber zu wenig Zeit, diese 
Gesänge auszufeilen, oder für schlecht zu erkennen. 
Daher bekamen wir des Mittelgutes in diesem Fa¬ 
che ein wenig zu viel, und das alles in bleibender 
Manier. Z. ß. weil ein wackerer deutscher Jüng¬ 
ling von anerkanntem Talent und gutem Willen 
fürs Vaterland in seinen Gedichten, unter dem 
Titel: Leyer und Schwert, erschienen, manches 
Wort gesagt hatte, das deutsche Herzen ergriff, 
und das durch seinen Tod noch rührender ward, 
so musste es auch gleich eine: 

^) „Harfe und Speer,u geben (von Hartwig von 

Hundt. Berl. u. Leipz. i8i5. 8 gr.) 

mit dem hohen Molto: Monnmentnm exegi! wo 
alles von Rachegescbrey, von lustiger Kriegsjagd 
und von Fluch auf deutsche Fürsten oder Krieger, 
die gerade politisch anders meynlen, als der Ver- 

Ersler liand. 

fasser, wiederballt. Dem Napoleon sagt dieser 
Dichter in seiner „Ausforderung an Bonaparte“: 
batte Gott noch keine Hölle schaffen müsste er sie 
für dich! Wie würde sich unser Poet verwun¬ 
dern , der auf diese christliche Hyperbel sich ge¬ 
wiss sehr viel zu Gute gethan hat, wenn ihm ein 

1 heolog nach dem System der Erbsünde eben so¬ 
wohl, wie ein Politiker, der sein Zeitalter kannte, 
etwa vordemonstrirte: das ganze Zeitalter, inclusive 
des Herrn Poeten, müsste dann, wie auch wohl ge¬ 
schehen ist, grossmüthig an dieser Hülle Theil 
nehmen. Denn wo ein Zeitalter eines Bonapartes 
sich zu rühmen hätte, so wäre dieser gewöhnlich 
nur das Pünctchen auf dem I, und seines Zeitalters 
Product, von dessen Wohlthaten der Poet sicht- 
barlich selber zehre. — Eben so wenig Nahrung 
für edlen deutschen Sinn findet sich wohl darin, 
wenn in: 

2) Patriotischen Krieges- und Siegesliedern eines 

alten Deutschen u. s. w., von Wilhelm Chri¬ 

stian Müller, Bremen i8i4. (zweyteAuflage — 

nämlich zum Besten im Kriege verarmter Fa¬ 

milien.) 

es S. 70. heisst: St. Cyr, der Schuft! — oder in der 
schönen patriotischen Ironie, im Lied: dieCosaken 
und Studenten von Berlin und Breslau, S. 87: 

„den Franschen begegnet die Hungcrsnoth, Au weh! 

,,VieI Tausende finden im Frost den Tod. Au weh! u.». w. 

Doch es möchte wohl solch ein eben so unpoeti¬ 
sches, als unedles Wiithen gegen den Feind sich 
noch entschuldigen lassen. Es war ein zu lang zu- 
rückgchaltener Groll, der so gegen hinterlistige 
Attentate, einer grossen Nation, mehr als ihr Ei- 
geuthum, nach und nach ihre Würde, ihre Spra¬ 
che und Geistesfreiheit zu nehmen, ausbrach, und 
wohl Ursache hatte, weil menschliche Geduld ge¬ 
wisse Gränzen hat. Wiewohl die deutsche, von 
eben diesen Herren seihst so gepriesene hohe Mo¬ 
ralität nicht gerade dadurch und hey solchen Wort¬ 
führern im glänzendsten Lichte erscheint, und man 
immer fragen könnte, ob in den Kriegs- oder 
Siegesliedern der sogenannten Welschen und aus¬ 
ländischen Feinde, gegen deren Sitten man decla- 
mirt, eben so ein wegwerfender Ton gegen Feinde 
und Ueberwundene jemals herrschend gewesen sey? 
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Bey manchem unedlen und unsittlichen Gassenhauer, 
den die französische Revolution z. B. hervoi brach¬ 
te, wird man doch selten gegen die feindlichen 
Krieger eine solche Lauge des Spottes finden, und 
die Marseiller Hymne und andere Gesänge spre¬ 
chen sogar mit Achtung und Mitleid von den „tri¬ 
stes victimes et regret s’armant contre nons.“ Auch 
vom eigentlichen späterhin immer eroberten Welsch¬ 
land her, wohin die Deutschen, nach dem Zeug¬ 
nisse der Geschichte, nicht immer freundliche Rö¬ 
merzüge thaten, ist uns kein solcher Ton in ihrer 
Poesie von Verwerfung des Auslands bekannt. Wenn 
Dante zuweilen von den Deutschen nicht eben rühm¬ 
lich spricht, so ist dasUrtheil moralisch, nicht höh¬ 
nend ausgedrückt. Kurz, sey es nun Politik, oder 
wirklich ein Gefühl von Bildung in christlicher 
Zeit, welsche und französische Poesie bleibt in dem 
kriegerisch-höhnenden Tone hinter dei' deutschen 
immer zurück. Ueberhaupt hat man, Spanien, 
England, Portugal, Russland mit eingeschlossen, 
im Auslande während des Krieges weit weniger 
von dieser After gehurt politischer Poesie, die in 
Schimpfen besieht, und doch immer irgend einer 
Gewalt schmeichelt, gehört, als in Deutschland. 
Sollten denn etwa, ungeachtet das literarisch-mo¬ 
dische Deutschland Verse singt vom Morgen bis 
zum Abend, und nicht zu läugnen, gute Theorien, 
wie auch viel classische Praxis hat, dennoch viel¬ 
leicht die Ausländer wenigstens in forma vor der 
wahren Würde der Dichtkunst noch mehr Achtung 
haben, als wir? Wenn die Dichtkunst eine Him¬ 
melsgabe ist, mit der Religion allein verwandt u. 
vereint, um#den Sterblichen zu beseligen, ist sie 
für die allemal einseitigen Ansichten der Politiker, 
des Nationalstolzes, des Nationalhasses, der Rach¬ 
sucht, der unterdrückten Eitelkeit gemacht? Kann 
sie uns so, nämlich wenn sie politische Polemik 
in Reime bringt, in die heitern Regionen des stil¬ 
len Geistes zaubern, wo die Vorurtheile, die Schran¬ 
ken des engen Kopfes u. Herzens schwinden, wo 
man eine Aussicht in die Himmelsferne, oder we¬ 
nigstens auf eine vom Himmel verklärte idyllische, 
oder mystisch - heroische , oder tragische Erde ge¬ 
winnet . Deutsche Dichter von besserem Range 
haben sich immer von solchen Abwegen entfernt 
gehalten! In Klopstock’s Oden weht der Hauch 
deutscher Vaterlandsliebe glühend — der deutsche 
Genius misst sich liier mit dem Auslande, nament¬ 
lich mit den Britten, doch wetteifert er im Selbst¬ 
gefühl mehr mit ausländischer Würde, als dass 
er ausländische Eitelkeit nachäflte. Die meisten 
politischen Gedichte des deutschen Sängers, zu wel¬ 
chen ihm die lebhafe Theilnahme an den Zeitbe¬ 
gebenheiten hinriss, zeigen doch immer von einem 
hohem Standpunkte der Religion, der Sittlichkeit. 
Nur der wackere, aber einseitige Gleim fing in 
seinen Kriegsgesängeu zuweilen einen Ton an, wel¬ 
cher der Poesie und des wahren deutschen Cha¬ 
rakters minder würdig ist. Als ein Nachhall aus 
jener deutscheren Zeit haben wir jetzt: 

5) Vaterländische Gedichte, von Christian und 

Friedrich Leopold Grafen zu Stolherg. Ham¬ 

burg i8j5. bey Perthes. 

Diesen Männern dankt Deutschland seit langer Zeit 
manches Lied deutscher, zu dichterischer Würde 
erhobenen, Vaterlandsliebe. Gleich das erste Lied 
eines deutschen Knaben S. 5, von F. L. St., und 
die geweihte Fahne S. 5a, von C. St., erinnern 
daran. Auch findet sich v. F. L. folgende Strophe 
S. 8. zu Beschämung der modernen Fluchpoesie: 

„O Frankreich! ich bin Vater, doch fluch’ ich nicht, 

Wiewohl du brütest über der Zukunft Pest. 

Mein Herr und Gott, Er, den du lästerst, 

Lehrete segnen mich, nicht fluchen.“ 

Dennoch hat in diese Sammlung folgendes wider¬ 
liche Epigramm sich verirrt, S. 9: 

Du wähnst, es hätten Freyheit die Franzosen? 

Kehr’s um, die Freyheit jener Ohneliosen 

Hat die Franzosen. C. St. 

Doch, wie schon gesagt, es möchte gegen die 
einmal anerkannten Feinde der höhnische Hass in 
Liedern noch hingehen. Aber in den vaterländi¬ 
schen Zeitgedichten fand sich noch Ein sittlicher 
Hauptflecken, wegen dessen eine besonnenere Zeit, 
welche Deutschlands wahres Wohl will, laute Busse 
thun sollte. Slatt dass in Klopslock’s Hermanns¬ 
schlacht alle Stämme, als festliche Namen des Krie¬ 
gesgesanges brüderlich von den Barden begrüsst, 
und höchstens den entschiedenen Sklaven Roms ganz 
kurz weg Todesloos verkündet wird, hielten sich 
unsere neuen, nach einem gewissen geheimen Im¬ 
puls gestimmten Bardenkehlen, ohne allen Nachti¬ 
gallenklang, wortreich, mit fluchender Polemik ge¬ 
gen anders gesinnte Deutsche auf. Jeder, der sich 
noch nicht ganz zu dem feurigsten Glauben an die 
neue Deutscbheit emporheben konnte, dessen An¬ 
sichten der natürlichen Lage der nähern Dinge um 
ihn her seit Jahrhunderten gemässer blieben, ward 
in diesen Liedern nicht etwa als ein irrender Bru¬ 
der mit bedauernder Grossmnth behandelt, für den 
man wider seinen eigenen Willen mitfechten muss! 
Nein, er heisst ein Bube hinter dem Ofen, ein 
Sklave, ja wohl gar ein Verrätber, und cs melden 
sich, oh man wohl zuweilen die Miene machte, 
grossmiilhig zu verzeihen und den Slammunter¬ 
schied zu vergessen, höchstens ältere, bessere deut¬ 
schere Brüder, die strafend und schellend auffor¬ 
dern, nach erhaltenen Schlägen demüthig hervor¬ 
zukriechen u. der allgemeinen vaterländischen Sonne 
eben so würdig zu werden, als die vorzüglich ex¬ 
centrisch gepriesenen Hauptdeutschen! Wie weit 
dieses gehe, mögen Bey spiele aus Gedichten: 

4) Zur Erinnerung für seine Waffenbrüder, von 

Wilhelm Schröer. Königsberg, 1814. (ogr.) 
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beweisen. Das Gedicht: Rath, S. -Ti, gibt den 
Ratli, ohne Erbarmen alles aus Deutschland zu ja¬ 
gen : ,.was als treue Lama’sknechte begierig nach 
der TV ci Ischen Abgang gehascht, und eine Zwit¬ 
terbrut . . . das Gott erbarme . . . gezeugt hat** 
etc., und seidiesst folgendermassen : 

Jagt die —• doch halt! ich seh’das Vaterland geleeret, 

Es bleibt uns nichts, als was auf Vieren kreucht. 

Das heisst doch echt-patriotisch! Das zürückblei- 
bende Vierfiissige ist alsdann natürlich der erha¬ 
bene Dichter, der die übrigen fort gejagt hat. — 
Alle, die au Napoleon irgend einmal Etwas fan¬ 
den, heissen diesem Dichter, am 1. April 1814, 
wo das i’reylieh weniger Kunst war,— Götzendie¬ 
ner. S. 3b. Eben dieser Barde lässt S. 26. den 
Götz von Rcrlichingen im Frühlinge 1814. au sei¬ 
nen Dichter folgende Strafepistel ausstelleh: 

„Den Enkeln hast du mich als Muster aufgestellt 

Von Ritterkraft und JMutli und deutscher Art — 

Nur Schade, dass im Pesthauch der Venvaiidtenwelt 

Die Ritterschaft du selber nicht bewahrt .... 

Als Götzens ihn und Erwin’s Geister 

Entzückt und «ein Gemüth entbrannt, 

Da war er wohl der Barden Meister 

Und hohe Zier dem Vaterland. 

Jetzt steht in langem Trauerschleyer 

Die deutsche Mus’ an seiner Gruft — 

Denn mehr als todt — unwerth der Leyer 

Ist, wer zur deutschen Siegesfeyer 

Ein Barde — nicht die Deutschen ruft“ ... . u. s. w. 

Das Gedicht enthalt noch mehr Anzüglichkeiten, 
die wir nicht wiederholen wollen — und warum? 
weil ein berühmter Mann nur geschwiegen, we¬ 
nigstens auf seine Weise sich genommen, u. nicht 
in den Huronen- und Cambalenton eingestimmt 
hat, der für Patriotismus galt. Mirabeau denun- 
cirte einst: le silence;deSieyes comme nne calamite 
publique. Aber unsre Patrioten gehen noch wei¬ 
ter. Sie bringen die berühmten Schriftsteller unter 
die literarische Guillotine, weil sie schweigen1 
Eine spanische Inquisition lässt doch wenigstens 
noch die ungebornen Gedanken zollfrey. Alle Ty- 
ranney in der Geschichte bis zur Leipziger Schlacht 
verbot nur das Reden. Aber eine solche patrioti¬ 
sche Inquisition spürt die Gesinnungen aus und 
gebietet, laut in das Horn zu stossen ! Welche 
fanatische Unduldsamkeit, welcher Despotensinn, 
der, wenn er Gelegenheit hätte, solche Poesie einst 
in bürgerliche Wirklichkeit zu verwandeln, eben 
so schändliche 1 baten hervorbringen müsste, als 
Frankreichs Revolution jemals sah! Jene Strafepi- 
stel des Landwehrmanns voll moralischen Todt- 
schlags gibt übrigens einen guten Gegensatz, (be¬ 
weisend, welche Extreme jetzt in deutschen Kö¬ 
pfen spuken,) zu einer andern Aeusserung eines 
treuem Jüngers des grossen Meisters, der in ästhe¬ 
tischer Süsslichkeit, die doch wohl hoffentlich nicht 
Ironie seyn sollte, einst meynte, ein Weltfriede l 

wäre zu theuer erkauft, wenn dadurch auch nur 
ein Blättchen von dem Lorbeer des grossen Dich¬ 
ters welken konnte. — Jenem Landwehrmann aber 
wünschen wir mehr Beherzigung mancher besserer 
Gesänge einiger weniger seiner Milbrüder und sei¬ 
nes eigenen Gedankens, der, wie manche andere 
von ihm, sich sanfter anlässt: 

nEs wehre deutscher Brudersinn, 

Verachtend ^ift’ger Zunge Geisselhiehe, 

Der frechen Eintracht.sstörerin. 

Man mag immerhin sagen, dergleichen Aeusseruu- 
gen waren Kinder stürmischer Zeit, aulbrausender 
Jagend, ohnediess schon in den Winkel gelegt u. 
vergessen. Allein sie waren Impuls eines Ge¬ 
schmacks und Voruriheils, das hervorgebracht und 
herrschend gemacht werden sollte und gedankenlos 
nachgelallt wird von Mündigen und Unmündigen. 
Sie sind Zeichen der Zeit, wegen sittlicher Stim¬ 
mung ganzer Generationen besorgt machend, zu¬ 
mal da dieser Ton auch von den älteren Herren, 
von A bis Z, die sich eine halb oflicielle Miene 
geben wollten, angestimmt ward. Auch haben 
diese Wortführer der politischen Literatur und 
Poesie auf lange Jahre hinaus böse Galle zwischen 
Deutschen hervorgebracht, und wo sie etwa war, 
gemehrt. Und wenn es jetzt Mode wird, Reccn- 
sionen durchs Feuer zu machen, oder wenigstens 
Bücherlisten für den Scheiterhaufen, so könnte 
am meisten ein Wust politischer Gedichte und 
Schriften der Art voll Hasses und Efohns zu einer 
innern Landfriedensfeyer dienen. Und wenn man 
bey der Pressfreyheit jetzt von einer freyern Na- 
tionalcensur spricht, so sollte es weniger den Cen- 
soren oder Geschwornen eingeschärit werden, 
ängstlich aalzuspüren, was etwa gegen Cabinefter, 
Regierung oder Kirchendogmalik läuft, als vielmehr 
alle Arten roher Unsitllichkeit in öffentlichen 
Schriften, die dem deutschen Sinne so viel Schande 
machen, dass der Deutsche sich vor sieh selber u. 
vor dem Auslande schämen muss, und die auch 
alle mögliche Verbindung der deutschen Stamme 
zum Gemeinsinn so verhindern. Es wird den ar¬ 
men Deutschen, die für die wechselseitige Mitthei¬ 
lung ihrer Sympathieen im Innern so viel Accise 11. 
Postgeld zu geben, u. wegen manches Jahrhunderts 
innerer Kriege , so gut wie ehemals die Griechen, 
trotz ihres Arnpbiclionenbundes so viel wechselseitige 
brüderliche Kamsstreiahe zu vergessen haben, wo¬ 
von die Folgen hier und da in Erschwerung einer 
frohen Existenz wechselseitig noch fortwähren, 
ohnedies vorzüglich schwer, so eine feurige allge¬ 
meine deutsche Liebe ins Herz zu pumpen, als die 
politische Bardenzunft mit Scheltworten verlangt. 
Unsere Zeiten .haben es in der Erfahrung vor Augen. 
Unter keiner. Art von Regierungsforra, sey sie 
noch so republikanisch, lässt, sich Vaterlandsliebe 
in weitern Kreisen allerhöchsten Orts anbefelüen. 
Ja alle Art von Zwang, oder auch nur mora hehes 
Gebot wirkt eher der posluürten Liehe entgegen, wie 
denn Gott selbst auf solche Art nicht geliebt seyn 
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will. Und verlangt denn der Staat mehr Rechte, 
als Gott? Ausländerey und Verkennung deutschen 
Verdienstes ist freylich an dem Deutschen eine 
Thorheit, die zu weit ging. Soll denn aber an¬ 
derseits gleich jeder für unehrlich erklärt werden, 
wer z. B. in Raphaels Gemälden noch mehr als in 
unserm Dürer findet, oder wer em ausländisches 
Liedchen singt? Wenn doch unsere neu gehör nen 
Deutschen damit anfingen, im Innern erst sich 
wechselseitig mit freyer Anerkennung zu würdigen, 
nicht blos, was Klike und Parteysuclit emporge¬ 
hoben wissen will, herauszuposauuen, alles andere, 
sey es noch so echt deutsch, vornehm zu ignori- 
reu! — Statt dessen predigt man aber nur Affen¬ 
liebe für den deutschen Namen im Allgemeinen. 
Liebe zur Vaterstadt wird als Krähwinkeley, und 
Boxbeutel verspottet, da diese doch, laut der Ge¬ 
schichte, der wahre Patriotismus ist, und zwanzig 
Millionen Menschen will man doch eine solche 
Krähwinkeley aufdringen! Ist es denn bey Er¬ 
scheinungen solcher Vaterlandsliebe ein Wunder, 
wenn mancher Uebertreibung der Uebertreibung ent- 
crecrensetzt, sich laut einen Weltbürger nennt, und 
nift unserm Rahener, in dessen freundschaftlichen 
Brieten, S. 12 , „seine Vaterlandsgedanken ins Ga¬ 
min wirft, dem Hof nicht verdächtig und den Pa¬ 
trioten nach der Mode nicht ein Aergerniss zu wer¬ 
den?“ Ist es denn ein Wunder, wenn Mancher 
mit eben diesem gotllosen Spötter Rabener loco 
citato alle Vaterlandsliebe einen patriotischen Koller 
nennt, mit dieses Rabeners Worten behauptend: 

Seit den Abenteuern des Ritters von Mancha ist 
wohl keine tollere und gefährlichere Krankheit ge¬ 
funden worden, als die Vaterlandsliebe. Und wie 
jenem die Ritterbücher seiner Zeit den Kopf ver¬ 
wirrt machten, so will ich durch meine Erfahrung 
jeden Menschen wöhlmeynend warnen, Cato’s Let- 
tres und Gordons Tacitus nicht zu lesen, odei 
wenn er ja verwegen genug ist, darin zu lesen, 
sogleich zum Niederschlagen der aufwallenden pa¬ 
triotischen Hitze eine Seite vom Staatskalender aus¬ 

wendig zu lernen.“ Die Krankheit wurzelt übii- 
gens tiefer! Der gehässige wegwerfende Ton, wel¬ 
chen die politische 'l'elyn oder Lyra unter dei 
Rubrik Vaterlandsliebe eingeschwärzt hat, ist lei¬ 
der freylich eine Folge von dem anmassenden ju¬ 
gendlichen Burschenton, welchen selbst grosse 
Schriftsteller in unsere Literatur überhaupt einführ¬ 
ten, und der mit oberflächlichem Geniestolze und 
militärischem Thrasönenwesen verbunden unserer 
Jugend so viel Schaden gethau hat. Allerdings ist 
das deutsche Universitäleuwesen, wie die Refor¬ 
mation bewiesen bat, vielleicht noch ein grösseres 
Palladium freyer Geisteswurde, als selbst uie Diy- 
ckerpresse. Allerdings ist che dem studirenden 
Jünglinge gegönnte Freyheit ein wichtiges Erzie¬ 
hungsmittel. W eun aber der studirende, erst zur 
Besonnenheit nach und nach kommende Jüngling 
sich als das Centrum der Geisterwelt constituiren, 
alles, wie man heutzutage zuweilen lieset, in Vor¬ 

burschen, Burschen und Nachburschen eintheilen, 
unter dem Bannflüche der Philister die bürgerliche 
und männliche Welt verwerfen, seine Lehrer, wie 
alle Schriftsteller nur als ihm wohlgefällige Virtuo¬ 
sen beurtheilen, und mit dem patriotisch - militäri¬ 
schen Thrasonismus in Verbindung die öffentliche 
Meynung beherrschen, tyrannisiren wollte? Wie 
dann? Würde dann nicht aus der Erziehung, die 
auch Kinder schon heutzutage zu Egoisten macht, 
eine Verziehung? Welche Verwandtschaft nun 
der politische Ton, der daher auch wie ein hefti¬ 
ger Passatw'ind nur aus Einer Ecke blies, mit dem 
Tone der Studirenden habe, beweist unter andern 
das schon mit einer zweylen Auflage belohnte: 

5) Neue deutsche allgemeine Cornniers - und Lie¬ 
derbuch. Germania, 1816. (20 gr.) 

Die Sammlung nach der ersten Auflage enthält, 
ausser vielen feinen Gesellschaftsliedern unserer 
guten Dichter, jedoch nicht immer correct abge¬ 
druckt, die bekannten Burscheulieder, unter denen 
viele sind, welche den jugendlichen Geist bekannt¬ 
lich auf eine edlere Weise erheben können, und 
wie z. B. der Landesvater S. 35. und andere auch 
echten Valerlan'dssinn atifeuerh. Dafür mag der 
Sammler Dank haben, aber nicht dafür, däfcs er, 
wie er in der Zueignung sagt, die süssen Albern¬ 
heiten des trunkenen Wahnsinns mit aufgenommen 
hat. Denn es findet sicli vieles aufgenommen, was 
wohl schwerlich sittliche Bildung der Jugend be¬ 
fördern dürfte, z. B. S. 27: 

Schiebt flas Vergnügen 

Nicht bis zum Ehstand hinaus, 

Be} m Kinderwiegen 

Kommt nichts heraus!“ 

Selbst bessere Lieder sind mit Zusätzen versehen, 
wo nur (S. 12.) fürs Burschenwohl der Schläger ge¬ 
zogen und des Schlägers Wohl getrunken wird 
(S. 17.). — Was soll (S. io5.) das sit venia verbo 
sogenannte Verschisslied, womit sich die Jugend 
eines Bannfluchs gegen Burschen und Nichlburscheu 
anmasst? — Dieses alles wird aber heilig gespro¬ 
chen durch Fechten fürs Vaterland, durch (S. 185.): 
dem Deutschen Treu, dem Flanschen Hass. Wenn 
der Bursch kein Geld hat, zieht er nun hier, nicht 
wie sonst unter die Husaren, sondern gegen die 
Franzosen. Das ist die Cardinaltugend, die' alle 
Ludei lichkeit versöhnt. Kanonisch wird ferner die 
Sammlung durch die Aufnahme aller Lieder unserer 
berühmten neu-patriotischen Barden - u.Zeilposau- 

nen , welche voll Politik des Augenblicks u. Einseitig¬ 
keit nun für lange Zeit bleibend, unserer Jugend eine 
einseitige Richtung geben sollen, als wennDeutschlanu 
nur immer gerade Einen u. diesen Feind, Eineu. diese 
Art von Unglück— bey solcher Moralität, sich nicht 
selbst am meisten, zu fürchten hätte!—- Alles das wird 
öffenti. vor aller Ohren gesungen, u. nun soll doch das 
Gemeinwesen einer Universität verantwortlich seyn, 
welches solche Schläger-Begeisterung bey Excessen 

, nicht zügeln kann ! ( Die Fortsetzung folgt.) 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 2. des Juny. 139. 

Vaterländische Dichtkunst. 

(Fortsetzung.) 

Ein besserer Geist, eine reinere Vaterlandsliebe 

webt in den: 

6) Poetischen Versuchen von Philipp TVünning. 

Zum Besten hülfsbediirftiger Wittwen und 

Waisen der für das Vaterland gefallenen Krie¬ 

ger. Celle, i8i5. (12 gr.) 

und den: , 

7) Liedern aus der Fremde, von Sächsischen Krie¬ 

gern während ihrer Trennung vom Vaterlande 

gesungen. Leipzig, bey Göschen, i8i5. 178 S. 

(1 Thlr.) 

Das jugendliche Gemiith ist wenigstens hier nicht 
in Raufsinn, Hass, Rache, militärischem Vornehm¬ 
thun befangen, nimmt warmen Th eil an den gros¬ 
sen Weitbegebenheiten, zollt dem glücklichen und 
unglücklichen Verdienste seine Kronen und Thrä- 
nen, aber hat doch noch Sinn für edlere Liebe, 
für Religiosität, Natur und heitere Lehensansicht. 

Eine Menge kleiner Gedichtsammlungen dieser 
Art danken der politischen Veranlassung zwar ihre 
Erscheinung, enthalten aber auch andere Gegen¬ 

stände, wie z. B. 

8) Gedichte von Gerhard Friedrich Kaltschmidt. 

Lübeck, i8i5. 

Die politischen Gedichte darin beziehen sich vor¬ 
züglich auf das Schicksal der Hauseeslädte und Lü¬ 
becks , welches hier Travania heisst. Einige geist¬ 
liche Lieder sind das Beste der Sammlung. 

9) Oden von Peter Friedrich Kanngiesser. Bres¬ 

lau, i8i4. bey Barth. 160 S. (16 gr.) 

Der Odenschwung, freylich von dem darstellenden 
Talent eines llamlers nicht immer unterstützt, 
strebt hier die Zeitbegebenheiten seit den Jahren 
der letzten Kriege zu veiherrlichen. Z. B. 

Erster Band. 

,,Seht unsern König; Fürchterlich steigt er auf. 

Das Schwert des Kampfes blitzet in seiner Hand. 

Er führt zur Schlacht für deutsche Freyheit, 

Muthige Helden mit Engelseelen!“ 

Doch werden auch hier in zwey Büchern Oden — 
Freunde, Chloeu, Eleonoren u. s. w. in horazi- 
sclien Sy lbenmaassen und ziemlich fliessenden Ver¬ 
sen besungen. Einen Zug origineller Laune hat 
die Epode, zur Anzeige der Druckfehler.— Mehr 
noch bekannt und wohl nicht mit Unrecht sind im 
Fache vaterländischer Dichtkunst geworden: 

10) M ax von Schenkendorfs Gedichte. Stuttgart 

und Tübingen, bey Cotta, i8i5. 188 S. (t8gr.) 

deren Verfasser, wie man neuerlich gelesen hat, 
gestorben ist. ln leichter Versification und nie¬ 
mals zum Unedlen herabsinkender Dichtersprache 
drücken diese gereimten Lieder die warme Theil- 
nahme des Dichters an den Zeitbegebenheiten und 
einen Sinn aus, welcher das Echtdeutsche, Gute 
und Geisterhebende in den Resten der Mittelzeit, 
auf den Ti ’ümmern alter Ritterburgen, bey dem 
Anblicke eines Strassburger Münsters, wie beym 
Mustern altdeutscher Gemälde in Boisseree’s Samm¬ 
lung (S. 147.), lebendig aufzufassen, aus dem Grabe 
hervorzurufen bemüht"ist. Eine wahre Dichtergabe 
bewährt sich hier dadurch, dass man selbst mit 
mancher nur halbwahren , schief angesehenen poli¬ 
tischen Ansicht, mit manchem Vorurtheile ausge- 
söhnl wird, weil ihm wenigstens eine menschliche 
Seite abgewonnen ist, welches, Theodor Körner 
und einige wenige ausgenommen, sammlliche Dich¬ 
ter der grossen Sache von A bis Z. nicht vermoch¬ 
ten, rem optimam pessime defendentes! Alle loca 
communia der neudeutschen Dichtkunst finden sich 
zwar auch hier; manches durch übertriebenes Lo¬ 
hen und Hassen versalzen, aber manches doch 
durch irgend einen feinem dichterischen Zug aus¬ 
gezeichnet., z. B. in dem Kriegsliede S. Ii4. 

„So ziehet hin, ihr Brüder, zieht 

In den geweihten Krieg. 

Wir liefen gern mit Euch die Bahn , 

Ein jeder thut, so viel er kann, 

Und träumt von Schlacht und Sieg!“ 

S. l65 : 
„Ein Geist von oben dringet 

Durch alle Völker hin, 

Doch jeden Stamm bezwinget 

Sein eigner tiefer Sinn. 
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Wie viel auch sind der Stufen 

Am Thron der Ewigkeit, 

Ein Volk ist hochberufen 

Vor allen weit und breit. 

Das ist das Volk im Herzen 

Der lieilgen Christenwelt, 

Das fester alle Schmerzen 

Und alle Freuden halt. 

Das ist ein Volk der Treue, 

Der Demuth und der Kraft, 

Das ist die Gottesweihe, 

Die Deutschlands Würde schafft.4* —- 

S. i5. bey der Stanze hingegen: 

„Wohlauf, ihr Theologen 1 * 

Der Herr ist nicht mehr weit! 

So kommt nur mitgezogen, 

Entgegen ihm im Streit, u. s. w. 

Uns wird das Herz erledigt, 

Uns wird der Sinn erlreut, 

Wenn die Kanonenpredigt 

In alle Ohren schreyt.44 

denkt man freylicli weniger an Christus Sinn, als 
an Thomas Münzer, der die Kanonenkugeln mit 
dem Priesterärmel auffangen wollte. Besser ist die 
Verbindung des Kriegersinnes mit Christensinn in 
dem Te Deura nach der .Leipziger Schlacht, S. 56, 
gehalten. 

Im Fache der zu Erweckung des Vaterlands¬ 
sinnes gebrauchten Dichtkunst darf auch die vierte 
vermehrte und verbesserte, von C. A. G. Clodius 
besorgte Ausgabe der 

li) Gedichte von Johann Gottfried Seume. i8i5. 
bey Hartknoch. 584 S. (2 Tlilr.) 

nicht übergangen werden, besonders wegen des S. 
547. neu mit aufgenommenen bekannten Gedichtes 
an das deutsche Volk 1810, welches mit lateini¬ 
schen Stellen aus einer ungedruckten Seumischen 
Abhandlung über Plutarch in den Anmerkungen 
erläutert worden, und wegen einer neu hinzuge¬ 
kommenen Auswahl Seuraischer Gedichte aus Hand¬ 
schriften, wovon Auszüge sowohl im Text, als in 
den Anmerkungen gegeben werden. Seume sprach 
zu einer Zeit, wo noch wenige sieh sehr heraus¬ 
wagten, vernehmlich, mit männlicher Würde und 
niemals so unedel, so ohne Gerechtigkeit gegen 
Freund und Feind, als spätere Nachfolger, welche 
erst dem Feinde hiutennach, oder wenigstens aus 
den Gliedern einer Armee heraus schimpften. 
Darum hat aucli das deutsche Volk, ungeachtet S. 
seihst diesem Volke, als Volke, manche strenge 
Wahrheit sagt, sein Andenken geeint, und, wie 
man vernommen hat, das gegen seine Anverwand¬ 
ten durch Schenkung eines beträchtlichen Bauer¬ 
gutes mittels freywilliger Beysteuer gezeigt. Der 
He rausgeber sagt in der Vorrede, nach einigen 
Worten über die Verhältnisse der Politik zur Poe¬ 
sie überhaupt, von Seume: „Diogenes, in gewisser ' 

Juny. 

Hinsicht Seume’s Vorfahr, bat den macedonischen 
Welteroberer, der noch dazu ein geborner König 
war, und folglich nach den Orakeln der Pythia u. 
Jupiter Ammons, den officiellsten Zeitungsartikeln 
des Alterthumes, vom Himmel selbst und nicjit 
von der Hölle das Recht erhalten hatte, die Welt 
zu erobern .... um keine weitere Gnade, als der 
grosse Herr möchte von der Tonne weg und ihm 
aus der Sonne gehen. So hat es nun ireylich der 
neue Diogenes, Seume, in diesem Liederbuche nicht 
gemacht. Sondern er hat aus seiner kosmopoliti¬ 
schen Tonne heraus manches derbe, aber doch 
herzliche Wort gesprochen mit Grossen und Klei¬ 
nen . . . die Kleinen machen es. bekanntermassen 
nicht besser, wenn sie gross werden .... mit. Ty¬ 
rannen und Sklaven, Leuten mit und ohne Privi¬ 
legien, Herren mit und ohne Stern. Alle haben 
den Sonderling ruhig, mitunter auch gern, ange¬ 
hört, als einen originell - polternden Prediger in der 
Wüste, oder sind wenigstens nur achselzuckend 
weiter gegangen und haben, wie Jgelslröhm, wei¬ 
land Seume’s Gönnei', nur gemeint: „an dem Men¬ 
schen sey Hopfen und Malz verloren.“ Hieraus er¬ 
gab sich denn das wirklich unerhörte Wunder, dass 
Seume zu der Zeit der grössten Geistesunterdrü¬ 
ckungungestört, oder von oben wenig beachtet, sei¬ 
ne Worte der Unzufriedenheit fortmurmelu durfte. 
Dieses der Menschheit Ehre machende Privilegium, 
welches neuerdings unter ernsten Weisen nur un- 
serm Seume zugleich mit wenigen andern zu Theil 
wurde, welches man zu manchen Zeiten bey Hole 
nur Lustigmachern gestattete, Wahrheit ins Ange¬ 
sicht zu sagen, darf nicht einscblafen. Darum hat 
in diesem last einzigen Falle die Vereinigung einer 
poetischen, halbpopulären Form mit anthropologi¬ 
schen u. politischen Betrachtungen etwas sehr An¬ 
ziehendes und Wohllhätiges. Gewisse Wahrheiten 
sind zu allen Zeiten anwendbar u. s. w.“ 

Diese vierte Ausgabe kann in so fern neu durch¬ 
gesehen heissen, weil in mancher frühem dieser 
Seumischen poetischen Herzensergiessungen altere 
wirksamere Lesarten wieder hergestellt und kleine 
Dunkelheiten weggeschafft worden sind, ohne Seu¬ 
me’s Individualität zu nahe zu treten; besonders in 
der beliebten Epistel an Münchhausen war dieses 
nöthig. Denn, sagt der Herausgeber, der in seinen 
Anmerkungen im Anhänge von allen diesem Re¬ 
ellen schaft gibt, es gestattet ja selbst die Höflich¬ 
keit in Gesellschaften dem lebendig Vortragenden 
Redner, der sich in Kleinigkeiten einmal plötzlich 
nicht helfen kann, oder vergreift, den richtigen 
Ausdruck in den Mund zu geben. 

So hiess es vorher in der bekannten Seurm- 
sehen Warnung: 

Flieh vor dem Weibe, Freund, in ihren Netzen 

Ist erst Berauschung und sodann Entsetzen, 

Und in der ganzen Schöpfung blickt 

Kein Wesen, das mit allen Engelgaben, 

An denen sich die blinden Opfer laben. 

Am Ende schrecklicher berückt. 
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Jetzt : 

Es hat die Welt, die vor dir liegt, 

Kein Wesen, das mit allen Engelgaben, 

An denen sich die blinden Opfer laben, 

Am Ende grausamer betrugt. 

Der letzte Vers stand auch so schon in der Tha¬ 
lia, aber im vorhergehenden: Und in der ganzen 
Schöpfung liegt. ... — Wir wenden uns jetzt 
noch zu einigen der bey Zeitbegebenheiten des letz¬ 
ten und vorletzten Krieges erschienenen vaterlän¬ 
dischen Poesien , die in so fern Auszeichnung ver¬ 
dienen , dass sie, wenigstens als darstellend, dem Ge¬ 
schichtschreiber mitunter historische Züge liefern 
kö nnen, wenn dieser nämlich eine gute Spürkraft 
besitzt, die Subjectivilät der Poeten von der Ob- 
jectivität gehörig zu trennen. Hier glänzt vor al¬ 
len unter den kleinern Gestirnen die schon längst 
als eine Ilias post Ilomerum gefeyerte : 

12) Völkerschlacht von Leipzig. Ein Heldenge¬ 

dicht in 4 Gesängen von Dr. G. F. Christian 

TVerulelStadt, Medizinalrath und Herzogi. Nass. L, 

Oberst, der meisten gelehrten Vereine für Natur- und 

Heilkunde Mitglied. Iladamar, im Verlage der 

neuen Gelehrten - Buchhandlung. Nebst dem 

Kupferstiche des Verfs. und (unter besonderin 

Titel gedruckten): Erklärenden Anmerkungen 

und Erläuterungen von Joh. JVilh. Ahel, Pro¬ 

fessor an dem Gymnasium zu Hadamar. 68 Seiten. 

(i Thlr. 19 gr.) 

Schon vor geraumer Zeit ward, wo Rec. nicht 
irret, in der deutschen Nationalzeitung von einer 
warmen patriotischen Seele bey den lauen Deut¬ 
schen herum und angefragt, welchem von den drey 
Hauptdichlern der Völkerschlacht, nämlich Wen¬ 
delsladt, Heinrich Schmidt, oder . . . den dritten 
schämt sich Rec. vergessen zu haben-die 
Bardenkrone zu überreichen und das Patent als 
deutscher Homer auszufertigen sey. Es ist auch 
wirklich nur mit den immer sich erneuernden Stür¬ 
men jener Zeit zu entschuldigen, dass, da die pro- 
jectirten Monumente auf dem Schlachtfelde selbst, 
Eisen-Obelisken und Felsen-Pyramiden u. s. w. so 
schwer zu transportiren sind, man nicht einmal 
gehörige Aufmerksamkeit den leichterwiegenden 
Den kmalen im Gefilde des Geistes gezollt hat. 
Das verlangte Urtheil ist übrigens schon ge¬ 
sprochen; denn des Hin. Dr. Wendelstadt’s Eu- 
stathius erzählt S. 60. seines Commentars, in der 
Jenaischen Litt. Z. N. 45. i8i4. fordere ein Rec. 
von Göthes Hermann und Dorothea den ewig jun¬ 
gen Dichter auf, die Befreyung Deutschlands ans 
dem französischen Joche zu einem Heldengedichte 
zu benutzen, w’eil von Göthe gewiss vor allen epi¬ 
schen Dichtern den Vorzug hätte. „Der Verf. von 
Hermann und Dorothea hat, fährt Herr Abel fort, 

dem "Wunsche der Deutschen nicht entsprochen. 
Ahei wir können uns kühn dafür durch diese Ge¬ 
sänge entschädigt halten.“ Schon S. 5. behauptet 
Hi. Abel, dass wur noch kein würdigeres Gegen¬ 
stück zu Homers lhade hätten, als dieses Wendel- 
stad (Lohe Y\ er k, ganz in griechisch - homerischem 
Geschmacke. Er beweist dieses durch verächtli¬ 
chen Rückblick auf Henriaden und Napoleiden. 
Was die Vergleichung mit den übrigen neuern 
Epopöen betrifft, so scheint er sie auf die von ihm 
in der V omemerkung selbst angekundigte zweyte 
Auiiage zu v eisparen. Ohne uns in solche spi¬ 
nöse Untersuchung einzulassen, müssen wir doch 
gestehen, dass die Gegend um Leipzig, so schwer 
sie auch von je her das Glück erkauft haben mag, 

111 der Weltgeschichte Blättern mehrmals erwähnt 
zu werden, dem neuen Homere und seinem Eu- 
staunus senr dankbar seyn und ihnen, wenn auch 
späte, docli gebührende Aufmerksamkeit zollen 
sollte. Schon Max von Schenkendorf in seinen 
Gedichten ruft mit Begeisterung: Man spricht von 
Leipzigs Messen bis an den jüngsten Tag, und 
sagt, dass man bey der Stadt der Linden schwören 
werde etc. Docli alles das ist wenig gegen die 
eigentliche Classicität, welche Leipzig durch die 
gegenvvartige Lipsiade erlangt hat. Der Ausdruck 
Lipsiade ist von Herrn Prof. Abels Erfindung, und 
er macht dabey folgende Anmerkung: Lipsiade, 
nach Ilia.de, Messiade, Llenriade, Aeneide, Noachi- 
de. LJeberhaupt nehme ich mir den Ausdruck gar 
nicht übel, seit man zu Wien bey dem hohen Völ- 
kercongresse eine Fahrt des Hofes in offenen Wagen 
(Barutsche) Barutschade taufte etc. — Kurz alle 
Dorfschaften um Leipzig finden hier, wie in einem 
homerischen Cataloge ilir gebührendes sechs- oder 
siebenfüssiges Lob , gleich allen Völkern der Erde, 
die sich dort zusammendränglen, S. 45. 

Aus Tobelsk, Irkutsk, Bölohänskoy, Jndinskoy, Yaratschiz, 

Tschele'sins'ka, Ostrog, Jumeen, Humari, Naunkoton, 

Totminisky, Concha, Mungaseza, Turnchan, Bilschezez, 

Ischazky, Casanow, Ugaliz Bikatnn, Woskeseneskoy. 

Hörst du die Nahmen gereiht, so hörst du die Russon 

auch reden. 

Z. ß. S. i65: 

Noch ward Schönfeld bewacht durch Zerberus Bonaparte, 

Dieser schuf cs zur Feste und jedes Haus ward befestigt. 

Welches die Ueppigkeit einst in diese Fluren gezaubert, 

Gross und erhaben und glänzend, wie Marmorpaläsle der 

Römer. 

Gegen Taucha gerichtet gähnten die donnernden Rachen 

Eherner Schlangen, sie schleuderten stets den Keil auf die 

Stürmer. 

So auch gegen der Parthe Gestad, die Schönfeld umarmte. 

Unzugänglich, wie Maynz, ward Schöufeid, das reizende 

Dörfchen. 

S. 176. fliegt mit der Rannstädter Brücke, (zum 
Schrecken der Leipziger — jedoch nur in poeti¬ 
scher Hyperbel) die Eunkenburg auf. 
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es sanken in Asche 

Pansdorf, (Paunsd.) Stötteritz, Schönleid, Probstheyde, 

Möckern und Naundorf, 

Wolkewitz auch, im Obstwald versteckt, und jenes ro¬ 

mantische 

Paffendorf (lies Pf.), das die schäumende Milch den Leip¬ 

zigern brachte. . . 

Jeder Leipziger kann hier im Gefilde der Unsterb¬ 
lichkeit sein Lieblingsplälzchen aufsuchen, durch 
Hexameter auf ewig geadelt. Diese homerische 
Poesie, poetisch wie das Universum, nimmt jede 
ehedem vulgare Prosa auf, von den Strassenhäu— 

sern b7s Zuckelhausen — durch kohlbewachsene 
Gärten der Städler, steht Alaun an Mann, wie 
Fisch an Fisch in thrauiger Tonne — durch: 

Liebertwolkwitz, Holzhausen und dich, zu beweinendes 
PVacha.iL ! und 

Weitgedehuot von Connewitz aus bis hin an die Pleis.se, 

jenes bescheidene Flüsschen, das Xenien von der 
Ilm und Saale vordem so prosaisch zu seyn ver- 
meynten, das aber liier den Heroen der Poesie 
Riicken oder Flanke decken muss. Ja sogar: 
.die Gegend, die man die Ziegelscheune benen¬ 
net,4* donnert von den ,,Katapulten der Völker.“ 
_ Natürlich, dass der Kanonendonner, unter 
dem die Hexameter fortrollen, eine ängstliche 
Prosodie in der wirklich lebendig- feurigen Phan¬ 
tasie unsers Dichters ganz unuöthig macht, und 
kaum hätte es der Art bedurft, wie der Dichter 
nach dem Zeugnisse Herrn Prof. Abels, seine He¬ 
xameter fertigt (S. b.) mit platt auf den Tisch ge¬ 
lebter Hand , mit den Fingern gleichsam die Tasten 
eines Klaviers <jin drückend. Wie sich in dieser 
originellen epischen Darstellung fast die Geographie 
u id Ethnographie des ganzen Erdreichs neben der 
Topographie von Leipzig vom Kannstädter Thore 
bis „zu dem Pförtchen des Thomas“, S. 178. an¬ 
schaulich concentrirt, so concentrirt sich auch liier 
die neueste Literatur, Natur- und andere Philoso¬ 
phie _ in Bemerkungen unsers Dichters mit einer 
Gedankenfülle, welche bey jedem andern Gegen¬ 
stände für eine babylonische Verwirrung gelten 
würde, hey diesem Einzigen grossen Weltgegen- 
stande aber charakteristisch ist. Bunter als in der 
Ilias nehmen alle Götter der verschiedensten Mytho¬ 

logien Antheil an dem grossen Epos. Man schwört 
S.^iao bey nf Teut, wie beym Styxe die Götter, 
treu einander zu seyn, u. Frankreich zu Boden zu 
schmettern. — Alle Hauptscenen der Schlacht sind, 
trotz der excentrischen Begeisterung, mit ziemlicher 
Genauigkeit, freylicli verbrämt mit Dichterbemer- 
kungen homerischer Art, geschildert, Poniatowsky s 

Tod, der feurige Drache Cougreve's und andere 
Anekdoten maneherley, erläutert durch den Com- 
mentator, hier in Hexametern niedergelegt. Unser 
Dichter hat seine berühmten Brüder in Apoll, wie 

sein Eustathius ebenfalls bezeugt, einen Voss, 
Klopstock, Schiller und andere so inne, dass er 
sie zu seinem Zwecke benutzen kann. Auch be- 
grüsst er sie mitunter brüderlich, z. B. S. 2o3: 

„Lächelt uns doch, wie heitere Sonne, der Vorschlag des 

Marines, 

Welcher das Herz der Deutschen mit ihrem Geiste ge¬ 

wonnen , 

Sophokles huldiget er, wie Shakespear, der tragischen Muse, 

Aristophanes- Soarron, wenn ex den Komus verherrlicht, 

Xenophon- Hume, wenn er im Tage schwelgt und der 

Vorzeit, 

Kotzebue kennst du und liebst den launigen Dichter.* — 

Manche Stellen sind ossianisch: 
o möcht’ es dem Barden vergönnt seyn, 

Hier zu schlummern, Staub, der mit dem Staube der Helden 

Sich vermischend mit saftigem Grün der heiligen Eichen, 

Enkeln wieder erscheint, welche im Schalten sich lagern! — 

Aül Einem Worte, ein geregelter Geschmack mag 
vor dieser Lipsiade sich kreuzigen und segnen. 
Sie entschädigt doch durch Interesse für manche 
Langeweile, welche die patriotische Poesie auf dem 
Parilasse hervorgebracht hat, als ein buntschecki¬ 
ges Bild der grossen Zeit, und als ein erläuterndes 
Beyspiel von dem Worte des geschlagenen Kaisers, 
dass vom Erhabenen zum Lächerlichen (in mensch¬ 
lichen Dingen) nur Ein Schritt sey. Alles ist bi¬ 
zarr und charakteristisch bis auf die Dedication an 
die siegreichen Mächte in Hexametern mit der pro¬ 
saischen Unterschrift in stylo curiäe. Nach dem 
Inhalte wird der Welt die goldene Zeit von Ferne 
gezeigt — und das ist doch auch etwas, wenn das 
aleioli schon oft da gewesen ist. — Geschmackvol¬ 
ler freylicli und wohlklingender ist die nach vier 

Tagen eingetheilte: 

i5) Völkerschlacht hey Leipzig, ein Heldengesang 

von Heinrich Schmidt, Prediger in Teltow. Berlin, 

1814. Maurerische Buchh. 

wie gleich die erste (zehnzeilige) Stanze zeigt: 
Ertöne zum gestirnten Aetherbogen 

Unsterblicher Triumphgesang. 

Durch alle Tiefen, wo von Meereswogen 

Und Kriegesdonner nie ein Laut erklang. 

Umfleug der Erde weitgedehnte Räume 

Von Tunkin’s Hayn, der Balsamthranen weint, 

Bis zum Gefilde, wo durch Wolkensäume 

Das Riesenhanpt der Anden scheint. 

Und künd’ es den erstaunten Völkern allen, 

Der grosse Weltbesieger ist gefallen. — 

Stellenweise geht es auch wohl so fort, z. B. S. 27: 
Sie wecken Myriaden Donner auf 

Und scliliessen dicht und dichter sich zusammen, 

Und richten ihres Zornes Lauf 

Nach Einer Fläche, wo mit innerm Beben 

Der Frauke streiten muss auf Tod und Leben. 

(Der Beschluss im nächsten Stück.^ 
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Am 3- des Juny. 1818. 

Vaterländische Dichtkunst. 

(Beschluss.) 

(jranz ungeniessbar ist das vielleicht in Blumaue- 
rischeni Geschmack seyn sollende travestirte Hel¬ 

dengedicht : 

i4) Napoleon der Grosse, weyland Kaiser von 

Frankreich und König von Italien u. s. W., in 

Bardengesängen geschildert von M. Christian 

Gottlob Hempel. Accipe nostro dira quod 

exemplum feritas produxerit aevo. Juv. Leipz. 

in der Bruderschen Buchhandlung i8i5. (Mil 

Napoleons Bildniss.) (20 gr.) 

Der Verf. hat sich, wie er in der Vorrede S. VII. 
selbst bezeugt, vor dem jetzt herrschenden Lo- 
heusteinischen Geschmack so in Acht genom¬ 
men, dass er selbst ahnet, man werde seine Poe¬ 
sie für lliessende Prosa halten; leider ist aber auch 
die lliessende Pi’osa matt. Allein er tröstet sich 
damit, dass unserer Theorie eine Definition vom 
W esen der Poesie abgeht, und so kann auch ein 
Bänkelsängerton, wie folget, vielleicht poetisch seyn: 

Er kam, sich Ruhm zu holen, 

Doch das gelang ihm schlecht. 

Der zweyte Krieg in Polen 

Hat uns an ihm gerächt. 

Er kam, uns heimzusuchen, 

Von Stolz und Geiz geweckt, 

Ihm wird noch Deutschland fluchen, 

Wenn SLaub ihn längst bedeckt. 

So schliessen die 28 Gesänge, in denen man ver¬ 
gebens auch nach dem geringsten Spass oder Ernst 
sucht, der nicht in allen Zeitungsblätlern besser 
stiinde. Will es ja einmal heftiger mit seiner Be¬ 
geisterung werden, so ruft er, wie S. i56. weise 
aus: Doch, Muse, schweig, du kommst in Hitze! 
u. s. w. — Eben so Weniges singt uns: 

i5) Des freyen Deutschen Morgenlied in sechs 

Gesängen, von J. C. Oelssner — pro libertale 

magnanimis viris omnis esse debet contenlio. 

Neustadt a. d, Orla, b. Wagner, 1816. (12 gr.) 
Erster Hand. 

Fromme Hoffnungen auf eine oft schon besungene, 
sehr lange dauernde deutsche Morgenröthe, welche 
keinen weitern grauen Regentag bringen möge, in 
Redensarten von Schiller und Tiedge, mitunter 
Schmähungen auf die Verräther, die ihr deutsches 
Bier mit schwächern Gesinnungen tranken, als der 
Verf., und, wie gewöhnlich eine demuthsvolle De- 
dicalion, worin, wie bey diesen Freyheitssängern 
Herkommens ist, zu irgend einem Grossen der 
Erde gesagt wird: confutatis maledictis voca me 
cum henedictis — das ist es alles. Möge der Verf. 
sein freyes Morgenlied ja nie etwa als Schildwache 
singen, dazu wäre es zu lang! Statt historischer 
Darstellung findet man blosse politische Tiraden, 
dann und wann nur einen fliessenden Vers, wie 
ihn heut zu Tage die Sprache macht. Doch aus 
der Vorrede mehr, wie aus den Versen, sieht man, 
dass der Verf. es übrigens gut meynt, nur sich et¬ 
was als ein Ultra gebährdet. 

16) Das Hermannsfest. Ein dramatisches Ge¬ 

dicht zum Gedächtniss der Völkerschlacht, von 

Friedrich Förster. Nebst einem grossen Ku¬ 

pferstich von Veith, mit Theodor Körners 

Grabe. Dresden, i8i5. in der Arnoldischen 

Buch- und Kunsthandlung. (20 gr.) 

Interessant für jeden, der des wackern Jünglings 
Grab nicht selbst besuchen kann, und im übrigen 
ein von der Freundschaft, wie es scheint, ihm er¬ 
richtetes Denkmal, mit Hinsicht auf die grossen 
Begebenheiten der Zeit. Dieses Hermannsfest gibt 
uns übrigens Gelegenheit, nachdem wir so viele 
patriotische Prosa in Versen angezeigt haben, auch 
mit einer wahren vaterländischen Poesie in Prosa 
zu schliessen , nämlich mit den: 

17) Alten Sagen zu Fallrum am Teuteburger 

Walde, die Hermannsschlacht betreffend, ge¬ 

sammelt von Hanns Freyherrn von Hammer¬ 

stein. Hannover, bey den Brüdern Hahn, 

1810. (5 gr.) 

Der Verf. ging von dem Grundsätze aus: „im 
Munde des Volkes und in der fi eyen Natur 
seyen zahllose Beweise für die valei ländische Ge¬ 
schichte aulbefialten. Sie zu suchen und anf/ustel- 

i len, sey erfreulicher, als Forschen in bestäubten 
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Büchern.“ Indess hat er auch das letztere nicht 
verschmäht, vielmehr die Geschichtsstellen mit den 
Zeugnissen der Bewohner und der Gegend vergli¬ 
chen, und sollte er auch nichts mehreres heraus¬ 
gebracht haben, als etwa ein Lechevalier und 
Schwarz auf der Ebene von Troja, den Homer in 
der Hand, so hat er doch den Scharfsinn und 
die Phantasie in Muthmassungen geübt, und allen 
Vaterlandsfreunden, Lesern des Tacitus und Klop- 
stock eine angenehme Unterhaltung gewährt. Klop- 
stocks Hermanschlacht, seine Bardieten und des 
Deutschgesinnten Oden sind u. bleiben bis jetzt das 
Beste, was wir in diesem Fache haben, bezeichnen 
am reinsten das Ideal der Deutschheit. — Aber da¬ 
mals war die Ausländevey vorherrschend und man 
belachte die neuen Barden, die freylich auch ge¬ 
nug mauierirten. Unsere neuesten Patrioten thäten 
eben so gut, ihre gute Sache in Reimfreyheit und 
Prosa ans Licht zu stellen. Alle ihre Kriegsge- 
sänge bey wirklich grossen Begebenheiten werden 
doch alle von der freyen, unbestimmten Phantasie 
die Schlacht von Schiller aufgewogen, in welcher 
■übrigens die Deutschheit weiter nicht erwähnt wird. 
Möchte doch erst das wieder wahr werden, was 
Aaron Hill, ein englischer älterer Kunstlichter von 
der damaligen Dichtkunst in Deutschland sagte: 
In German Pcetry is like the Nile among its ca- 
taracts, it may he rapid and deep, but is tuin- 
bling and terrible! — Dieses neuereThrasonenwe- 
sen hingegen war nur ein fruchtloses Schnappen 
nach der alten Luft in den Teutoburger Wäldern. 

P o 1 i t i k. 

Die "Resultate der Sittengeschichte. III. Demo- 

cratie. Frankfurt a.M. bey den Gebrüdern Wil- 

mans, 1816. 609 S. in 8. (1 Thlr. 8 gf.) 

Der Hauptcharakter der politischen Betrach¬ 
tungen, welche der bekannte Verf. in seinen hier 
fortgesetzten Resultaten der Sittengeschichte — de¬ 
ren bey de erste Bände unsere Leser aus N. 124. u. 
125. 1814. dieser Blatter kennen — gibt, spricht 
sich vorzüglich darin aus, dass der Verf. au der 
Hand der Geschichte mehr kühn über die Regionen 
des bürgerlichen Wesens und ihre verschiedenartige 
Gestaltung hinweg zu fliegen, und mehr durch ein¬ 
zelne, oft wenig zusammenhängende geistreiche Be¬ 

merkungen den Leser zu unterhalten sucht, als in 
einer gründlichen, nüchternen Bearbeitung und 
Durcharbeitung der einzelnen Lehren der Politik 
in ihrer Vollständigkeit und natürlichen prosaischen 
Veibindung. Auch in dem vor uns liegenden drit¬ 
ten Bande erscheint dieser Charakter vorbei rschend, 
und zwar noch bey weitem mehr, als in den bey- 
den erstem. Auch liier sucht man eine nüchterne, 
allumfassende Darstellung dts politischen Gegen- 

Juny. 

Standes, mit dessen Bearbeitung sich der Verf. be¬ 
fasst hat, vergebens. Auch hier sind es mein ein¬ 
zelne geistreiche Bemerkungen über einzelne Puncte 
des bürgerlichen Lebens in demokratischen S'aalen, 
die er herauszuheben, und worauf er das Auge des 
Lesers hinzulenken sucht, alseine vollständige, al¬ 
les durchaus erschöpfende Darstellung dieser Slaats- 
form. Mehr sehen wir den Verf. darauf ausge¬ 
hen, den Leser auf die Unmöglichkeit einer De¬ 
mokratie in ihrem echten und wahren Sinne, wo 
sie die Herrschaft Aller über Alle verwirklicht dar- 
stellen soll, durch alLrley zusammengetragene, oft 
durch sehr lockere Bande zusammengehaltene ein¬ 
zelne Bemerkungen über die Schwächen und Ge¬ 
brechen dieser Staatsform, und über die Schwie¬ 
rigkeit ihrer vollständigen Realisirung im wirkli¬ 
chen Leben aufmerksam zu machen, als diese Un¬ 
möglichkeit auf eine streng systematische, durchaus 
logisch -geregelte Weise nachzuyveiseu. Die Ge¬ 
genstände, welche der Verf. der Betrachtung des 
Lesers darstellt, sind von ihm in folgender Ord¬ 
nung vorgeführt: Die Herrschaft Aller über Alle. 
Das Wesentliche der Demokratie. Was die Er¬ 
örterungen erschwert. Der vorgesellschaftliche Zu¬ 
stand. Jean Jacq. Rousseau und der contrat social; 
das Schwankende in seinen Ideen. Sein Wakl- 
mensch. Der W ilde. Der Germanische Barbar. 
Die Theilung der Erde in kleine Staaten, ihre be¬ 
dingten Vorlheile. Volksversammlungen und ihre 
Möglichkeit. Die Entfernung, die Zahl, das Me¬ 
chanische der Versammlung und Deliberation, die 
Verwickelung der Gegenstände. Die Slaatskunst. 
Der Redner. Sittlichkeit und Sitten untergraben 
durch Reichthum und Dienstbarkeit. Die Schwei¬ 
tzer-Hirtenvölker. Slädte und städtische Einwoh¬ 
ner. Die Bestimmung des Begriffs: Volk. Die 
Rolle d es Eigenthums. Das Bürgerrecht. Rom u. 
Griechenland. Solon und Athen. Genf. Die Haupt¬ 
städte und ihre Übeln Bestandteile. Paris u. Lon¬ 
don. Die Easerey der Demagogen. Ihre Künste u. 
Maximen. Der Cardinal Retz. Das echte Talent, 
sein Werth und seine Abarten. Der V olker Rück¬ 
kehr zur Besonnenheit, Reue und Gleichgültigkeit, 
Volksvertretung; Cosmier, Ephoren, das Volkstri- 
buual, und die Ansichten der Römer. Anwendung 
auf unsere Zeiten, und die gescheiterten Versuche 
in Frankreich. Das Repräsentativsystem, eine heil¬ 
samere Mischung von Aristokratie und Demokratie. 
Der Schluss. Ein Panorama, wo alle Puncte des 
Gemäldes gleich erleuchtet wären, und das Ganze 
gleich leicht und vollständig zu überschauen wäre, 
ist bey dieser Zusammenstellung weder möglich, 
noch zu erwarten. Nur einzelne Puncte sind es, 
die nach und nach oft gleichsam nur durch 
Blitzschlag erleuchtet, dein Auge hervortreten. 
Doch bey alle dem verdient das Werk die Auf¬ 
merksamkeit de»’ Leser. Immer gewährt es eine 
sehr interessante Lectüre, wenn es auch n.eht in 
allen Puncten vollkommen befriedigen mag 

Die Haupiidee des Verf., die bey alleu seiuen 

/ 
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Bemerkungen überall gleich klar hervortritt, ist die 
Ünhallbarkeit der demokratischen Staatsform für 
soldie Staaten, wie die unsrigen dermalen gestaltet 
sind, und diese Idee ist allerdings sehr gut aus- 
u. durchgefiihrt. Vollkommene Demokratie hält der 
Vf. (S. 2.) für das schamloseste Ding in der Welt, 
Freystaat, Republik und Demokratie für eitle Na¬ 
men und Papiergeld (S. 78.). Was in der Theorie 
zwar wahr und gross ist, erscheint in der Anwen¬ 
dung mit wenigen Ausnahmen so unmöglich u. so 
verderblich. Ja wohl wäre (S. io.) jene bürgerliche 
Gesellschaft die vollkommenste in der Idee — sie 
würde wenigstens den höchsten Stoff des menschli¬ 
chen Glücks in sich fassen — wo nicht blos Alle 
Sicherheit, als die beabsichtigte Folge gemessen, 
sondern wo auch Alle an der Verwaltung des ge¬ 
meinen Wesens, ohne Nachtheil dieses gemeinen 
W esens, Theil nehmen dürften und den Werth 
davon erkennten. Aber sollte solch ein Zustand 
möglich werden, es müssten (S. 12.) nur arme, ta¬ 
pfere, kluge Männer und der Verbundenen nicht 
zu viel seyn, und—götlerähnlich müssten sie seyn. 
Für die Erhaltung der Demokratie sind gute Sitten 
das nothwendigste Erforderniss. Aber diese guten 
Sitten einem Volke zu erhalten, ist die schwierige 
Aufgabe, deren Lösung, so weit die Geschichte 
reicht, beynahe in allen Demokratien missglückt 
ist. Haben sich Demokratien irgend wo erhalten, 
so geschah es nur dadurch, dass sie sich allmählig 
der Aristokratie genähert haben. Ohne ein solches 
An nähern an die Aristokratie ist wirklich ihr dau¬ 
erhaftes Bestehen überall unmöglich. In den poli¬ 
tischen Discussionen über der Staaten Formen und 
der Bürger Rechte werden die Ideen sonderbar ver¬ 
mischt und verwechselt. Selbst das Wort — die 
Idee — 1olh ist abstract und leer, so lange sie 
nicht durch Gesetz und die Thatsache näher be¬ 
stimmt wird. Freylich neigten die neuern Theorien 
und Meinungen zur ungetrennten Zulassung der ge- 
sammlen männlichen Einwohnerschaft von reiferen 
Jahren. Aber wenn wir die Eigenschaft der Ver¬ 
träge untersuchen, dem Gang der Natur, der Ent¬ 
stehung und dem Fortgange der Staaten nachspü¬ 
ren, dann stossen wir auf Hindernisse, entdecken 
unsere Trugschlüsse, und sehen statt der Wirk¬ 
lichkeit Fantom und Missbehagen, und statt des 
vermeinten Rechts nichts als frech zugemuthetes 
Unrecht. Die Natur hat diese Einrichtungen kei- 
nesvveges selbst in feste Grenzen gebracht, sondern 
der Uebereinkunft, der Klugheit, der Stai ke der 
Menschen und dem Zufalle überlassen (S. 49.). 
Ueberall herrscht eigentlich nicht der, den die Ver¬ 
träge und das urkundliche Recht, und die Grund¬ 
gesetze des gegebenen gemeinen Wesens zur Herr¬ 
schatt berufen haben mögen, sondern überall herrscht 
nur der Stärkere, derjenige, der an physischer oder 
geistiger Kraft, durch Heichtlium oder Tugenden 
sich das Uebeigewicht über seine Umgebungen u. 
die Furcht oder Achtung seiner Mitbürger zu er¬ 

werben gewusst hat. Die echten Bürger sind überall 

\ (S. 84.) in der Regel die, denen das Vaterland, der 
Grund undBoden, die Vermögensmasse dieses Va¬ 
terlandes gehört. Nur ihnen ist es so theuer. Auf 
die übrigen passt mehr das alte Wort: ibi patria, 
ubi bene. Doch blicken diese überall neidisch hin 
auf den Wohlstand der Begüterten, und aus die¬ 
sem Neide gehen die Stürme hervor, die wir in 
der Geschichte aller Demokratien finden. Selbst 
(S. 121.) das geistreichste Volk, das Volk von Athen 
— über dessen Verfassung der Verf. (S. 110 fg.) 
so vieles Treffliche sagt— selbst dieses Volk, eon- 
centrirt, nicht ohne Tugenden , Mitleid so sehr ken¬ 
nend, dass es ihm Tempel und Altäre baute, durch 
sein Sklavensystem von den niedrigsten Gewerben 
und Lebensweisen entfernt, seihst dieses Volk, hat 
die Demokratie auch nicht kurze Jahre ertragen 
können. Nur die kühnsten erlauchten Männer, die 
an der Spitze dieses Fi eystaates standen, zieren seine 
Annalen, nicht die Klugheit seiner Volks Verhand¬ 
lungen ( S. i5i.). So trefflich auch der Organis¬ 
mus des bürgerlichen Wesens zu Athen nach So- 
iou’s Schöpfung seyn mochte, und so sehr er das 
schwankende Staatsschiff durch die zwey Senate be¬ 
festiget zu haben meinte, an welchen es gleichsam 
an Ankern liegen sollte, so war es doch nicht vor 
unendlichen Schwankungen zu bewahren. Jene An¬ 
ker zerrissen sehr oft, bald im Sturm der Leiden¬ 
schalten und der Ausgelassenheit des Volks, bald 
beschädigt und verrückt durch seine Günstlinge u. 
Verführer, und Polyb vergleicht den atheniensi- 
schen Freystaat mit einem Schiffe, wo keiner das 
Steuerruder führt, und jeder sich herausnimmt, 
die Richtung zu geben. Die spannen die Segel, 
und die ziehen sie ein. So schwankt das Fahrzeug 
ohne sichernLauf, immer in Gefahr, an der Klippe 
zu zerschmettern. Wirklich kann auch keine De¬ 
mokratie solchen Schwankungen wohl entgehen. 
Der Hauptgrund dieser Erscheinung liegt — wie 
der Verl', aus der Geschichte von Athen in der al¬ 
ten, und von Genf in der neuen Welt, und zu¬ 
letzt aus der Geschichte der französischen Staats¬ 
umwälzung sehr gut nachweiset — in der Unwirk¬ 
samkeit der Gesetze gegen das Volk, und in der 
hier durchaus mangelnden Unverletzlichkeit dersel¬ 
ben , wenn sie mit den Wünschen und Strebungen 
des Volks in Widerstreit gerathen. Es fehlt hier 
das unverletzliche Heiligthum der Gesetze, das 
sich nur in abgetretener Gewalt, oder in einem so¬ 
liden Gleichgewichte der Gewalten findet; blos nur 
in einem Zustande, wodurch den nothwendigen 
Leidenschaften u. Unarten der untern, oder zu al¬ 
lem verführbaren Classen Zaum und Zügel mächtig 
angelegt wird ^S. 126.). Aber was bindet des herr¬ 
schenden Volkes Willen , als eben sein Wille , oder 
fremde Gewalt (S. 127.)? und welches constitutio¬ 
neile Gesetz kann so vollständig seyn, dass es auf 
alle Zukunft passe; in Staaten und Zeilen, wo al¬ 
les Gährung und Wechsel verkündiget, weil eine 
so grosse Zahl darnach verlangt? Wer nicht will, 
dass das Volk mit den Gesetzen spiele, der muss 
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Demokratie nicht wollen, oder er verlangt eine De¬ 
mokratie ohne Demokratie (S. 125.). Dem Volke 
scheint nur gut, was ihm im Moment behagt, und 
der kluge Wille der Mehrzahl, wahr oder präsum¬ 
tiv, wird stets Gesetz. Wenn das Volk das ober¬ 
ste Recht und die oberste Gewalt zugleich hat, wer 
kann es hindern, seine Gewalt in jedem Augenbli¬ 
cke zu gebrauchen, und was es heute eingeräumt 
hat, morgen wieder umzustiirzen (S. 182.). " Das 
Volk will nun einmal — • wie Xenophon (S. i45.) 
den Atheniensern vorwirft — keinen wohleinge¬ 
richteten Staat; es will nicht in diesem unterlha- 
nig, sondern frey seyn und selbst herrschen. Die 
Würzelfehler der Demokratie sind Misstrauen, 
Wandelbarkeit, Eitelkeit und Giausamkeit. Aus 
diesem Misstrauen, welches doch den Ehrgeiz nicht 
zu ertödten vermag, entsteht wieder die correspoti- 
dirende Furcht der Mächtiggewordenen vor den 
Folgen und Ausbrüchen dieses Misstrauens, und 
das ist wieder eine neue und bleibende Quelle der 
Eile, der Fehlgriffe, der Treulosigkeit u. des Hocli- 
verraths, bis man nicht mehr weiss, wohin den 
Vorwurf richten (S. 149.). Und so kommt denn die 
Revolution gleichsam in Permanenz. Denn das ist 
eben die Natur demokratischer Staaten, so oftPrin- 
cipien, Faclionen, Formen und Recht zu wechseln, 
dass auch der tugendhafte, k' altvolle Mann kaum 
der Versuchung, der Einladung, dem Drang der 
Umstände ausweichen kann, Gewalt im Vaterlande 
zu brauchen , Ordnung herzuslellen, und diese Ord¬ 
nung in der Alleinherrschaft zu suchen. So fuhrt 
ein Extrem zu dem andern (S. Ist es aber 
mit der Demokratie einmal dahin gediehen, dass 
sie sich aut' diese Weise in Alleinherrschaft umge¬ 
wandelt hat, dann ist es mit dem Verwahren des 
Volks gegen Raub und Missbrauch dieser Ueber- 
macht eine sehr missliche Sache. Von einer so 
erlangten Alleinherrschaft ist der Uebergang zum 
wahren Despotismus nur ein sehr leichter Schritt, 
den wirklich auch, so weit die Geschichte reicht, 
immer in diesem Falle die zur Herrschaft gelangten 
Machthaber ohne Mühe gethan haben. Dass in ei¬ 
nem Falle der Art durch Institutionen, wozu man 
im alten Rom und letztlich in Frankreich seine 
Zuflucht nahm, durch Volkslribunen gegen dieUe- 
bermacht des Herrschers, wenn sie einmal sich 
ausgebildet hat, nichts auszurichten sev, dies hat 
der Verf. mit vieler Sachkenntniss sehr ausführlich 
gezeigt. In Frankreich insbesondere fehlte die nö- 
thige Harmonie des Tribuuates mit den übrigen 
Staatsgewalten, und es war also eigentlich nur eine 
Hemmung der Maschine und ihres Räderwerks u. 
Umlaufs (S. 258.). Auf keinen Fall kann die Idee 
einer ständigen und ausschliesslichen Opposition, 
die sich in der Institution des Tribunats in Frank¬ 
reich wie in Rom aussprach, dem Wohle des all¬ 
gemeinen Wesens wahrhaft Zusagen. Was diesem 
unter allen möglichen Slaatsformen uns allein wahr¬ 
haft zusagt, ist, wie der Verf. am Schlüsse seiner 

Betrachtungen (S. 280.) bemerkt, nur ein wahr¬ 
haftes Repräsentativsystem, das Volk und Herr¬ 
scher gleichsam zu einem Körper verschmilzt und 
der Regierung ihre Zwecke für das allgemeine Be¬ 
ste zu fördern strebt, ihre Missgriffe unmöglich ma¬ 
chend , falls sie je dazu geneigt seyn sollte. Doch 
das allerbeste und sicherste Palladium für den Flor 
des gemeinen Wesens ist überall eine gute Regie- 
ruug, und diese allein ist es eigentlich, welche der 
Menschenfreund allen Völkern wünschen mag; 
denn nicht auf dieser oder jener Staatsform beruht 
das wahre Wohl der Völker, sondern zuletzt beruht 
es bey jeder Staatsform nur auf der Güte der Re¬ 
gierung. 

K u r z e n z e 1 g e. 

Neues Taschenbuch für Freunde der Laune, des 

Scherzes und der Satyre, nach Falk. Germa¬ 

nien, 1817. i64 S. in 16. 

Diese Distichen, in deren ersten Fünfzig die 
Satyre beym Allgemeinen stehen bleibt, im zwey- 
ten Fünfzig aller Personal - Satyre auf nahmhafte 
Gelehrte, besondei's deutsche Philosophen r spottet, 
werden nebst dem Prologe und Epiloge und den 
sehr kurzweiligen und zugleich von umfassender 
Gelehrsamkeit und Sachkenntniss ihres unbekann- 
len Verfassers zeugenden ausdeulenden Anmerkun¬ 
gen gewiss jedem gebildeten und unbefangenen Le¬ 
ser eine kernhafte Unterhaltung gewahren. Wie 
ein heilsames Gewitter die Atmosphäre von Dunst- 
gewölken reinigt, so wohlthatig waltend schwebt 
in ruhiger Klarheit des geistreichen Dichters bald 
ernstlich neckender, bald ironisch scherzender Ge¬ 
nius über den Nebeldünsten des Gemeinen, den 
Wahn, welcher die Aussicht vieler Zeitgenossen 
befangen halt, verscheuchend, dass vor den durch¬ 
dringenden Sonnenstrahlen der Wahrheit die Re¬ 
genbogenfarben wesenloser Scheingebilde verschim- 
mern. Wahrlich, der Deutschen Wissenschaft u. 
Kunst that eine solche Läuterung Noth! Möchte 
bald ein zweytes Hundert folgen. Zum Kosten ge¬ 
nüge 89. auf Schelling: 

„Eins ist Alles und Alles ist Eins ! den Unterschied lass ich: 

Ich bin der Weise allein, Narr ist, wer mir wider¬ 

spricht ! “ 

uud von 96. auf Buchholz, der eine neue Philoso¬ 
phie aus dem Magen und den Geschlechlstlxeilen 
construirt, nur den Pentameter: 

,,In zwey Gliedern allein hängt die moralische Welt.'* 

Der inneru Eleganz entspricht das sauber ausge¬ 
malte sinnbildliche Kupfer neben dem gestochenen 
Ti lei und die äussere Ausstattung. 
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Am 4. des Juny. 141- 

Leipziger L 

Philosophie. 

Versuch über die Frage: „Ist die Eintheilung der 

Philosophie in die theoretische und praktische 

gültig, wenn die Philosophie in ihrem tiefsten 

Grunde aufgefasst wird?“ Eine gekrönte Preis¬ 

schrift , nebst einer Abhandlung über die Noth- 

wendigkeit der Philosophie, von Silvester Jor¬ 

dan, Doctor der Philosophie. München, l8l6. In 

Comm. der E. A. Fleischraannschen ßuchhandJ. 

i36 S. 8. io Gr. 
• • •» '• jOe' k t '' • > 

Jgüie Compilation aus des Hrn. Prof. Salat's „Er¬ 
läuterung einiger Hauptpuncte der Philosophie“ S. 
2i5 ff. und aus zerstreueten Stellen der Schrift: 
„Zum Besten der deutschen Kritik, und Philoso¬ 
phie,“ auf welche zu verweisen der Verf. (wie es 
scheint, absichtlich) unterlassen hat in der mit wich¬ 
tiger Mine gegebenen Vorerinnerung, wo er S. 5. 
in gesperrter Schrift zum Besten der Wissenschaft 
etwas beytragen zu wollen verspricht. Ja, S. 16. 
eignet er sich die aufgestellte Ansicht als die sei- 
nige im Gegensätze gegen jede fremde zu. Gleich¬ 
wohl stehen die Gedankenreihen beyder Schrift¬ 
steller zu einander ira Verhältnisse der Gleichheit 
der Materie sowohl als der logischen Form mit un¬ 
wesentlichen Abweichungen, und unterscheiden sich 
blos, obwohl — wie bey solcher Einerleyheit in 
der Hauptsache nicht zu verwundern ist — nicht 
durchgängig, durch ihre grammatische Masquirung 
oder die Einkleidung der Gedanken in Worte. Ue- 
brigens gibt diese gekrönte Preisschrift die Gedan¬ 
ken Salat's zwar populär und leicht fasslich wie¬ 
der, aber nicht in ihrer Tiefe und Schärfe, indem 
einige liauptei läuterungen unberührt bleiben. Ei¬ 
ner weitern Anzeige könnten wir überhoben seyn, 
wenn nicht Hr. Salat in der von uns hier immer 
mit angezogenen Schrift: „Zum Besten u. s. w.“ 
S. 26. u. 81. es gerügt hatte, dass die von ihm auf¬ 
gestellte, auf seiner Grundansicht der Philosophie 
vom Standpuncte der wissenschaftlichen Reflexion 
aus (jedoch unter Voraussetzung der Idee) beru¬ 
hende, neue Eintheilung der Philosophie von sei¬ 
nen Recenseulen anzeigend und prüfend ganz um¬ 
gangen worden, da tdoch die Sache an sich von 

Erster Band, 

solcher Wichtigkeit sey. Deshalb müssen wir schon 
die Aufmerksamkeit noch auf einige Hauptpuncte 
besonders hinrichten. Zuvörderst wird nach Un¬ 
terscheidung absoluter und relativer Realität die 
Philosophie bestimmt als Wissenschaft des Abso¬ 
luten, oder, wie es S. 28. (vergl. 100.) heisst, die 
wissenschaftliche Begründung des Uebersinnlichen 
oder Göttlichen; wogegen gerade umgekehrt S. 48. 
die Anerkennung desselben der Philosophie noth- 
wendig zum Grunde liegen, ihr vorhergehen und 
sie also erst möglich machen, (86. 88.) unbedingter 
Glaube als der Grund alles Wissens die Wissen¬ 
schaft begründen und (25.) das Uebersinnliche un¬ 
beweisbar seyn soll. Ja S. 18 ff. tritt Verf., der 
doch anderwärts mit Salat über den Eeibnitz-Wöl¬ 
fischen Intellectualismus das Verdammungsurtheii 
spricht, selbst mit dem kosmologischen und phy- 
sikotheologischen Beweise hervor, und wirft onto¬ 
logisch die Doppelbehauptung hin: „Es lässt sich“ 
(im Absoluten) „eben so wenig Einsicht denken 
ohne das Vermögen, sich nach dieser Einsicht zu 
bestimmen, als das Vermögen der freyen Bestim¬ 
mung ohne das Vermögen einzusehen, wozu und 
wie dies erfolgen soll? Dergleichen Unbeständig¬ 
keit erinnert den Leser an die Bemerkung S. 59.? 
„Die Theorie solcher Lehrer der Philosophie, die 
gegen ihre vorgetragene Theorie handeln“ (oder 
leinen) „ist entweder nicht ihre eigene, sondern 
nur von einem echten Philosophen erborgte und 
auswendig gelernte, also geistlose Theorie, oder sie 
ist eine irrige Theorie u. s. w. “ wobey wir übri¬ 
gens erinnern, dass der philosophische Forscher an 
seiner Theorie in den Weihestunden ruhiger Be¬ 
trachtung, wo die ganze Seele gesammelt auf sich 
selbst ruht, mit Lust und Liebe bildet, als Mensch 
aber im Drang des Lebens handelt, und in die¬ 
sem Strudel eben so sich selbst verlieren kann, wie 
er in der Hitze des Streites von seinem Gegner zu 
unbedachten Behauptungen gegen bessere Ueber- 
zeugung sich verführen lassen kann. — §. 2. wird 
das Absolute, welches a) als ein Unbedingtes und 
Unbeschränktes = Gott b) als ein Unbedingtes aber 
Beschränktes = menschliche Vernunft (worin wir 
die alte Unterscheidung der Stoiker zwischen ratio 
consummata und ratio consummabilis wieder fin¬ 
den) den Geist, das Wesen der Philosophie aus¬ 
macht, als ein Metaphysisches von dem Physischen 
unterschieden. §. 5. wird gezeigt, wie Philosophie 

in irgend einem Menschen sich einfinde. §. 4. er- 
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gibt sich zum Resultate combinatorischen Verfah¬ 
rens durch die Beziehung des Menschen l) auf die 
Natur das Sittliche, 2) auf Gott das Religiöse, 3) 
auf Menschen das Recht, 4) Gottes auf die Natur 
das Schöne, als verschiedene Seiten des Einen Ab¬ 
soluten. „ Bezieht man das Uebersinnliche auch 
auf die Vermögen des Menschen, durch die es ver¬ 
wirklicht werden soll, so ist «) der Wille die Po¬ 
tenz des Guten, wovon das Sittliche, Religiöse und 
Rechtliche nach den verschiedenen Beziehungen 
nur Verzweigungen sind; ß') der Verstand, die Po¬ 
tenz des IVähren, durch' weiches das Absolute nach 
allen seinen Beziehungen zur Gewissheit — zur 
Wissenschäft — erhoben wei den soll; und /) die 
Phantasie die Potenz des Schönen, in sofern das 
Schone durch Bilder dargestellt werden soll und 
die Phantasie das Vermögen der Bilder ist;“ Als 
Hrn. Salat's Reo. referirte : ,,Das Absolute, bezo¬ 
gen auf den Verstand, ist das Wahre u. s. w.“ 
rügte Herr Salat (S. i46. ) einen durchgeführten 
Nichtverstand, weil jener Ref. gerade den Haupt- 
punct ganz weglasse: unter Voraussetzung der Ver¬ 
nunft! Denn ohne- diese habe der Wille kein Gu¬ 
tes, der Verstand kein Wahres u. s. w. Wen trifft 
dieser Vorwurf nun? Rec. indess billigt die Ver¬ 
meidung eines solchen Pleonasmus, da ja zu Folge 
der Voraussetzung das Absolute eben mit der Ver¬ 
nunft gleichbedeutend ist. Im II. Abschnitte wird 
Theorie oder Wissenschaft an sich gegen allen 
Sprachgebrauch als die Form alles Wissens be¬ 
trachtet, also, obschon noch eine richtigere Erklä¬ 
rung folgt, mit der Wissenschaftlichkeit verwech¬ 
selt, und behauptet, dass dem Menschen ausser 
dem Verstände kein formendes Vermögen zukom¬ 
me (auch nicht, in wiefern er durch Phantasie die 
empfangenen Vorstellungen umbildet?). Eben so 
wird die Logik, die Wissenschaft des Denkens, 
mit ihrem Gegenstände selbst verwechselt und als 
die Fo rm und zugleich die Bedingung jeder Wis¬ 
senschaft aufgestellt, weil nämlich jede Wissen¬ 
schaft aus der Verbindung der Logik (der Denk¬ 
regeln) mit dem Gegenstände der Wissenschaft her¬ 
vorgehe. Allein ist es nicht ein Missbrauch der 
Worte, zu sagen: Die Logik (als formale Wissen¬ 
schalt) geht aus der Verbindung der Logik mit der 
Logik hervor? Wenigstens musste bey solcher 
Woi tspielerey eine dreyfache Logik unterschieden 
werden: 1) subjective, 2) objective, und 3) sub- 
jectiv-objective, d. i. wissenschaftliche, oder, schlicht 
und recht mit andern Menschenkindern zu reden, 
eigentliche Logik. Die reale Wissenschaft, die aus 
der Verbindung der allgemeinen formalen mit einem 
realen Objecte hervorgeht, wird im Allgemeinen 
eingetheilt in Metaphysik oder Philosophie und Phy¬ 
sik oder Empirie, die Metaphysik aber nach den 
obigen Combinationen in «) Moralphilosophie, ß) 
Religiousphilosophie, y) Rechtsphilosophie und Ö) 
Aesthetik; womit das Gebiet der Philosophie, weil 
alle Seiten des Absoluten dadurch erschöpft wer- 
den , geschlossen sey. Sonach machte die Moral 

den Anfang der Philosophie !und somit der realen 
Wissenschaft überhaupt. Allein der Grundansicht 
einer im Gegensalze mit der Sophistik auf Religion 
(jSalat S. 155.), den reinen Glauben an universelle 
Offenbarung des Göttlichen, sich gründende n Phi¬ 
losophie, in welcher Gott das Alpha nach der Idee 
ist und erst entwickelnd der Begriff auf dem Grunde 
der Idee fortschreitet (i48.), weil, wenn vom Sitt¬ 
lichen schlechtweg ausgegangen wird, so dass ir¬ 
gend ein Religiöses blos hiuzukormnt, nur ein für 
jedes tiefere Gemüth unbefriedigendes Resultat ver¬ 
möge der Cousequenz her Vorkommen könnte (Sa¬ 
lat S. 8y*.) — findet Rec. es inconsequerit, wenn 
das Religiöse nicht blos vorzugsweise, sondern ein¬ 
seitig allein auf den Wollen, statt auf das gesammte 
ßewusstseyn, bezogen und die Religionsphilosophie 
erst nach der M01 alphilosophie aufgestellt wird. 
Unsres Erachtens müsste nach jener Gruudansicht 
die Moral der Religion zwar nicht — als ob es 
ein Religiöses schlechthin vor dem Moralischen 
gäbe— untergeordnet, wohl aber ««geordnet wer¬ 
den, so dass das Religiöse dem Anerkennen des 
Göttlichen überhaupt, wovon das Moralische nur 
ein Radius ist (53y.), gleichbedeutend zu nehmen 
wäre. Was Hr. Salat (26.) einschärft, dass bey 
der Frage: „was ist Gott?“ das Merkmal des Hei¬ 
ligen entscheide, und das Heilige auf das Gute, das 
Gute aber auf das Sittliche zurückführe“ — dar¬ 
aus ergibt sicli wohl nur soviel, dass die sittlichen 
Grundbegriffe, deren ausführliche Entwickelung und 
Anwendung auf menschliche Pflichten, der Moral 
insbesondere angehört , schon der Religionslehre 
einzuvei leiben sind, und zwar so, dass der mora¬ 
lische Standpunet der erste und nächste Grund- 
punct für die Frage nach dem Göttlichen sey, wie 
S. 187. 260. 365 f. 423. verlangt wird. Ueberhaupt 
vermisst Rec. zum vollständigen Systeme eine all¬ 
gemeine Grundwissenschalt, in weicher zuvörderst 
vornämlich durch kritische Untersuchung über Ver¬ 
stand und Vernunft, das Unbedingte im rein mensch¬ 
lichen ßewusstseyn ergründet und nachgewiesen wer¬ 
den sollte, damit man nicht gleichsam mit der Thiire 
ins Haus falle; zumal da Hr. Salat selbst nach sei¬ 
ner Ansicht lehrt, dass die Psychologie im Bunde 
mit der Pädagogik das, was die Philosophie vor¬ 
aussetzt, nachzuweisen habe (18. 554.), nämlich den 
Ursprung aller Philosophie, wie dieselbe in irgend 
einem menschlichen Geiste begründet wird (435.). 
Der Gedanke einer solchen, den einzelnen Zwei¬ 
gen der Philosophie gemeinschaftlichen, Urgrund¬ 
lehre schwebte unverkennbar Hrn. S/lat vor 91**)* 
Die Würdigung der von ihm unterschiedenen drey- 
lachen Denkweise, der naturalistischen, pädagogi¬ 
schen und philosophischen, ergäbe eine Methodo¬ 
logie, an welche die liier aufgestellte Fncyklopädie 
sich anschliesst. S. 4oi. stellt derselbe die Logik 
als Propädeutik zur Philosophie, nach seiner päda¬ 
gogischen Denkweise auf. Allein da die Logik als 
besondere Wissenschaft es mit der reinen V erstan- 
desform, nicht mit den Erkenutuissqueilen, noch 
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weniger mit dem W estn der Erkenntniss zu thun 
hat: so sind nach dem ßeyspiele der gründlich¬ 
sten Logiker alle fremdartigen .Gegenstände auszu¬ 
scheiden. 

Die Ausdrücke: Philosophie der Geschichte, 
Philosophie des positiven Rechts u. s. w. werden 
von unserra Vf. als ganz ungültig verworfen; denn 
Philosophie könne hier nichts anders heissen als 
Logik, angewandt auf diese besondern Gegenstände. 
"Wie flach ! Das Philosophiren über das positive 
Recht besteht in einer nicht blos logischen, son¬ 
dern ilikäoiogischen Würdigung vorhandener Ge¬ 
setze nach ihrem rechtlichen Gehalte, der auf ih¬ 
rer Uebereinstimmung mit den ewigen Vernunft- 
forderungen beruht. Die Naturphilosophie ist zwar 
nicht den reinphilosophischen Wissenschaften bey- 
zuordnen; aber als auf die Erfahrung, deren Ge¬ 
setze durch blosse Beobachtungen und Versuche 
nimmer zur Allgemeinheit und Nothvvendigkeit er¬ 
hoben werden könnten , angewandte Metaphysik 
odei transceudeutale Erkenntnisslehre scheint sie 
dem Ree. keinesweges ein sich selbst widerspre¬ 
chender Begriff, da ja nach des Vfs. eigener An¬ 
nan me die Empirie oder Physik nur gültig ist, wenn 
sie sich an die Philosophie anschliesst, nicht aber 
"W eun sie diese «MSAr/i/z'es.sf : weil das Relative ohne 
das Abso.ute seiner Natur nach nicht bestehen kann, 
und also zwischen beyden kein feindlicher Gegen¬ 
satz statt findet» d. i. kein solcher, der ihre Ver¬ 
einigung unmöglich machen würde, da vielmehr 
das Absolute das Relative zur nolhweudigen Folge 
hat. Wir verweisen auf die Erklärung eines an- 
dern Ree. (L. L. Z. i3i3. n. 58.), über den Be- 

S' lU d.r ^Naturphilosophie, Die Eintheiluncr der 
Puilosophie in die theoretische und praktische3wird 
als ein von Aristoteles und der Scholastik fortoe- 
erliter Irrthum des Leibnitz - Wölfischen Intelle- 
clualisnius verworfen, als ob jene Benennungen aus¬ 
ser der ihnen hier uutergeschobenen ungereimten 
Bedeutung keine richtigere zuliessen, nämlich die, 
dass unter theoretischer Philosophie zu verstehen ist 
che Erkenntniss der Beziehung des Absoluten auf das 
theoi etiscne Vermögen als die Potenz des Wahren: 
unter praktischer Philosophie aber die Erkenntniss 
der Beziehung des Absoluten auf das praktische Ver¬ 
mögen (den Willen), als die Potenz des Guten, oder, 
wue es S. 56 f. 6i f. heisst, die Theorie der Pra¬ 
xis. Rec. sieht nicht ein, warum diese Reflexions- 
ausicht, in deren Ausdrucke wir uns der Ansicht 
des Vis. möglichst augenähert haben, auch selbst 
unter Voraussetzung der reinen Praxis, wodurch 
das Absolute in das Licht - und Lebensprincip der 
ganzen Philosophie ubergeht, nicht gelten soll. Eine 
Unterscheidung ist ja keine Trennung. Eine sol- 
c e Absonderung des Theoretischen vom Prakti- 
sc leu ist aber für die Wissenschaft notliwendig, 
wem, die Idee des Unbedingten oder Göttlichen im 
philosophischen ßewusstseyn gehörig erklärt er¬ 
den soll; da überhaupt alles Erkennen durch Ge¬ 

gensätze geschieht, wie der Vf. selbst S. 29. u. 55. 
zugibt. Als Theile der theoretischen Philosophie 
würden postliminio zu restituiren seyn: Metaphy¬ 
sik in der von Hrn. Salat (591.) verworfnen ein¬ 
geschränktem Bedeutung, nach welcher sie „spe- 
culative, auf das reine Interesse des Wissens ge¬ 
richtete Betrachtungen über das Wesen der Dinge 
und den Urgrund edles Denkens und Seyns u ent¬ 
halten soll, und Logik; denn nicht au sich ist das 
Unbedingte erkennbar, sondern blos in seinem Ver¬ 
hältnisse zu unseren Bewusstseyn. Ein reines Cd. h. 
blos speculatives, wenigstens zunächst nicht prak¬ 
tisches) Interesse hat es als Urwahres, in sofern 
es das endliche Seyn überhaupt und somit unser, 
diesem entsprechendes, Erkennen materialiter und 
formaliter bedingt und bestimmt, oder iu Bezug auf 
den Ursprung und das Gesetz (die Praeformation) 
des Wissens. Gibt nicht Herr Salat (534 ) zu: 
„Wenn man voraussetzend, was die Pädagogik auf¬ 
zuweisen hat, von der Vernunft zum Verstände 
u. s. w. herabsteigt; dann mag auch in jener Prae¬ 
formation die "Würde sowohl als die Macht des 
menschlichen Geistes erglänzen ?“ — 

Die zweyte Abhandlung über die Nolhwendig- 
keit der Philosophie, enthält recht beherzigenswer- 
the Aussprüche, die aber ebenfalls nur Nachklang 
der Lehre von Salat sind. 

Kurze Anzeigen. 

Michael Montaigne's Stimme der Wahrheit und 

Weisheit aus der Vorzeit. Ein Beytiag iu an¬ 

thropologischer Hinsicht für die praktische Welt- 

und Lebenskunde: zum Hausbedarf für Jeder¬ 

mann. Mit einigen Zusätzen und Bemerkungen 

in Hinsicht auf den Text und mit Rücksicht auf 

die Bedürfnisse unsrer Zeit. Erster Band. XIV. 

u. 4go S. Zweyter Band. VI. u. 452 S. Königs¬ 

berg, bey Friedr. Nicolovius. 1817. 8. (4 Th Ir.) 

Wenn Montaigne's Versuche auch nicht den 
streng philosophischen Deuker , der nach Erfor¬ 
schung des Höchsten und Letzten , nach wissen¬ 
schaftlicher Begründung und Verknüpfung der Er¬ 
kenntnisse strebt, befriedigen können, so gewähr 
reu sie doch dem, der den Menschen, die Welt 
und das Leben nur in praktischer Beziehung be- 
traehlen und kennen lernen will, mannichfaltige 
Belehrung, und verdienen daher noch jmmei ■ e- 
lesen zu werden. Freylich ist nicht alles für u« e 
Zeit von gleichem Werthe und gleich geniessbar. 
Daher entschloss sich der uns unbekannte Verf. 
vorliegender Schrift, einen fruchtbaren Auszug aus 
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jenen Versuchen zu machen. Er folgte dabey hanpt- \ 
sächlich der deutschen Uebersetzuug von Bode, und 
slellle das. v\as er in jenen Versuchen vorzüglich 
lesehs'Vcertii fand, in beyden Bänden unter zwey 
IdaupUileln zusammen, so dass er unter'dem er¬ 
sten Titel Gegenstände aus dem Gebiete der An¬ 
thropologie und Moral, unter dem zvveyten aber 
Gegenstände aus dem Gebiete der Politik befasste. 
Er gab aber in dieser doppelten Beziehung nicht 
blos Montaigne's Gedanken, sondern fügte auch in 
Anmerkungen und Zusätzen seine eignen bey, theils 
um jene zu erläutern, theils um sie zu berichti¬ 
gen , wo ihm die Ansichten des altfranzösischen 
Weltmannes zu einseilig und den hohem Anfode- 
rungen der Menschheit, die jener zu wenig be¬ 
rücksichtigte, nicht entsprechend genug schienen. 
Aul das zweydeutige Verdienst der Neuheit macht 
der Vei t, dabey keinen Anspruch. Er sagt in die¬ 
ser Beziehung nicht mit Unrecht: „In unsern Zei¬ 
ten kranken wir freylich an einer gefährlichen Sucht, 
immer etwas Neues, wenigstens Auffallendes, sa¬ 
gen zu wollen. Aber dies ist ein unzeitiger Kitzel; 
ihm folgt sehr bald das traurige Gefühl, dass das 
vermeintliche Neue nicht immer wahr ist. Wahr¬ 
heit ist einfach; still und klar brennen ihre Ker¬ 
zen; sie haben durchaus nichts gemein mit jenen 
Pechfackeln, womit Muthwillige wie rasend durch 
die Strassen laufen , und diese mit widerlichem 
Dampf und Qualm anfüllen, der schwachen Natu¬ 
ren auf die Brust fällt, und die Augen gar zu stark 
angreift. Jene einfache Wahrheit hat einen mil¬ 
den , aber ewigen Reiz ; streben wir nur immer 
nach dieser, und wahrlich, war dürfen uns alsdann 
gar nicht abquälen, etwas Ungeahnetes, Absonder¬ 
liches, Hypermetaphysisches aufzutischen, was man 
anfänglich erstaunt besieht, aber sehr bald wieder 
als nichts ganz Neues, auch wohl gar als ganz un¬ 
brauchbare Nahrung bey Seite schiebt.“ Daher 
eifert der Vf. auch mit Recht gegen jene unsern 
Geist folternde UeberSpannung, jene philosophisch- 
poetische Mystik, die uns jetzt in so mancherley 
Gestalten geboten werde, und bey der mau aus- 
rulen möchte: „Guter Gott, erhalte uns doch nur 
den gesunden Menschenverstand!“ — Und dazu 
sagen wir von Herzen: Amen! 

Kurze Anzeigen medicinischer Schriften. 

Ueber die isländische Flechte als Nahrungsmittel 
zur Zeit des Mangels und der Notb. Nebst eini¬ 
gen Bemerkungen über die Anwendung dersel¬ 
ben in Krankheiten; von K. J. Zimmermann, 
Doct. Med. Privatdoceuten an der Universität zu Erlangen. 

Bamberg 1817., bey C. F. Kunz. 8. 44 S. 4 Gr. 

Nachdem der Vf. die Anwendung des isländi¬ 
schen Mooses in den bekannten Krankheiten er¬ 
wähnt hat, schlägt er vor, dasselbe zur Zeit der 

Theurung als Nahrungsmittel mit Mehl vermischt 
oder rein zum Brodbacken anzuwenden. Recens. 
kann für jetzt noch keinen grossen Nutzen von 
diesem Vorschläge erwarten, denn abgesehen da¬ 
von , dass bey uns in Deutschland zu wenig islän¬ 
disch Moos wächst, als dass dadurch eine grosse 
Volksmenge ernährt werden könnte; so gibt uns 
auch Hr. Z. seine Idee zu unausgebildet und mit 
eignen Versuchen , die er billig hätte anstellen sol¬ 
len, ehe er darüber eigens schrieb, gar nicht un¬ 
terstützt, und es lässt sich daher mit Grund erwar¬ 
ten, dass wohl manches in der wirklichen Welt 
anders ausfalien dürfte, als es die Theorie hier gibt. 

Beobachtungen über die Ruhr, welche im russi¬ 
schen Feldzuge 1812. in der vereinigten Armee 
herrschte. Herausgegeben von Carl v. Dilleniusf 
der Medic. u. Chir. Doctor, k. würtemb. Ober-Armee- 

Ar^t. Ludwigsburg, gedruckt bey J. J. Baumann. 

1817. gi'. 8. 00 S. (6 Gr.) 

Schon beym Zuge nach Moskau zeigte sich 
unter einigen Heerabtheilungen eine ausserst tödt- 
liche fauligte Ruhr, 600 mit dieser Krankheit be¬ 
haftete wurden unserm Vf. in Disna zur Behand¬ 
lung ubergeben, von da vertrieb diese Kranken die 
Annäherung des Feindes, und sehr abenteuerli¬ 
cher Weise mussten sie nun 11 Tage lang in ei¬ 
nem grossen Schaafstalle in einem Walde zubrin¬ 
gen; hier liess sie ihr Arzt, der mit gar keiner 
Medicin versehen war, sehr reife Heidelbeeren, die 
da in Menge wachsen, essen, und auf diese Art 
genassen sie völlig. Der Vf. fügt noch einige Be¬ 
merkungen über den mit der Ruhr verbunden ge¬ 
wesenen Scorbut, uud über den späterhin ausge¬ 

brochenen Typhus hinzu. 

Abhandlung über den Gebrauch der vorzüglichsten 
Bäder uud Trinkwässer ; nebst einem Berichte 
über die merkwürdigen Schwefelräuchei ungen 

des Herrn Dr. Gales in Paris. Von Jos. Wäch¬ 
ter , Doct. d. Med. Mit einer Kupfertafel. Wien 
1817. , gedruckt und in Comm. bey Gerold. 8. 

182 S. (Preis 18 Gr.) 

Ueber die Bäder hat der Verf. durchaus nichts 
Neues und Eignes; doch hat er mit richtiger Be- 
urtbeilung das Wissens w'ertheste über sie aus den 
bessern Schriften, vorzüglich aber aus der Hufe- 
landschen, zusammengetragen. Ueber die Schwe- 
felräuchei ungen theilt er uns ebenlails nur den Pari¬ 
ser Bericht mit. Dasjenige aber, was diese Schrift 
einigermaassen der Beachtung werth macht, ist eine 
sehr instructive Abbildung eines Räucherungsap¬ 
parats, nach welcher derselbe mit gehöriger Sorg¬ 
falt ohne weitere Schwierigkeit verfertigt werden 

kann. 

}. 
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Populäre Bibelliunde. 

Anleitung zur Kenntniss und zum zweckmässigen 

Gebrauche der Bibel, für Christen, welche die¬ 

selbe nur zu ihrer Erbauung lesen, von jV. J. 

G. Euere, Arcliidiak. an der Jakobikirche in Hamburg. 

Daselbst bey Perthes und Besser. i8i6. u. (i2gr.) 

■Diese Schrift verdankt ihre Entstehung dem Be¬ 
schlüsse der Hamburgisch - Allonaischen Bibelge¬ 
sellschaft, diejenigen, welche von ihr Bibeln em¬ 
pfangen, auch zugleich mit den zu ihrem zweck¬ 
mässigen Gebrauche nötbigen Kenntnissen und Re¬ 
geln auszustatten. Jene Gesellschaft, der man ge¬ 
wiss wahre Ehrfurcht gegen die ßibei und echten 
Chrislensinn Zutrauen darf, würde kein Bedenken 
getragen haben, zu diesem Zwecke die Altonaer 
Bibel zu verlheilen, wenn sie nicht noch immer 
zu theuer, und glossirte Bibeln nicht ein für alle¬ 
mal gegen die Grundsätze der von England veran- 
lassten Bibelgesellschaften wären. Ein Glück für 
jene Gesellschalt, denn in wessen Gewalt sie durch 
den unbedenklichen Gebrauch und die Vertheilung 
der Altonaer Bibel gerathen wäre, und ihre ar¬ 
men Beschenkten gebracht hätte, ist zu lesen bey 
Hin. Harms, und in dessen bekannten Thesen 
Nr. 55 und 56. Hr. Archid. Evers erhielt also den 
Auftrag, durch ein besonderes Sehnlichen jenes 
Bedürfnis» zu ersetzen, durch dessen Beyfügung 
die geschenkte Hallische Bibel freylich eben so 
theuer kommen wird, als die Altonaer. ln der 
Tliat die schwerste Aufgabe der ganzen populären 
Theologie ist eine Einleitung in die Bibel, und 
Rec. gesteht offenherzig, dass er sich zur Abfas¬ 
sung einer solchen selbst jetzt noch unfähig fühlt, 
nachdem er des Hrn. E. Schrift gelesen und die 
in vielem Betracht grosse Gewandtheit bewundert 
hat, mit welcher der Verf. sicli seines Auftrags zu 
entledigen wusste. 

Leuten, von der muthmasslichen Bildung de¬ 
rer, welchen eine Bibel geschenkt werden muss, 
verständlich und utlanslössig zu werden, und doch 
auf der andern Seile der eignen Einsicht und Em¬ 
pfindung nicht zu widerstreiten, das ist eine höchst 
bedenkliche Aufgabe. Rec. stimmt allerdings mit 
dem gemeinsten Leser der Bibel darin überein, dass 
er meint, man habe das ewige Leben darin uni 

Erster Bund. 

sieseyes, die von ihm zeuge; aber er kann weder sich 
noch andern verbergen, dass er über die Art, wie 
diess hineingekommen, und wie es darin zu su¬ 
chen ist, Vorstellungen hege, die freylieh von der 
Denk weise der ungelehrten Menge sehr abweichen. 
Er halt es geradezu für unmöglich, dass irgend 
ein Gelehrter in seinen Ansichten vom Ursprung, 
Inhalt und Bedeutung der BiLei sich ganz und gar 
dem Einflüsse der letzten Decennien habe entzie¬ 
hen können, wenn er auch wohl Bedenken tragen 
sollte, in die Hypothese einzelner Gelehrten von 
Mythen, Fragmenten, Traditionen und Compositio- 
nen einzugehen. Und gleichwohl ist es höchstgefähr¬ 
lich vonderBibel \ or dem Volke mit Herder zu reden 
als von einem Buche von Menschen durch Menschen 
für Menschen, und von der grossen Ungewissheit 
etwas verlauten zu lassen, mit welcher die Ent¬ 
stehungsgeschichte; mehrerer von den wichtigsten 
biblischen Büchern noch immer zu kämpfen hat. 

Man muss durchaus den Zweck des Vfs. und 
sein vorausgesetztes Publikum im Auge behalten, 
wenn man ihn nicht falsch beurtheiien und unzu¬ 
frieden mit ihm werden will. Er ist offenbar in 
einem der Fälle, wo es klar am Tage liegt, dass 
die oft geradezu verworfenen Behauptungen von Ac- 
commodatiorr und Condescendenz gar sehr viel für 
sich haben. Wer wollte ihn der Heucheley unklu¬ 
gen, wenn er in den ersten Paragraphen seiner Schrift 
für Göttlichkeit, Autheritie und Integrität der hihi. Bü¬ 
cher Beweise aufstellt, die schon oft mit un widerlegten 
Zweifeln angefochteii, und der Unhaltbarkeit wie 
der zum Theil ganz zirkelrunden Gestalt angeklagt 
worden sind. Er weiss das zuverlässig so gut und 
besser, als der Rec., aber er hat wohl daran ge- 
tlian, diese Zweifel nicht zu erwähnen und jene 
Behauptungen in ihrer alten unvollkommnen Ge¬ 
stalt unbedenklich aufzustellen. Kömmt bey ei¬ 
nem seiner Leser die Zeit, wo sie ihm nicht mehr 
genug thun, so ist er auch zugleich daliin gekom¬ 
men, dass er mit ihnen seihst nichts von Bedeu¬ 
tung verliert. Es würde dem Rec. wenig Ehre 
bringen, wenn er dem Hrn. E. nur Schritt vor 
Schritt nach folgen und ihm etwa aus einer der 
neuesten Einleitungen sagen wollte, wo er mit viel 
zu grosser Entschiedenheit und mit viel zu unzu¬ 
reichenden Gründen gesprochen habe. Denn un- 
läugbar h.«i rl;. E. gesagt., w s gesagt, und ver¬ 
schwiegen, was verschwiegen werden muss, wenn 
dem Ungeleliilen seine Bibel ehrwürdig bleiben soll. 
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Die Darstellung ist jedobh für sein Publicum 
an manchen Stellen noch zu hoch gehalten, was 
bey der Kürze, die sein strenges Gesetz seyn muss¬ 
te, nicht zu vermeiden war. Er wird bey man¬ 
chen periodisch gedrängten Stellen von manchem 
Eeser gar nicht oder auch missverstanden werden. 
So werden gewiss S. 45 nicht wenige die Behaup¬ 
tung finden, die Propheten hätten eben als solche 
in einem öffentlichen Amte gestanden, was er doch 
wahrscheinlich, weil es ungeschichtlich seyn wür¬ 
de, nicht hat sagen wollen. — Zu ängstlich scheint 
es verschwiegen, dass über die wahren Urheber 
des Briefs an die Hebräer und der Apokalypse 
schon vor uralter Zeit % öllige Ungewissheit geherrscht 
habe! Und für wen mag er die dunkle Hindeu¬ 
tung auf die neueste misslungene Realerklärung der 
Apokalypse haben einfliessen lassen? 

Recht überlegt und durchdacht sind die von 
S. i2i an folgenden Rathschläge über die Reihen¬ 
folge, in der man die biblischen Bücher, und die 
Anweisungen zu der rechten Weise, auf welche 
man sie lesen solle! Allein Rec. getraut sich um 
vieles zu wetten, dass weder jene noch diese gros¬ 
se Folgsamkeit finden werden. Nur die histori¬ 
schen Theile der Bibel beschäftigen allenfalls noch 
das Volk und laden es zur Lectiire ein; die di¬ 
daktischen lässt bey vreitem der grösste Theil unan¬ 
gerührt! Und das hat seine sehr natürlichen, nicht 
eben eine heillose Unchristlichkeit unsrer Zeit be¬ 
weisenden, Gründe; Gründe, aus denen Recens. 
erwarten zu müssen scheint, dass der Privatge¬ 
brauch der Bibel noch mehr abnehmen werde, 
als diess schon bis jetzt geschehen ist. Eben 
in der recht häufigen Verbreitung der Bibel liegt 
einer dieser Gründe, so wie in der immer weitern 
Verbreitung von Gesang - und Lehrbüchern, in de¬ 
nen nicht die Sprache der Bibel herrscht, wenn 
sie auch an! das unläugbarste von ihrem Geiste 
durchdrungen sind. 

Die zvveyte Hälfte des Büchleins machen zwey 
kleine Wörterbücher von Lorsbach und Hartmann 
aus, welche aus der Marburgschen Bibel von 1808 
abgedruckt sind. Aber Hr. E. ahnet selbst, dass 
es unter den Privatbibellesern nicht wenige gehen 
möge, die ausser Stand sind, ein solches Hülfsmit- 
tel zu handhaben. 

ln der Geschichte des A. T. und seiner Büchet* 
hätte es Rec. voi gezogen, tlie Jahre nicht vom Ur¬ 
sprünge der Welt , sondern, von der Geburt Jesu 
vorwärts zu zählen. Es bildet sich bey dieser Zähl¬ 
art noch eher eine dunkle Vorstellung des eigent¬ 
lichen Zeitabstandes von uns, als bey der Anwen¬ 
dung einer mit dem Eintritte unsrer' christlichen 
auf einmal aufhörenden Aere. 

Homiletik und Liturgik. 
* ' ' i ' ' \ 

Religiöse Amtsreden, in Auszügen und vollstän¬ 
dig* Von Joh, Georg Aug. Halber, königl. 

Juny. H32 

sächs. evangel. Hofprediger. Erste und zweyte 
Sammlung. Leipzig, bey Hartknoch 1816. 

In sehr vielen Händen befinden sieh die frü- 
herhin vom Vf. herausgegebeneti Predigtentwürfe, 
in noch inehrern seine Sammlung von Formula¬ 
ren und Materialien zu kleinern Amtsreden. Nichts 
war aber auch gerechter als der Beifall, den sie 
fanden. Jene, die Entwürfe, waren treflicheMuster, 
w'ie man ohne Künstlichkeit und Zwang allgemein 
wichtige Wahrheiten an biblische Stellen anknü¬ 
pfen, und mit Leichtigkeit, Klarheit, Eindringlichkeit 
behandeln und doch dabey den Gesetzen der Lo¬ 
gik und Rhetorik volle Gnüge leisteu könne. Die¬ 
se, die Formulare und Materialien, enlspi echen ei¬ 
nem Bedürfnisse, das gerade damals, als die Samm¬ 
lung (1806) begann, durch den Gang, den unsre 
Liturgik nahm, höchst dringend geworden war. 
Ein entschiedener Widerwille gegeu den Ton un¬ 
serer zu ihrer Zeit sehr schätzbar gewesenen allen 
Formulare hatte sich des lesenden Theils der Ge¬ 
meinden bemächtigt; die zu ihm gehörten, woll¬ 
ten im Geschmacke unsrer Tage angesprochen seyn, 
wenn die heiligen Handlungen selbst sie anspre- 
chen sollten. Wie das geschehen müsse, ohne der 
Heiligkeit der Sache und des Zweckes zu schaden, 
das lässt sich allerdings in einer systematischen 
Reihe von Regeln lehren; auch hat die deutsche 
Gründlichkeit es nicht an solchen Anweisungen feh¬ 
len lassen. Allein die Kunst musste, wie das fast 
mit allen Künsten der Fall gewesen ist, eher ge¬ 
übt werden, als man Zeit hatte, auf eine wissen¬ 
schaftliche Zusammenstellung ihrer Regeln zu den¬ 
ken; und sehr häufig hat die Erfahrung bewiesen, 
dass die Kunstwerke, welche vor den Kunslregeln 
entstanden, um nichts schlechter, oft sogar um ein 
Bedeutendes besser waren als die, welche ihnen 
nachfolgten. Des Hrn. D. Hacker amtliche Stel¬ 
lung führte sehr oft die Nolhvvendigkeit für ihn 
herbey. Versuche jener Art machen zu müssen; 
oh sie ihm gelungen seyn, darüber gab. es nur eine 
Stimme, als er sie dem homiletischen Publicum 
mittheilte. Es ist gar nicht zu verkennen, welch 
einen weit verbreiteten Einfluss seine Muster auf 
einen grossen Theil der nach ihnen erschienen Aus¬ 
arbeitungen ähnlicher Art gehabt haben. Ist auch 
von Einzelnen seiner Nachfolger das Eigenthüroli- 
che, was diese kleinern Amtsreden von Predigten 
unterscheiden soll, fester im Auge gehalten und 
genauer ausgeprägt worden; ihm bleibet immer das 
\ erdienst, für viele Gegenden des protestantischen 
Deutschlands die Bahn in diesem Theile der Li¬ 
turgik gebrochen zu haben. 

Was in den frühem Mittheilungen des Herrn 
Vfs. geschieden gewesen war, ist in den gegen¬ 
wärtigen Sammlungen vereinigt, sie bestehen theils 
aus Entwürfen zu Predigten, theils aus vollständi¬ 
gen kleinen Amtsieden; die ersten machen jedoch 
die grössere Hälfte aus. Sie sind grösstentueiis 
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über evangel. und epistol. Perikopen gegeben, was 
gewiss zweckmässiger ist, als Meditationen über 
freye Texte; und empfehlen sicii durch dieselbi- 
gen Eigens.haften, welche den frühem Arbeiten 
der uendichen Gattung ihren ßeyfall erwarben. 
Es würde überflüssig seyn , einzelne Entwürfe zur 
Bestätigung dieses Urtheiis vo.rzu legen. Nur ein 
Thema aus jeder Sammlung stehe liier, in denen 
Rec. die gerühmten Vorzüge- ganz besonders ge¬ 
funden zu haben glaubt: was sind wir unter den 
ß(drängnissen der Zeit der Würde wahrer[ Chri¬ 
sten schuldig, über Jakob, l, 16 .— 21.; das Wal¬ 
ten einer hohem Regierung, wenn Unbedachtsam¬ 
leit und Leidenschaft uns zii verwerflichen Ent- 
sihliessungey und Unternehmungen verleiten, nach 
Jes. 7, ,10— 16. Die Predigtentwürfe sind übri¬ 
gens sämmtlich des Herausgebers eigne Arbeit. Un¬ 
ter der) vollständigen kleinern Amtsreden linden 
sich einige, doch wenige Beyträge von den Herrn 
Predigern 0. Frisch in Freyberg u. Thienemarin in 
Kohren, die auch .früherhin schon an der Samm¬ 
lung liturgischer Formulare Theil nahmen. Jeder 
dieser Vcrf. unterscheidet sich durch seine Eigqnr 
thiimliehkeiten, welche vielleicht in der Verglei¬ 
chung zum Theil als Mangel angesehen werden, 
können, obwohl sie an Ort und Stelle, und ohne 
Seitenblicke betrachtet, gerade das seyn können, 
was ihren Vorträgen Kraft und Eingang verleihet.. 
Rec. zweifelt nicht, mehrere Leser werden mit 
ihm den gewiss nicht ungerechten Wunsch theilen, 
dass zumal in den liturgischen Mittheilungen nur 
selten auf ganz specielle Veranlassungen zum Re¬ 
den, die unter hundert und mehr Predigern nicht 
einer wieder haben kann, gesehen werden möge. 
Wer in den Fall kommt, bey Gelegenheiten re¬ 
den zn müssen, wo die Sache selbsL redet, bat 
gewiss nicht nöthig, sich erst nach einem Muster 
umzusehen; und wer hier, was die Hauptsache ist, 
das nQfaov nicht aus sich selbst schöpfen kann, wird 
auch mit dem gelungensten Muster vor dem Auge 
dennoch etwas Unzweckmässiges liefern. Für die 
immer anziehende und ergreifende Behandlung des 

tägiieh und wöchentlich Wiederkehrenden aber sind 
ausgezeichnete ßeyspiele eine sehr dankenswerthe 

Gabe. 

Liturgik. 

Sammlung von Tauf reden nebst zwey Conflrma- 

tion.sreden; von Friedrich August Herrmann 

Weher, Prediger zu Werben in der Altmark, Halle 

bey Gebauer 1816. 3- (12 gr.) 

Der Yerf. erklärt sich über die Entstehung die- 
ser sieben und vierzig Taufreden dahin, dass er 
sie als eine Gelegenheit betrachtet habe, manchen 
Leuten, die nicht eher in die Kirche kommen, als 
bis sie Gevatter stehn müssen, auch ein Wort der 
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Lehre und der Busse beyzubringeiu Er ist zu be¬ 
dauern, wenn es an seinemOrte so schlimm aussieht, 
dass er vielleicht in wenigen Jahren, sieben und 
vierzigmal diese Gelegenheit ergreifen mussten In¬ 
dessen er geht auch von dem Gedanken zugleich 
aus, dass es überhaupt nicht rätlilich sey, sich an 
stehende Formulare bey der Taufe mit unverbrüch¬ 
licher Treue zu binden; eine Behauptung, welche, 
mit der nöthigen Restriction aufgestellt, gewisä 
Niemand in Zweifel ziehen kann. 

Was indessen jenen ersten, geständlich den 
hauptsächlichen Zweck des Vfs. anlangt, durch das, 
was er bey der Taufe sagt, auf die religiöse Stim¬ 
mung der Taufzeugeii hauptsächlich zu wirken; so 
ist er nichts weniger als verwerflich oder misslich. 
Allerdings lassen sich die Hauptlehren der Reli¬ 
gion mit der Gebul't und Taufe eines Kindes in 
solche Beziehung und Verbindung setzen, dass sie 
für die, wie man hoffen darf, um des Kindes 
willen doch einigermassen offnen Herzen der An¬ 
wesenden etwas Beziehendes und Wichtiges erhal¬ 
ten. Allein freylieh nicht ganz leicht ist es, alle¬ 
mal so, wie es zu diesem Zwecke geschehen muss, 
von dem Besondern des Kindes auf das Allgemei¬ 
ne aller Gläubigen einen natürlichen utul hiebt zu 
langweiligen, Uebergang zu finden. Daher hat auch 
der Verl, fast durchaus den andern, unläugb,ar 
leichtern Weg eingeschlagen: von einer ihm, auf 
irgend eine Veranlassung sich darbietenden, allge¬ 
meinen Wahrheit geht er aus, legt über ihren Ge¬ 
halt, Werth, Grund u. dgl. einige kurze Bemer¬ 
kungen vor, und wendet sich dann zu den Tauf¬ 
zeugen oder an das Kind und preist es glücklich, 
dass es zu dieser Wahrheit auch geführt werden 
solle. Rec. sollte meinen, der Verf. müsste es 
selbst bisweilen gefühlt und gesehen haben, dass 
er auf diesem Wege seinem Zwecke nicht näher 
kam. Interesse an dem Kinde, das sie brachten, 
durfte er bey den Taufzeugen voraussetzen; bey 
diesem musste er sie fassen, und ihnen um dieses 
Interesses willen wichtig zu machen suchen, was 
er wollte. Seine allgemeinen Betrachtungen, in die 
er sie zu ziehen suchte, mussten sehr oft weit ent¬ 
fernt von der in ihnen vorauszusetzenden Gemuths- 
stimmung seyn. Dazu kömmt noch iiberdiess die 
ganz ruhige, fast kalte Darstellung, die sich selten 
dem Tone der eigentlichen Rede nähert, der zu¬ 
mal in solchen kleinen Amtsreden, wo mehr be¬ 
wegt als gelehrt werden soll, ganz unentbehrlich ist. 
Desshaib spricht jedoch Rec. diesen Reden bey weitem 
nicht allen Werth ab; das Materiale isj sehr gut ge¬ 
wählt; das Glück des Frommen; Alterfreuden; seyd 
fiöhlrch in Hoffnung; saget Dank allezeit; Ver¬ 
dienst Jesu; an ihren Fruchten sollet ihr sie er¬ 
kennen; — das sind einige der Ueberschriflen ohne 
bestimmte Wahl ausgehoben. Die berührten Ge¬ 
genstände sind sämmtlich für Glauben und Leben 
von grosser Wichtigkeit; spitzfindige Grübeleyea 
über die Taufe siud ganz vermieden; und Luthers: 
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.«ne wirket Vergebung der Sijnden.— ist als The¬ 
ma einer Anrede sehr .'verständig aus einander ge¬ 
setzt. Es ist, sehn zu wünschen, dass diess Biich- 
lein in recht vieler Prediger llände komme, da¬ 
mit sie sehen , was sich alles bey der Taute recht 
gut an bringen lasse, und fühlen, dass es gesche¬ 
hen solle. hVie es geschehen müsse, um zu wir¬ 
ken, wird schon einem Jeden seine eigentümliche 
Bildung, sein Geschmack und sein Verbal miss leh- 
x’en. Die Confirmalionsreden werden freylieh die 
mehrslen homiletischen Leser sich ohne Stolz rüh¬ 
men dürfen, wenigstens eben so gut schon mehr 
als einmal gehalten zu haben. Es mag überhaupt 
im Fache der Liturgik manches nicht gedruckt wer¬ 
den — was auch recht; gut ist — was dennoch vie¬ 
lem Gedruckten weit vorzuziehen seyn möchte. 
•i *i tj « * Jj t\ h. i ‘ i-s v'* :■ *;gn a- 

A s c e t i k. 

Das Leben der Andacht in hundert geistlichen Lie¬ 

dern für Freunde der häuslichen Erbauung, auch 

als Anhang zu jedem Gesangbuche von Johann 

Gottlob Trautscholll, Pfarrer ZH Grobem und Gross- 

dobrJtz bey Meissen. Leipzig bey Hai tknoch 1817. 

8 gr. 

Das auf der Rückseite des Titels abgedruckte 
empfehlende Zeugniss von dein Inhalte und der 
Sprache dieser Lieder, mit welchem Hr. I). Am¬ 
mon sie begleitet, (wie denn auch das Magazin für 
christliche Prediger mehrere ßeytrage dieses .geist¬ 
lichen Dichters schon bekannt gemacht hat) wer¬ 
den gewiss sämtliche Leser durch ihre ßeyStim¬ 
mung bestätigen. Sie vereinigen Gefühl und \\ ar¬ 
me mit Klarheit und Verständigkeit; sie sind eben 
so wenig gereimte Dogmatik und Moral, als sie 
christlich tönende Dithyramben seyn wollen. Man 
weiss und fühlt, was und wenn man mit dem Vf. 
singt und singt desshalb gern mit ihm. Er hat seine 
Lieder sämtlich in Beziehung auf das Leben ge¬ 
setzt und geordnet, 1) das persönliche, äussere und 
innere Leben, 2) das häusliche Leben 5) (las ge¬ 
sellige und bürgerliche Leben, 4) das kirchliche 
Leben, 5) das Leben in der Natur. Diese Le— 
berschriften sind freylich etwas unbestimmt und 
vieldeutig; sie mussten es aber auch seyn, wenn 
sich die verschiedenartigen Andacht sei giessutigen 
des Vfs. wenigstens in eine gewisse Art von Clas¬ 
sification sollten bringen lassen. Denn sie sind 
nicht etwa poetische Lösungen gewisser dogmati¬ 
scher und moralischer Aufgaben, die der Vei t, ir¬ 
gend woher erhalten hätte; sondern sie sind die 
Erzeugnisse uud Ausdrücke der Rührungen, von 
denen er sich bey ungesuchten Veranlassungen er¬ 
griffen fühlte. Sie mögen zum Theile recht speciel- 
le Umstände zum ersten Anstosse gehabt haben, 
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und sogar von individuellen Anblicken und Berüh¬ 
rungen erregt Worden seyn. Daher ihre Wahrheit 
und -ihre ^ansprechende LebenJigkeit. Nicht nur 
die Freunde häuslicher Et-banung, auch die Samm¬ 
ler gemeinnütziger Gesänge zu öffentlichen Ge¬ 
sangbüchern werden bey dem Verf, vieles für ihre 
Zwecke* Brauchbarem finden , zumal., da der Verf. 
seine Lieder sämthtiieh nach bekannten Kirchen¬ 
melodien eingerichtet hat. Lieber diese Melodien 

selbst", über den 'Zusammenhang zwischen Inhalt 
und Melodie sägt’ die Vorrede Zwar nur sehr wenige, 
aber-sehr verständige Worte, welche wir der sorg¬ 
fältigen Erwägung aller musikalischen Melodieen- 
dichter empfehlen. Bey der Wahl der Melodieen, 
sagt der Verf., muss die Stufenleiter der Empfin¬ 
dung gar sehr berücksichtigt werden, die allgemei¬ 
ne Rubrik: Dank, Klage, Busse — thut es nicht. 
1) Auf meinen lieben Gott, 2) Sollt’ ös gleich bis¬ 
weilen scheinen, 5) Warum betrübst du dich mein 
Herz, 4) Warum sollt* ich mich denn grämen, 5) 
Was Gott thut, das ist wohlgethan, 6) Wenn wir 
in höchsten Nöthen seyn; das sind sechs Melodieen, 
urti das Schicksal Ipid die Vorsehung zu besingen; 
aber iri i) spricht freudige Zuversicht; in 2) sanf¬ 
te Erg' bung,.'in 5") das Ringen, mit Zweifeln; in 
4y get oster Muth durch Selbstberalhung; in 5) 
däs Gelübde standhafter Ausdauer; in (i) das Vor¬ 
gefühl der Erhörung. — In solchen und ähnli¬ 
chen Urtheilen ist nun freylich unläughar viel Snb- 
jectives; allein, es wird immer vergebliche Mühe 
bleiben--- und wohl uns, dass dem so ist, — die 
Aussprüche des Gefühls gänzlich zu objeetiviren. 
Ulid Wessen Subjectivilät sich in dem Tone des 
Ve;fs. ausspricht, der hat den gegründetsten An¬ 
spruch darauf, dass man seine Regeln wie seine 
Arbeiten nicht ohne genaue Prüfung als unstatt¬ 
haft und unbedeutend zurücklege. — Üebrigens sind 
Reime, wie: Tode und drohte S. i5o dem sprach¬ 
gewandten Versificator nicht sehr entschlüpft. 

Kurze Anzeige. 

Geschichten aus der heiligen Schrift für Knaben 

und Mädchen erzählt von yllbert Ludwig Grimm. 

Erster Band-. Das alte Testament. Heidelberg 

1817., bey Engelmann. XII. 420. Zweyter Band. 

Das neue Testament. Ebendaselbst XX. 00b S. 

mit vielen (aber schlechten) Holzschnitten. 

Strenge Auswahl hat der Verf., vorn ein lieh 
im 1. Bande, nicht getroffen, meist mit den bi¬ 
blischen Ausdrücken, ohne sie immer zu erklären, 
erzählt. Seine Absicht war, die biblischen Ge¬ 
schichten im Auszuge der Jugend niitzutheiien. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 6. des Juny. 143. .1818. 

,.j.iuji.illjuujbiiimiium—■—\n\nif wim immmum • *»p 

Intelligenz - Blatt. 

Miscellen aus Dänemark. 

Der berühmte Reisende, Professor Gieseke, ist An¬ 
fangs April, nach einem Aufenthalt von 8 Jahren in 
Grönland und Island , besonders des mineralogischen 
Studiums wegen, in Copenhagen angekommen. Von 
seiner interessanten Reise sind bereits einige Hefte mit 
schönen Kupfern herausgf kommen. — Nach Nach- 
rit litcn aus Edinbtag ist jetzt auch die Reise des be¬ 
kannten Abgeordneten der brittischen Bibelgesellschaft, 
Dr. Hendersen, nach Island vollendet, und wird näch¬ 
stens dort im Druck erscheinen. — 

Am 2g. Marz ward das zweyte Jahresfest der 
Schlesw. Holsteinischen Bibelgesellschaft sehr feyerlich 
begangen. Bey der zuerst statt habenden religiösen 
Feycr in der Gottorler Schlosskirche predigte der Propst 
Callisen über Jes. 55, v. 8 — l i.; dann gab der Con- 
rector Schumacher eine Uebersieht des Entstehens, der 
Ausbreitung und des welthistorischen Wirkens der Bi¬ 
belgesellschaften überhaupt; und Hr. Generalsuperint. 
.Adler beschloss die kirchliche Feyer mit einem Ge¬ 
bete vor dem Altar. Darauf begaben sich sammtliehe 
anwesende Mitglieder der Bibelgesellschaft und viele 
Freunde derselben, unter Vorangebung des Verwaltungs¬ 
ausschusses, in den zu den ferneren Verhandlungen be¬ 
stimmten Saal auf Gottorif. Die eben so glänzende als 
zahlreiche Versammlung daselbst erölfueten Se. Durchl. 
der Landgraf Carl zu Hessen , als Präsident der Bibel¬ 
gesellschaft, zu dessen beyden Seiten, der Versamm¬ 
lung gegenüber , die Mitglieder des Verwaltungsaus¬ 
schusses sassen, mit einer Anrede, die den Werth der 
Bibel und ihrer Verbreitung, die rechte Art des Le¬ 
sens derselben, und die Benutzung ihrer Lehren nicht 
zum Streit, sondern zum hohem Frieden, zum Inhalt 
hatte. Dann theilfe der Generalsuperint. Adler einen 
Auszug aus dem im Druck befindlichen Jahresbericht 
der Schlesw. Holsteinischen Bibelgesellschaft im ver¬ 
flossenen Jahre mit, woraus unter andern hervorgeht, 
dass dieselbe in diesem Jahre 25gi Rthlr. 34 Sh. Cour. 
Einnahme, und 2 t 38 Rthlr. 3o Sh. Ausgabe gehabt, 
auch 4237 Exemplare Ribeln und N. Test, verbreitet 
habe; jetzt aber 25oo Rthlr. Sh. baares Vermögen, 
und zwey Bibelmagazine zu Schleswig und Altona, zu¬ 
sammen etwa i3oo Rthlr. an Werth, besitze, aus 4i5 
ordentl. Mitgliedern bestehe, und 11 Uülfsbibelgesell- 

Erttrr Land. 

schäften und 85 gemeine Bibelvereine in den Herzog- 
thümern mit sich verbunden zahle , so wie denn in 
Allem in etwa 200 Gemeinen dieser beyden Herzog- 
thümer Sammlungen fiir die Bibclsache angestellt sind. 
Zu Mitgliedern des Verwaltungsausschusses (dessen Per¬ 
sonale dieses Jahr zum erstenmal in den königl. Saats- 
Calender aufgenommen ist) wurden, statt zweyer ab¬ 
gehender, der Kammerherr p. Bernslorff und Pastor 
Jebe ernannt. Auf die Auffoderung: ob Jemand aus 
den versammelten Mitgliedern der Bibelgesell chaft noch, 
etwas anzubringen habe, trat ein alter ehrwürdiger Laud- 
prediger, Pastor Reuter aus Haretoft auf, und drückte 
in einer aus gerührtem Herzen augenscheinlich hervor¬ 
gehenden Anrede die Gefühle der Bibelfreunde gegen 
den durchlauchtigen Präsidenten der Bibelgesellschaft 
aus, dass er sich wie einstens Josia (2 Chron. 34.) des 
vergessenen Bibelbuchs angenommen habe. Eine Rede 
des Propst Schröder beschloss die Versammlung , in 
der ausser den Protocollen, Verzeichnissen und Rech¬ 
nungen der Gesellschaft auch die sämmtlichen von der 
Russischen Bibelgesellschaft geschenkten, von ihr ge¬ 
druckten, Bibelausgaben und eine Stereotypplatte, so 
wie solche zu einer ganzen Bibel aus Petersburg für 
die Schl. H olft. Bibelgesellschaft erwartet werden, vor¬ 
gelegt wurden. -— Nach der Versammlung wurden viele 

der anwesenden Mitglieder der Bibelgesellschaft zur 
herrschaftlichen Tafel gezogen, die sehr sinnvoll mit 
einem Plateau , auf welchem in der Mitte eine Bibel 
mit dem Auge Gottes darüber, rechts eine Pyramide 
mit angelegtem Anker, und links ein Kelch an dem 
Kreuze stehend , angebracht sich fand , geziert ward. 
Der zweyte Jahresbericht der Schlesw. Holstein. Bibel¬ 
gesellschaft, welcher ebenso wie der erstere durch die 
geistlichen Behörden an alle Gemeinen im Lande ver¬ 
theilt wird, ist so wie jener, g Bogen stark, der Koch- 

schen Buchhandlung zu Schleswig in Commission ge¬ 
geben, und für den geringen Preis von 8 Gr. im Ruch¬ 
handel zu haben. 

Es ist sehr merkwürdig, wie in den Herzogtü¬ 
mern die Untersuchungen über das Geldwesen im Jahr 
1814. u. 15., den Untersuchungen und eifrigen Käm¬ 
pfen für ständische Verfassung im Jahre 1816., und 
diese wieder den Untersuchungen und noch eifrigem 
Kämpfen über religiöse Gegenstände auf Veranlassung 

der nun in den noch übrigen Exemplaren von der Ile- 
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gierung aufgekauften Ältonaer Bibel, und seit dem Re¬ 
formationsfeste noch mehr der Harmsenschen Theson, 
haben Platz machen müssen. Mit den letzteren ist man 
fortwährend beschäftiget, und aus den verschiedensten 
Ständen und im verschiedensten Geschmack erscheinen 
noch immer Schriften für und gegen. Eine eigene Ge¬ 
schichte des Ganges dieser Streitigkeiten, die jetzt in 
manche Verzweigungen sich theilen (indem mehrere 
Schriftsteller sich geradezu mit den Thesen in ihrem 
ganzen Umfang, mehrere mit den bey Gelegenheit of¬ 
fenbar gewordenen rationalistischen und wenigstens un¬ 
kirchlichen Ansichten der Gegner der Thesen, mehrere 
mit der von Harms in Anspruch genommenen Vereini¬ 
gung der lutherischen und reformirten Kirchenpartey, 
mehrere mit Harms als in seiner Gemeine fortwährend 
sehr geliebten Prediger beschäftigen), wurde dereinst 
von irgend einem möglichst unparteyischen Mann, zu¬ 
mal von einem solchen, der in Kiel, wo alles dahin 
gehörende möglichst sorgfältig aufgefasst und discutirt 
wird, sich aufliielt, höchst interessant seyn. Er müsste 
dann aber auch eigentlich nicht blos die in den Buch¬ 
handel gekommenen besondern Schriften , sondern auch 
alle die kleinen Aulsätze in den zahlreichen Holsteini¬ 
schen Zeitschriften und Wochenblättern darüber, die 
zum Theil interessant genug sind, beachten. Selbst mit 
Ausnahme dieser letzteren möchte eine, alle wirklich 
in dieser Angelegenheit erschienenen besonderen Druck¬ 
schriften umfassende, Bibliothek wenigstens 5o Bänd¬ 
chen enthalten, unter denen ohne eine solche Geschichte 
schwerlich Ordnung sich halten lässt, und von denen 
doch, wegen des wichtigen Gegenstandes, manches nicht 
in den engen Gränzen des Entslehungsortes eingeschlos¬ 
sen zu bleiben, und in der Fluth der fortströmenden 
Zeit ohne weiteres uuterzugeben verdient. 

Die revidirte Uebersetzung des N. Test, in däni¬ 
scher Sprache, die in die neue Ausgabe der kirchlichen 
Bibelübersetzung, an welcher jetzt gedruckt wird, auf- 
senommen werden soll, ist, was die sämmtlichen Pau- 
linischen Briefe, den Brief Jacobi lind die drey ersten 
Evangelien betrifft, vollendet. Als Probe ist der Brief 
an die Hebräer, begleitet mit einer Vorrede vom Prof. 
Jens Möller, herausgegeben ; und nach dieser Probe 
hat man alle Ursache, sowohl mit dern möglichst ge¬ 
nauen Anschlüssen an den Urtext, als mit der mög¬ 
lichsten Beybehaltung der bisher gewöhnlichen Ueber¬ 
setzung, zufrieden zu seyn. Die Voreiinnerung zu die¬ 
ser Probe enthalt das königl. Commiss'orium zu dieser 
Revision vom 15. Dec. i8i5., eine Nachricht von der 
zu einer ähnlichen Arbeit unter dem Könige Chri¬ 
stian VI. niedergesetzten Commission (welche in 17 Jah¬ 
ren eine verbesserte Uebersetzung des ganzen N. Test, 
und der 5 Bücher Mosis zu Stande brachte, die aber 
aus mehreren Ursachen nicht kirchliches Ansehen er¬ 
hielt), die bey der jetzigen Revision befolgten Grund¬ 
sätze u. s. w. Möchte nur nicht durch diese Revi¬ 
sion der Abdruck der jetzt völlig vergriffenen einzigen 
Handausgabe der Bibel in Octav zu lange aufgehalten 
werden ! — 

A nkündigungen. 

Inhalt von Gilberts Annalen der Physik, Aprilstück 
und Maystück 1818. mit 3 Kupfertafeln: 

Bemerkungen von Theod..>c. Grotthuss zu den Be¬ 
merkungen Davy’s über des Erstem Versuche und An¬ 
sichten, die Gränze der Entzündlichkeit brennbarer Gas- 
geinenge betreffend (als seine in Anspruch nehmend 
einige der neuesten Entdeckungen des berühmten engl. 
Physikers). — Wiederholungen des Versuchs über das 
Gluhendwerden von Metall durch unsichtbares Verbren¬ 
nen von Dämpfen. — Neue Erörterung des paradoxen 
Widerstandes der Luft in langen Gebläsröhren, vom 
B. C. R. v. Busse in Freyberg, diesen Widerstand als 
wirklich nachweisend. — Ueber ein ausgezeichnetes 
Eisbild, vom Professor Meinecke in Halle, mit einem 
Kupfer in Aquatinta. — Ueber die Verbreitung des 
Schalls in die Ferne, von Fröhlich. — Beobachtungen 
über die Sonnenflecken des Jahrs 1816., von Moseley, 

Esq., mit Bemerk, vom Prof. Mollweide, zur War¬ 
nung vor ähnlichen Täuschungen. —. Merkwürdige Be¬ 
obachtungen von Sonnenflecken im J. 1816., von Ey- 
tiard bey Lausanne (m. Kpf.). — Auszüge ans Schrei¬ 
ben der Herren Gmclin in Tübingen vom Lithion eines 
neu entdeckten Alkali; Altmutter in Wien, von Wol- 
lastons Platindrähten, Zinkdiaht u. s. w.; Peschei in 
Dresden, vom gewässerten Blech; Lumpadius in Frey- 
berg, von der Salzsäure, einem neuen Reagens auf .lo¬ 
dine u. s. w. — Notizen über das Lager natürlichen 
Alauns zu Tschermig, unweit Saatz, vom M. Bahne 

in Leipzig. — Bemerkungen Chladni’s über Fraunho¬ 
fers Entdeckung am Sonnenlichte, über Mondvulkane, 
Meteormassen, und im Welträume sich bewegende, von 
den bekannten Weltkörpern verschiedene Dinge, und 
einiges ihn selbst Betreffendes. — Untersuchung über 
das durch Chlorine und ölbildendes Gas erzeugte Oei 
der Amsterdamer Chemiker, von Robiquet, frey dar¬ 
gestellt von Gilbert. — Beschreibung einer aerostati- 
schen Lampe, vorn Dir. Vieth, und einer Talglampe 
mit abgemessenem Zufluss, von Boswell, mit Kpf. — 
Fortsetzung von Robiquet's Untersuchungen über Opi¬ 
um, Morphium und Mekom-aure, von Dr. Sertürner in 
Einbeck (von dessen wichtiger iin Januarheft 18:17. die¬ 
ser Annalen bekannt gemachten Entdeckung, deutsche 
Zeitungen, Anzeigen und Wochenblätter mit echt pa¬ 
triotischem Sinne erst dann Notiz genommen haben, 
als es ihnen vor Kurzem beliebte, sie einem französi¬ 
schen Scbeidekiinstler, Serrurier, der nie existirt hat, 
zuzusebreiben). — Von der Steindruckkunst, ein Be¬ 
richt von Quatremere de Quincy. — Entdeckung zweyer 
neuer Metalle in Deutschland. Entdeckung des einen 
durch den Administr. Hermann in Schönebeck, und 
Schreiben darüber von tlem Oberberghaupfmann Ger¬ 

hard in Berlin. Ueber das neue Metall in dern schle¬ 
sischen Zinkoxyde, vom Dr. Meissner in Halle; und 
Schreiben des Prof. Brandes in Breslau, über die Ent¬ 
deckung dieses neuen Metalls in den schlesischen Zink¬ 
erzen , vom O. U. Rath Karsten. Dr. v. k est s in 
Gratz Entdeckung eines neuen Metalls in Kärnlhner 
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Niekelerzen. — Der Alaun von Tschermig doch ein 
M agnesia-Alarm;; Vertheidigung der Erklärung des M. 
Dietrich, von der Wirkung lockerer Sandbesetzung beym 
Sprengen u. s. w. — Noch zwey Briefe über das Cad¬ 
mium^ von den Herren Hermann und Stromeyer. 

Leipzig, im März 1818. 

Joh. Anibr. Barth. 

Freunden der orientalischen Literatur wird es an¬ 
genehm seyn, zu vernehmen, dass nunmehro die schon 
früh er in dem Leipziger Mess-Catalog als Commissions- 
Artikel angezeigteu, in Casan gedruckten Schriften des 
Id crrn Prof. Praline wirklich zu haben, und von uns 
durch die Ben/. Fleischersche Buchhandlung in Leip¬ 
zig für beygefiigte Preise zu beziehen sind, wie nach¬ 
stehendes Verzeichniss besagt: 

de Origine Vocabuli Rossici Denghi. 4maj. 16 Gr. 

de Numorum Bulgharicorum forte antiquissimo libri II. 
4inaj. 2 Thlr. 16 Gr. 

de Arabicorum etiam Auctorum libids vulgatis crisi po- 
scentibus emaculari exemplo posito Idistoriao Sarace- 
niae Elmacini. 4maj. 20 Gr. 

Numophylacium orientale Pototianum. 8 maj. l Thlr. 

de Titulorum et cognomenum honorificorum quibus Cha- 
ni Hordae Aureae usi sunt origine, natura atque usu. 
4 maj. 12 Gr. 

Lamaische Gedichte (arabisch). 8. 6 Gr. 

Der Kur’an mit neuen arabischen Typen gedruckt und 
mit Randglossen versehen. Folio. 8 Thlr. 

Heftiges, oder ein Siebentheil des Kur'ans. 8. 1 Thlr. 
12 Gr. 

Auch sind nachstehend verzeichnete Schriften von 
O. Q. Tychsen bey uns zu haben: Opuscula quatuor 
antiquitates orientales illustraniia. 1) Explicatio cufi- 
cae inscriptionis quae in columna lapidea musei Societ. 
antiq. Londinensis conspicitur, 2) Assertio epistol. de 
peregrina numorum Hasmonaeorum origine. 3) Inter- 
pretatio inscriptionis cußcae in marmorea templi pa- 
triarchae S. Petri Cathedra. 4) Appendix ad inscript. 
cußcae interpr. Venetiis in marmorea templi patriarch. 
S. Petri Cathedra. 4. — Dialecti Rabbinicae elementa 
c. eclogis ex opt. Ebraeorum scriptoribus. 8. — Ab- 
breviaturarum liebraic. Supplementum II. 4. — de 
cuneatis inscriptionibus Persepolitanis Lncubratio c. II. 
tab. aeneis 4. — de Nntnis hebraicis Diatribe. 8. — 
Almahrizii historia monetae arabicae. 3.— PiusdemTra.- 
ctatus de legalibus arabnm ponderibus et mensuris. 8. 

■ Vindicatio refutationis Hispan, scriptae ab Anonymi 
Hispan. objectionibus. 8. — Eiementale arabicum, si- 
stens ling. Arab. elementa, analecta, aneedota et glos- 
sarium arabico-laiinum. 8. — Elementale Syriacum, 
sistcns Grammaticam, chrestomatbiam et glossnrium subj. 
IX. tab. aeneis. 8. — Introductio in rcra mimariam 
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Muhaminedanorum, subj. tab. VI. aeneis. 8. — Intro¬ 
ductio etc. Additamentum 1. 8. •— Physiologus syrus 
s. historia animalium XXXII. in S. S. memoratorum 
Syriace. 8. — Beurtheilung der Grotefendschen und 
Lichtensteinischen Entzifferung der Persepolitanisclien 
Keilschriften. 4. — Geschichte der öffentl. Universitäts- 
Bibliothek und des Museums zu Rostock, nebst erster 
Fortsetzung. 4. — Nachtrag zu des Hrn. Ober-Cons. 
Raths Teller’s Beytrag zur neuesten jüdischen Ge¬ 
schichte. 8. — Die Erbfolge eines Ehemanns in den 
Nachlass seiner ohne Kinder und Testament verstorbe¬ 
nen Ehefrau, nach jüdischen Gesetzen beurtheilt. 4. — 
Gutachten nach jüdischen Gesetzen über die Frage: 
Kann ein vor einem christl. Gericht von einem jüdi¬ 
schen Ehepaar nach christl. Gesetzen errichtetes wech¬ 
selseitiges Testament vorherige bündigst stipulirte Erb¬ 
verträge desselben vernichten ? 4. 

Stillerache Buchhandlung 

in Rostock u. Schwerin. 

Nachricht 

für G}rcnnaaien und andere lateinische Schale» 

und 

für alle Freunde eines gründlichen lateinischen Sprach¬ 
studiums überhaupt. 

Eine lateinische Sprachlehre, welche alle gramma¬ 
tischen Phänomene ätiologisch begründet; die Bildungs¬ 
weise der Formen in der ausgebildeten Sprache, aus 
der alten Sprache, und deren Mutter, der Aeolisch- 
Griechischen, zeigt; und allenthalben, wo es irgend nur 
möglich ist, das Woher und Warum zu beantworten 
suchte, haben wir in der That noch nicht. Die Rö¬ 
mer selbst hatten wohl noch keine. Denn die Treff¬ 
lichsten ihrer uns noch übrigen Grammatiker, welche 
Putschius uns zusammen aufgestelit hat, selbst einen 
Charisma und Priscian nicht ausgenommen, erschei¬ 
nen oft als sehr dürftige Sprachphilosophen, so schätzbar 
auch übrigens ihre Belehrungen für uns sind. Gleich¬ 
wohl wünscht schon der zum Denken gewöhnte Gym¬ 
nasiast oft Aufklärungen über das Woher und War¬ 
um? — und es wäre wohl billig, seine lobenswerthe 
Wissbegierde zu befriedigen, um auch dadurch seine 
Denkkraft zu üben. Selbst für Schüler der untern 
Classen ist es von Wichtigkeit, mit dem Mechanischen 
der Sprachlehre, auch fassliche und den Subjecteu an¬ 
gemessene ätiologische Bemerkungen be3rm Unterricht 
zu verbinden. — Nicht gerechnet, dass dieses eine 
sehr nützliche neue Uebung im Denken ist, wird da¬ 
durch das Auffasseu der Spracbregcln ungemein erleich¬ 
tert, indem cs wohl ausgemacht ist, dass sich dasjeni¬ 
ge, wovon man Gründe einsieht, weit leichter dem Ge¬ 
dächtnisse einprägt, als wa3 in der Form positiver Ge¬ 
setze raemorirt werden muss. 

Ich arbeite nun schon seit geraumer Zeit an ei¬ 

nem Werke der Art, welche* unter dem Titel erschei¬ 

nen wird; 
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Aetiologisches System 

einer 

lateinischen Sprachlehret 

vorzüglich für Gymnasien. 

Da der Weg, den ich betreten habe, neu und un¬ 
gebahnt ist, so musste ich ihn, um nicht zu oft zu 
straucheln, sehr langsam gehen. Indessen habe ich ihn 
doch im Ganzen genommen vollendet, und schaue nur 
noch bisweilen auf das Vollendete zurück, um mich 
zu überzeugen, ob und in wielern ich ihn mit be¬ 
trächtlichem Nutzen auch Andern empfehlen könne;*— 
und — bey jedem Rückblicke scheint mir dies unbe¬ 
dingt der Fall zu seyn. Ein eigener grosser Vortheil 
geht daraus insbesondere für die Prosodie hervor, in 
welcher künftig alles weit geregelter erscheinen, und 
eine grosse Menge von Ausnahmen entbehrlich wird; 
wenigstens werden diese vernünftig erscheinen und 
leichter zu merken seyn, weil ihre Gründe nun klar 
sind. 

Die Bogenzahl des auf diesem Wege entstandenen 
Werkes ist aber beträchtlich , und dürfte selbst die der 
grossen Schellerschen Sprachlehre noch etwas überstei¬ 
gen. Deswegen ist die Bedingung, unter welcher die¬ 
ses Werk überhaupt gedruckt erscheinen kann, eine 
hinreichende Subscription, zu welcher nun der Verle¬ 
ger selbst einladen, aber auch zur Erleichterung des 
Ankaufs, auch für Unbemittelte, alles ihm Mögliche 
thun wird. 

Dorpat, den i5. Februar 1818. 
Hezel. 

Von obigem Werke des als Spracbphilosophen und 
Schriftsteller hinlänglich bekannten Gelehrten, Prof, der 
Kaiserl. Universität zu Dorpat und Colleg. Rathes von 
Hezel, hat Unterzeichneter den Druck und Verlag über¬ 
nommen. Er bietet es auf Subscription an. Jeder Sub- 
scribent verpflichtet sich durch seine Unterzeichnung 
aufs ganze IVerk, braucht aber nur jedes Bändchen 
einzeln beym Empfangen erst zu bezahlen. Der Sub¬ 
scriptionspreis für jeden cotnpress gedruckten Bogen 
in gr. 8. ist 6 Kop. Silbermünze, gGr. Säcbs. oder 
7 Kr. Rheinisch. — 

Alle Herren Lehrer der lateinischen Sprache an 
den sammtlichen Schulanstalten, alle Herren Prediger 
und alle Freunde eines zweckmässigem und erleichter¬ 
ten Sprachstudiums nicht nur in den Russ. Kaiserl. 
Ostseepvovinzen , sondern auch in ganz Deutschland, 
werden ersucht Subscription anzunehmen, und sich das 
i ite Exemplar (also von 20 zwey u. s. f.) für ihre 
gütige Bemühung gefallen zu lassen. Diese Herren Be¬ 
förderer des. Unternehmens, und zwar die in den Ost¬ 
seeprovinzen, ersuche ich, ihre Subscribentenlisten am 
Ende dieses Jahres unmittelbar unter meiner Adresse 
einzusenden; die in Deutschland aber (jedoch in be- 
freyeten Briefen) an Herrn Leopold Voss in Leipzig. 
Jene erhalten ihre Exemplare unmittelbar von mir; 
diese aber von der eben genannten Buchhandlung in 
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Leipzig, durch die Buchhandlung ihrer Gegend, mit Mess¬ 

gelegenheit. C. J. G. Hartniann. 

So eben ist bey J. C. Hinrichs in Leipzig vollständig 
erschienen : 

C. F. Germershausen 
Das Ganze der Schafzucht 

nach Theorie und Erfahrung. Neu bearbeitet 
von Prof. Priedr. Pohl. 

2 Theile. 3te Aullage mit Kupfern, gr. 8. 2 Rthlr. 

Es ist dies keineswegs nur als eine durchgesehene 
und verbesserte Auflage, sondern als ein gänzlich um¬ 
gearbeitetes und vollständiges Werk zu betrachten. Es 
enthält die Resultate des geprüften Aeltern wie des zer- 
streueten Neuen in systematischer Ordnung, und der 
Kenner w'ie der Anfänger weiden es dem Verl'. Dank 
wissen, diese mühsame Arbeit übernommen zu haben. 
Kein Werk über diesen wichtigen Zweig der Oekonomie 
gleicht ihm an Vollständigkeit, keines ist mit so ruhi¬ 
ger Besonnenheit, Gründlichkeit und Liebe zur Beför¬ 
derung des Guten verfasst, als das gegenwärtige. Wir 
lieben z. ß. nur folgende ('apitel aus: Kenntniss der 
Racen, Verbesserung und Veredlung der Pleerden, gründ¬ 
liche Beurtheilung der \\ olleigenscbaften, Wollmärkte 
und Wollverkäufe, Behandlung der Wolle. — Im Vor¬ 
aus überzeugt, dass dies Buch die verdiente Aufnahme 
finden werde, so haben wir bey der bedeutendem Stärke 
den Preis der äitern Ausgabe bey behalten. 

Leipzig in der Baumgärtnerschen Buchhandlung ist so 
eben erschienen und in allen Buchhandlungen 

zu haben : 

Die dritte Auflage von dem Denkmal 

der Reformation Luthers, 

oder die Geschichte der lutherischen Religion ; mit 
7 Kupfern, allegorischem Titel und Umschlag. Preis 
1 Thlr. 12 Gr. Herausgegeben von M. Lencke. 

Wenn ein Buch in Zeit eines Jahres drey Aufla¬ 
gen erhält, so bedarf es weiter keiner Empfehlung. 

D r u elfe hl er an zeig e. 

In der Vorrede des 6teü • Bandes zu Cicero’s Brie¬ 
fen, übersetzt von Wieland, vollendet von Graf er, be¬ 
liebe man folgende Druckfehler zu verbessern: 

S. III. Z. l. statt herrliche lies herzliche. 
— j6. — Fledermäuse 1. Feldmäuse, 

— VI. — 7. v. u. statt einen unverhaltnissmässi- 

gen Bande 1. Band. 

Gessnersche Buchh. in Zürich. 
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Leipziger Literatur- Zeitung. 

Am 8 des Juny. 1818. 

Chirurgie. 

Kunst die ausserlichen und chirurgischen Krank¬ 

heiten der Menschen zu heilen, nach den neue¬ 

sten Verbesserungen in der WundarzneyWissen¬ 

schaft, von einem Verein praktischer Aerzte und 

Wundärzte bearbeitet. Zweyter Theil die Heil¬ 

kunst der venerischen Krankheiten. Gollia 1817 

in der Henniugsschen Buchhandlung. 

Auch unter dem Titel: 

die Heilkunst der venerischen Krankheiten von D. 

L. Kogel, Golha 1817» ebendas. XXXIV und 

292 S. gr. 8. (1 Rtblr. 8 gr.) 

Auch über diesen Theil können wir nicht gün¬ 
stiger urtheilen, als es über den ersten Theil die¬ 
ser Schrift geschehen ist. Sehr unzweckmässig scheint 
uns der Plan des Ganzen angelegt und höchst un¬ 
vollkommen ist die Ausführung; so dass man die¬ 
ses Werk in keiner Rücksicht empfehlen kann. 

So wie der erste Theil mit einigen verworre¬ 
nen physiologischen Aphorismen begonnen hat; so 
stehen auch hier ähnliche aphoristische Sätze an 
der Spitze. Welche Idee! — Wenn,nun ein drit¬ 
ter Theil über einige andere chirurgische Krank¬ 
heiten erscheint, so erhalten wir wahrscheinlich 
auch wieder in der Milte des Werkes andere phy¬ 
siologische Sätze u. s. w., wie ein Jeder der an¬ 
geblichen Herren Herausgeber verschiedene Ansich¬ 
ten hat. — Und von welcher Art sind die physio¬ 
logischen Lehren des Hrn. Vogel’s? so flüchtig auf- 
gegrift'eu, so einseitig, dass der Verf. wirklich 
hatte Anstand nehmen sollen, sie dem Publicum 
überhaupt vorzulegen, noch mehr aber sie einem 
für Wundärzte bestimmten Handbuche vorzusetzen. 
Einige Sätze mögen zur Bestätigung dieses Unhei¬ 
les dienen. Nach Hrn. V. lässt sich die ganze Or¬ 
ganisation des Menschen in drey Hauptahlbedun¬ 
gen bringen: 1. das Pectoralsystem, das Haupt¬ 
organ ist das Herz. 2. das AdbominalSystem, das 
Häuptorgan ist die Leber. 3. Das Superficialsy¬ 
stem, das Hauptorgan sind die Nieren. Das erste 
Sy stem bezieht sich auf die Oberwelt, das zweyle 
auf die Unterwelt, das dritte auf die Veg( talwe't 
Lässt sich eine ungereimtere Eintheilung der Sy- 

Erster Band. 

steme des Organismus denken ? Und nun vollends 
die Lehre von den Naturelenienten, welche so¬ 
gleich auf diese allgemeine Darstellung der Syste¬ 
me des menschlichen Körpers folgt. — Genau ge¬ 
nommen soll es nur zwey Naturelemente geben* 
das Heuer - oder Beseelungsprincip und das fVas- 
ser - oder Verkörperungsprincip. Nach der Du- 
plicitat der Weltnatur sind aber diese Elemente 
nicht einfach, sondern zwiefach; sie bestehen 1. 
in Gestirn - oder Astralfeuer und Azur; 2. in Erd¬ 
oder Metallfeuer und Mercur; man kann demnach 
vier Naturelemente zwey astrulische oder ätheri¬ 
sche und zwey metallische oder irdische annehmen. 
Aus der Verbindung des Astralischen mit dem Me¬ 
tallischen entsteht die Animalität und die Folge 
dieser Verbindung ist, dass das animalische Lehen 
aus einem doppelten Seyn, aus dem Seyn in Me- 
tallität und Astralität besteht, so dass die Anima- 
lilat zwischen beyden mehr oder weniger getheilt 
steht, theils aus metallischen dem Naturprincip des 
Todes, theils aus astralischen den Naturprincipien 
des Lehens zusammengesetzt ist. — Die Pflanze 
besteht aus den ersten Grundzügen der Animalisa- 
tion, die Sonne vertritt bfey ihnen die Stelle des 
Herzens, die Sulphurität der Erde die Stelle der 
Leber, die Nitrosität der Erde, die Stelle der Nie- 
j’e«. (!) Nachdem der Verf. noch den Gedanken 

£ufg es teilt hat, dass die Function der Blätter le¬ 
diglich Placentenfunction sey, was sehr unwahr¬ 
scheinlich ist, so kommt er wieder zu den Ani- 
malien und sagt, dass die Stufenfolge der Anima¬ 
lien nach der Anzahl und Beschaffenheit der Sinne 
wohl am richtigsten zu bestimmen seyn möge. Und 
schliesst mit der Bemerkung: dass in dem Thiere 
die irdischen Nal urprincipe in dem Unterieibe be¬ 
stehen, und an die Abdominalorgane gebunden sind; 
die ätherischen Naturprincipe aber in dem Ober¬ 
leibe und an die Pectoralorgane gebunden sind, und 
vei gleicht nur noch den Einfluss des Oberleibes 
auf den Unterleib mit dem Einfluss des Himmels 
auf die Erde. Es ist nicht abzusehen, wozu diese 
hypothetischen unvollständigen und zum Tiieil ganz 
unstatthaften physiologischen Sätze hier nützen sollen. 

Nicht weniger unglücklich ist Hr. Vogel, nach 
unserer Meinung, in der angeblich ganz neuen 
Entdeckung des wahren Ui Sprungs der venerischen 
Krankheit. Er glaubt sie sey hei vorgegangrn aus 

einer Verbindung der Lepra mit dem Scvrbut. 
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Hat doch schon Grüner vor vielen Jahren zu be¬ 
weisen gesucht, die venerische Krankheit sey eine 
Modification der Lepra; was davon zu halten, las¬ 
sen wir hier dahin gestellt seyn; dass aber wah¬ 
rer Scorbut mit Lepra verbunden diese Krankheit 
hervorgebracht habe, davon wird uns Hr. V. nie 
überzeugen. Die aus der Geschiehle aufgestellten 
^Beweise sind eben so wenig genügend ? als die 
Gleichungen der Zufälle beider Krankheiten, und der 
Grund dass man zur Heilung der venerischen Krank¬ 
heit die Heilmittel der Lepra und des Scorbuts in 
Verbindung anwenden müsse: Mercurius und Gua- 
jakholz; wie viele die au der venerischen Krank¬ 
heit leiden, weiden ohne Abkochung dieses Hol¬ 
zes, wie viele Scorbutische durch ganz andere Mit¬ 
tel geheilt, wie viele andere Kachexien erfordern 
ähnliche Heilmittel, wie der Scorbut, und doch 
wird kein Arzt alle diese Krankheiten für Scor¬ 
but erklären. Dagegen ist es ja bekannt, dass ge¬ 
rade das Hauptmittel gegen die venerische Krank¬ 
heit, der Mercurius, bey der scorbulischen Kache¬ 
xie so nachtheilig ist. Aus Allem, was der Verf. 
auführt, geht nur soviel hervor, dass der Scor¬ 
but mit der venerischen Krankheit complicirt seyn 
kann, es gewesen ist und noch öfters ist. 

Was nun den diagnostischen und therapeuti¬ 
schen Theil dieses Werkes anbetrifft, so ist er 
höchst unvollkommen, so dass diese Schrift zu 
den unvollständigsten und am wenigsten empfeh- 
lungswiirdigsten zu rechnen ist, welche über die¬ 
sen Gegenstand erschienen sind. — Folgen wir dem 
Verf. nun noch bey der Darstellung einiger For-^ 
inen dieser Krankheit. — Der Tripper wird mit 
dem scorbutischen Speichelfluss verglichen. Aus¬ 
ser den schon hinlänglich bestrittenen Gründen 
führt der Verf. nur einen aus seiner Hypothese 
hervorgehenden Grund an, es müsse nemlich Trip¬ 
per und venerisches Gift identisch seyn, weil die 
scorbutische Natur ursprünglich die Venerie er¬ 
zeugt habe, und durch den Einfluss des Scorbutis- 
mus in die Leprositat, die Venerie in alien ihren 
Zufällen entstanden sey (was der Verf. nicht be¬ 
wiesen hat.) Die Anstecklingsart bey dem Trip¬ 
per soll ein elektrischer Eindrang des exhaliren- 
den scorbutisch - leprösen Geistes in das magneti¬ 
sche Fassungspriucip seyn j der Tripper selbst ist 
dannmitdesVrs. eigenen Worten: „die Folge des Na¬ 
turekels, und gleichsam das Speichellaufen des Ure- 
thraorificiums, das Erbrecbungsanstrengeu und das 
Bestreben der Natur, die feindselige, abscheuliche 
Macht daselbst wieder auszuspeien, von sieb zu 
schwemmen, fort zu spülen, und fort zu speicheln.“ 
(S. 74.)Sehr oberflächlich istdie Heilmethode des Trip¬ 
pers angehandelt, für die verschiedenen Perioden des¬ 
selben nicht gehörig gesondert, und nicht einmal ge¬ 
nau bestimmt, wenn und unter welchen Umstän¬ 
den die Einspritzungen zu machen sind. — Als ei¬ 
ne neuere von Walch bekannt gemachte Erfindung, 
wird der Gebrauch der Spritzen mit konischen 
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Mündungen gerühmt; so vielRec. bekannt ist, haben 
aber schon lange die bessern Aerzte und Wundärzte 
den Gebrauch der Spritzen mit langem Rohr ver¬ 
worfen. Unter dem Schlechten am schlechtesten 
ist aber wohl das, was der Verf. über die Heilme¬ 
thode bey der gonorrhoischen Augenent/üudung sagt, 
ln der Empfehlung von drey Arzneymitteln beste¬ 
hen alle Heilregeln, diese sind: ein infusum Hb. 
Melis, und Fol. Sennae mit Sal. volat. Corn. Cervi. 
innerlich $ äusserlich eine Aullösung von Quecksilber- 
Sublimat mit Qüittensehleim und Myrrhe, oder ein 
Opiat-aloetisches Mercurialwasser. Welle dem Kran¬ 
ken, dessen Arzt nur diese Mittel kenut. 

Doch wir würden unsere Leser durch mehrere 
ähnliche Beyspiele zu sehr ermüden, hur das Eine 
sey uns noch zu bemerken erlaubt, dass der Verf. 
wohl sehr unrecht hat, wenn er den Quecksilber- 
Sublimat auf Unkosten der andern Quecksilber-Prä¬ 
parate so sehr erhebt und fast ausschliesslich zutnin- 
nern Gebrauch empfiehlt und unschicklich ist auch 
die Form!, in welcher er hier verordnet wird : in 
einer wässerigen Auflösung mit viel Qüittensehleim. 
Wir verkennen die Wirksamkeit dieses Mittels gar 
nicht, sind aber auch davon überzeugt, dass die 
Regeln der Anwendung desselben sehr genau zu be¬ 
stimmen sind, dass derselbe öfter die Krankheit nur 
dem Anscheine nach, aber nicht gründlich heilt. 
Uebrigens ist auch die Schreibart in diesem Weike 
nicht die beste; bald findet man weitläuftige, wört¬ 
liche Auszüge aus andern Werken, bald eine den 
Gegenstand nur oberflächlich berührende Kürze, bald 
ganz unnütze Gleichungen mit Blättern, Knospen 
und Blüthen, und dagegen wieder flüchtiges Hin¬ 
wegeilen über die wichtigsten Heilregeln. 

Kupfer und Erklärung zur Kunst die äusserlichen 
und chirurgischen Krankheiten der Menschen zu 
heilen, nach den neuesten Verbesserungen in der 
Wundarzney Wissenschaft. Von einem Verein prak¬ 
tischer Aerzte und Wundärzte bearbeitet. Erster 
Theil. Die Lehre von den Wundenfrakturen, Am¬ 
putationen, Verbrennungen. Mit Kupfern. (Die 
Kupfer mit Kupfern!) Gotha 1817. In der Hen- 
nings'schen Buchhandlung. 5 Kupfrtfin. 56 S. gr.8. 

Beygelegt ist ein besonderer. Titel für den ersten 
Theil des Textes: 

Die Heilkunst der Wunden, Frakturen, Glieder- 
sliimpfe (sic!) und Verbrennungen, von einem 
Verein praktischer Aerzte und Wundärzte. Mit 
fünf Kupfertafeln. Gotha 1817. In der Hennings- 

schen Buchhandlung. 

Die Kupfertafeln, welche schlecht radirt auf 
schlechtem Papier abgedruckt sind , gewähren einen 
unangenehmen Anblick und stellen mehrere Ge¬ 
genstände z. B. die gebrochenen Knochen, Tab. 
L Fig. 1. 3. 4. 8., Tab. 11. Fig. 10. 12., die ein- 
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seinen Theile der Bandagen Tab. II. Fig. 4. 5. 6. 
7. u. s. w. so schülerhaft dar, dass uns eine elen¬ 
dere Arbeit nicht leicht unter die Hände gekorn- 

feln 
tits 
und 

men ist. . 
Folgende Verband - Apparate sind auf 5 fa- 
dargestellt: Sauters Beinbruch-Maschine, Pe- 
Apparat zum Heilverband des Schenkelhals- 
Schenkelkörper-Bruches, Pieropars Schenkel¬ 

bruch-Verband, Vessaults Verbandapparat zur 
Cur des Schenkelhalibruches, Brüneis, Ausdeh- 
nuugs - Apparat, Boyer’s Ausdehnuugs - Apparat, 
der aus dem Pelitschen und Pieroparschen zusam¬ 
mengesetzte Ausdehnungsapparat. Wie dürftig auch 
diese Auswahl der abgebildeten Apparate! — 

Psychische Heilkunde. 

De voluntate medici medicamento insardae liypo- 
ihesis, quam A. Phil. Ord. Auct. pro obtinen- 
do magisterii Lipsiensis jure optimo d. 20. Oct. 
1817. disputandam proposuit I. C. A. Heinroth, 
Lips. Med. et Phil. Doct. LL. Artt. Mag. Therapiae psy- 

chicae Prof. publ. extr. Medicus ad aedes Diri Georgii 

cet. Assumlo Socio C. Chr. Anton, Gorlicensi, 
Med. ßacc. Lipsiae, impressit F. C. W. V ogel. 
(8. 48 pag.) 

Der Verf. meint, wir wüssten noch nicht recht, 
welche Kraft unser Wille ist, oder vielmehr, seyn 
und werden kann, und wir verstünden diese Kraft 
noch nicht recht zu brauchen, ja, wir besässen 
sie, wie wir jetzt sind, eigentlich nur der Mög¬ 
lichkeit, und nicht der Wirklichkeit nach. Her 
wahre Wille sey, behauptet der Verf. die sich ih¬ 
rer seihst bewusste Kraft des Wirkens, oder: die 
Kraft des Handelns, und zwar die erste Kraft in 
unserm Wesen, wiefern wir freye Menschen sind: 
weil wir ohne den Willen nicht handeln können, 
und unser ganzes bewusstes Seyn ein Handeln ist. 
Menschen die kräftig zu wollen vermögen, sagt er, 
vermögen auch mehr als Andere: denn das Ver¬ 
mögen und die Kraft zum Handeln liegt eben in 
dem Willen. Der Wille ist die Kraft selbst, 
die leiblichen Beweguugswerkzeuge sind nur die 
Leiter derselben. Der Wille ist eine Urkraft, über 
alles Sichtbare hinaus. Wir kennen den Willen 
nur nicht als schaffende, belebende Kraft, wie wir 
es wohl in einem gewissen Umfange vermöchten, 
weil er bey uus ausgeartet ist, seine Natur ganz 
verloren hat, nur ein Schattenbild seiner selbst 
ist, indem er blo.vs zu den Sclavendiensten unse¬ 
res selbstischen Wesens gebraucht wird und an das 
letztere gebunden und gleichsam verkauft ist. Der 
W ille ist nichts, wenn er nicht frey ist. Die Din¬ 
ge der Wreit binden unsern Willen eben so, wie 
der Siein, das Metall den Funken. Beyde, Wille 
und Funke, sind erst da, wenn sie frey werden, 
und dann kann auch erst Kraft - Erscheinung fol¬ 
gen. Wenn der Wille frey und zur Kraft wei¬ 
den soll, muss man ihn von der Sclaverey der Bc- 

Juny. 

gierden aller Art losmachen, stufenweise, denn 
auf einmal geht so etwas nicht. Wem es unmög¬ 
lich scheint, dass der Wille vom Joch der Begier¬ 
den loskornmen könne, beweiset eben dadurch dass 
er keinen wahren Willen , nur den Schein dessel¬ 
ben hat, dass er nur getrieben wird. So lange 
diess ist, gehören wir, bey allem Verstand, un¬ 
ter die Thiere. Wollen wir Menschen d. i. Freye 
werden — und nur in freyem Zustande erwacht 
und wirkt die Vernunft — : so müssen wir uns 
vor allen Dingen einer Cultur des Willens unter¬ 
werfen, die zur Erziehung des Menschen notli- 
wendig gehört, ja das erste Stück derselben seyn 
sollte, sobald die Willensfahigkeit erwacht, aber 
noch in keinem Lehrbuche steht, und in keiner 
Schule gelehrt wird. Kinder, die das Glück ha¬ 
ben, verständige Aeltern zu besitzen, lernen die 
Anfangsgründe der Willensdisciplin, gleichsam in- 
slinctmassig, zu Hause, in der Massigkeit, in der 
Enthaltsamkeit. Schon dies3 wirkt viel: es macht 
vex'standige und glückliche Menschen, d. h. solche, 
die sich behaglich fühlen, aber noch keine freyen. 
Es gibt ferner Naturen, die es treibt, nur sich 
selbst zu gehorchen, die sich mit Lust und Liebe, 
und weil es ihr Element ist, von Kindheit aul der 
Selbstbestimmung ergeben. Diese können energi¬ 
sche, ungewöhnliche, durch Thaten ausgezeichne¬ 
te Menschen werden, denen es leicht wird in die 
Höhe zu kommen, weil sie wenig Widerstand in 
äusserer Kraft finden, ausser, wie fern die Ohn¬ 
macht in Masse auch zur Kraft wird, nemlich zur 
Kraft der Trägheit, welche auch den Energischen, 
wenn er seiner nicht recht wahrnimmt, erdrückt. 
Aber wenn diess auch nicht geschieht, so sind 
darum doch solche Naturen, bey aller Kralt, noch 
nicht frey, denn sie wollen nur natürlich> und 
die Natur im Menschen ist nicht frey. Frey kann 
den Menschen nur der Qlaube machen d. h. das 
Vertrauen auf das Höchste was es gibt im Him¬ 
mel und auf Erden. Dieser Glaube kann nur in 
ein reines Herz kommen, d. h. in ein Herz, das 
nicht sich selbst, sondern eben dem Höchsten lebt. 
Ein solches Herz erzeugt den Glauben, und durch 
diesen wird der Wille frey und zur Kralt, .weil 
er an nichts Irdisches gebunden ist. Diese, vorher 
dem Irdischen verfallene, nun freye Kralt (der 
Verf. nennt die durch den Glauben gleichsam ar- 
nairie Willenskraft: voluntatera insititiam), äus- 
sert sich in ungewöhnlichen Erscheinungen, unter 
andern als Lebenskraft im hohem Sinne: d. h. als 
Leben gebende und wiederherstellende Kraft, als 
Heilkraft. Aus dieser Kraft leitet der Verf. die 
ärztlichen, sogenannten zoo-magnetischen Einwir¬ 
kungen her, wiefern sie rein und echt sind; und 
er bemüht sich zu zeigen, dass die Annahme ei¬ 
ner zoo-magnetischen Materie, etwa eines Welt¬ 
äthers u. s. w. Wahn und Traum ist. Ja sogar 
die Wunder erklärt er auf diese Weise, und meint 
nur, dass sie sich zu den zoo - magnetischen Wir¬ 
kungen verhalten, wie der Funke der elektrischen 
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oder galvanischen Batterie znm Blitz des Himmels. 
Leicht wird es dem Verf. nun, diese angenomme¬ 
ne Kraft auch auf die Behandlung der sogenann¬ 
ten Seelenkrankheiten iiberzutragen, über deren Be- 
grifl, Natur, Ursachen, gewöhnliche Behandlung 
u. s. w. er Einiges andeutet, was, wie alle seine 
übrigen Behauptungen, vielen Widersprüchen aus- 
gesetzt ist, und hier nicht weiter auseinanderge- 
selzt werden kann. 

Der versJandige Leser wird finden, dass die 
Grundlage, aut welche der Verf. seine Theorie 
baut, auf einer Hypothese beruht, die, wenn 
man sie als wahr annimmt, freilich das Jog ns <gco 
enthalt, wodurch Vieles unmöglich scheinende mög¬ 
lich wird.' Auch dringt er auf das Experiment. 
Allein wer wird sich entschliessen, ein solches Ex¬ 
periment zu machen, das ausser aller Lebensord- 
nung liegt, wie sie einmal eingeführt ist! Mag er 
es doch selbst machen! Es müsste denn seyn, dass 
er es für zu schwer hielt, oder wenigstens für das 
Werk einer Cultur, zu welcher wir noch nicht er¬ 
zogen sind. Wir versprechen demnach dieser Hy¬ 
pothese, wie der Vf. Selbst seine Abhandlung nennt 
(es scheint aber fast, als nähme er das Wort Hy¬ 
pothese in einem andern, als dem gewöhnlichen 
Sinne, z. B. als Grundlage, oder dess etwas), kurz, 
wir versprechen dieser Hypothese wenig Gluck, 
wohl aber viele Widersprüche, wenn man sich 
nemlich die Muhe nimmt ihr zu widersprechen. 
Wir rathen dem Verf. in diesem Falle zu schwei¬ 
gen, und der Zeit die Entscheidung seiner Sache 
zu überlassen. 

Sc blässlich bemerken wir noch, dass sich der 
Verf. auf alle Weise gegen Missversiandniss und 
Missb- auch seiner Behauptungen zu verwahren sucht, 
indem er behauptet, dass der reine Wille, der 
wahrhaft freye Wille, von der Vernunft ganz un¬ 
zertrennbar sey, ja das Erscheinen der wirklichen 
und wahrhaften Vernunft im Menschen erst mög¬ 
lich mache, dass folglich dieser Wille keine phanta¬ 
stische oder abergläubische, kurz, keine thöiichte 
Stieiche begehen, und überhaupt nicht über die 
von der Vernunft vorgesteckten Grenzen hinausge¬ 

hen könne. 
Herr Buchhändler Vogel hat diese Gelegen- 

heitssclnift in Verlag genommen; weswegen wir 
auch, da sie nun dem grossen gelehrten Publikum 
anheim fällt, ihrer Anzeige mehr Raum geschenkt 
haben, als sonst den akademischen Streitschriften 
in diesen Blättern vergönnt ist. 

Kurze Anzeige. 

Symbiotihon für öffentliche und Privatärzte zur 
Erinnerung und Erholung von Dr. Joh. Friedr. 
Niemann, königl. preuss. Regierungs - und Medicinal- 

Rathe und Ritter des königl. preuss. Ordens des eisornen 

Kreuzes II. Classe. Leipzig, bey J. A. Barth. VfJI. 
und 288 Seiten in Taschenbuchformat, nebst ei¬ 
nem illuminirteu und 7 schwarzen Kupfern. In 

einem in Kupfer gestochenen Umschlag gebun¬ 
den und in Futteral. ö 6 

Vorliegendes sehr elegantes Schriftchen wird 
bey dem Le.-er, der von demselben nicht mehr 
als sein Titel verspricht, erwartet, auf jeden Fall 
einiges Beyfalls sich zu erfreuen haben. Dass eine 
Materie gründlich behandelt sey, darf Niemand 
verlangen, eben so wenig wird man etwas Neues 
hier finden, demohngeachtet erinnert der Verf. au 
Mancherley, was dem Arzte seltner vorkömmt, 
und was ihm interessant seyn wird. Vorzüglich 
haben Rec. die eilf ersten Aufsätze gefallen, die 
folgenden scheinen mehr zur Ausfüllung d< s Baums 
zu dienen, sie enthalten sehr viel Bekanntes, oder 
Entbehrliches, oder in diese Schrift nicht Gehö¬ 
rendes. Nun noch einige Worte über den Auf¬ 
satz: Prophetische Schlah’eden des Doktor Negu 
Oxu. Wie sehr sich in demselben der Hr. Verf. 
inconsequent gezeigt hat, davon der Beweis: Er 
gibt uns in diesen Schlafreden seine Ideen über die 
beste Medicinaiverfassung eines Landes, die er ei¬ 
nem magnetisirteri Somnambulen in den Mund legt, 
stellt uns aber dabey den animalischen Magnetis¬ 
mus von einer sehr lächerlichen Seite dar. Hier- 
bey fragt sich nun entweder: ist der animalische 
Magnetismus etwas so Absurdes, wie der Verf. 
meint, kann er dann etwas Kluges in den Beden 
der Somnambulen hervorbringen? oder: wie ist es 
denkbar, dass man aus den klugen, durchdachten 
Ideen eines Somnambüleri die lächerliche Seite des 
animalischen Magnetismus dartlmu kann? Das zu 
diesem Aufsatze gehörige illumini te Kupfer ver- 
theuert die Schritt unnöthiger Weise-, die übrigen 
Kupfer sind zweckmässiger, indem sie einige nütz¬ 
liche Geiäthe anschaulich machen. 

Ueber den Lungenschlagflnss, nebst einer Einleitung über Schlag¬ 

flüsse überhaupt. Von Dr. Carl Hohnbaum, i-ildburghaiisischem 

Leibmedicus. Evlangen> in der Palmschen Buchhandlung. 1817 

VIII u. 136. in 8. 

Drey Beobachtungen leiteten den Verf. auf eine Todesart, 

wobey er eine ursprüngliche Lähmung der Lungen - Nerven an- 

nimmt, und sie mit dem Namen des Lungeh-Schlagflusses be¬ 

zeichnet. Doch ist er nicht im Stande, diesen Zufall von dem ei- 

genthümlichen Gehirnschlag durch hinreichende Zeichen zu un¬ 

terscheiden. Was er über die Verbreitung des Todes von den 

Lungen aus sagt, ist zwar im Ganzen richtig, allein llichat Rat in 

seinen trefflichen Recherches sur la vie etla mortr, p. 10o — 5 1 5 

viel ausführlicher und genauer die phj-siologischen und patholo¬ 

gischen Bedingungen dieses Zustandes aus einandergesetzt. Dies* 

Werk wird zwar ein einziges Mahl, aber bey einer andern Gele¬ 

genheit angeführt: dagegen scheint der Vf. jene vollständige Ab¬ 

handlung doch nicht vor Augen gehabt zu haben, weil er dem Prof. 

Nasse in IIaJle die Theorie der Einwirkung des venösen Bluts auf 

die Nerven und Muskeln zuschreibt, welche doch Bichat a. O. S. 

211. 236 zuerst und umständlich vorträgt. Dass die Lähmung 

der Lungen nicht, geheilt, nur verhütet werden kann, verstehtsich 

fast von selbst. Zur Vorbauung gibt der Verf. die nÖthigen Re¬ 

geln. Wir haben diese, wie die theoretische Einleitung von den 

verschiedenen Sitzen der Schlagflüsse, mit Vergnügen gelesen. 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 9. Juny. 145* 
1818. 

Botanik. 

Musei exotici, containing figures and descriptions 

of new or litlle known foreign mosses, and other 

cryptogamic plants, by Will. Jackson Hooker, 

F. R. A. et L. S. London, 1818. N. l. 2. 5. 

tab. l — 24. Octav. 

Ein sehr interessantes Unternehmen, wodurch 
Humboldts, Mengies und anderer Reisenden Ent¬ 
deckungen in der Kryptogamie erläutert werden. 
Die Abbildungen sind prunklos, in blossen Um¬ 
rissen von Edwards gestochen und hier und da ge¬ 
tuscht oder schraffirt. Der Text enthält sorgfältige 
Beschreibungen und Bestimmungen, an welchen 
wohl manches auszusetzen seyn dürfte. Wir ge¬ 
ben die Nummern mit unseru Bemerkungen an: 
3. Neckera longirostris, von Humboldt aut den 
Andes gefunden. Dieses Moos würden wir zur 
Leskea rechnen. Die durchbrochenen Zähne des 
innern Peristoms nähern diese Art der L. rupin- 
cola, imbricatula Hedw., lucens und rufescens 
Sch wäg r., der Rau des Stammes und die Form der 
Blätter der L. tamariscina Hedw. 2. Grimmia fon- 
tinalioides, eben daher, dem Trichostomum fonti- 
nalioides Hedw. ähnlich, mit gespaltenen Zähnen. 
5. Fabronia polycarpa, von Humboldt an Eichen¬ 
stämmen in Süd-Amerika gefunden. 4. Pterogo- 
nium pulchellum, eben daher. 5. Didymodon gra- 
cile, eben daher, scheint eher eine Grimmia zu 
seyn. 6. Gymnostomum Mengiesii, von Staaten- 
Land, von R. Brown Leptostomum genannt; aber 
der Verf. zeigt, dass G. Griffithianum, microsto- 
mum und einige andere eben die ringförmige Haut 
haben, die den Charakter von Leptostomum aus- 
machen soll. 7. Neckera abietina, aus dem nord¬ 
westlichen Amerika, ist auch eher eine Leskea: 
die Zähne des innern Peristoms haben hier und da 
Querstäbchen. 8. Neckera setosa, aus Neu-See¬ 
land, ist Anictangium setosum Hedw., eine wahre 
Neckera, die Blätter sind gesägt, nicht glattraudig, 
wie sie Hedwig und Schwägrichen beschreiben. 9. 
Hypnum elegans, von Nutkasund: dem H. silesia- 
cura ähnlich, aber mit herabgebogenen Kapseln u. 
blos an der Spitze gesägten Blättern. 10. Hypnum 
subbasilare, vom Staaten - Land, dem H. spiuifor- 
me sehr nahe verwandt. 11. Jungermanuia nobilis, 

Erster Band. 

ans Neu-Seeland, gehört mit J. nemorosa in die¬ 
selbe Abtheilung. 12. Tortula pilifera, aus Java; 
hätten wir, ohne weitere Untersuchung, für T. ru- 
ralis gehalten. i5. Jungei mannia flabellata Labill., 
aus Neu-Seeland. i4. Jung. Hymenophyllum, eben 
daher, dem Hymenophyllum tunbrigense sehr gleich. 
i5. Jung, appendiculata, eben daher: eine wunder¬ 
schöne Art. 16. Jung, saccata, mit fleischigen, sack¬ 
förmigen, herabhängenden Kelchen, auch aus Dus- 
ky-Bay auf Neu-Seeland. 17. Leucodon calycinus, 
eben daher. Die mützenförmige Haube bestimmt 
den Verf. eine eigene Gattung, Lyellia, daraus zu 
machen. 18. Bryum bartramioides, mit fast unge¬ 
stielten Kapseln, der Bartramia Halleriana ähnlich, 
eben daher. 19. Bartramia tomeutosa, aus Jamaica, 
ist Mnium tomentosum Sw., wurde von Schwä¬ 
grichen für Synonym von Bartramia armata gehal¬ 
ten. 20. Leucodon rugosus, aus Neu-Holland, aus¬ 
gezeichnet durch die ganz abweichenden Periehae- 
tial-Blätter. 21. Bartramia pendula, aus Neu-See¬ 
land, ist Mnium pendulum Smith., und weicht von 
den übrigen Bartramien durch die Form der Kap¬ 
sel ab. 22. Gymnostomum gracile, ist Leptostomum 
gracile R. Br. 20. Neckera planifolia Hedw., hat 
fein gesägte Blätter. 24. Orthotrichum longipes, 
aus Neu-Seeland, ist vielmehr eine Grimmia. Wir 
wünschen gar sehr baldige Fortsetzung. 

Plantae rariores horti academici Monacensis, de- 

scriptae et observationibus illustratae a Franc, de 

P. Schrank, hört, direct, fase. 1. 2. Mouac. 1817. 

Imperial - Folio. 

Strengere Forderungen werden heut zu Tage 
an den gemacht, der Pflanzen - Abbildungen her¬ 
ausgeben will, als ehemals. Vor allen Dingen muss 
die Abbildung entweder die erste seyn, die es von 
der Pflanze gibt, oder sie muss wenigstens sich 
vor den frühem durch Treue und Richtigkeit aus¬ 
zeichnen. Man verlangt ferner Zergliederungen al¬ 
ler wesentlichen, auch der feinsten, Theile, beson¬ 
ders des Samens, der Lage des Embryons etc., 
um daraus auf die natürliche Verwandtschaft schlos¬ 
sen zu können. Endlich ist durchaus die sorgfäl¬ 
tigste Synonymie nothwendig, damit die Pflanze 
vollständig illustrirt sey. Die höchsten Muster die- 
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ser Art stellen F. Bauers und R. Brown’s, Hum- 
boldt’s und Kunth’s, und der Jacquins Abbildun¬ 
gen auf. Auch Schkuhr und die Flora danica ver¬ 
dienen die ehrenvollste Erwähnung. Vergleichen 
wir Hrn. Schrank’s vor uns liegende Arbeit mit 
jenen Mustern, so verliert sie in jeder Rücksicht. 
Der Einfall, den Steindruck zu diesen Abbildungen 
zu wählen, ist unglücklich, denn obwohl die Um¬ 
risse sehr treu dargestellt sind, so entgehen doch 
die feinem Theile der Darstellung. Gleich auf 
der ersten latel sind bey Cassia tomentosa we¬ 
der die Zottenhaare an den Aesten, noch der Filz 
auf der Rückseite der Blätter und am ßlüthenstiel, 
noch die filzigen Hülsen abgebildet, geschweige dass 
der Gattungscharakter dargestellt wäre. 2. Helio- 
tropium grandiflorum ist eine Abart von H. pe- 
ruvianum, und kommt oft in Gärten vor. 3. Pe— 
largonium gratum Willd., allgemein bekannt. Wenn 
der Verf. in der Anmerkung Erodium mit Gera¬ 
nium vereinigen will, so möchte er wohl keinen 
Nachfolger finden. 4. Celsia viscosa Roth. Willd. 
/>. Salvia ßarrelieri Tenor. Hier ist nicht die min¬ 
deste Untersuchung der Synonyme angestellt. S. 
ßarrelieri Etling. ist es nicht, sondern Sprengel 
hatte diese schon (pag. i. p. 2.) S. Tenorii genannt, 
und unter diesem Namen haben sie Römer und 
Schultes aufgenommen. In der Abbildung kann 
man nicht einmal die Form des Reiches unter¬ 
scheiden. 6) Anchusa ochroleuca M. B. Die Haare 
fehlen gänzlich. 7. Aquilegia bicolor, Abart von 
A. vulgaris. 8. Eranthemum bicolor. Es ist un¬ 
verzeihlich, dass man weder aus der Abbildung, 
noch aus der Beschreibung sieht, ob es wirklich 
ein Eranthemum, oder Didiptera Juss., oder Justi- 
cia ist. Denn des Verfs. Angabe des Charakters 
von Eranthemum ist ganz unbrauchbar. Kein Wort 
von der Frucht; denn Fructus generis will nichts 
sagen. Rec. kennt zwar die Pflanze nicht, aber er 
vermuthet, dass es Justicia Ryani Vahl ist. q. De- 
lea Thouini ist D. Cliffortiana Willd. Auch hier 
fehlt es an aller genauen Bestimmung. 10. Cnicus 
carlinoides (Cirsium Fisch.). 11. Crotalnria calycina. 
12. Cr. bialata ist Cr. sagittalis. i3. Cr. pubera 
Willd. In unserm Exemplar fehlt die Nr. i4. 
i5. Clematis calycina, bekannt genug. 16. Pelargo- 
nium fraternum , eine von den zahllosen Spielarten, 
die alljährlich in Gälten entstehen. 17. Potenfilla 
pedata Kit. 18. Solanum Fontanesiannm. Hier 
müsste Dunal syn. Solan, p. 46. n. 286. Poir. enc. 
suppl. 5. p. 779. angeführt werden. 19. Panicum 
plicatum YVild., langst bekannt, gemein in Gärten, 
und viel besser von Jacquin in eclog. gram. t. 1. 
abgebildet. 20. Lopezia fruticosa ist L. miniata 
Willd. 

Wir gestehen, dass wir nach der Fortsetzung 
kein Verlangen tragen, und wünschen nicht, dass 
man den Steindruck ferner zu Pflanzen - Abbildun¬ 
gen anwende. 

Staatswissenschaft. 

Ueber Repräsentation und Repräsentativ-Verfas¬ 

sungen. Von Herrmann Wilhelm Ernst von Key- 

serlingk. Göttingen, bey Vandenhoek und Ru¬ 

precht. 1815. i58 S. in 8. 

Dieses Schriftcheu will keine blose Flugschrift 
seyn, welche eine einzelne Maasregel mit Grün¬ 
den aus den eben vorwaltenden Umständen beleuch¬ 
te, sondern sie macht den grossen Anspruch, ein 
Vorurtheii zu widerlegen, welches von dem Anfang 
der Geschichte an bis auf unsere Zeiten nichts als 
Unruhe, Streit, und also Unglück in der W'elt ge¬ 
stiftet haben soll. Dieses Vorurtheil besteht in dem 
Hange der Menschen zu Repräsentativ - Verfassun¬ 
gen , und der Verfasser setzt die ersten Uebungen 
seiner jugendlichen Kräfte daran, den Glauben, 
welchen die Weisen aller Zeiten und Völker bis¬ 
her, mit einander getheilt haben, und welchem so 
mancher brave Mann sein ganzes Leben geweiht 
und geopfert hat, in seiner Nichtigkeit darzustel¬ 
len. Diess geschieht denn, wie er meint, histo¬ 
risch- politisch und philosophisch. In dem histo¬ 
rischen Abschnitte schlägt er den beliebten Weg 
ein, welchen so manche, auch Aticillon und Haller, 
vor ihm gegangen sind, die Familie für ein Natur- 
Product u. den Staat nur für eine Erweiterung der 
Familie auszugeben, worin denn der Hausvater von 
selbst mit der obersten u. zwar einer unbeschränk¬ 
ten Gew alt bekleidet wird. Das Seichte dieser An¬ 
sicht und die darin vorkommenden logischen Feh¬ 
ler des Erscbleichens sind schon so oft dargethan 
worden, dass es der Mühe nicht lohnt, sich hier¬ 
über weitlauftig auszulassen. Zugegeben, dass alle 
Staaten aus der Familie entstanden waren, was 
vielleicht historisch von keinem einzigen unserer 
neuern Staaten waln- ist; zugegeben ferner, dass 
die oberste Gewalt des Hausvaters von selbst auf 
den Fürsten als Vater des Volks übergegangen sey, 
was auch nicht wohl wird erwiesen werden kön¬ 
nen; folgt denn daraus eine Unbeschränktheit dieser 
obersten Gewalt? Fragen wrir einmal die Natur 
und Erfahrung, so lautet die Sache ganz anders. 
So lange die Kinder unfähig sind, selbst ihr Leben 
zu gewinnen und zu ordnen, stehen sie frevlicli 
unter der Erziehungsgewalt beyder Eltern. Sobald 
sie aber herangew achsen und wesentlich zum Un- 
tei halt und zur Ausdehnung des Hauswesens und 
seines Wohlstandes beytragen, verlangen und be¬ 
kommen sie schon eine Stimme im Ratlie des Hau¬ 
ses. Ein Zug wird nicht unternommen, ohne ihre 
gemeinschaftliche Ueberlegung. und häufig wird der 
alternde Vater die Anführung einem seiner kräfti¬ 
gem Söhne überlassen. Dies ist die erste Reprä¬ 
sentativ- Verfassung, und sie wiederholt sich in 
dt-11 weitern Kreisen der Stammes- und Volksver- 
fassuiig. Die Geschichte ist also dem Entstehen 
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der Repräsentativ-Verfassung viel günstiger, als 
der Verf. glaubt. Aber auch ihrem Bestehen. Der 
Verf. meint zwar dagegen die Veränderungen gel¬ 
tend machen zu können, welchen alle Verfassun¬ 
gen der Staaten bisher unterworfen waren. Weil 
die repräsentativen Formen bisher nirgends einen 
unvergänglichen Bestand gehabt haben, so — tau¬ 
gen sie nichts. Von diesem Salze kann man den¬ 
selben Gebrauch gegen alle menschlichen Einrich¬ 
tungen machen, besonders auch gegen die unein¬ 
geschränkte Monarchie. Auch sie hat noch nir¬ 
gends eine unerschütterliche Dauer gehabt, also, 
mit dem Vf. zu schliessen, kann auch sie nicht das 
Muster einer vollkommenen Staatsverfassung seyn. 
Nur den Unterschied wird der Verf., wenn ersieh 
etwas genauer mit der Geschichte bekannt gemacht 
haben wird, vielleicht dereinst gewahr werden, 
dass die willkürliche Herrschaft immer das Grab, 
die repräsentative Form aber die Wiege aller 
gesellschaftlichen und häuslichen Tugenden der 
Menschen war, und dass bürgerliche Freyheit zur 
Erziehung des Menschengeschlechts, woran wir mit 
ihm glauben, unumgänglich nothwendig ist. Die 
politischen Gründe gegen die Repräsentativ - Ver¬ 
fassung in deutschen Staaten nimmt er von der be- 
sondern Lage Deutschlands her. Diese Lage sey, 
in Hinsicht seiner mächtigen und um sich greifen¬ 
den Nachbarn so gefährlich, dass die Kraft der Re- 
ierungen wenigstens jetzt noch nicht durch Stände 
eschränkt werden dürfe. Richtiger lässt sich wohl 

eben dieser Grund gerade umgekehrt für die Stände 
anführen. Eine Regierung wird nur stark durch 
die Kraft des Volkes, und die Kraft des Volkes 
beruht bey weitem mehr in moralischer, als in 
physischer Starke. Kein Volk hat sich jemals bes¬ 
ser und glücklicher gewehrt, als ein freyes, und 
in wahrhaft heissen Kämpfen gibt nur die Idee 
religiöser oder bürgerlicher Freyheit Freudigkeit 
und ausdauernden Muth im Unglück. In der [so¬ 
genannten philosophischen Beleuchtung geht der 
Verf. ganz von den Principien des H. Prof. Her¬ 
bart aus, was wir ihm nicht verübeln, da er ir¬ 
gend einen festen Punct zur Grundlage haben musste, 
und diesen am natürlichsten in dem fand, was er 
so eben gelernt hatte. Der hohe Ton, welchen er 
gegen Deuker, wie Kant und Fichte, anstimmt, 
kommt daher auch nicht auf seine Rechnung, und 
in wie fern der Jünger den Geist seines Lehrers 
wahrhaft empfangen und wiedergegeben habe, wol¬ 
len wir lediglich diesem überlassen. Aus dem Be¬ 
griffe von Freyheit bestreitet der Verf. die Be¬ 
hauptung, dass dem Menschen gewisse Rechte von 
Natur und ohne vorhergegangene Handlungen an¬ 
derer Menschen zukommen konnten, ob er gleich, 
indem er seinen Satz beweisen will, gerade clasGe- 
gentheil beweist, dass nemlich das Recht auf Unab¬ 
hängigkeit., Selbstbestimmung seines Willens, von 
Natur einem jeden zukommen müsse. Gerade 
darin setzen wir aber auch die angebornea Rechte, 
dass von Natur keiner irgend eine Art von Gewalt 

über den andern und über den Gebrauch seiner 
Kräfte hat. Eben so scheint es ihm auch mit dem 
Staate zu gehen, welcher ihm auf seiner untersten 
Stufe eine blosse Rechtsgesellschaft. dann ein Lohn- 
system (wo Strafe der Lohn der Schuld ist) dann 
ein Herwaltungssystem (worin alle einstimmig ihr 
eignes Recht dem Wohl des Ganzen unterordrten), 
hierauf ein Cultursystem und endlich in seiner 
höchsten Ausbildung eine beseelte Gesellschaft ist, 
in welcher der Staat sich in allen 'Stücken den 
Weisungen seines Urtheils gehorsam bezeigt.. Denn 
nun sagt er: „dieses gemeinsame Staatsurtheil oder 
Staatsgewissen wird durch die Urtheile seiner sämmt- 
lichen Bürger gebildetworin also gerade das an¬ 
erkannt wird, woraus die rechtliche Nothwendig- 
keit einer repräsentativen Staatsverfassung folgt. 
Denn diese Urtheile der sämmtlichen Bürger müs¬ 
sen sich nicht nur überhaupt aussprechen können 
(welches der Verf. durcli die blosse Pressfreiheit 
zu erreichen glaubt), sondern sie müssen sich auch 
mit praktischem Erfolg aussprechen können, damit 
die beseelte Gesellschaft nicht in jedem Augenbli¬ 
cke durch den Willen eines Einzigen wieder zur 
unbeseelten werden könne. Dies gibt aber das 
Wesen einer repräsentativen Verfassung, man nenno 
sie übrigens wie man wolle. Darin hat freylich 
der Verf. oder Hr. Pr. Herbarl unläugbar Recht, 
dass ein Stück beschriebenes oder besiegeltes Pa¬ 
pier keine lebendige Verfassung hervorbringe, und 
dass man erst auf die Einsicht des Volkes wirken 
müsse, um irgend einer Constitution wahre Kraft 
und Dauer zu verschaffen. Allein der Einwand, 
welcher hiervon hergenommen wird, trifft nicht 
die Sache, sondern nur die Art und Weise ihres 
Entstehens, u. wenn Verfassungsurkunden u. Frey- 
heitsbriefe auch für sich allein nicht alles wirkten, 
so würde es doch ein grosser logischer Fehler seyn, 
zu schliessen, dass sie Nichts wirken. Der Verf. 
sagt, Einsicht und Bildung des Volkes ersetze alle 
Repräsentation. Aber auch dies ist falsch. Denn 
diese Einsicht kann nichts hervorbringen, als ein 
allgemeines Urtheil, aber nicht ein Befolgen dieses 
Urtheils. Zu der Ei nsicht des Volkes muss also 
ein geschriebenes Recht hinzukommen, welches die 
Organe und die praktische Gültigkeit der öffentli¬ 
chen Meinung bestimmt, und dies sind Stände. 
Beyde Dinge stehen in einer unauflöslichen Wech¬ 
selwirkung, wahre Cultur kann nicht ohne einen 
Anfang bürgerlicher Freyheit, u. eine feste Rechts¬ 
verfassung nicht ohne Cultur bestehen und gedei¬ 
hen. Unrecht hat ein jeder, welcher nur das Eine 
für nothwendig erklärt und das Andere vernach- 
lassigt. Uni'edit hat daher auch der Verf., dass 
er die von dem Zeitgeist geforderten, von den Für¬ 
sten versprochenen repräsentativen Einrichtungen 
für entbehrlich oder schädlich erklärt, denn wenn 
auch der Geist der Zeiten etwas Ungerechtes oder 
Schädliches fordert, so muss zwar nicht geschehen, 
was er fordert, aber etwas muss geschehen, da¬ 
mit die Quelle solcher ungerechten Ansprüche ver- 
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stopft werde. Stände aber sind nicht eine blose 
Forderung des Geistes der Zeiten, sondern der 
Vernunft und des Rechts. Ob wir aber gleich die¬ 
sen Versuch des Verls, für misslungen halten, so 
sind doch Spuren des Talents darin nicht zu ver¬ 
kennen, von welchen wir uns bey mehrerer Heile 
auch reifere Früchte versprechen. 

Thierheilkunde. 

Der Werth der kultivirten Schafpockenimpfung, 

bestimmt nach zahlreichen im J. 1816. zu Win¬ 

zig in Schlesien binnen 5 Monaten fortgesetzten 

Impfversuchen von Dr. Müller, k. preuss. Hofrath 

und Kreisphysikus, prakt. Arzte zu Winzig. HeraUSge- 

geben und mit einer Vorrede versehen vom D. 

Kausch, Regierungs- und Medicinalrath bey der konigl. 

preuss. Regierung zu Liegnitz etc. Nebst 2 Tafeln 

von colorirten Zeichnungen. Leipzig und Zül- 

lichau, in der Darnmannschen Ruchhandl., 1817. 

XXXIV. u. 69 S. in 8. (16 Gr.) 

Ein Schriftchen, das mehr unbestreitbar Wah¬ 
res und Neues enthält, als manches bändereiche 
Werk, und das mehr Nutzen dem allgemeinen Be¬ 
sten verspricht, als manche tiefgelehrte Abhandlung. 
Pessina, Lehrer an der Wiener Thierheilanstalt, 
hatte die Bellauptung aufgestellt, dass der Impfstoff 
der Schafblattern nicht mehr ans natürlichen Schaf¬ 
blattern aufgenommen zu werden brauchte, sondern 
aus einer Impfpustel in die andere überzutragen 
sey, wo er zwar vor den natürlichen Blattern im¬ 
mer noch sichere, den Verlauf der Krankheit aber 
leichter mache, je höher die Propagationen steigen. 
Solchen Impfstoff nannte man cultivirtcn. Diesen 
Ansichten zufolge impfte der Chirurg Schmidt in 
Schlesien bey einer daselbst ausgebrochenen Schaf- 
blatternepizootie mehrere Heerden mit cultivirtem 
Impfstoff', der die Krankheit leicht und völlig ge¬ 
fahrlos verlaufen machte, der es aber nicht verhin¬ 
dern konnte, dass späterhin unter diesen Heerden 
die natürlichen Blattern ausbrachen und grosse Zer- 
störungen anrichtelen. Dadurch wurde die Regie¬ 
rung zu Liegnitz aufmerksam gemacht, und es ver- 
anlasste nun ihr sehr verdienstvoller Medicinalrath 
Di’. Kausch unsern Verf. zu sehr weitumfassenden 
und mühevollen, aber auch einen hohen Grad von 
Gewissheit gewährenden Versuchen, die die Frage 
ausmitteln sollten, oh der cultivirte Impfstoff wirk¬ 
lich nicht sicherstellend sey, oder ob der Mangel 
dieser Sicherstellung im vorliegenden Falle in Feh¬ 
lern des Impfarztes liege? — Wie diese Versuche 
angestellt worden sind, verstattet uns der Raum 
nicht anzugeben, wir müssen nns damit begnügen, 

unsern Lesern die aus derselben gewonnenen wich¬ 
tigsten Resultate, die sich im 6ten Abschn. befin¬ 
den, mitzutheilen : Cultivirter Impfstoff schützt in 
jeder Propagation gegen die Blattern, doch muss 
derselbe wasserhell entnommen werden und nicht 
eiterartig seyn, welche Beschaffenheit die Ursache 
der erfolglosen Schmidtschen Impfungen gewesen 
ist. In der Regel sieht man 72 Stunden nach der 
Impfung die eisten Spuren der entstehenden Impf¬ 
pustel, bildet sie sich früher, so erregt sie den 
Verdacht ihrer Unechtheit, die Fortpflanzung aus 
dieser Impfpustel geschieht zwischen dem 11—i5 
Tage, späterhin wird der wasserhelle Impfstoff ge¬ 
trübt, und untauglich zum Impfen. Wenn die vor¬ 
her rothe Impfpustel weiss zu werden anfängt, so 
ist dies ein Zeichen, dass sie nunmehr echten Impf¬ 
stoff enthalte, späterhin bedeckt sie ein Sehorf. 
Uebrigens ist die Impfpustel, die aus natürlichen. 
Blattern erzeugt ist, der völlig gleich, die der cul¬ 
tivirte Impfstoff hervorbringt. Echte Impfpusteln 
bekommt ein Schal nur einmal, falsche öfter. Der 
Verlauf der Impfung mit cult. Impfstoff ist keines- 
wreges so leicht, als man gewähnt hat, es erfolgt 
gewöhnlich allgemeine Blalterneruption und zuwei¬ 
len der Tod, doch hat die Impfung immer noch 
die Vortheile, dass man mit Stoff aus gutartigen 
Blattern weiter impft, der der Krankheit allemal 
einen leichtern Verlauf verschafft, als dies in der 
Regel bey natürlicher Ansteckung der Fall ist. Der 
bequemste Ort zur Impfung ist der unbehaarte Tlieil 
des Schweifes, drey Querfinger breit vom Alter 
entfernt. 

Kurze Anzeige* 

AJothwendiges Handwörterbuch zur Erklärung al¬ 

ler in deutschen Büchern und Journalen verkom¬ 

menden fremden Wörter, Kunstausdrücke und 

Redensarten, von J. PV. Heuberg, General-Secre- 

tair (zu Aachen). Zweyte, sehr vermehrte u. ver¬ 

besserte Ausgabe. 1818. b. Heinrich Büschler in 

Elberfeld. 697 S. gr. 8. 

Die erste Ausgabe war im Jahr i806 erschie¬ 
nen. Seit dieser Zeit hat der Hr. Verf. Veranlas¬ 
sung gehabt, sein Werk ansehnlich zu vermehren, 
lind so ist diese Ausgabe, die schon 1812. ange¬ 
kündigt war, ungleich reicher ausgestaltet, als die 
erste. Es sind nicht nur die in dem gewöhnlichen u. 
dem Geschäfts - Leben, so wie in Journalen vor¬ 
kommenden fremden Wörter, sondern auch chemi¬ 
sche und andere wissenschaftliche und Kunstaus¬ 
drücke, die aus der griech., latein., französ. und 
andern fremden Sprachen, selbst der türkischen, 
entlehnt sind, hier erklärt, nicht immer ganz rich¬ 
tig, wie z. B. Psychrometer, was doch von Hy- 

I grometer verschieden ist. 
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Leipziger Literatur-Zeitung. 

Am 10. des Juny. 146. 

Exegese. 

Der Brief an die Hebräer. Einleitung, Ueberse- 

tzung u. Anmerkungen von David Schulz , Doct. 

ii, Prof, der Theo!, zu Breslau. Breslau, bey W. A. 

Iloläufer. 1818. S. XVII. u. 282. gr. 8. (1 Thlr. 

18 Gr.) 

Der Hauptzweck dieser neuen Bearbeitung eines 
der merkwürdigsten Stücke des N. T. besteht dar¬ 
in, zu zeigen, dass der sogenannte Briet an die 
Hebräer zwar wohl ein Brief, aber schlechterdings 
nicht, wie bis jetzt noch so viele Bibelausleger glau¬ 
ben, ein Werk des Apostels Paulus, sondern eines, 
so A&ie in Denkart und Gehre, so auch in Vortrag 
und Ausdruck , von diesem durchaus verschiede¬ 
nen , übrigens seiner Person nach unbekannten, 
Mannes sey. Diesen Zweck sucht der Hr. V erf. 
zuvörderst durch eine i56 Seiten lange Einleitung, 
welche so sehr als Haupttheil des Ganzen zu be¬ 
trachten ist, dass er, seiner Versicherung in der 
Vorrede gemäss, anfangs sie allein herauszugeben 
gesonnen war, und dann durch die darauf folgen¬ 
de, nach dem, hier jedoch nicht mit abgedruckten, 
Texte der zweyten Ausgabe des N. T. von Knapp 
gefertigte, deutsche Uebersetzung und die dieselbe 
begleitenden, ziemlich zahlreichen, obgleich gröss- 
tentheiis nur kurzen, Anmerkungen, welche letz¬ 
tem beyderseils dem in der Einleitung Behaupte¬ 
ten zur Erläuterung und Bestätigung dienen sollen, 
zu erreichen. Von S. 260. bis 278. ist noch eine 
kleine Sammlung von Parallelstellen für den He¬ 
bräerbrief aus Philo’s Schriften, und auf den letz¬ 
ten 4 Seiten, um nicht der wenigen „Berichtigun¬ 
gen und Zusätze-* besonders zu gedenken, eine auf 
das ganze Buch sich beziehende „Nachweisung er¬ 
klärter Ausdrücke“ beygefügt. Seme Ansicht von 
dem genannten ncutest. Sendschreiben im Gan¬ 
zen genommen stellt Herr Sch. in der Einleitung 
theils verneinend, theils bejahend auf. In jenem 
Betracht hat er es vornämlich mit einer in dem 
Ammon - Bertholdischen Journale vorkommenden, 
für die Abfassung jenes Schreibens von Paulus spre¬ 
chenden , Abhandlung des vor Kurzem verstorbe¬ 
nen, um die Theologie, namentlich die biblische, 
wohlverdienten Dr. Meyers zu thun; und dessen 
Widerlegung, so wie überhaupt der Beweis, dass 

Erster Band. 

der Brief an die Hebräer kein Paulinisches Werk 
sey, ist ihm, unserrn Ermessen nach, so vollkom¬ 
men gelungen, dass dieser sein Gegner sich, wenn 
er die Erscheinung des vorliegenden Buchs erlebt 
hätte, hiervon selbst vielleicht würde haben über¬ 
zeugen lassen. In den hier geführten Streit mi¬ 
schen wir uns billig nicht. \Ver aber der höchst 
unwahrscheinlichen Meinung, welche der sei. Meyei-, 
und dieser vielleicht nun zum letztenmale, zu ver- 
theidigen suchte, noch zugethan ist, dem müssen 
wir hauptsächlich dasjenige, was unser Verf. von 
S. 100. seiner Einleitung an, zum Theil ganz Neues, 
wider dieselbe vorträgt und mit Geschicklichkeit 
geltend macht, zur aufmerksamsten Lesung und 
Erwägung empfehlen. Weniger können wir die¬ 
sem in dem, was er über seinen Gegenstand be¬ 
jahend ausspricht, unsern Beyfall geben. Zwar 
kommen auch dabey manche richtige und brauch¬ 
bare Bemerkungen vor; aber in der Hauptsache 
halten ;wir das positive Urtheil des Hrn. Verfs. 
über die Eigenthümlichkeit des Urhebers sowohl, 
als der Leser des Briefs für gänzlich verfehlt. Die 
letztem sollen, demselben gemäss, zwar Christen, 
namentlich Judenchristen, aber nicht von der Be¬ 
schaffenheit, wie diese damals insgemein waren, 
sondern „eine Art frommer, ihr ganzes Geinüth 
und Streben dem Ueberirdischen, zu welchem sie 
einst wirklich einzugehen die Hoffnung halten, zu¬ 
wendender Mystiker,“ gewesen seyn. Unter den 
etwa fünf Gründen, welche dafür aufgestellt wer¬ 
den, verdient, da die vier ersten lauter solche Be¬ 
zeichnungen jener Menschen enthalten, welche nach 
der Sprache des N. T. von allen damaligen Be» 
kennern des Christenthums gebraucht werden konn¬ 
ten, nur der letzte, dass ihre Vorsteher den unge¬ 
wöhnlichen Namen ■qyovf.ievot führen, einige Be¬ 
rücksichtigung. Merkwürdig mag dies allerdings 
mit Recht heissen; aber dass diese Häupter, wie 
Hr. Sch. meint, darum, weil von ihnen gesagt 
wird: „Sie wachen über eure Seelen“ ff., einer in 
ihrer Art ganz eigenen, gleichsam vorzugsweise 
pietistischen, Christengemeinde vorgestanden hät¬ 
ten, lässt sich daraus um so weniger folgern, da, 
was jener selbst anführt, der römische Clemens in 
seinem ersten Briefe von r/yocfitvon; mit gleicher Be¬ 
deutung des Titels auch in der korinthischen Ge¬ 
meinde, welche keine solche pietislische war, spricht. 
Eher möchte man urtheilen, dass aus jenem Spracli- 
gebrauche des Hebräerbriels, dessen spätere, dem 
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erwähnten CJementinischen fast gleichzeitige, Ab¬ 
fassung erhelle. Noch weit spater weiden, wie 
Hr. Sch. ebenfalls aus Suicer’s thes. eccles. an- 
führl, Klöstervorsteher mit jenem Namen belegt; 
und es hat sehr das Ansehen, als ob eben dadurch 
unser Hr. Verl'., da er einmal darauf ausging, in 
den Empfängern des Br. a. d. El. eine besondere 
Christenart zu finden, zu seiner Meinung vom klö¬ 
sterlichen Wesen derselben verleitet worden sey. 
Nicht besser begründet ist sein neues Urtheil über 
den Urheber des Briefs. Dieser ,,erscheint,“ nach 
ihm, „als in Mitte des Judenthums“ (mitten in das 
J.7) „gestellt, welcher, wiewohl ein Christ, doch, 
Wo es den Hauptpunct“ (welchen?) „gilt, von“ 
(auf) „keiner Steile ganz aus dem alten Kreise 
lieraustreten mag/" Fi'eylich „erscheint,“ oder viel¬ 
mehr nur scheint dieser hochachtbare Unbekannte 
so. Aber musste er diess nicht, um Jüdenchi isteri, 
welche, wie diese damals gewöhnlich, noch voll 
vom Gefühl für die Herrlichkeit ihrer Abkunft u. 
ihres vorigen Glaubens, aus mehrern, nicht un¬ 
wichtigen, Ursachen zu diesem zuriickzukehren 
drohten, vor dem Abfall, womöglich, zu verwah¬ 
ren? Gross und mannigfaltig ist die, von keinem 
Ausleger noch genugsam bemerklich gemachte Kunst, 
mit welcher er dabey überall zu Werke geht, und 
zu welcher selbst die Nichterwähnung dessen, dass 
das Christenthum auch für die Eieiden bestimmt 
sey, und des einstigen Gerichthaltens, wofern man 
nicht c. io, 57. darauf beziehen will, und Aufer¬ 
wecktwerdens durch den Messias Jesus — das Schein¬ 
barste, was Verf. hier beybringt — gerechnet wer¬ 
den mag. Schlimmer aber hätten in der That die 
nächsten Leser diesen weisen Bearbeiter ihrer See¬ 
len nicht missverstehen können, als wenn sie ihn 
mit EIrn. Sch’s Augen als noch eingefleischten Ju¬ 
den betrachtet hätten; wofür jedoch, abgesehen 
davon, dass sie den Mann gewiss schon aus münd¬ 
lichen Vorträgen anders kennen gelernt hatten, auch 
in diesem seinem Schreiben, wenn man es nur mit 
unbefangenem Sinne beurtheilt, offenbar hiiräng- 
lich gesorgt war. Nur das Bestreben, diesen Mann, 
damit er nicht mehr für Paulus gehalten würde, 
lieber zu einem Anti-Paulus zu machen, konnte 
den Hrn. Verf., so viel Rec. einsieht', zu solcher 
Beschuldigung desselben verführen. Die bisherige, 
vorzüglich nothwendige, Würdigung der allgemei¬ 
nen Ansicht des Hebräerbriefs in der Einleitung 
nnsers Buchs hat uns den Raum für die gegenwär¬ 
tige Anzeige schon zu sehr beschränkt, als dass wir 
uns über besondere dort vorkommende Aeusserun- 
gen, denen wir nicht beyslimmen, noch hier er¬ 
klären dürften. Der, wie erwähnt, auf die Ein¬ 
leitung folgenden Veher setznng gebühret, über- 
liaupt betrachtet, das IjoH der Treue, der Deut¬ 
lichkeit und des einer biblischen Schrift angemes¬ 
senen Tons. Dass es dabey an häufigen Ausnah¬ 
men nicht fehle, versteht sich wohl von selbst. 
"Wo fände man eine Copie. vornehmlich in der 
hermeneutischen Kunst, durch welche das Original 
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völlig und durchgängig erreicht würde? Nur einige 
Wenige Stellen, und hauptsächlich solche, durch 
welche der nachtheilige Einfluss jener von unserm 
Verl, vorgefassten Meinungen über dieses Denk¬ 
mal des Urchristenthums auf seine Auslegung des¬ 
selben erkannt werden kann, mögen diess auch an 
der gegenwärtigen bestätigen. YVenn Hr. Sch. c. 
4, 1. übersetzt: „Wir mögen besorgt seyn, dass 
nicht etwa — Jemand von euch irgend meine, er 
sey zu spät gekommen “ so ist damit offenbar we¬ 
der der Sinn des, hier unstreitig zu einer feinen 
Milderung des vqtQttv dienenden doxy getroffen, 
noch überhaupt in diesen Worten eiu recht schick¬ 
licher Zusammenhang; gewiss nicht eine Meinung, 
sondern eine That, u. zwar eine sehr bedenkliche u. 
geiaht volle, ist es, vor welcher der Schreiber, in 
q.oprftwp.iv weislich die erste Person communicativ 
statt der zweyten gebrauchend, seine, das Chri¬ 
stenheil vielleicht verscherzen wollenden, Leser 
warnt. C. 5, 12. sind tu koyta zov &epv sicherlich 
nicht „Weissagungen Gottes,“ sondern mit dem 
sogleich folgenden 6 zov Xpigov koyog völlig einer- 
ley, die Lehre des ( I11 istenlhums. Eben so ist c. 
7, 16. ropog ivzofoig ou^xivqg keineswegs „die“ (blos 
die Priester angehende) „Vorschrift von leiblicher 
Abstammung,“ sondern das mosaische Gesetz über¬ 
haupt, als ein ungeistiges und vei gängliches. W as 
solle 8,2. „Priester der Heiligen“ heissen? Dachte 
Hr. Sch. auch liier an seine sich dünkeuden Ue- 
berfrommen? Er bedachte nicht, dass mau das 
folgende ukrj&ivyg zeugmatisch und dem Sinne nach 
auch auf ccdv dyteuv beziehen kann. Nach aller 
Wahrscheinlichkeit bedeutet auch c. 9, 3. r) zcov 
uyLW oöog nicht „den Weg der Heiligen,“ sondern 
vergl. mit 10, 19. den Weg zum Heiligthum, näm¬ 
lich zum Allerheiligen. In c. 10,,2. ist die Ueber- 
setzung: „Denn würden sie nicht sonst aufgehört 
haben darzubringen, dieweil sie als einmal Gerei¬ 
nigte sich keiner Sünden mehr bewusst gewesen 
wären bey ihrer Gottesverelirung,“ schleppend u. 
kaum verständlich an sich, nach dem Texte aber, 
wo nicht 7ipogq.f(jovieg, sondern zipogyspopevou (sc. 
{Jvouu) steht, ganz falsch. C. 10, 54. schiebt Hr. 
Sch. in den Woiten: „wohl wissend, ihr eben hat¬ 
tet“ ff. dieses „eben“ ohne Grund , venuuthlich nur 
seiner Ansicht von den Lesern, zu Gunsten, hinein. 
C. 11, 6. heisst 6 Trpogffjyoperog zatfleco nicht: „wel¬ 
cher zu Gott kommen soll,“ sondern „welcher 
sich Gott“ (mit Verehrung) „nahet,“ wie auch an¬ 
derwärts. Die Uebersetzuug von c. 12, 27. „Das“ 
noch einmal „beweiset die VVegschafiung des Wan¬ 
delbaren, als eines Geschallenen, auf dass das Un¬ 
wandelbare bestellen bleibe,“ weder klar, noch ge¬ 
nau genug, wofür es heissen soiite: „Das noch ein¬ 
mal deutet an die Abschaffung des Erschütterten, 
(darunter ist das Judenthum gemeint,) als welches 
dazu (von Gott) eingerichtet ist, dass ( acht es 
selbst, sondern) das Nichterschütterte ( Bezeich¬ 
nung des, an dieStelfe jenes treten sollenden Chri- 
steuthums) Bestand haben sollte.“ Bey c. 10, iS. 
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ist statt: „Ith bin mir sicher bewusst, ein unbe¬ 
scholten Gewissen zu haben, indem ich strebe,“ ff. 
wahrscheinlicher zu übersetzen: „Denn ich bin ge¬ 
trost (vermulhlich in Beziehung auf das Wieder¬ 
freywerden des Unbekannten zu verstehen), weil 
ich ein gut Gewissen habe, indem ich mich be¬ 
strebe“ ff. Noch auffallender, als in der Ueber- 
setzung, spricht sich das Vorürtheil Hrn. Sch’s von 
den Hebräern dieses Briefs an meinem Orten in 
den Anmerkungen aus, nach welchen er z. B. c. 
i5, li. unter ß(jm^icuu nicht „jüdische Opferspei¬ 
sen,“ sondern lieber „Speisen überhaupt, von de¬ 
ren üppigen Genüsse W’ohl die Leser allgemein ab¬ 
gemahnt werden sollten,“ gedacht wissen will, fer- 
ner ebendas, v. io. die „den Dienst im Stiftszelte 
Verrichtenden“ von einer besondern Art der bey 
Jenen gebräuchlichen Gottesverehrung zu erklären 
Lust hat, und endlich ebend. v. i5. die Andeutung 
eines „Austretens derselben aus der jüdischen Ver¬ 
bindung“ anzunehmen durchaus sich weigert. Bey 
c.5,8. ist ihm das Menschliche begegnet, die ni eilt 
unbedeutenden Worte xuiTiey tov viog ganz zu ver¬ 
gessen. Weniger verzeihlich ist es, das bey einem 
so sorgfältigen Schriftsteller ebenfalls wenigstens 
nicht [völlig bedeutungslose y.cu in der Bedeutung 
„auch“ c. 6, 7. 7, 26. und sogar c. 12, 29. unaus- 
gediiickt gelassen zu haben. Endlich in Rücksicht 
der angellängten Parallelen des Philo sagt der Hr. 
Verf. in der Vorrede, dass „ihre Zahl sich gewiss 
noch vermehren liesse;“ dass es aber ihm „bey 
flüchtigem Durchlaufen der Phiionischen Bücher 

für diesen Zweck auf Vollständigkeit nicht auge¬ 
kommen sey.“ Rec. getraut sich nach angeslellfer 
genauester Vergleichung zu versichern, dass die¬ 
selben alle aus Carpzov’s bekannten exercc. in ep. 
ad Hebr. ex Phil., wo freylich dergleichen noch 
viel mehr stehen, nur dass Hr. Sch. die Carpzovi- 
schen Citate im Philo nachschlug, entlehnt worden 
sind. 

Predigten. 

Predigten im Jahre i8i4. bey besondern Veran¬ 

lassungen und in Beziehung auf damalige Zeit¬ 

verhältnisse gehalten von Bernhard Klefeker, 

Iluuptpastor an der Jakobskirche lind Scliolarch in Hamburg. 

Alloua, bey J. J. Harninerich, 1816. 566 S. in 

gr. 8. (1 Thlr. 8 gr.) 

Sehr anspruchslos übergibt der thätige , schon 
durch sein homiletischesIdeenmagazin rühmlich be¬ 
kannte Verfasser diese Sammlung von Predigten dem 
Publicum, tiieils um eine in der Sammlung seiner 
Predigtentwiirfe entstandene Lücke auszufüllen, 
tln ils um seinen Zuhörern den Inhalt solcher \ or- 
träge in Erim crung zu bringen, die ihnen bey dem 
Anhören besonderes Interesse abzugewinuen schie¬ 
nen. Rec. ist überzeugt, dass der Verf. nicht nur 
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dortigen, sondern auch auswärtigen Verehrern des 
wahren Chrislenlhums eine belehrende u. erbauende 
Lectiire dadurch bereitet hat. Die in ihnen behan¬ 
delten Gegenstände haben sämmtlich allgemeines 
christlich-religiöses 11. moralisches Interesse, obgleich 
die Behandlung derselben, wie man aus dem ganzen 
Ideengange u. einzelnen Hinweisungen deutlich sieht, 
in einer besondern Beziehung auf die politischen 
Ereignisse u. Verhältnisse eines merkwiird. Jahres 
stand, in welchem öffentliche Religionslehrer vor¬ 
züglich dahin zu arbeiten hatten, sowohl das eine 
Zeitlang sinkende Vertrauen zu heben, als zu einer 
weisen Benutzung der wiedergekehrten Hoffnung u. 
Freude anzuleiteu. Die ganze Sammlung umfasst 20 
Religionsvorträge, über die gewöhnl. evangelischen 
Pcrikopen gehalten. Als Bey spiele der zweckmässi¬ 
gen Wahl u. Anordnung der Gegenstände und der 
praktischen Benutzung des vorliegenden Textes he¬ 
ben wir folgende Predigten in der Anzeige aus: 1. 
Am 4ten Sonntage des Advent loia. Als der Gottes¬ 
dienst der Jacobikirche, welche die Plünderungssucht 
derFranZosen innerlich zerstört hatte, zum erstenmal 
in der Spinhhauskirche gehalten werden musste. 
Mein Gefühl, mein M unsch und meine Hoffnung. 
Ergriffen von mannigfaltigen lebhaften Rührungen 
legt der Vf. in dieser Predigt sein Gefühl des Schmer¬ 
zes über die gegenwärtigen Verhältnisse, aber auch 
des Dankes gegen Gott u. gute Menschen über das 
noch bestehende Gute, seinen TV unsch, dass der 
Zweck der Vorsehung immer verständlicher, u. dass 
es allen ein Ernst werden möge, die Erreichung dieses 
Zweckes an sich zu befördern, sei ne Hoffnung, Gott 
Werde das Elend der Zeiten wenden , u. denen, die 
uns Gutes erzeigen, ihre Liebe vergelten, an den 
Tag. JV. Am Feste der Darstellung Christi. Bey 
Eröffnung des Betsaals im Pastorathause, nachdem 
auch die Spinnhauskirche für Kriegsgefangene re- 
quirirt worden wer. Der Gewinn, den zweckmäs¬ 
sige gemeinschajtliche Gottesverehrungen uns für 
den Ausgang unseres irdischen Lehens verschaffen 
können. Dieser Gewinn selbst wird im ersten Theile 
in einer dreyfachen Beziehung dargestelll: wo jene 
Gottesverehrungen zweckmässig sind, da begründen 
sie unausbleiblich in uns jene wohithäligeu Ueber- 
zeugungen, bey welchen wir den Ausgang unse¬ 
res irdischen Lehens nicht fürchten; da beleben 
sie in uns jenen frommen Sinn, bey welchem wir 
jenem Ausgange getrost entgegensehen; da erfüllen 
sie uns endlich mit jenen lebendigen Hoffnungen, bey 
welchen wir uns sogar unserer Auflösung freuen. 
Daraus werden im 2ten Theile Ermunterungen zum 
Danke gegen Gott, dass ec uns die Gelegenheit zu 
seiner gemeinschaftlichen Verehrung noch immer er¬ 
hält, zum weisen und sorgfältigen Gebrauche dieser 
Gelegenheit, zur Verbindung der äusseren- Goltes- 
verehrung1 mit der inneren u. thätigen entwickelt. 
VI. Am Sonntage Oruli. Der Blick auf das göttli¬ 
che Reich, dem wir durch Christum angeboren, ist 
ein sehr wirksames Erheiterungsmittel hey dem Elen¬ 

de, welches Zwietracht 11. Feindseligkeiten auf Er- 
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den anricihten; indem er uns l) den erhabenen Slif- j 
ter dieses Reichs , 2) seinen ungehinderten Fortgang, ' 
5) die glückliche Gemeinschait aller seiner echten 
Glieder, 4) die lebendige Hoffnung, der wir als die¬ 
ses Reiches Genossen uns uberlassen dürfen , ver¬ 
gegenwärtige!. -XI. Am Osterleste. Ermunterung 
zur auf merksamen Betrachtung der Stätten, wohin 
man die entseelten Hüllen der Unsrigen legte. XIII. 
Am Sonntage Caulate. (Jeher die Zeitpuncte wichti¬ 
ger für die Menschheit folgenreicher Entscheidun¬ 
gen. Als sich die Nachrichten von den Veränderun¬ 
gen in Frankreich bestätigt hatten. XVI. Am 2ten 
Sonntage nach Trinitatis. (Jeher den Sinn, mit wel¬ 
chem Christen der Wiederkehr irdischen Glückes ent¬ 
gegen sehen. XVII. Am 10. Sonntage nach Trinit. 
Die (Verbindung der (Vaterlands- u. Religionsliehe. 
X\ 111. Am li.Sont. n, Trinit. (Jeher die Behaup- 1 
taug, dass unsere kirchlichen Zusammenkünfte dem I 
Geiste des Zeitalters nicht mehr entsprechen. Ein 
tretliiehes Wort zu seiner Zeit gesprochen, gegen 
die gleichgültige Behandlung des öffentlichen Gottes¬ 
dienstes, deren sich unser Zeitalter schuldig macht, 
u. für eine solche Gemeinde, wie die Gemeinde des 
Vfs. ist, gewiss auch vollkommen verständlich. XIX. 
Am 12. Sonnt. 11. Trin. Zwey dringende ßitten in 
Rücksicht auf die Anwendung des Sprac/wermögens: 
1) löset das Band eurer Zunge, wo Reden Pflicht 
ist; 2) redet aber auch vor allen Dingen Recht. Der 
Vf. gehört zu den geistlichen Rednern, bey welchen 
die rednerische Thätigkeit oder Handlung zunächst 
vom Verstände ausgeht, u. durch den Verstand den 
Weg zum Herzen nimmt. Dies sieht man aus der 
logischen Genauigkeit der Anordnung überhaupt, aus 
dem Bestreben, durch bestimmte Angaben der Theile 
u. Untertheile, u. mannigfaltig ausgedrückte Recapi- 
tulationen dafür zu sorgen, dass der bestimmte Ideen¬ 
gang immer dem Zuhörer so klar als möglich vor¬ 
schwebe, aus dem Festhalten derselben homiletischen 
Form des Ganzen. Zu dieser Klarheit u. Bestimmtheit 
der Gedanken gesellt sich aber auch in diesen Vorträ¬ 
gen Wärme des Gefühls, lebendige Anschaulichkeit 
der Betrachtung, eiue gewandte, lliessende, numeröse 
Darstellung, die nur bisweilen mehrere lauge Perio¬ 
den schnell auf einander folgen lässt. Gewöhnlich 
endigt der Vf. seine Vorträge unmittelbar mit der 
letzten Unterabtheilung, doch auch zuweilen mit ei¬ 
nem Gebete, das sich zwar nicht im hohen Schwünge 
bewegt, aber doch in würdigem Tone religiöse Ge¬ 
fühle ausspricht. Vorzüglich musterhaft ist durch¬ 
gängig die treffliche Anwendung des Textes in ein¬ 
zelnen Tlieilen der Predigt. 

Kurze Anzeige. 

Die Bedeutung der Philosophie. Einleitende Vorle¬ 
sungen von Eriedr. van Calker, Doct. u. Priratdocent 

der Philos. in Berlin. Berlin, bey Ferd. Dümmler, 1818. 
79 S. kl. 8. 

ln einer klaren, reinen u. gefälligen Sprache be- 
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antwortet der Vf., der mit diesen Vorlesungen zuerst 
iG v ohj als akademischer Lehrer, wie als Schriftsteller 
au ft rat, die he > den Fragen: .Jk'as ist die wahre Be¬ 
deutung aller Lehren, welche den Inhalt der Philo¬ 
sophie ausmachen?“ und: „(f eichen Werth hat die 
Philosophie für jeden sich den 14 issenschaften wid¬ 
menden Jüngling?“ Der Beantwortung jener Frage 
sind die beyden ersten, der Beantwortung dieser die 
dritte u. letzte Vorlesung gewidmet. — Um jene 
Frage zu beantworten, geht der Vf. natürlich von 
Untersuchungen über den Begriff oder die Idee der 
Philosophie aus, unterscheidet die Well ausser u. in 
uns u. die auf beyde Weiten sich beziehenden Er¬ 
kenntnisse u. Wissenschaften, u. gibt dannS.39. von 
der Philosophie folgende Erklärung: Sie ist die Wis¬ 
senschalt, „welche alle innern Erkenntnisse aufweist 
u. jeden in seinem eignen Geiste finden lehrt, die 
Wissenschaft von den obersten Gesetzen u. Gründen 
aller YVahrlieit, von den Gesetzen des geistigen u. 
körperlichen Lebens, von Tugend, Recht u. Fröm¬ 
migkeit, von der Bestimmung des Menschen u. dem 
Zwecke der Welt, von dem Glauben an Gott und 
die Unsterblichkeit der Seele, u. von der Ahnung 
des Ewigen in der Schönheit und Erhabenheit der 
Natur.“ Diese Erklärung ist freylich nur Beschreib 
bung (descriptio) , nicht Begränzung (deßnitio) des 
Begriffs, reicht aber doch zum Zwecke des Vfs. hin. 
Er folgert nämlich S. 4i. daraus, dass die wahre 
Bedeutung aller Lehren, welche den Inhalt der 
Philosophie ausmacheu, nichts anders sey, als „die 
Selbständigkeit in unsrer geistigen Würde, und die 
Freiheit und Unabhängigkeit des sich selbst verste¬ 
henden Geistes von fremder Meinung in den Grund- 
beurtheilungen der Wahrheit, Gute und Schönheit', 
diese volle Uebereinstimmung mit uns selbst und 
den ewigen Gesetzen unsers Wesens, welche uns 
die Gesundheit der Seele, die wahre Zufriedenheit, 
die innere Heiterkeit und Seelenruhe, das letzte u. 
am meisten ersehnte Ziel alles menschlichen Stre- 
bens, Hodens u. Wünschens bewahrt.“ — Hier¬ 
nach beantwortet nun der Verf. aucli die zweyte 
Frage. Er zeigt, wie die Philosophie sowohl in 
Bezug aut das Lehen, als in Bezug auf die Wis¬ 
senschaften und Künste den menschlichen Geist zur 
Selbständigkeit und Freyheit führe, so dass derselbe 
sowohl in seinem Thun, als in seinem Denken und 
Dichten immer die ewigeu Gesetze des Wahren, 
Schönen und Guten vor Augen habe. Wenn nun 
auch der Vf. in allen diesen Beziehungen gerade 
nichts Neues sagt, so ist doch nicht zu verkennen, 
dass, was er sagt, aus einem im selbständigen und 
freien Denken schon geübten Geiste hervorgegangen 
ist u. dass er überhaupt bey seinem Philosophiren 
nach einem würdigen Ziele strebt u. sich auf dem 
richtigen Wege dazu befindet. Die genauere Be¬ 
stimmtheit der Begriffe u. des Ausdrucks, die man 
hin u. wieder noch vermisst, wird er durch fortge¬ 
setztes Studium unstreitig bald gewinnen, u. dann las¬ 
sen sich von ihm sowohl als akademischem Lehrer, 
wie als Schriftsteller desto reifere Früchte erwarten. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 11. des Juny. 147- 1818. 

Mineralogie. 

Propädeutik der Mineralogie von Dr. C. C. Leon¬ 

hard , Dr. J. H. Kopp und C. L. Gärtner. Mit 

io schwarzen u. ausgemalten Kupfertaf. Frank¬ 

furt a. Main, in der Hermannschen Buchhandl. 

1817. XII. u. 515 S. in gr. Fol. 

Auch unter dem Titel: 

Einleitung und Vorbereitung zur Mineralogie. Als 

erster Theil der systematisch - tabellarischen Ue- 

bersiclit und Charakteristik der Mineralkörper, 

von Dr. C. C. Leonhard, Dr. J. H. Kopp und 

c. L. Gärtner u. s. f. ( 16 Thlr.) 

D ie Verff. glaubten, dass die von ihnen im Jahr 
1806. herausgegebene systematisch-tabellarische Ue- 
bersicht und Charakteristik der Miueralkörper eine 
Einleitung und, Vorbereitung zur Mineralogie not¬ 
wendig gehabt habe, und wollten solche nach ei¬ 
tlem ähnlichen Plaue noch nachholen; hieraus ent¬ 
stand, mit einiger Erweiterung jenes Planes, das 
vorliegende Werk, dessen Kostbarkeit (es kostet 
36 Thlr.) und unbequemes Format wohl mit Recht 
manche Leser abschrecken möchte. Für welche 
Classe der letztem dasselbe eigentlich bestimmt sey, 
ist dem Rec. nicht ganz klar geworden ; für An¬ 
fänger ist es zu überladen, und hin und wieder 
für solche, denen ausgebreitete Vorkenntnisse ab¬ 
gehen, kaum verständlich; von bereits gebildeten 
Mineralogen aber dürften sich vielleicht nur we¬ 
nige enfschliessen , wegen einzelner ihnen neuen, 
oder besonders interessanten, Abschnitte, so viel 
mit zu kaufen, was sie vollständiger schon in be¬ 
quemem Lehr - und Handbüchern besitzen. 

Das ganze Werk zerfallt in folgende Haupt¬ 
abtheilungen: Einleitung (von Hrn. Leonhard und 
Kopp). Vorbereilender Theil der Oryktognosie 
(grösstentheils von Herrn Leonhard , Gärtner und 
Kopp). Vorbereitender Theil der Geognosie (von 
Hrn. Leonhard, Kopp und Pusch). Petrefacten- 
kunde (von Hrn. Kopp). Mineralien - Sammlung 
(von Hrn. Leonhard). Epochen und Literatur der 
Mineralogie (von firn. Kopp). 

Die Einleitung, so wie der vorbereitende Theil 
der Oryktognosie und Geognosie, ingleichen was 

Erster Band. 

über das Mineraliensammeln gesagt wird, ist bey 
weitem zum grössten Theil nach des verstorbenen 
Werners Vorträgen dargestellt; nur da, wo es im 
Nachstehenden besonders angeführt werden wird, 
sind abweichende Theorien von andern namhaften 
Mineralogen mit eingeschaltet, und einzelne (mit 
kleinerer Schrift gedruckte) Zusätze sind meisten- 
theils eigenthüraliche Anmerkungen der Verff, von 
welchen allerdings einige mit Vorsicht gelesen wer¬ 
den müssen, weil sie nicht immer anerkannte oder 
den Gegenstand ganz erschöpfende Bemerkungen 
enthalten. Ueberhaupt sieht man fast nur das be¬ 
nutzt, was Werner, Haüy und Humbold, auch 
allenfalls noch Karsten, v. Buch, Mohs, Hausmann, 
Breislack und einige Mitarbeiter an den Leotifytr- 
dischen Taschenbüchern geleistet haben; eine voll¬ 
ständige Berücksichtigung der Arbeiten anderer Mi¬ 
neralogen , wie man sie wohl gerade in einem 
Werke, was durch so hohen Preis sich auszeich¬ 
net, wünschen und erwarten könnte, wird man 
vergeblich suchen. Bey weitem das Vollständigste, 
Fleissigste und am meisten Eigenlhümliche enthal¬ 
ten die von den Herren Kopp und Gärtner bearbei¬ 
teten Abschnitte, und Rec. glaubt allerdings, dass 
wenn diese dem Publico in einem besondern Ab¬ 
drucke und in einem bequemem Formate zuge¬ 
kommen wären, man ungleich mehr dabey gewon¬ 
nen hätte, als jetzt, wo man neben ihnen viel Be¬ 
kanntes, was aus andern schon allenthalben ver¬ 
breiteten Werken ausgezogen ist, mit kaufen muss. 

Die Belege zu diesem allgemeinen Uriheile 
werden sich aus einer kurzen Revision der einzel¬ 
nen Abschnitte ergeben. 

Die Einleitung enthält (meist nach Werner) 
etwas über Naturkunde, Naturgeschichte, Minera¬ 
logie, Aggregatzustand, Bestandteile und Indivi¬ 
dualität der Fossilien im Allgemeinen. 

Der vorbereitende Theil der Oryktognosie um¬ 
fasst die Kennzeichenlehre S. 5—n5., die Clas¬ 
sification und Systemkunde S. 116 — i5o., die Fos¬ 
silienbeschreibung S. i5i — 1Ö2., und die orykto- 
gnostische Noraenclatur S. 155—i4i. 

Die Kennzeicheritehre nimmt sonach beynahe 
den dritten Theil des ganzen Werks ein. Sie be¬ 
schäftigt sich i) mit den aussern Kennzeichen; die¬ 
ser Abschnitt (von Hrn. Leonhard) ist im We¬ 
sentlichen nach den bekannten Wernerschen Be¬ 
stimmungen bearbeitet; nur die Lehre von den 
Krystallen und dem Verhalten gegen das Licht, 
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hat durch Hauys Arbeiten eine Erweiterung und 
hin und wieder eine abweichende Darstellung er¬ 
halten. Der erste Theil von HofFmanns Handbuch 

der Mineralogie ist hierbey (ohne es anzuführen) 
ganz vorzüglich benutzt, und oft in ganzen Perio¬ 
den wörtlich ausgeschrieben; besonders ist dies der 
Fall in der sehr ausführlich wiedergegebenen Far¬ 
benlehre, wo fast nur die zahlreich gehäuften Bey- 
spiele eigenthümlich sind; allem gerade dies ist für 
das Studium nachtheilig; nur wenig JFossilien ent¬ 
halten die Farben ausgezeichnet und rein; Wer¬ 
ner selbst verwies daher auch nur auf wenige, aber 
mit vieler Sorgfalt ausgewählte, ausgezeichnete und 
wahrhaft belehrende Beyspiele, durch deren Häu¬ 
fung werden die Begriffe wieder schwankend und 
unrein. Die hierher gehörige Farbentcifel ist, wie 
mehrere frühere Versuche dieser Art, ganz ver¬ 
unglückt. — Die Wernersche Abtheiiuug der Fos¬ 
silien, nach dem Zusammenhalt ihrer Theile, in 
feste, zerreibliche und flüssige, ist (ohne richtigen 
Grund) aufgehoben, daher folgt auf die Farben¬ 
lehre unmittelbar die Lehre von den äussern Ge¬ 
stalten u. s. f.; die zerreiblichen Fossilien aber wer¬ 
den mit bey der Härte, und die flüssigen mit bevm 
Anfühlen abgehandelt. Bey den Krystallen sind 
die^Afterkrystalle (mit Uebergehung der amorphi- 
schen) nur anhangsweise aufgestellt. Die Hauy- 
sche und Wernersche Krystallogie, so wie die Strah¬ 
lenbrechungslehre, sind durch eine wohlgerathene 
Kupfertafel erläutert. Die Lehre von der doppel¬ 
ten Strahlenbrechung insbesondere hat Hr. Gärtner 
sehr ausführlich und mit grossem Fleisse bearbeitet. 

Mit eben so ausgezeichnetem Fleisse ist von 
Hi n. Gärtner die Lehre von den innern Kennzei¬ 
chen S. 65 —112. abgehandelt; hierher werden ge¬ 
rechnet, in der ersten Unterabtheilung (die früher 
sogenannten physikalischen Kennzeichen enthaltend) 
die Schwere, die Phosphorescenz, der Magnetismus, 
die Elektricität und anhangsweise der Galvanismus; 
dgbey ist nicht zu verkennen, wie durch Bie gröss- 
tentheils zum Grunde gelegten neuern Beobachtun¬ 
gen und elektro-chemischen Ansichten (die gewis- 
sermaassen auch auf Phosphorescenz und Magne¬ 
tismus erstreckt werden) dieser Theil der Kenn¬ 
zeichenlehre eine interessante Umgestaltung erfah¬ 
ren hat. Die zweyte Unterabtheilung (die sich auf 
die ehemals sogenannten chemischen Kennzeichen 
bezieht) enthält einen grossen Theil der mineralo¬ 
gischen Chemie, und ist wenigstens rücksichtlich 
der vorläufigen chemischen Prüfungen beynahe voll¬ 
ständig; besonders interessant und ausführlich ist 
das Verhalten der Fossilien vor dem Löthrohre 
abgehandelt. Das zugleich eingeschaltete elektro-che- 
mische System (von Berzelius) dürfte jedoch in die¬ 
ser gedrängten Darstellung nicht leicht fasslich seyn. 

Die Kennzeichen aus dem Vorkommen (wel¬ 
che die von Weiner sogenannten geognostischm 
und geographischen Kennzeichen in sich begreifen) 
hat Hr. Leonhard S. i i5■—n5. bearbeitet; es Hes¬ 
sen sich hier allerdings manche Unvollkommenhei- 
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ten nachweisen, wenn nicht die Kritik bey diesem 
überhaupt noch wenig bearbeiteten Theile der Kenn- 
zeicheulehre nachsichtig seyn dürfte. 

Die Classißcationslehre und Systemkunde ist 
theils von Leonhard, theils von Gärtner. Die oryk- 
tognoslische Classifiealionsmethode (oder die Wer¬ 
nersche) ist im Wesentlichen aus Hofmanns schon er¬ 
wähntem allgemein bekannten Handbuche geschöpft; 
einige Abänderungen in Stellung und Ausdruck sind 
unwichtig. Eigenthümlich ist hier nur, was über 
den chemischen Classencharakter (von Gärtner) ge¬ 
sagt ist. Gleichzeitig ist die chemische Classifica- 
tionsmethode , die elektro - chemische (nach Ber- 
zelius), die mathematische (nach Hauy), die Ver¬ 
bindung der mathematischen und oryktognostischen 
(nach Hausmann) und die Elementar-Methode (nach 
Mobs) kürzlich und belehrend aufgestellt. Die voll¬ 
ständig eingeschalteten Mirieralsysterne aber von 
Werner, Karsten, Hauy, Hausmann und Mohs 
S. 122—i5o. sind eine unwillkommene Verschweri- 
dung des Platzes. 

Ueber Fossilienbeschreibung hat Hr. Leonhard 
S. 131 — ID2. einige Anleitung , nach bekannten 
Grundsätzen, theils der Weruerschen, theils der 
Hauy’schen Schule, gegeben. 

Viel ausführlicher als in HofFmanns Handbuch 
ist die oryktognostische Nomenclatur (von Herrn 
Kopp) bearbeitet; nur das, was über Bildung der 
Mineralnamen gesagt wird, ist grösstentheils nach 
dem Weruerschen Vortrage, obschon mit einzeln 
eingeschalteten eigenthümlichen Bemerkungen und 
gut gewählten Beyspielen; ganz eigenthümlich ist 
dagegen die mineralogische Synonymik und Ety¬ 
mologie. Die ebenfalls eigentümliche Zusammen¬ 
stellung der zahlreichen systematischen Mineralbe¬ 
nennungen (fiie allerdings S. i54—i4o. viel Platz 
einnimmt) gibt eine unerfreuliche Uebersicht der 
vielen überflüssigen und unglücklich gewählten Na¬ 
men, die wir durch mehrere von den neuern deut¬ 
schen und französischen Mineralogen erhalten haben. 

Ln vorbereitenden Theile der Geognosie hat 
Hr. Leonhard , ausser einer kurzen Einleitung, die 
Abschnitte über; die Erdoberfläche, ihre Erhaben¬ 
heiten und Vertiefungen, die verschiedenen Ab- 
theiluugen des Landes, den vormaligen Zustand des 
festen Erdkörpers, die Gebirgsgesteine, die Stru- 
ctur derselben, die zufälligen Gemengtheile, die 
Uebergange der Gebirgsgesteine, die Structur der 
Gebirgsmassen, die Lagerung und Lagerungs Ver¬ 
hältnisse, die Hauptrevolutionen, die der feste Erd¬ 
körper erlitten hat, die Hauptperioden der Bildung 
der Planetenrinde , die allgemeinen Lagerstätten, 
die allgemeinen Wasserbedeckungen, die Forma¬ 
tionen der Gebirge, die Analogien mehrerer For¬ 
mationen, die besondern Lagerstätten, die Vulcaue, 
die heissen Quellen, das Alter der Fossilien und 
die Verhältnisse ihres Vorkommens, die Physio¬ 
gnomik der Gebirge (ister bis 2 ’ister Abschnitt), 
die Classification und Systemkunde, ingleichen die 
Beschreibung der Gebirgsgesteine (Abschnit 27. u. 
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2Ö.) bearbeitet. Man sieht schon aus dieser An¬ 
gabe, dass man hier viel Bekanntes aus den Wer¬ 
ne eschen geognostischen Vorträgen wieder erhält; 
nur ist bisweilen theils die Anordnung verändert, 
wodurch jedoch einzelne Wiederholungen veran¬ 
lasst werden (man darf z. E. nur den löten bis 
i9ten Abschnitt und den loten oder löten mit dem 
ödsten Abschnitte vergleichen) theils sind neuere 
Beobachtungen, beyspiels - und erläuterungsweise, 
eingeschaltet. Nach dem Eingänge S. i4i., der 
von der Wernerschen Darstellung abweichende Be¬ 
stimmungen über Geognosie und Geologie enthält, 
hätte man mehrere naturphilosophische Ansichten 
erwarten sollen, als die Folge zeigt; auch ist das, 
was hin und wieder nach den Ansichten des Che¬ 
mismus und der Naturphilosophie, als eigenthiim- 
licher Zusatz von Hrn. .Leonhard gegeben ist, schon 
durch die äussere Form leicht zu erkennen. Die 
ersten 22 Abschnitte sind fast ganz nach Werner 
bearbeitet, ohne jedoch irgend eine Quelle anzuge¬ 
ben, auch fehlt es hin und wieder an Richtigkeit 
und Präzision (so ist z. E. nach S. 166. das Strei¬ 
chen „die Lage der horizontalen, söhligen Ausdeh¬ 
nung der Gangfläche oder ihre Richtung der Länge 
nach gegen eine bestimmte Himmelsgegend.“) 

Im 6. Abschnitte sind die Wernerschen Hypo¬ 
thesen über den vormaligen Zustand des festen Erd¬ 
körpers nach Humbolds Ideen modificirt. Im 11. Ab¬ 
schnitte ist über zufällige Gemengtheile, mit denen 
olienbar die geognostisch verwandten Fossilien ver¬ 
webt worden sind, manches gesagt, was den Wer¬ 
nerschen Vorträgen fremd ist. Beym 20. Abschnitte, 
über Gebirgsformationen, liesse sich manches erin¬ 
nern, besonders in den Angaben, über einige For¬ 
mationen der Flötzperiode. Am fleissigsten schien 
Rec. der 20. Abschnitt, über die Vulcane, bearbeitet 
zu seyn; er enthalt auch manches schätzbare Eigeu- 
thümliche (z. E. über dieZeiträume der Eruptions- 
Phänomene) und es sind dabey, ausser Werners 
Vorträgen, noch die Beobachtungen von Humboldt 
uud Breislack ziemlich vollständig benutzt; nach ei¬ 
ner interessanten Aufstellung und Kritik der Eru- 
ptionstheorien von Lister, Breislack, Werner und 
Davy, scheint Hr. Leonhard für eine Erklärung der 

Vulcane durch den Galvanismus geneigt zu seyn. 
Dass die pseudovulcanischen Gebirgsarten von den 
vulkanischen Phänomenen nicht getrennt, sondern 
die Lehren von beyden allenthalben in einander ver¬ 
webt sind, gibt zu mancher Undeutlichkeit Anlass 

C. 17r>0* ^ Der j4. Abschnitt, über Alter der Fossi¬ 
lien und Verhältnisse ihres Vorkommens (nach Wer- 
nei und Karsten) ist nicht ganz richtig. Einer der 
wichtigsten, aber auch mangelhaftesten Abschnitte 
ist der 27ste, über geognostische Classification und 
oystemkünde, nebst einer vollständigen Aufstellung 
von Werners und Karstens Gebirgsarten - Syste¬ 
men : zum rheil liegt zwar allerdings noch etwas 

Mangelhaltes in diesem 1 heil der Wernerschen Geo¬ 
gnosie, die sich nicht so reiner classilicatorischer 
Grundsätze, und einer so glücklichen Anwendung 

Juny. 

derselben, wie die Oryktognosie, zu erfreuen hat, 
allein gerade deshalb wäre in einer geognostischen 
Propädeutik eine genauere Entwickelung und Prüfung 
der hier zu befolgenden Principien zu erwarten ge¬ 
wesen; diese fehlt aber ganz (dagegen sind in das 
nachgeschriebene Weruersche Gebirgsarten - System 
S. j84. mehrere offenbare Unrichtigkeiten eingegan¬ 
gen). Die Grundsätze und Anleitungen zu Beschrei¬ 
bung der Gebirgsgesteine im 28. Abschn. sind nicht 
erschöpfend. Ganz schlecht aller sind die beyden zu 
den bisherigen geognostischen Abschnitten gehörigen 
widerlich bunt gemalten Kupfertafeln (gezeichnet 
von Jassoy und Pusch); man darf sie nur anseheu, 
um aller weitern Kritik derselben übelhoben zu seyn. 

Ausserdem hatim vorbereitenden Theil der Geo¬ 
gnosie noch Hr. Gärtner die Lehre von den Meteor¬ 
steinen (als Anhang des 25. Abschnitts), so wie Hr. 
Kopp die geognostische Diagnostik aus der Vegeta¬ 
tion (*2fir Abschnitt), und die geognostische Nomen- 
clatur (29r Abschnitt) mit vielem Fleiss bearbeitet. 
Diese drey Abschnitte enthalten daher Eigenthümli- 
ches und Interessantes. Die Meteorsteine werden 
für terrestrische Theile ( Urstoile unserer Mineral¬ 
körper) erklärt, die von der Atmosphäre autgenom- 
men wurden, und deren Ausscheidung, in der Form 
von Meleorsteiuen, ein elektrochemischer Process in 
der Atmosphäre bewirkte. Ganz neu scheint die Auf¬ 
zählung der Pflanzen zu seyn, welche (im miltlern 
Deutschland) vorzugsweise auf gewissen (geogno¬ 
stisch bestimmten) Boden vegetiren. 

Eine Anleitung zum geognostischen Bereisen der 
Länder und Gebirge von Hrn. Pusch S. 187—197» 
beschliesst den geognostischen Theil. Sie enthalt in 
zahlreichen Uuterabtheilungen, ohne logische oder 
systematische Anordnung, manches Brauchbare, mit 
minder Brauchbarem vermengt, so wie manches ganz 
kurz abgethan (z. PI. die praktische Anweisung zum 
Geognosiren und Orientireu) und manches hinwie¬ 
derum mit einem unverhältnissmässigen Detail aus- 
geführt (z. E. was über Versteinerungen im Flötzge- 
birge zu beobachten ist). Die unlogische Anordnung 
des Ganzen erhellt schon aus nachstehender kleinen 
Skizze; es werden nämlich aufgestellt 1) die Hülfs- 
mittel zum Geognosiren und allgemeine Angabe des¬ 
sen, was und wie man zu beobachten hat; A) Hülfs- 
millel zu den geognostischen Reisen, a) nÖthige In¬ 
strumente (worunter man selbst Lölhrohr , Säure- 
lläschchen und Fernrohr erwähnt findet), b) Orien- 
tirung in der Natur, c) vorbereitende Hülfsraittel; 
B) Orte, Objecte und Art der Beobachtungen; 2) 
Beobachtungsobjecte nach der Verschiedenheit, A) 
der Erdoberfläche, B) der Gebirgsarten, nämlich 
Beobachtungsobjecte a; itn Ur-und Uebergancrs- b) 
im Flötz- r) im aufgeschwemmten. c!) im vulcani¬ 
schen Gebirge; e) Hülfsmittel zur Bestimmung der 
Gebirgsarten, wenn man solche nicht unmittelbar 
beobachten kann (dürftig und unbrauchbar), endlich 
5) Beobachtungsweise nach der Verschiedenheit des 
Zwecks der Untersuchung (dieser letztere, in seiner 
ersten Unterabteilung eine sehr brauchbare, prakti- 
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sehe Anweisung enthaltende Abschnitt ist ganz und 
oft wörtlich nach den Instructionen entworfen, die 
der verstorbene Werner seinen Schülern zu geogno- 
slischen Reisen ertheille, doch ist seiner mit keinem 
Worte gedacht; die dinftigen Regeln in der 2. u. 3. 
Unterabtheilung kommen, wenigstens so wie sie hier 
aufgestellt sind, nicht mehr aut Werners Rechnung). 

Die S. 197 — 221. von Hin. Kopp bearbeitete 
Petrefactenkunde wird, weil sie weder der Orykto- 
gnosie, noch der Geognosie ganz angehört, als ein 
eigenthümlicher Zweig der Mineralogie sehr umständ¬ 
lich behandelt. Sie enthalt wieder viel Interessantes 
und Eigentümliches. Ausser einem präparativen 
Theil zu dieser Doctrin ist zuvörderst ein vollständi¬ 
ges Petrefactensystem , zum Theil nach Walch und 
Blumenbach, zum Theil nach eigentümlichen Ver¬ 
änderungen, aufgestellt; einzelne Mängel logischer 
Schärfe (wie bey I. D. und II.) kann man schon da- 
bey übersehen, da der darauf folgende applicative 
Abschnitt bey weitem zum grössten Theile mit so viel 
Sorgfalt und Vollständigkeit bearbeitet ist; nur das, 
was über die Ichtbyolithen und Phytolithen gesagt 
ist, fand Rec. nicht befriedigend; auch darf man es 
mit den geographischen Bestimmungen und den Be¬ 
stimmungen der Gebirgsarten (z. E. S. 219.) nicht 
allemal so genau nehmen. Die zu diesem Abschnitte 
Gehörigen sechs Kupfertafeln sind ohne Vergleich 
die besten des ganzen Werks; sie sind vomtlofialh 
W^estermayr trefflich gezeichnet und von Felsing in 
Darmstadt eben so gut gestochen. Die Erklärung 
derselben S. 5n—3i5. enthält noch einzelne nach¬ 

trägliche Notizen. 
Was über das Mineraliensammeln S. 221 — 22g< 

von Hrn. Leonhard gesagt wrird, ist in der Hauptsache 
nach Wernersund Haüys Grundsätzen vorgetragen, 
und enthält allerdings einige brauchbare Vorschi ilten. 

Von grosser Wichtigkeit ist die von Hrn. Kopp 
bearbeitete literarische Abtheilung. Ihr steht S. 229. 
eine kurze Angabe der Epochen in der Geschichte 
der Mineralogie und eine kurze Einleitung voran. 
Dann folgt S. 229—277. ein systematisch-alphabeti¬ 
sches Bücherverzeichniss, und S. 278—509. eine al¬ 
phabetische Uebersicht der sämmllichen mineralogi¬ 
schen Schriftsteller und Gelehrten. 

Das Bücherverzeichniss enthalt in 18 ziemlich 
systematisch geordneten Unterabtheilungen, die bis 
zum Jahr 1812. erschienenen Schrillen, au der Zahl 
2740 (ausser vielen nur kurz erwähnten Uebersetzun- 
gen); die reichhaltigsten Abschnitte sind der geogra¬ 
phische und topographische (925.) und die Monogra¬ 
phien (459.). Diese Arbeit ist allerdings mit unge¬ 
meinem Fleisse behandelt, und scheint (namentlich 
in Rücksicht der ausländischen Literatur) nicht allein 
das vollständigste und beste zu seyn, wras wir in die¬ 
ser Art haben, sondern sie enthält auch manche bis¬ 
her noch wenig oder gar nicht bekannte Literarnotiz. 
Demungeaclitet ist sie noch nicht ganz vollkommen, 
wie auch der bescheidene Vf. S. 229. selbst bevor- 
worlet. Sollte es ihm gefällig seyn, diese Literatur 
fortzusetzen und einmal besondersabdrucken zu las¬ 

sen , so erlaubt sich Rec. besonders auf nachstehende 
kleine Mangel aufmerksam zu machen, 1) wäre wohl 
eine besondere Bezeichnung sowohl der vorzüglich¬ 
sten Schriften als der ganz unbrauchbaren, oder sonst 
einige kritische Nachweisung zu wünschen; 2) sind 
dem VI. noch manche Schriften entgangen; so ver¬ 
misste Rec. z. E. im 9. Abschnitt „Schwabe de justa 
Systema lilholog. adornandi methodo;“ im i5. Ab¬ 
schnitt „Gelpke’s Darstellung der Obexfläche der 
Weltkörper u.s. w.“ (selbst die Schrillen von Bode); 
,,Bralt de antiquitate telluris;“ „Struve memoire» 
sur differens sujets relatils ä la geologie;“ „Schelle'» 
Ausgabe von ivanls phys. Geogi aphieim i4. Ab¬ 
schnitte: „üuiTschimds' Beschreibung von Goldcio- 
naeh;“ „Goltschalks Taschenbuch für Harzreisende“ 
und „Götzingers Schrillen über die sächs Schweiz;“ 
im lö. Abscimitt die Schriften des Hofrath Fischer 
in Moskau „über die Museen in Paris und Moskau;“ 
„Pitscli Beschreibung des Naturaliencabinets in Dres¬ 
den u. a.im 17. Abschnitt „Fischer progr. sur l’E- 
iasmotheriura; Lettre sur le Trogontherium u. a.“ 
5) wären manche rein bergmännische, chemische u. 
alehymische Schriften wegzulassen; so sind z. E. die 
im iü. Absch. aufgeführten Nr. 188. u.22Ü. blos berg¬ 
historisch ; Nr. 520. ist fast nur statistisch; besonders 
aber enthält der 16. Abschnitt mehrere fremdartige 
Schriften; 4) von den Schriften über Gesundbrunnen 
wären wenigsten die vorzüglichsten (besonders über 
die bölmnscnen Mineralquellen) aufzuführen gewe¬ 
sen, wie nur selten (z. E. im i4. Abschnitt Nr. 5n. 
u. s. f.) geschehen ist: 5) w ären manche Fehler in der 
Anordnung zu vermeiden, die für den Gebrauch 
nichts weniger als gleichgültig sind; besonders ent¬ 
halten der Öte u. i3te Absch. verschiedene Schriften* 
die unter bestimmte andere Rubriken gehören; aus 
dem i4. Abschnitt gehört Nr. 198. in den löten; aus 
dem löten gehört Nr.79. in den loten u.s.f.; 6) eben 
so sind einzelne geogr. Verwechselungen eingeschli¬ 
chen, z. E. die im i4. Absch. unter Schlesien aufge- 
fuhrlen Nr. 296. u. 297. gehören zu dem Schmiede¬ 
berg bey Wittenberg; Nr. 225. betrifft Altenberg; 
die Schriften Nr. 10Ö uis. f. gehören unter Obersach¬ 
sen; Nr. 20Ö. gehöi t unter die Lausitz. Doch wünscht 
Rec., durch diese kleinen Ausstellungen dem gros¬ 
sen Verdienste des Hrn. Kopp in der Hauptsache kei¬ 
nen Abbruch gethan zu haben. — Das der Literatur 
folgende, sehr vollständige alphabetische Kerzeich- 
niss der mineralogischen Gelehrten enthalt bey den 
meisten kurze bio^i'apliisehe Angaben, wovon viele 

bisher unbekannt waren. 
Darf Rec. noch etwas über clas Aeussere des gan¬ 

zen Werks sagen, so findet er -solches höchst unbe¬ 
quem; nicht blos wegen des sehr grossen Foliofor¬ 
mats, sondern auch wegen der kleinen lateinischen 
Schrift, die, in verschiedenen Abstufungen, zu Gun¬ 
sten der labellar. Einrichtung, die Augen fühlbar an¬ 
greift. Die Schreibart ist (einige kleine Eigenheiten 
abgerechnet) rein und oft gedrängt; für einen we¬ 
sentlichen Mangel aber hält es Rec., dass mau nur 
äusserst selten eine Angabe der Quellen findet.j 
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Qekonomie. 

t)in TTreinlere, oder Grundziige des Weinbaues, 

der Veredlung der Reben, ihrer Krankheiten u. 

Heilart,; der Gärung, Weinbereitung, der Ana¬ 

lyse des Mostes und des Weines, seiner Pflege 

und Krankheiten; der Eigenschaften aller in 

Deutschland gebräuchlichen Weine; ihrer An¬ 

wendung als Genussmittel und Heilmittel, der 

Krankheiten durch ihren Missbrauch erzeugt; der 

Fabrikate und Edukte aus dem Wein; seine Ver¬ 

fälschung; der Weinsurrogate aus Obst bereitet. 

— Zugleich mit Würdigung der Schrift über den 

Wein etc., von Herrn M. R. und Professor Lö¬ 

benstein LÖbel. — Nach eigenen Ansichten und 

Erfahrungen, auf langjährigen Berufswegen ge¬ 

sammelt von G. H. Ritter, vieler gelehrter Vereine 

wirklichem und Ehrenmilgliede. In Gutlenbergs Va¬ 

terstadt, auf Kosten des Verfassers, gedruckt in 

der Grossherzoglich Hessischen Hofbuchdrucke- 

rey Theodors von Zabern, 1817. 

Unter der grossen Anzahl von Capiteln, welche 
der obige lange Titel anzeigt, möchten wohl jene, 
welche dem VVeinbaue gewidmet sind, als die we¬ 
sentlichsten zu betrachten seyn. Das von dem H. 
V. hierüber Gesagte, ist indessen nicht immer be¬ 
stimmt genug, um als zuverlässige Belehrung zu die¬ 
nen, manches aber durchaus unrichtig. Indem R. 
alles minder Wesentliche unberührt lässt, wird er 
sich blos auf Berichtigung einiger Irrthümer be¬ 
schränken, aus deren Befolgung sehr wichtige 
Nachtheile für den Weinbau und den Wingert¬ 
besitzer erwachsen würden; mehr erlaubt der Um¬ 
fang dieser Blätter nicht. — Der Hr. Vf. nimmt 
bey dem Rotten oder der Zubereitung des Bodens 
für die Anpflanzung der Reben zwey Hauptzwecke 
an. Erstlich die Erde überhaupt locker zu machen, 
und die Steine zu entfernen. Zweytens, jene Er¬ 
de, welche sich oben befindet und durch die At¬ 
mosphäre befruchtet ist, nach unten an die Haupt¬ 
wurzel zu bringen. Nun wird aber zu dieser Be¬ 
fruchtung keine lange Zeit erfordert, ja die einge¬ 
sogenen befruchtenden Substanzen selbst verflie¬ 
gen bald wieder durch die Einwirkung der Sonne, 

Erster Band. 

und er macht also den Schluss , dass die Gewohn¬ 
heit, einen ausgehauenen Wingert, bevor er wie¬ 
der angerottet wird, 4 bis 6 Jahre ruhen zu lassen, 
unter die Zahl der beym Weiubaue bestehenden 
Vorurtheile gehöre. Allein ausserdem, dass die 
Nothwendigkeit dieses Verfahrens auf hundertjäh¬ 
rigen Beobachtungen beruht, so ist es nicht min¬ 
der der Nalur der Sache gemäss, indem es hier nicht 
blos darauf anköyamt, etwas fruchtbar gewordene 
obere Erde nach unten zu bringen, sondern viel¬ 
mehr der tiefliegenden und durch die Wurzeln der 
alten Weinstöcke ausgemagerten, die ihr zur Samm¬ 
lung neuer Kräfte erforderliche Ruhe zu gönnen, 
und so die gauze neu gepflanzte Rebe, mit einer 
productiven Erde zu umgeben: woraus dann noch 
überdies der Vortheil erwächst, dass der während 
der Ruhezeit auf der Oberfläche entstandene dichte- 
Rasen, der als vortrefflicher Dünger des Weinsto¬ 
ckes bekannt ist, bey seiner Unterbringung an die 
sich bildenden Wurzeln kömmt, und ihre Verbrei¬ 
tung befördert. Alle, die bisher aus Liebe für 
Neuerungen, oder wegen schnellem Gewinnes, von 
der lange erprobten Regel abgewichen sind, ihre 
ausgehauenen Weinberge vor ihrer Wiederanrottung 
wenigstens vier Jahre ruhen zu lassen, haben die 
traurige Erfahrung gemacht, dass solche bey einem 
schlechten Wachsthurn und geringem Ertrage, nach 
etlich u. zwanzig Jahren wieder frisch gerottet wer¬ 
den mussten; da sie bey erster gehöriger Behand¬ 
lung wohl sechzig bis achtzig Jahre hätten bestellen 
können. — Mit nicht minderm Unrechte verwirft 
der Hr. Vf. die Sorgfalt des Winzers, die Wein¬ 
stöcke von den nahe bey der Oberfläche des Bo¬ 
dens entspringenden sogenannten Tagwurzeln zu 
befreyen. Indess ist es klar, dass diese Wurzeln, 
da sie zur Einsaugung der aus der Atmosphäre 
kommenden befruchtenden Substanzen die nächsten 
sind, vorzüglich gedeihen, an der Oberfläche des 
Bodens ein den Bau des Weinbergs unmöglich 
machendes Gewebe bilden und den Verderb der 
tiefliegenden Hauptwurzeln, denen sie alle Nahrung 
entzögen, bewirken würden. Ein gut angelegter 
und gehörig unterhaltener Wingert muss in einer 
Tiefe von wenigstens einem Fuss von allem Wur¬ 
zelwerk Bey seyn, damit des Winzers zweyzinkige 
Hacke, oder der sogenannte Karst, überall unge¬ 
hindert eingreifen, die Erde auflockern, und vorn 
schädlichen Unkraut reinigen kann. Wurzelfrey 
muss gegen oben der Stock seyn, um an deuisel- 
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ben die Kauthen zur Aufnahme des Düngers an¬ 
zubringen. — Unrichtig nimmt der Hr. Verf. im 
Allgemeinen an, dass ein mit Reiflingen, oder mit 
ein- oder zweyjährigen Wurzeln versehenen Reben 
angepflanzter Weinberg früher Früchte bringe, als 
wenn die Anpflanzung mit sogenanntem Blindholze, 
oder unbewurzelten flehen geschieht. Fs kömmt 
liier vorzüglich auf die Beschaffenheit des Bodens 
an; in manchen gedeiht die Anpflanzung mit Reif¬ 
lingen, in andern mit Blind holz besser. Der er¬ 
fahrne Winzer kennt diese Verschiedenheiten, sol¬ 
che hier anzugehen, würde zu Weitläufigkeiten fuh¬ 
ren. — Die rothe Burgunder Traube gehört aller¬ 
dings zu jenen Gattungen , welche am frühesten reif 
werden; allein es gibt riehst der gewöhnlichen noch 
eine burgutider Fiuhtraube, welche noch vor er¬ 
ster«' zur Zeitigung gelangt, und die hier nicht 
erwähnt wird. Dass aber die kupferfarbige Tra¬ 
minertraube, der kleine Räuschling und die ge¬ 
wöhnliche rothe burgunder Traube zu gleicher Zeit, 
und zwar einige Wochen früher reiten, als der 
Kleinberger, ist ein Irrthum. Rec. besitzt einen 
Wingert von gemischtem Stocke, welcher alle diese 
Traubenarten enthält. Bey der 1817. im Septem¬ 
ber eingetretenen Kälte waren die burgunder Früh¬ 
trauben bereits als solche genossen, die Cibebe, 
Welche jedoch am Spalier stand, war reif, die ge¬ 
wöhnliche burgunder Traube ihrer Reife nahe, u. 
gab noch einen erträglichen Wein; der Kleinber¬ 
ger war zum Theil reif, und aus ihm wurde zu 
Ende Octobers ein saurer Wein gekeltert. Der 
kupferfarbige Traminer und der kleine Räuschling 
erfror gänzlich. Wer also diese beyden Traubeiiar- 
ten statt des Kleinbergers pflanzen wollte, um nach 
der Angabe des Hrn. Vfs. früher reife Trauben zu 
erhalten, würde seine Absicht gänzlich verfehlen. 
"Was den kleinen Räuschling insbesondere betrifft, 
so ist derselbe noch zu neu und zu wenig bekannt, 
um alle die Vorzüge, welche ihm hier zugeschrie¬ 
ben werden, unbedingt ohne Erfahrungen anzuer¬ 
kennen. 

Die Rebstichler, welche für die Weinstöcke so 
verderblich ‘sind, und deren äussere Form und ver¬ 
heerende Eigenschaften wohl keinem Winzer un¬ 
bekannt seyn mochten, finden wir zwar in mehre¬ 
ren Schriften über den Weinbau sehr ausführlich 
beschrieben; aber sie enthalten wenig Zuverlässiges 
über die Mittel zu ihrer Vertilgung, und dies ist 
auch hier der Fall. Nachdem uns der Hr. Vf. be¬ 
lehrt hat. dass dieses Insekt unter der Benennung: 
Bachus C. longirostris aureus rostris plantisque ni- 
gris zu dem Geschlechte der Rüsselkäfer gehöre; 
nachdem er uns eine ausführliche Darstellung sei¬ 
ner Charaktere, seiner äusseru Kennzeichen, sei¬ 
ner verderblichen Wirkungen mitgetheilt, und von 
den zu seiner Vertilgung von den Begierungen er¬ 
lassenen Verordnungen geredet hat, sagt er: „Die 
beste Zeit, die Rebstichel aufzusuchen, ist kurz 
vor, oder bcy Sonnenaufgang; in dieser Zeit ist 
der Käfer in einer Art Erstarrung; legt mau weisse 

Tücher unter die Weinstöcke und schüttelt sie, 
so fallen sie herab.“— Es wäre allerdings zu wün- 

! sehen, dass dem Uebel auf diese Weise abgeholfen 
J werd« n könne; allein weit wesentlichere Vorkeh¬ 

rungen sind bis jetzt ohne Erfolg geblieben, und 
R. glaubt den Eandwirthen keinen unnützen Dienst 
zu erweisen, wenn er in Kurzem berührt, was ihn 
eigene Erfahrungen hierüber belehrt haben. 

Der Rebstichel kömmt gewöhnlich im Junius 
zum Vorschein. Indem er mit seinem langen und 
spitzigen Rüssel die Stiele des Laubes (seltener jene 
der Gescheine, oder noch nicht zur Blüthe gelang¬ 
ten Trauben, und Lotten, oder Rebenschösshnge) 
durchbohrt und den Saft aussaugt, rollt sich eiste- 
res bey dem Abwelken gleich einer Tute zusam¬ 
men. ln diese- legt das Weibcheu seine Eyer, 
doch selten mehr als vier oder fünf in die nämli¬ 
che. Der aus dem Eye entstehende kleine Wurm 
fällt mit der dürre gewordenen Tute zu Boden 
und verkriecht sich in die Erde, aus welcher er 
im folgenden Jahre als Käfer hervorkömmt.— In¬ 
dessen kann der vom Laub entblöste Weiustock 
weder gute Früchte bringen, noch kann das Holz 
gehörig gedeihen und zur Vollkommenheit gelan¬ 
gen, so dass sich der Nachlheil nicht nur auf das 
gegenwärtige Jahr, sondern auch auf die folgenden 
erstreckt. Man hat es also nicht blos mit der Ver¬ 
tilgung der Käfer zu thun, die ohnehin selten den 
Sommer überleben, sondern noch weit grössere 
Sorgfalt erfordert die Zerstörung der jungen Brut. 
Das Sammeln der Käfer muss hier allerdings vor¬ 
hergehen, und gleich bey ihrem Erscheinen, noch 
vor der Begailungszeit erfolgen, nicht aber, wie 
Hr. Vf. angibt, durch Unterlegung eines weissen 
Tuches, welches äusserst ungewiss und langsam 
von Statten gehen würde; sondern indem der 
Sammler in der einen Hand ein ungefähr einen 
Fuss langes Stückchen hat, mit welchem er wieder 
die Reben klopft, und mit der andern ein Haarsieb 
oder einen Schachteldeckel unter dieselben hält, 
um die von der untern Seite der Blätter herabfal- 
leuden Käfer aufzuuehinen, die hier unbeweglich 
bleiben, bis sie mit eiutrelender Sonnen wärme von 
ihrer Erstarrung zurückkommen. — Die Tuten 
werden, bevor sie zur Abdürrung gelangen, in 
Säcken gesammelt. Diese Sammlung braucht eben 
nicht wie jene der Käfer vor Sonnenaufgang zu 
geschehen, wird aber doch am besten in denFruh- 
uud Abendstunden verrichtet, wo die Käfer, wel¬ 
che während der Mittagsstunden herum zu schwär¬ 
men pflegen, sich dann bey ihrer Brut sitzend ru¬ 
hig verhalten, und mit den Tuten zugleich abge¬ 
lesen werden, aus welchen sie jedoch bald heraus 
kriechen, und da sie nur die Dicke einer E bse 
haben, entkommen werden, wenn die Säcke nicht 
von dichtem Zeuge sind. ln manchen Gemeinden 
der Rheingegendeu hat man die Gewohnheit, die 
Tuten dem Rindvieh als Fülterung vorzuwerfen, 
allein ausserdem, dass dann die Käfer Gelegenheit 
finden, sich wieder in Freyheit zu setzen, so be- 
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wies die Erfahrung, dass die Verdauung des Lau¬ 
bes nicht die Bruten zerstörte, und jene Wingert, 
in welche man den sie enthaltenden Dünger bringt, 
neuerdings mit dem verderblichen Insekte ange¬ 
steckt worden. — An andern Oiten pflegt man die 
Tuten zu verbrennen, indem Gruben in die Erde 
gemacht, und in denselben ein starkes Feuer un¬ 
terhalten wird. Allein dieses Verfahren ist lang¬ 
weilig, und wegen des starken Holzverbrauchs 
kostspielig; die über das Feuer geschütteten zwar 
welken, aber noch nicht dürren Tuten ersticken 
dieses; die in denselben enthaltenen Käfer kriechen 
bey verspürender Wärme hervor und nehmen, 
durch Instinct geleitet, ihren Flug in gerader Rich¬ 
tung nach den zunächst gelegenen Weinbergen, 
um da das unterbrochene Zeugungsgeschäft von 
Neuem zu beginnen. Das Vergraben der Tuten 
und das Einweichen derselben in Mistjauche ge¬ 
hören ebenfalls zu den sehr unzuverlässigen Mitteln. 
Das sicherste, aber bis jetzt wenig bekannte Ver¬ 
fahren zur Vertilgung, sowohl der Brut, als der 
noch in den Tuten enthaltenen Rebstichel ist, wenn 
man die Säcke in Butten ausleeret und die Tu¬ 
ten, bevor noch die Kater Zeit finden, hervorzu¬ 
kriechen, mit siedendem Wasser übergiesst, wo¬ 
durch dann die Eyer nicht nur vollkommen ver¬ 
nichtet, sondern das auf diese Weise abgebrühete 
Laub annoch als Fütterung benutzt werden kann. 
Am besten und auf die wenigst kostspielige Weise 
geschieht dieses Abbrühen gemeinschaftlich und un¬ 
ter obrigkeitlicher Aulsicht. Einige grosse Kessel 
und mit Deckeln versehene Butten werden daun in 
dem Felde selbst an einem schicklichen Orte, am 
besten unfern eines fliessenden Wassers, aufgestellt. 
Das Sammeln der Tuten geschieht an bestimmten 
Tagen und Stunden und in abgetheilten Distrikten. 
Jeder ist verbunden, in seinem Wingert zu er¬ 
scheinen und die abgelesenen Tuten an den be¬ 
stimmten Ort zur Abbriihung zu bringen. In den 
Jahren 1809. bis 1810. verursachten die Rebstichel 
in verschiedenen Gegenden des Milteirheins sehr 
bedeutenden Schaden, und dieses Insekt stellte sich 
damals so häufig ein, dass in einer einzigen, dem 
R. bekannten Gemeinde, in dem Zeiträume von 
ungefähr vierzehn Tagen, allein beylaulig acht bis 
neun hundert grosse Säcke mit Tuten abgebrüht, 
also Millionen Käfer und Eyer vernichtet wurden. 

In Classificii ung der Weine geht der Hr. Vf. 
nicht immer mit strenger Gewissenhaftigkeit zu 
w rerke. Den sonst unter den Rheiugauer Weinen 
wenig bekannten Grafenberger, der zur ehemaligen 
Abtev Erbach gehörte, in dessen Besitz sich aber 
nun die Weinhändler Hrn. Mappes befinden, setzt 
er über den Rüdesheimer, dem bis jetzt unter al¬ 
len Rheinweinen nur von dem Johannesberger der 
Rang streitig gemacht wurde; ja er weis selbst 
nicht, ob er ihn auch nicht diesem letztem vor¬ 
ziehen soll. Da er indessen selbst gesteht, dass er 
sich bey Niederschreibung dieses Urtheils von ei¬ 
ner vor ihm stehenden Flasche Grafenberger vom 

Juny. 

Jahre 1811. begeistert fühle, so darf man sich 
nicht verwundern, dass die abwesenden Rüdeshei- 
mer und Johannisberger Weine Unrecht hatten. — 
Die auf der linken Rheinseite wachsenden Pfälzer 
Weine, beehrt der Hr. Verf. mit dem Titel einer 
Wein genannten Br'uhe. Indessen machen diese 
Weine einen vielleicht nicht viel minder bedeu¬ 
tenden Handelszweig als die eigentlichen rheingauer 
Weine; ein Theil geht in das Ausland, die übri¬ 
gen werden als Tisch weine im Lande verbraucht, 
oder von Leuten getrunken, die nicht reich genug 
sind, die Flasche Rüdesheimer oder Johannisber¬ 
ger mit einem Ducaten zu bezahlen. — In dem 
ziemlich vollständigen Verzeichniss der bessern Gat¬ 
tungen französischer Weine hätte der Herr Verf. 
den Vin de Salin und den Vin d’Arbois, oderVin 
d’Etoile, nicht vergessen sollen. Bey de wachsen 
im Jura-Departement, ersterer kann dem besten 
weisspn Burgunder, letzterer dem guten Cham¬ 
pagner gleichgeschätzt werden. 

Die von dem Hrn. VI. vorgeschlagenen Mit¬ 
tel, dem Wein, besonders durch Beymischung von 
feinen Gewürzen, mehr Stärke und Annehmlich¬ 
keit zu geben, möchten wohl wenig Beyfall finden. 
Der wahre Werth des Rheinweines beruht auf sei¬ 
ner Reinheit und Eigenthiimlichkeit. Der Kenner 
verfehlt selten nach genommener Probe, die Lage, 
wo er gewachsen, und den Jahrgang bestimmt an- 
zugeben, und Einmischungen, Vermischungen und 
Künsteleyen sind für ihn keine Empfehlung. In¬ 
dessen ist es auffallend, dass der Herr Verf. hier 
die bekannte Verbesserung durch Beymischung spa¬ 
nischer Rosinen nicht erwähnt, die man mit dem 
in ungünstigen Jahren erzeugten Most gahren lässt, 
um dem Weine mehr Zuckerstoff, menr Feuer u. 
eine schönere Farbe zu geben. Dieses Mittel ist 
einfach und unschädlich. Was sind die uns aus 
den mittägigen Ländern zukoramende süssen Weine 
anders als Rosinenweine? — Dem Vorschläge des 
Hrn. Vfs. , den Weinhandel zum Monopol einer 
festgesetzten Anzahl Weinhändler zu machen, und 
hiefür bestimmte Orte als Niederlagsplätze zu be¬ 
stimmen, wird ausser diesen Weinhändlern und 
den Bewohnern besagter Orte Niemaud seinen Bey¬ 
fall schenken. Nicht der Fremde, welcher sich die 
Weine von den Weinhändleru zuschicken lässt, 
sondern nur der, so sie an Ort und Stelle unmit¬ 
telbar von den Gutsbesitzern bezieht, kann darauf 
rechnen, solche rein und unvermischt zu erhalten. 

In diätetischer Hinsicht fällt der Hr. Vf. eben 
kein sehr günstiges Urtheii über den Genuss des 
Weines. Er behauptet vielmehr ganz bestimmt, 
„dass es für das Menschengeschlecht besser wäre, 
wenn es gar keinen Wein gäbe;u macht auch dem 
Propheten Muhammed, für welchen er, wie er sagt, 
übrigens wenig Respect fühle, wegen dessen Ver¬ 
bots geistiger Getränke sein Compliment. — Der 
Schluss, dass wenn die mächtige Mutter Natur ge¬ 
wollt habe, dass der Mensch Wein trinke, es ihr 
ein Leichtes gewesen seyn würde, ihm solchen in 
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den Betten der Donau und des Rheins zufliessen 
zu lassen, scheint R. eben nicht sehr bündig; und 
lie.sse sich nicht mit. eben dem Grunde sagen: wenn 
die mächtige Natur gewollt hätte, dass der Mensch 
JBrod oder zubereitetes Fleisch esse, es ihr ein Leich¬ 
tes gewesen wäre, dieses schon gebacken auf den 
Feldern wachsen, oder die Gänse und Hühner ge¬ 
braten aus den Eyern kriechen zu lassen ? — Die 
Natur gab dem Menschen die Fähigkeit, aus dem 
Safte der Trauben Wein zu bereiten, sie wollte 
also, dass er Gebrauch davon mache; sie gab ihm 
aber auch Vernunft und Unlerscheidungsvermögen, 
um dessen Missbrauch zu vermeiden. Wozu end¬ 
lich des Hrn. Vfs. Buch über den Weinbau, wenn 
die Verbreitung dieses Getränkes so schädlich ist, 
und nach dessen Meinung fast ausschliesslich nur 
als Arzeney angewendet werden sollte? Indessen 
gehet aus dessen Schrift hervor, dass er in seinem 
lieben viel Wein gemundet und zur Zahl echter 
Feinschmecker gehöre. Um den Leser die Wir¬ 
kungen des in Uebermaas genossenen Weines ken¬ 
nen zu lehren, entschloss er sich sogar zu einem 
Versuche an sich selbst, und theilt seine gemach¬ 
ten Bemerkungen auch getreulich mit. Hier ent- 
stehl nun freylich die Frage, in wie weit man auf 
die Richtigkeit der Beobachtungen eines Betrunke¬ 
nen zählen könne? 

Des Firn. Verfs. Kritik der Schrift des Hrn. 
Medicinalraths Löbensteins mag allerdings einige 
richtige Bemerkungen enthalten, indessen ist hier 
überall.ein Bestreben unverkennbar, Stoff zur Iro¬ 
nie, und selbst da Fehler und Irrthümer aufzufin¬ 
den, wo das Recht auf der Seite des Gegners ist. 
So will derselbe z. ß., dass es statt Schloss-Johan¬ 
nisberg, Abfey- Johannisberg heissen müsse. In¬ 
dessen kann doch ein etlich und dreissig Stunden 
von der Abtey gelegenes Gebäude, welches dem 
gefürsteten Abte manchmal zum Aufenthalte wäh¬ 
rend einiger Sommermonate diente, nicht als eine 
Abtey betrachtet weiden; allein gleich auf der an¬ 
dern Seite, wo dieser angebliche Fehler gerügt 
wird , nennt der Hr. Verf. selbst den dort wach¬ 
senden Wrein Schloss - Johannisberger. 

Im Allgemeinen enthält das vorliegende Buch, 
besonders in ärztlicher Hinsicht, manches Gute, 
aber auch viele I rthiimer. Ob dasselbe durch die 
eingestreulen Witzeleyen und die beygefugten 
Anekdötchen am Werlhe gewonnen oder verloren 
habe, überlassen wir der Beurtheilung des liesers. 
Indessen schien uns unter letztem jene von den 
Am ule teil des Dalai l^ama etwas weit hergeholt 
und schmutzig; die von Tante Trutchen, welche 
Stoff zur Aergerniss an den verrissenen Hosen des 
Traubentreters fand, zu ausgesucht; und die von 
jener Stadt, wo der Nachtwächter alle Stunden die 
Bürger aus dem Schlaf erwecken muss, um sich 
auf die andere Seite zu legen, damit ihnen die 
Säure des genossenen Weines den Magen nicht 
durchfresse, trivial. — Der Hr. Vf. hat seine ganz 
eigene Orthographie und scheint besonders dem 

(h) sehr unhold zu seyn, wie solches schon aus 
dem Worte IVeinlere, dem ersten des Buches, 
hervorgeht. Der Druck hat nichts Empfehlendes 
und könnte leicht zur Vermuthung veranlassen, 
dass man in Guttenbergs Vaterstadt bey Vervoll¬ 
kommnung der Buchdruckerkunst da stehen geblie¬ 
ben sey, wo sie ihr Erfinder gelassen hat. 

Kurze Anzeige. 

Sammlung von Rechtsfällen zur Beurtheilung und 

förmlichen Bearbeitung in academischen Uebungs- 

Collegien. Herausgegeben von Dr. Jeh. Caspar 

Gensler, Hofr. u. ord. Prof, der Rechte zn Heidelberg. 

Erstes Heft. Heidelberg, bey Joh. Engelmann, 

1817. XII. 4y6 S. in 8. 

Der Zwreck praktischer Uebungen der Rechts- 
candidaten kann vorzüglich auf eine zwreyfache 
Weise erreicht wrerden , nämlich wenn man 1) die 
Decretir- und Referirkunst einer besondern Vor¬ 
lesung widmet, u. in solcher die Zuhörer in münd¬ 
lichen u. schriftlichen Vorträgen aus verhandelten 
Acten übt, und eben so 2) ein besonderes Colle¬ 
gium für Civil- und Criminal-processuale Praxis 
hält, u. mit diesem eine Reihe von Rechtstäilen ver¬ 
bindet , welche die Zuhörer in der gesetzlichen u. 
gerichtsübliehen Form in der angenommenen Ei¬ 
genschaft bald eines Anwalds, bald eines Richters 
ausarbeiten. R. hat selbst die beruhigendeEiTahrung 
gemacht, dass durch Trennung der eben genannten 
Vorlesungen die Rechtscandidaten, so fern sie sich 
bereits hinlängliche Kenntnisse aus der Theorie des 
Civil- und Criminalrecbts angeeignet hatten , in kur¬ 
zer Zeit eine vorzügliche Gewandtheit nicht nur in 
Erfassung des richtigen Gesichtspunctes, sondern 
auch im Urtheilen erw orben haben. Auch Hr. Prof. 
Gensler geht von dieser Ansicht aus, und liefert 
zum Behüte solcher Vorlesungen eine Sammlung 
verschiedener Rechtsfälle au- dem Gebiete des Civil- 
und Criminalrecbts. Diese Sammlung wird jedem 
Universitäts-Professor, welche)’sich mit praktischen 
Vorlesungen beschäftiget, gewiss sehr willkommen 
seyn, sowohl um jene Zeit zu gewinnen, welche 
das Dictiren der Rechtsfälle u. anderer praktischer 
Aufgaben in Anspruch nimmt, als auch in Hin¬ 
sicht der Zweckmässigkeit, mit welcher Hr. Prof.G. 
die Wahl getroffen lrat. Es sind leichtere mit schwie¬ 
rigem Rechtsfällen gemischt, überall aber ein in¬ 
teressanter Gesichtspunct hervorstechend, dessen Lö¬ 
sung dem Zuhörer oder Leser überlassen ist. Auch 
der angehende Praktiker, welchen es in Ermange¬ 
lung öffentlicher Vorlesungen um seine eigene Bil¬ 
dung und Schärfung seiner Urtheilskraft zu thun 
ist, w'ird in dieser Sammlung reichhaltigen Stoff 
finden , sich einen sicherem Uebertritt in das prak¬ 

tische Leben zu bahnen. 
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Literarische Nachrichten. 

Beförderungen und Ehrenbezeigungen im öster¬ 

reichischen Kaiserstaat. 

Der Professor der Chemie an dem polytechnischen In¬ 

stitute in Prag, Herr Carl August JSleuniaiih, ist zum 

Cdmmerzrathe in Böhmen mit dem Charakter eines 

Gubernialrathes ernannt worden. 

Der bisherige Professor der praktischen Geburts¬ 

hilfe an der Wiener Universität, Herr Lucas Boer, 

ist Professor des vereinigten Lehramtes der theoreti¬ 

schen und praktischen Geburtshülfe geworden mit ei¬ 

nem Gehalt von jährlich aooo Fl. 
Der k. k. Sanitätsrath und Director des Instituts 

für kranke Kinder, Herr Dr. Leopold Anton Gotis, 

ist von der russ. kais. Gesellschaft der Aerzte zu Wilna 

zum correspondirendcn Mitgliede ernannt worden. 

Der Herr Dr. Cesare Ruggieri hat das Lehr¬ 

amt der praktischen Chirurgie und chirurgischen Kli¬ 

nik an der Universität zu Padua ; der Grätzer Di- 

stricta-Physikus und Doctor der Arzneykur.de, Herr 

Stephan Bendilsch, in Betracht seiner erworbenen Ver¬ 

dienste, den Titel eines k. k. Rathes taxf rey; der 

nicht blos in Böhmen, sondern in ganz Deutschland 

riihmlichst bekannte Fabriks-Unternehimr, Hr. Chri¬ 

stian Polycarp Erxleben, den Titel eines k. k. Com¬ 

merz-Ratiis erhalten. 

Der Doctor der Medicin , Herr Vincenz Kern, 

Professor der praktischen Chirurgie und Klinik an der 

Wiener Universität, ist wegen seiner ausgezeichneten 

Verdienste zum k. k. Leibwundarzt ernannt worden. 

Herr Dr. Franz v. Ilildenbrand ist Professor der 

praktischen Mediqin und der medicinischen Klinik auf 

der Universität zu Pavia geworden. 

Der Hof-Thierarzt, Herr Dr. Johann Knobloch, 

ist wegen hohen Alters in den Ruhestand versetzt, und 

zum ersten Ilof - Thierarzt der zeitLerigc Professor 

der Thierarzneykunde in Lemberg, Herr Joh. Georg 

Puntschert, zum zvveyten aber der zu Laun in Böh¬ 

men privatisirende Thierarzt, Hr. Joseph Otto, er¬ 

nannt worden. 

Ar st er Band. 

Die an dem Lyceum zu Olmütz erledigte Profes¬ 

sur des römischen Civil - und des öffentl. und Privat-* 

Kirchenrechts, ist dem bisherigen Professor des letz¬ 

teren zu Linz, Hrn. Anton v. Gapp, verliehen worden. 

Herr Einer ich von Kelemen, konigl. Rath u. Pro¬ 

fessor des ungarischen Rechts auf der Pesther Univer¬ 

sität, ist von Sr. k. k. Majestät wegen seines hohen 

Alters in den Ruhestand versetzt worden; zugleich hat 

der Kaiser und König Franz ihm w'egen seiner Lehrer- 

uud schriftstellerischen Verdienste nicht nur die bis¬ 

herige Besoldung mit 3oo Gufden vermeint, sondern 

ihm überdies eine jährliche Pension von 2000 Gulden 

zu verleihen geruht. 

An die Stelle des verstorbenen von Vitez ist der 

konigl. ungarische Hof-Agent in Wien, Herr Stephan 

von Sziics, zum k. k. weltlichen Cons. Rath an dem 

yeformirten Consistorium in Wien ernannt worden. 

An die Stelle des verstorbenen verdienstvollen Pro¬ 

fessors Stephan Fabry ist Hr. Gabriel KovAcs - Mnr- 

tinyi, bisher Rector des evangel. Gymnasiums zu Mo¬ 

dern, an das evang. Lyceum zu Presburg berufen wor¬ 

den , und er hat den ehrenvollen Ruf angenommen. 

An die Stelle des Hrn, Koväcs-Martiuyi wurde Herr 

Andreas Kanka, bisher Rector des evang. Districtnal- 

Gymnasinins zu Schemnitz, nach Modern versetzt, und 

zur Besetzung der erledigten Rectorstelle zu Schcmnitz 

erging an den gelehrten Prediger, Hrn. Johann Sze- 

beriny, der Ruf. 

Der k. k. Iiofratli, Hof-Buchercensor und Vice- 

Director des polit. juridischen Studiums an der Wiener 

Universität, Herr J. B. Edler v. Falsch, ist Director 

und Präses dieses Studiums geworden. 

Dem Dr. Bartholomäus Panizza ist das Lehramt 

der Anatomie auf der Universität zu Pavia verliehen 

worden. 
Die evangel. Gemeinde zu Lemberg in Galizien 

hat an die Stelle des verstorbenen verdienstvollen Jo¬ 

hann Samuel Fuchs den sächsischen Garnison - Predi¬ 

ger zu Königstein, Herrn Slockmann, zu ihrem Pre¬ 

diger gewählt, und das k. k. Consistorium zu Wien 

hat ihn dem Kaiser zum Verweser der galizischen Su- 

perintendentur vorgeschlagen. 

Das Lehramt der Thierarzneykunde an der Uni¬ 

versität zu Lemberg hat der Doctor der Medicin, Hr. 

Anton Leopold Buchmuller, erhalten. 
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Der Vice - Director der theologischen Studien in 

Wien, Herr Augustin Iiraig, vormals Professor der 

Dogmatik an der Universität zu Wien, ist zum Dom¬ 

herrn des Metropolitan - Capitels zu St. Stephan er¬ 
nannt worden. 

Herr Franz Xav. Gmeiner, Prof, der Kircken- 

geschiclite in Grätz , hat den Charakter eines k. k. 
Rathes erhalten. 

Die durch den 1 od Filippi’s erledigte Lehrkanzel 

der italienischen Sprache und Literatur, hat der ita¬ 

lienische Sprachlehrer, Herr Andreas Fornasari er¬ 
halten. 

Se. k. k. Majestät haben den niederöslerreichischen 

Navigations - Inspector, Herrn Franz Rauhmuller von 

Ehrenstein, zum Navigations-Director in Galizien aller¬ 
gnädigst zu ernennen geruht. 

Se. Majestät haben den k. k. Rath, und Professor 

der Geburtshiilfe an der Wiener Universität, Herrn 

Raphael Steidele} mit seinem ganzen Gehalte und mit 

Beibehaltung seines Quartiergeldes , in den wohlver¬ 

dienten Ruhestand zu versetzen, und ihm zugleich, in 

Ansehung seiner, bey dem Lehramte durch 42 Jahre 

erworbenen Verdienste, aus Höchsteigenem Antriebe 

den Charakter eines wirklichen niederösterreichischen 

Regierungs - Rathes taxfrey allergnädigst zu ertheilen 
geruhet. 

Se. k. k. Majestät haben dem ausübenden Arzte, 

Herrn Emanuel IVolfgang TVallich in Wien, die Be¬ 

willigung ertheilt, das ihm von der Akademie der Wis¬ 

senschaften und Künste zu Erfurt zugesandte Diplom 
anzunehmen. 

Herr IV’erner ist als Professor der Oekonomie zu 
Laibach angestellt worden. 

Die durch den Tod des Herrn Dr. Tehel erledigte 

Stelle eines Custos des Naturalieneabinets im ungari¬ 

schen National-Museum zu Pesth, hat der Palatin von 

Ungarn Herrn Joseph J6nas} bisherigem Adjunet, ver¬ 
liehen. 

Dr. Peter Stulfa, vieljähriger Professor der Me- 

dicin auf der Pesther Universität, ist sainrut seinen 

Nachkommen in den ungarischen Adelstand mit dem 
Prädicat von Szeky erhoben. 

Herr Leopold Petz, Candidat der Theologie, ein 

geboruer Oedenburger , ein Zögling der Professoren 

Rajcs, Rumy und Seybold, in dem evang. Gymnasium 

zu Oedenburg und der Universität zu Jena, ist als Re¬ 

ctor des evang. Gymnasiums zu Raab in Ungarn an¬ 
gestellt worden. 

Ankündigungen. 

In der Ostormcsse 1818. ist in der Kriegerschen Buch¬ 

handlung in Gassei und Marburg erschienen und 

in allen Buchhandlungen zu haben : 
% 

Sexti Aurelii Victoris historia romana ad optimorum 

librorum fidem edita et animadversionibus criticis in 

loca quaedam diificilioxa instructa. 8. Marburg 1818. 
16 Gr. 

Juny. 

Sextus Aurelius Victor de origiue gentis romanae 8 
3 Gr. 

— -de viris illustribus urbis Romae. 8 
6 Gr. 

— — *— de caesaribus. 6 Gr. 
— — — epitome de caesaribus. 4 Gr. 

Biographie eines Israeliten, der allein durch Selbststu¬ 
dium, Fleiss und musterhaftes Betragen sich zum ho¬ 
hem Gipiel des Reiehthums emporgehoben. 8. 8 Gr. 

Birkenstein, E., merkwürdige Confirmationsrede eines 
Israeliten. 8. 3 Gr. 

Conradis Pathologie, 2v Baud iste Abtheil. Nene ver¬ 
besserte Auflage, gr. 8. 

Daum, C., die Reitkunst auf der Jagd, im Felde, im 
Militär und auf der Akademie. 8. io Gr. 

Miinscher, W., Handbuch der christlichen Dogmenge¬ 
schichte. 2r u. 3r Bd. gr. 8. 4 Iithlr. 

Munke, G. W., über das Schiesspulver, seine Bestand- 
theile, die Stärke und die Art seiner Wirkung, gr. 8. 
12 Gr. 

Scbmieder, K. G., Auszug der deutschen Sprachlehre 
für Bürgerschulen, gr. 8. i5 Gr. 

Thielemann, Ch., Anleitung für jeden Pferdebesitzer, 
die gewöhnlichsten Kraukhciten der Pferde zu ver¬ 
hüten und vernünftig zu behandeln. 8. 18 Gr. 

Thons Verfertigung des Johannis - und Stachelbeer¬ 
weins. 8. 20 Gr. 

Usuner, W. , Lehre und Trost der heiligen Schrift, 
für K ranke und Sterbende, gr. 8. 18 Gr. 

Engelhard, W. G., Entwurf einer verbesserten Gesetz¬ 
gebung für bürgerliche Reehtsstreitigkeiten. gr. 8. 
l Tlilr. 8 Gr. 

Rauschink, Gespenstersagen. 8. l Thlr. 12 Gr. 

A n z e i g e, 

die Fortsetzung von Dr. Olto’s Beyfrägen zur chemi¬ 
schen Statik u. s. w. betreffend. 

Den Lesern und Käufern meiner: 

Beytrcige zur chemischen Statik, oder Versuch eines 
kritisch-philosophischen Commentars zu Berthollets 
u. A. neuen chemischen Theorien — (auch unter dem 
Titel : Einleitung in die wissenschaftliche Chemie 
u. s. w.) — mit einer Vorrede begleitet von Dqct. 
C. TV. Sn eil, (rinn) Herzog!. Nass, über-Selnilrath 
u. Direct, des Gyrnn. in Weilburg u. s. w. — 

deren erster Theil schon i8i4. gedruckt war, aber von 
dem Verleger— der L. Scbellenbergiseheu Hof-Buch¬ 
handlung — erst 1816. in den Buchhandel gebracht 
wurde, glaube ich die Nachricht schuldig zu seyn, dass 
das Manuscript des 2ter» Theil; , — gerade des wich¬ 
tigsten , indem diese r eine möglichst deutliche Entwi¬ 

ckelung der chemischen Verhä/tniss - (oder compara- 
tiven Sättigung»-Cap- f tätj -) Lehre, und der electro- 

chernischen Theorie enthalt, — schon im Sommer i8j6. 
dem Iirn. Verleger übergeben worden, und qs daher 
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meine Schuld nicht sey, wenn die Käufer des ersten 
Theils diesen ihnen bereits angerechneten 2ten Theil 

noch nicht erhalten haben. 

Bemerken muss ich hierbey, dass mit diesem 2ten 
Theil meine Beyträge u. s. w. einstweilen gesell!'>ssen 
sind. Sie 'enthalten eine möglichst vollständige und all- 

sremeine chemische Theorie nach den höheren Grund- 

Sätzen der durch Fries , Eschenmayer u. A. erweiter¬ 

ten Kan tischen Dynamik, mit vorzüglicher Rücksicht 
auf die von Berthollet, Proust, Dalton, Berzelius u. A. 
aufgcstellten Theorien, so wie auch die neueren dec- 
tro - chemischen Entdeckungen u. s. w.; — zugleich mit 
versuchter Anwendung auf die wichtigsten chemischen 
Erscheinungen u. s. w. —• Aufgemuntert durch den 
Beyfall, welchen diese Arbeit gleich Anfangs (schon 1812. 
und i8i4 — i5. ) bey den Herren Berthollet, Fries, 

Kielmeyer u. A., und erst neulickst noch bey der phi¬ 
losophischen und der physikalisch-mathematischen Classe 
der kön. Akademie der Wissenschaften in Berlin fand, — 
habe ich nunmehr ein vollständiges: 

System der Chemie, nach ihren wissenschaftlichen, 
beschreibenden und angewandten Theijcn (als Hand¬ 
buch zum Gebrauch bey Vorlesungen und zum 
Selbststudium u. s. w.) — 

nach dem zum Theil neuen Plane, — wie solcher in 
dem 2fen Theile der gedachten Dej'träge angegeben ist, 
zu bearbeiten angefangen, und hoffe den isten Theil 
desselben zur Jubilate - Messe 1819. liefern zu können. 

Wetzlar, im May 1818. 
Dr. P. Otto. 

Bey J. C. Hinrichs in Leipzig sind wieder er¬ 

schienen : 

Dr. C. G. D. Stein, Geographie nach Natnrgränzen, 

fiir Real - und Bürgerschulen. Mit einer hydrogr. 

Charte. Zweyte vermehrte und verbesserte Aull. 8. 

i4 Gr. 

Dass die Methode, die Geographie nach natürli¬ 

chen Gränzen, die von politischen Veränderungen un¬ 

abhängig sind, zu bestimmen, besonders für Anfänger 

sehr nützlich sey , ist längst eingesehen , aber noch 

nicht mit so bündiger Kürze dargestellt worden, als 

hier, und ist dies Werkchen für Schulen, besonders in 

dieser neuen Auilage, besonders empfehlungsvverth. 

Dr. C. G. J). Stein, kleine Geographie, oder Abriss 

der mathematischen , physischen und besonders poli¬ 

tischen Erdkunde, nach den neuesten Bestimmungen 

für Gymnasien und Scholen. Neunte vermehrte und 

verbesserte Auflage (über 18 euggedruckte Bogen in 

gr. 8.) mit einer hydrographischen Weltcharte. 1818. 

16 Gr. 

Der fortwährende starke Absat z dieses Lein buchs 

ißt der beste Beweis seiner Vorzüglichkeit , die der 

Juny. 1190 

Hr. Verfasser bey jeder neuen Aullage zu vermehren 

stiebt. 

Die hierzu gehörigen: 

Neuer Atlas der ganzen Welt, nach den neuesten Be¬ 

stimmungen, für Zeitungsleser, Geschäftsleute, Gym¬ 

nasien und Schulen. Zweyte vermehrte und berich¬ 

tigte Aull, in i4 Bl. u. 5 Tabellen gr. Fol. 3 Thlr. 

Neuer kleiner Schul-Atlas. 18 Blatt. 2 Thlr., I’artie- 

preis 1 Thlr. 12 Gr. 

sind immer nach der neuesten Illumination zu haben. 

Pränumerations - Anzeige. 

Nova Collectio decisionum supremi tribunalis appella- 

tionuin Hasso - Cassellani. Tom. I. 

Mit dieser Fortsetzung der von Canngiesser her- 

ausgegebenen Decisionen ist der Unterzeichnete be¬ 

auftragt worden, und es bietet sich ihm in den Er¬ 

kenntnissen des Oberappellationsgerichts seit den i770ger 

Jahren ein reicher Vorrath von Materialien dar, v. u- 

bey ihm die sorgfältigste Auswahl solcher Fälle aus 

allen Theilen der Jurisprudenz , deren Entscheidung 

einen wirklich zweifelhaften Reehtspunct betrifft, an¬ 

gelegentliche Pflicht seyn wird. 

Der jetzt beginnende neue , als Fortsetzung der 

Canngiesserschen Decisionen 3te, Band wird in einzel¬ 

nen Abteilungen ausgegeben werden, und zwar sowohl 

in dem ursprünglichen Folio -Format, als in dem der 

spätem Quart - Ausgabe. 

Dr. B. IV. Pfeifer, 

Churfürstl. Hessischer Oberappellations - Rath. 

Durch die Güte des Herrn Oberappellations-Raths 

Dr. Pfeifer ist uns der Verlag des vorstehenden Werks 

zu Theil geworden, und wir werden fiir guten und 

correcten Druck Sorge tragen. Der Pränumerafions- 

Preis für jede Abtheilung ist 1 Rthlr. sächs., in sofern 

sie nicht über 24 Bogen stark wird. Der Ladenpreis 

wird demnächst 1 Rthlr. 12 Gr. seyn. Wer den Betrag 

für sieben Exemplare nebst Bestimmung des Formats 

frey an uns einsendet, erhält das achte Exemplar frey. 

Hannover, den 21. April 1818. 

Gebrüder Hahn. 

Neu erschienene Bücher: 
•* 

Euripidis Tragoediae et fragmenta. Rec. interpret. lat. 

correx. scholia gr. e codd. mss. suppl. et etnaed. 

A. Matlhiae. T. V. 8maj., welcher den Schluss der 

Scholien enthält. 3 Thlr. 8 Gr. 

Etymologicuni gr. ling. Gud. et al. Grammaticor. scri¬ 

pta e codd. mss. nunc prim, edita. Acced. notar. sd 
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Etym. M. ineditae Barkeri, Bekkcri, Kulencampii, 
Peyroni aliorumq. quas dig. et ed. F. G. Sturzius 
P. I. 4maj. 5 Tlilr. 

Unter der Presse: 

Pindari Opera ed. A. Boeckhius T. II. P. I. 4 maj. 

welcher die Scholien berichtigt und mit vielen, bisher 
ungedruckten, vermehrt enthält. Der Beyfall, womit 
die^in meinem Verlage erscheinende Bibliotheca graeca, 
wovon bisher n Bände ausgegeben sind, und deren 
Correctheit man der unermiideten Sorglalt des Herrn 
Prof. Schäfer verdankt, veranlasst mich, einen Auf¬ 
wand für mehrere verbesserte Texte von vorzüglichen 
Philologen nicht zu scheuen , und dabey die beträcht¬ 
lichen Sammlungen von Collationen zu benützen, in 
deren Besitze ich bin. Bey neuen Auflagen werden 
öfters Auszeichnungen Statt finden. 

Leipzig, im May 1818. 
J. A. G. Weigel. 

Von nachstehenden höchst wichtigen englischen 
Werken werden im Verlage von Adolph Har liehen 

deutsche Uebersetzungen erscheinen : 

Hall’s Diagnosis. London 1817. Bearbeitet vom 
Herrn Idofrath u. Professor Johann Christian Ro¬ 

senmüller. 

Ferner: 

John Howsbips practical observations on tbe disea¬ 
ses of the urinary organs, particulary ihose of the 
bladder, prostate glaiul and urethra. Lond. 1816. 

Tliomas Copeland’s Observations on the Symptoms 

and treatment of the diseased spine. Lond. 1815. 

Ankündigung für Kunstliebhaber. 

Den Freunden der Malerey ist ein Schatz geöff¬ 
net zum Hineingreifen und Besitznehmen, ein Schatz 
vom bedeutendsten Werthe , bisher ein Wallfahrtsort 
der Reisenden, die Zierde einer kunstliebenden Stadt 
und ein Lieblingsaufenthalt der Kenner. 

D ie Bildergallerie nämlich, welche der verstorbene 
Feldmarschall Reichsgraf v. IValltnoden Gimborn auf 
seiner Villa , nahe der Stadt Hannover zusarmnenge- 
braeht und aufgestellt hatte, soll meistbietend verkauft 
werden. 

Die Sammlung ist bekannt genug, sie ist reich 
und schätzenswerth. Das Urtheil lebender Meister, 
vorzüglich das Urtheil des heimischen Künstlers, des 
Herrn Hof-Maler Ramberg, welches sich an den Ca- 
talog reihet, macht die Liebhaber auf Meisterwerke 

aufmerksam, unter denen ihnen die Auswahl und der 
Vorzug schwer werden möchte. Ein Veronese wurde 
zu 25o., Guidos, Saltos, Genoveses und Rosas zu 100, 
ein Caracci zu 200, ein Rubens, Guercino, Rembrand, 
Kierings u. A. zu 120 Louisd’or und höher geschätzt, 
so wie auch einst ein Kenner vor einem Adrian Bauer 
ergriffen stand, und Susserte , das Bild könne mit Du- 
caten belegt werden, und sey nicht bezahlt. 

Wenn solche Urtheile schon genügend den Gehalt 
dieser Sammlung darthun, so gibt ein Catalog, wreleher 
bey den Hm. Hof-Buchhändlern Gebr. Hahn zu Han¬ 
nover und Leipzig und in allen Buchhandlungen grös¬ 
serer Städte zu haben ist, von jedem Gemälde die nö- 
thige Rechenschaft, so weit der Raum und Zweck es 
zuliess, und verkündet die Manniehfaltigkeit der Gegen¬ 
stände, wie der Schulen, welche für jeden Geschmack 
Befriedigung bietet. — Sollten reiche Liebhaber auf 
bedeutendem Ankauf reflectiren, und sollte vielleicht 
eine Brunnenreise sie in die Gegend Hannovers füh¬ 
ren, so würde eine eigne Anschauung der ganzen Samm¬ 
lung, die bis zum 1. Sept. dies. Jahrs, wo der Ver¬ 
kauf beginnen soll, den Besuchenden offen steht, den 
etwanigen Umweg reichhaltig lohnen. Für die Fer¬ 
nen sind im Catalog mehrere genannt, die Aufträge zu 
übernehmen, und weitere Nachrichten zu ertheilen er- 

bötig sind. 

James Blad u. Sohn, Buchhändler in London, 
zeigen hierdurch an , dass sie die ganze Auflage des 
„Virgilius ed. Heyne" sowohl in 4 Banden in 8., als 
auch in 6 Bänden in 8. mit Kupfern gekauft haben, 
und Exemplare bey Herrn G. J. Göschen in Leipzig 
zu haben sind. Der Preis ist jetzt dieser: 4 Bände 
in 8. 10 Thlr., 6 Bände in 8. mit Kupfern 3o Tlilr. 

Abo den 12. May 1818. 

Vor einigen Tagen ist hieselbst erschienen: Aura, 

zweytes Heft, 8§ Bogen in 8., gedruckt in der hie¬ 
sigen kaiserl. akademischen Buchdruckerey. Das erste 
Heft erschien im Februar 1817. Diese Arbeit , die 
theils Gedichte, theils auch prosaische Aufsätze und Ab¬ 
handlungen enthält, ist in schwedischer Sprache (Schrift¬ 
sprache und Sprache der gebildeten Stände in Finn¬ 
land) verfasst, und wird in zwanglosen Heften fort¬ 
gesetzt werden. Die Herausgeber, junge linnländisclie 
Gelehrte, von denen einige vorzügliche poetische An¬ 
lagen verrathen, vereinigen mit feurigem Eifer für 
Wahrheit, Schönheit und Kunst auch Math, trotz aller 
Kritteleyen, mit denen ihrem ersten schüchternen und 
bescheidenen Auftreten begegnet wurde, eben so beharr¬ 
lich als anspruchlos nach ihrem edlen Ziele hinzustre¬ 
ben. Von ihren Bemühungen verspricht man sich für 
die Zukunft auch manche Aufschlüsse über die Spra¬ 
che, Dichtkunst und Geschichte Finnlands. 

Ai na W ilpit Öin. 
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Intelligenz - Blatt. 

Zvvcy noch unbekannte Ablinen. 

Qua ralione, via, ac methodo, historias cum latinas, 
t. m praesertiöi Graecas intelligenda, iudicanda ac le- 
genda feint. Opus eruditis iniutn ac omnibus liisto- 
riographis multo Pernecessarium. Dionisio Licarna. 
Auth orc. (Hierauf das Dj uckerzeicheu der Academia 
Venera, und zwar das in Quadratform.) Venetiis 
MDLXXI. kl. 4. g4 Blätter ohne Seitenzahlen, aber 
mit Signatur und Custoden. 

Die Rückseite des Titels i&t leer. Auf dem zwey- 
ten Blatte fängt die Dedicafionsepist* 1 des Uebersefzers, 
Andreas Duditb, mit folgender Ueberschriff an: Iilusriss. 
(sie) ac revei endiss. D. D. Nicolao Olaho, Arehiepi- 
scopo Ecclesie Aietropolitanae Strigoniensis, Legato nato, 
Primati Hungariae, ac sacratiss. Caesart ae Regiaecp Ma- 
jcstalis summo Secretario, ('anccllario ac Consiliario etc. 
Principi optimo afque arnplissimo , Andreas Dudifius 
S. P. D, Diese Dedication, welche sich auf der ersten 
Seite des 9ten Blattes endiget, ist dafirt Patavii 111. 
non. Mart. M. D. LX. Die 2te Seite des gten Blattes 
ist leer. Auf dem loten Blatte (C. 2. a) fängt das 
W erk selbst mit der Ueberschrift an: Dionysii Hali— 
carnassei de Thucydidis bisloria Judicium, ad Q. Ae- 
lium Tuberonem, Andrea Duditio, Praeposito Tlierma- 
rum superioruni Budensium , et Canonico Strigonieuse 
interprete. Auf der ersten Seite des g3sfen Blattes 
scliliesst die Schrift, und auf der Rückseite findet sich 
der Index Chartarum. Die erste Seite des g4sten Blat¬ 
tes ist leer, und auf der zweyten sieht man den Aldi- 
nischen Anker mit dem Namen Aldus. 

Renouard Annales des Aide T. I. p. 525. und Fa- 
biicii bibl. gr. Harl. T. IV. p. 3g8. kennen nur die 
Ausgabe zu Venedig bey Aldus i56o. 4. und die vor¬ 
liegende fehlt noch im Verzeichnisse der Aldinen. Sie 
scheint von der frühem , welche ich zu vergleichen 
keine Gelegenheit habe, bJos durch das Titelblatt ver¬ 
schieden zu seyn, da jene ebenfalls g4 Blätter enthält. 
Meikwürdig ist auch die Wiederholung des Druckver- 
zeichnisses der Academia Veneta, .welche doch schon 
im Jahr i56i. ein Ende genommen hatte. Denn ob¬ 
gleich mehrere andere Drucker sich desselben Zeichens 
bedient haben, so war doch noch kein Beyspiel be¬ 
kannt, dass Aldus selbst es späterhin wiederholt habe. 

Erster Band. 

M. Tulii (sic) Ciceronis Epistolae Familiäres. \ Pauli 
Manutii annotationes breuissiinae, in margine adscri- 
ptae. Liusdem Manutii scholia. Verba graeca, lati- 
nis expressa. Cum Privilegio. (Der Anker). Vene¬ 
tiis, MDLXI. 8. 

Acht ungezählte Blätter Vor^tücke (Titel, zwey 
Briefe des Paul Mamitius an Matthäus Senarega vom 
May i554. und Juny i553., und Historia de Ptole- 
rnaeo rege, ad intelligentiam primi libri), 5i5 gezählte 
Blätter (Briefe des Cicero) und wieder 4g ungezählte 
Blätter (Erklärung der griechischen Stellen und Scho¬ 
lien des Manutius). Auf der ersten Seite des letzten 
Blattes unten steht abermals: Venetiis M. D. LXI., und 
auf der Rückseite der Anker und Name des Aldus. 

Hierüber noch eine Zugabe zu den Nachrichten 
über zwey andere bereits bekannte Aldinen. Die Dia¬ 
logen des Speroni vom Jahr i544. (Renouard T. I. 
p. 22g.) haben zwar auf dem Titelblatte die Angabe: 
ln Vincgia, M. D. XL111I., aber die Schlusschrift be¬ 
sagt: Ir Vinegia, nelP anno M. D. XXXXE, del Mese 
di Decembre. In casa de’ figliuoli di Aldo. Und von 
dein lndice piccolo latino der von der Academia Ve¬ 
neta auf die Frankfurter Messe gesendeten Bücher (Re- 
nonard 1. c. Suppl. p. 64. und Lunze acad. Veneta 
p. 91.) ist der T’itel folgender: Libri c|uos variis in 
scientiis et artibus conscriptos nuper edidit, et ad nun- 
dinas Francfordianas misit Academia Veneta. (Drucker- 
zeichen der Akademie in Quadratform). In Academia 
Veneta, M. D. L1X. In Quart. Acht ungezählte Blät¬ 
ter, wovon das letzte unbedruckt. Auf der ersten Seite 
des 5len Blattes befindet sich die Anzeige des Werkes 
von Alciatus, welche Lunze a. a. O. aus Foscarini an- 
führt. Alle in diesem Verzeichnisse angegebenen Schuf¬ 
ten finden sich auch bey Renouard, mit Ausnahme der 
folgenden: Multorum virorum illustrium tres poematum 
libri, heroicis, elegiacis et lyricis earminibus conscri- 
pti. Da bey derselben nicht, wie bey andern, bemerkt 
ist, dass sie noch nicht gedruckt scy, so ist sie wahr¬ 
scheinlich wirklich erschienen, und es gäbe hier also 
noch etwas zu entdecken. 

Die vier beschriebenen Aldinen befinden sich übri¬ 
gens sämmtlich auf der Konigl. Bibliothek zu Dresden. 

Dresden. 

Bibliothehsehretär Ebert. 
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Beförderungen und Ehrenbezeigungen. 

Dr. Carl Müller, derzeitiger Ordner der Berliner 

Gesellschaft für deutsche Spiache, bekannt durch sein 

„allgemeines Verdeutsch-Wörterbuch der Kriegssprache“ 

(auch Verfasser von „Auch eine Ansicht von der S Ölker¬ 

schlacht bey Leipzig“ und von „lieber Dijon nach Paris“), 

ist zum königl. preuss. Hofrath ernannt worden. 

Herr Medicinalrath Dr. Günther zu Cöln ist von 

der Wetterauischen Societat für die gesammte Natur¬ 

kunde, so wie auch von der naturforschenden Gesell¬ 

schaft zu ^larburg zum Mitglied aul'genommen worden. 

A nkündigungen. 

In unserm Verlage sind zur Leipziger Oster-Messe 

1818. folgende Bücher erschienen: 

Bülow, F. von, über die gegenwärtigen Verhältnisse 

des cbristl. evangelischen Kirchenwesens in Deutsch¬ 

land , besonders in Beziehung auf den Preuss. Staat, 

gr. 8. 21 Gr. 

Costenoble, J. C., der Dom zu Magdeburg, ein Denk¬ 

mal altdeutscher Baukunst. Boy. Fol. 

Stammtafel der Lutherischen Familie, qu. Fol. 2 Gr. 

Zerretiners, C. C. G., Predigten am dritten Jubelfeste 

der Reformation, nebst einigen historischen Bemer¬ 

kungen über die Kirche zum heil. Geist in Magde¬ 

burg. gr. 8. 8 Gr. 
Lohmann, Friederike, Erzählungen. 8. 1 Tlilr. z8Gr. 

Ferner ist zu bekommen: 

Barring, die Familie, oder das Scheinverbreclien, von 

Carl Friedrich. 8. 1816. 1 Thlr. 

Branden, Fürst der Brennen u. s. w. 8. 1816. 1 Thlr. 

4 Gr. 
Erholungswochen, oder Reise durch Neupreussen, Schle¬ 

sien, Sachsen u. s. w. 8. 1816. 20 Gr. 

Nagel, Dr. F. G., die Schule der Verstandesübungen, 

nach der Stufenfolge, für Bürger- und Landschulen. 

ir, 2r Cursus. 8. 1817. 18 Gr. 

Weinhold, Dr. C. A., Versuche über das Leben und 

seine Grundkräfte, auf dem Wege der Experimen¬ 

talphysiologie. gr. 8. 1817. 2 Thlr. 4 Gr. 

Creulz'sche Buchhandlung 
in Magdeburg. 

Neue Verlagsbücher der C. F. Kunz sehen Buchhand¬ 

lung in Bamberg. Ostermesse 1818. 

Behr, Dr. W. J., staatsvvissenschaftliche Erörterung 

der Fragen: 1) In wiefern ist der Regent eines Staats 

an die Handlungen seines Regiernngsvorfahrers ge¬ 

bunden? 2) Sind dio im Gefolge des Pariser Frie¬ 

dens in den Besitz ihrer Länder restitnirten Fürsten 

z. B. der Kurfürst von Hessen u. s. w. an die Re¬ 

gierungshandlungen ihres Vorfahrers gebunden oder 

nicht? 3) Was ist von dem Benehmen des deutschen 

Bundestags in der Angelegenheit der westphälischen 

Domänenkäufer zu halten? gr. 8. broch. i4 Gr. oder 

1 Fl. 
Besenbeck, K. J., lieber die Dreyeinigkeit Gottes. Ein 

Versuch, diese wichtige Lehre zur biblischen Rein¬ 

heit und Einfachheit zuriickznführen. ate wohlfei¬ 

lere Ausgabe, gr. H. broch. 8 Gr. oder 36 Kr. 

Henke, Dr. A., Abhandlungen aus dem Gebiete der 

gerichtlichen Medizin. Dritter Band. gr. 8. 1 Thlr. 

16 Gr. oder 3 Fl. (Alle 3 Bände 4 Thlr. 16 Gr. oder 

8 Fl. 24 Kr.) 
Hornthal, F. L. v., über das Grossherzogi. Weimari- 

sche Strafurtlieil ge-en den Holrath Dr. Oken zu 

Jena. Nebst Zugaben eines Dritten, gr. 8. brochirt 

6 Gr. oder 27 Kr. 
Nüsslein, Prof. F. A., über die Begründung eines 11a- 

tüi liehen Systems der Mineralogie. Den Manen Wer¬ 

ners geweiht. 8. 6 Gr. oder 27 Kr. 

Derselbe, über das Verhältniss des Gefüges zur Form, 

im Reiche der Krystallisation. 8. 8 Gr. oder 36 Kr. 

Sauer, Dr. Ph., das göttliche Leben des wahren Chri¬ 

sten in Christus dem göttlichen Heilande; in fünf 

Reden vorgetragen, während der heiligen Fastenzeit 

in der Dompfarrkirche zu Bamberg. 8. 16 Gr. oder 

1 Fl. 12 Kr. 
Wetzel, Dr. F. G., Schriftproben (Gedichte), 2r Bd. 

8. 22 Gr. oder 1 Fl. 4o Kr. (Beyde Bände 1 Thlr. 

16 Gr. oder 3 Fl.) 

Nit sch. P. F. A., Geschichts - PVerTce, 

in einem herabgesetzten Preise. 

Um, wie es schon öfters gewünscht wurde, öffent¬ 

lichen Lehran galten, unbemittelten Geschichtsfreunden, 

Stndii enden u.s.w. dem Arnkauf der so geschätzten und 

musterhaften Nitsch’schen Geschichts-Werke möglichst 

zu erleichtern, und die weitere Verbreitung der in Wien 

und Gratz veranstalteten doppelten Nachdrücke zu ver¬ 

hindern, haben wir uns entschlossen, den ohnehin sehr 

billigen Preis derselben, von heute an auf ein Jahr, 

noch mehr herabzusetzen , nämlich : 

Nitsch, P. F. A., Beschreibung des häuslichen, wis¬ 

senschaftlichen , sittlichen, gottesdienstlichen, politi¬ 

schen und kriegerischen Zustandes der Römer. Zwey 

Theile. Dritte Auflage. 8. Bisher 4 Rthlr. 16 Gr., 

nunmehriger Ladenpreis 3 Rthlr. 

Ebendesselben Beschreibung des häuslichen, sittlichen 

u.s.w. Zustandes der Griechen. Vier Bände. Zweyte 

Huflage. 8. Bisher 7 Rthlr. 16 Gr., nunmehriger 

Ladenpreis 5 Rthlr. 12 Gr. 

Ebendesselben Lehrbuch der allgemeinen Völker - Ge¬ 

schichte. Drey Bände. 8. Bisher 2 ltfhlr. 6 Gr., 

/ nunmehriger Ladenpreis i Rthlr. 12 Gr. 
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Nitsch, P. F. A., Einleitung zur Kenntniss des politi¬ 

schen u. s. w. Zustandes der Römer. Als Auszug der 

grossem Beschreibung. Neue Auflage. 8. Behält den 

Ladenpreis von i4 Gr. 

Die erwähnten Schriften sind um die herabgesetz¬ 

ten Ladenpreise auf ein Jahr durch alle Buchhandlun¬ 

gen zu beziehen. Bey Bestellungen auf einzelne Theile 

werden jedoch die bisherigen Preise beybehalten. 

Erfurt, den 3i. März 1818. 

G. A. Keysers Buchhandlung. 

Neue Verlagsbücher 

der Andreäischen Buchhandlung in Frankfurt a. Main. 

Actenstiicke (nachträgliche) der deutschen Bundesver¬ 

handlungen, als Anhang zu den Protokollen der Bun¬ 

desversammlung. 2r Band. 4. Auf Druckp. 2 Thlr. 

oder 3 Fl. 36 Kr., und auf Schreibp. 3 Thlr. oder 

5 Fl. 24 Kr. (Wird fortgesetzt.) 

Brand (Jacob) Leseiibungen für Anfänger des lateini¬ 

schen Sprachstudiums. 2te vermehrte u. verbesserte 

Ausgabe. 8. 8 Gr. oder 36 Kr. 

Concordat (das königl. baierisclie) mit dem römischen 

Stuhle, erläutert nach den Grundsätzen des Kirchen¬ 

rechts und den Bedürfnissen der Landeskirche. 8. 

8 Gr. oder 36 Kr. 

Diel (Dr. A. F. A) systematisches Verzeichniss der vor¬ 

züglichsten in Deutschland vorhandenen Obstsorten, 

mit kurzen Bemerkungen über Auswahl, Güte und Reif¬ 

zeit, für Liebhaber bey Obstanpflanzungen. 8. l6 Gr. 

oder l Fl. 12 Kr. 

Kirche (die deutsche katholische) oder Prüfung des Vor¬ 

schlages zur neuen Begründung und Einrichtung der 

deutschen Kirche. 8. io Gr. oder 4o Kr. 

Protocolle der deutschen Bundesversammlung. Ausgabe 

in 4. 

3r Band. Schreibp. 5 Thlr. 12 Gr. oder 9 Fl. 54Kr. 

Druckp. 3 Thlr. i6Gr. oder 6F1. 36Kr. 

4r Band auf Schreibp. 3 Thlr. oder 5 Fl. 24 Kr. 

Druckp. 2 Thlr. oder 3 Fl. 36 Kr. 

(Wird fortgesetzt.) 

lieber das sogenannte Perpetuum mobile, besonders 

über die Geiserischc sich selbst im Gang erhaltende 

Pendeluhr, mit einer Abbildung, 8. 8 Gr. oder 36 Kr. 

Ueber förmliche Wahrheit und kirchl. Freyheit. gr. 8. 

6 Gr. oder 3oKr. 

Uihlein (Joseph) erster Unterricht in der lateinischen 

Sprache in Verbindung mit der deutschen. 5te aufs 

neue bearbeitete Auflage, gr. 8. 10 Gr. oder 4oIvr. 

Versuch einer ausführlichen Anleitung zur Glasmacher¬ 

kunst, für Glashiittenbesitzer und Cameralisten, mit 

Rücksicht auf die neuern Grundsätze der Chemie. 

Nach eigenen Erfahrungen und Beobachtungen bear¬ 

beitet. 2tor oder praktischer Tlieil mit 8 Täfeln, 

gr. 8. 4 Thlr. 16 Gr. oder 8 Fl. 24 Kr. 

J imy. 

Be}r J. C. Hinrichs in Leipzig ist wieder fertig 

geworden: 

Pölitz, Prof. K. II. L., kleine Weltgeschichte, oder 

compendiarische Darstellung der Universalgeschichte 

für höhere Lehranstalten. Dritte vermehrte und ver¬ 

besserte, bis zum Jahr 1818, fortgefiihrte, Auflage, 

gr. 8. 21 Gr. 

Dass dieses Lehrbuch zu den besten dieser Art 

gehört, haben sowohl die kritischen Blätter, als auch 

die Stimme des Publicums genügend entschieden. Es 

erscheint in der angenommenen periodischen Einthei- 

lung, berichtigt und ergänzt bis auf die neueste Zeit, 

und ist ungeachtet des Reichthums der Begebenheiten 

in dem letzten Quiuquenuium, doch der alte Preis bey¬ 

behalten. 

Pölitz, Prof. K. H. L., die Weltgeschichte für Real- 

und Bürgerschulen und zum Selbstgebrauch. Drille 

verbesserte u. bis 1817. fortgesetzte Ausgabe, gr. 8. 

1818. 12 Gr. 

Unverkennbar ist der Flciss, den der rühmliebst 

bekannte Hr. Verfasser auf die Verbesserung dieser wie¬ 

derholten Auflage gewandt hat, die auch ausser dem 

Schulgebrauch dem Liebhaber der Geschichte eine gute 

Uebersicht der Weltbegebenheiten im Grossen gewährt. 

Für Lehrer ist zur Erläuterung obiger Compen- 

dien die grössere Weltgeschichte desselben Verfassers 

in 4 Bänden zu empfehlen, die auch jetzt bis auf die 

neuesten Zeiten ergänzt wird. 

Neuigleilen von Naucics Buchhandlung in Berlin. 

Oster - Messe 1818. 

Franceson, C. F., Essai sur la Question si Homere a 

connu i’usage de l’eeriture, et si les deux poemes 

de l’Uiade et de POdyssee sont en entiere de lui 

seul gr. 12. breche 18 Gr., Schreibp. 1 Thlr. 6 Gr. 

Gen elli j H. Chr., das Theater zu Athen, nach Archi¬ 

tektonik, Scenerie und Darstellungskunst überhaupt. 

Mit 4 grossen Kupfertafeln, gr. 4. 5 Thlr. 12 Gr. 

Jahrbücher der Gewäcliskunde, von K, Sprengel, A. 

Schräder und H. Link, iten Bdes. ites Heft. gr. 8. 

geh. 18 Gr. 
Kiesewetter, J. G. E., Anfangsgründe der reinen Ma¬ 

thematik; ein Lehrbuch, welches vorzüglich die Bil¬ 

dung der Evkenntnisskräfte zum Zweck hat, und ver¬ 

mittelst der damit verbundenen Erläuterungen zum 

Selbstunterricht dient, ister 1 heil mit (> Kupiertaf. 

kte Auflage, gr. 8. 2 Thlr., Erläuterungen 16 Gr. 

Desselben 2ter Theil, „den Ueb-rgang von der niedern 

zur höher« reinen Mathematik enthaltend mit 5 
Kupfertafeln; nebst den Erläuterungen 2 Thlr. 20 Gr. 

Recht, J. S., Versuch einer durch Erfahrung erprob¬ 

ten Methode, den Weinbau in Gärten und Wein¬ 

bergen zu verbessern ; mit einer Anweisung , den 

Wein ohne Presse zu keltern. 2te Aull, mit 1 Ku¬ 

pfer. gr. 8. i- Gr,, g^b. i4 Gp, 
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Lindau, Thoth, oder allgemeiner Sprachschlüasel. gr. 8. 
(in Coinm.). 6 Gr. 

Männert, C. (Kön. Baier. Hofiath u. Professor), Hand¬ 

buch der alten Geschichte aus den Quellen bearbei¬ 

tet. gr. 8. l Tiilr. 20 Gr. 

Marheinecke, P., Articuli qui dicuntur Smalealdici etc. 

gr. 4« i 6 Gr. 

Wolf, F. A., literarische Analecfen, vorzüglich für alte 

Literatur und Kunst, deren Geschichte und Metho¬ 

dik. 3te Folge, mit x Kupf. gr. 8. i Thlr. 18 Gr. 

Zu haben in allen Buchhandlungen. 

So eben ist erschienen und in allen soliden Buchhand¬ 

lungen zu haben: 

Lehrbuch der Kriegsbaukunst 

zweyter Th eil, 

oder Angriff und Vertheidigung der Festungen 

enthaltend. 

Zum Behuf der Vorlesungen in Kriegs- und Ingenieur¬ 

schulen. 

Von J. H. v. Hoyer, 

Königi. Preuss. General-Major im Ingenieur-Corps. 

Mit 2 Kupfern. Preis l Thlr. 16 Gr. 

, Sandersehe Buchhandlung. 

Neue Verlags- und Commissions-Bücher 
bey 

E. F. Stein acte r, 

Jubilate-Messe x8x8. 

*Bretschneider, Dr. K. G., zwey Predigten am Refor¬ 

mation« - Jubelfeste 1817. Nebst einer Nacln’icht von 

der Jubel-Feyer in Gotha, gr. 8. 6 Gr. 

^Darstellung, geschichtliche, der Entstehung und Fort¬ 

bildung der Annen - provisor. und Privat-Schule in 

Bautzen, gr. 8. 10 Gr. 

Dicta classica veteris et novi Testamenti Hebr. Graec. 

et Lat. Biblische Theologie des alten und neuen 

Testaments, nach Anleitung der Reinhardsellen und 

Aumionsehcn Lehrbücher der Dogmatik. Ein Bey- 

trag zur Erleichterung der dogmatischen Studien und 

zur Vorbereitung auf theolog. Prüfungen. 2r Band, 

gr. 8. I Thlr. 

Gr aff, Reg. R. E. G., die für die Einfuhr» ng eines 

anziehenden Unterrichts nothvvendige Umwandlung 

der Schulen. Zvveyte, mit Zusätzen und einer neuen 

einleitenden Vorrede versehene, Aull. gr. 8. 10 Gr. 

Herodes vor Bethlehem , oder der triumphirende Vier¬ 

telsmeister. Ein. Schau-, Trauer- und Thränenspiel 

in 3 Aufzügen. 4te Auflage. 8. 16 Gr. 

Lang, Carl, die Erziehungs - und Unterrichtsanstalt 

für Söhne, gebildeter Eltern, zu Wackerbarthsruhe 

bey Dresden. Mit Kupfern, gr. 8. 2Q Gr. 

Juny. 
%/ 

Opitz, Mag. L. G., der mit dem ewigen Evangelio mit¬ 

ten durch den Himmel fliegende Engel. 2'ter Nach¬ 

trag zur Uebersicht der Offenbarung Johannis, gr. 8 
4 Gr. 6 

Kunst - Anzeige. 

Die beyden berühmten Künstler zu Beilin, Herr 

Professor F. IV. Bollinger und Herr F. IV. Meyer 

haben die Porträts des Herrn Cons. Rath Dr. u. Prof. 

G. C. Knapp u id des Herrn Caazlcr Dr. u. Prof, der 

Theol. H. Niemeyer, zeitiger Directoren des Wai¬ 

senhauses und königi. Pädagogium' in den Fränkischen 

Sliftungen zu Hille, nach Ürigiualgemälden der Dem. 

Carol. Bardaa in zwey eben so ähnlichen als nach dem 

Urtheil der Kenner künstlerisch gelungenen Kupfersti¬ 

chen, jeden j4 Zoll hoch und ii Zoll breit, geliefert. 

Die Abdrücke sind auf Schweizerpapier mit grosser 

Sorgfalt gefertigt. Sie sind jedes zu 1 Thlr. 8 Gr., je¬ 

doch nur auf bestimmtes Verlangen, durch alle Buch- 

uud Kunsthandlungen zu erhalten in der 

Buchhandlung clcs Haliisehen Waisenhauses 
zu Halle und Berlin. 

Bey Friedrich Späthen in Berlin ist so eben hei’aus- 

gekonimen und in Leipzig bey K. F. Köhler in 

Commission zu haben : 

Pauli, C. M. , Kailsbader Zeitverkürzung. 8. Preis 
. 1 Thlr. 

Rohde Ueber Hrn. de la Gtange Auflösung des gros¬ 

sen Problems aus 3 Beobachtungen der Längen und 

Breiten eines Planeten oder Kometen, directe seine 

drey Radien Vectoi’en, und die zugehörigen gei’ad- 

linigten Entfernungen desselben von der Erde, zu 

finden u. s. w. 4. Preis 4 Gr. 

Nachstehende sich eingeschlichene Druckfehler bit¬ 

tet man zu verbessern: 

Seite G Zeile 2 anstatt F. zu lesen F1 
— 6 Nr. 4. Zeile 1 in dem Werthe von Ar, an¬ 

statt — zu lesen — —. 
m in 

Von meinem sämtntlichen Verlag hat der Buch¬ 

händler K. F. Köhler in Leipzig stets einen Vorrath. 

Meinen verehrten auswärtigen Freunden und Cor- 

respondenten gebe ich die Nachricht, dass ich , aus 

meinen bish rigen amtlichen Verhältnissen in Erlangen 

geschieden, nunmehr, seit dem 28. May in Bonn am 

Rheine wohne, und dahier in Kurzem meinen neuen 

ehrenvollen Wirkungskreis antreten werde. Alle Briefe 

und Pakete an mich bitte ich daher von jetzt an hie- 

her nach Bonn gefälligst zu senden. 

Bonn, den 3o. May 1818. , 
Dr. Harlessy 

Geheimer Rath u. Professor. 

I 
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Leipziger Literatur - Zeitung 

Am 15. des Juny. JL* 
1818. 

Reis ebeschreibungen. 

7leise durch England, JVales und Schottland im 

Jahr xtSi6 von S. //. Spikcr. Erster Band. Leip¬ 

zig bey Gösciien iui8* XV L 4:12 S. in 8. 

F, ist diess keine der gewöhnlichen Reisebe¬ 
schreibungen, wie wir sie jetzt so häufig erhalten, 
worin entweder langst bekannte Dinge, selten mit 
einem neuen Zusatz wiederholt, oder die Ansich¬ 
ten, Empfindungen und Gefühle der Reisenden aus¬ 
gesprochen werden, und die allenfalls den minder 
Unterrichteten Belehrung, den Zeitvertreib su¬ 
chenden Lesern Unterhaltung gewähren; es ist eine 
an neuen und wichtigen Nachrichten reichhaltige 
Darstellung des für Literatur, Gelehrsamkeit, alte 
und neue Kunst in England Merkwürdigen, wie 
man sie von einem Manne erwaiten konnte, der 
durch mehrjährige Beschäftigung mit der Geschich¬ 
te, Verfassung und Literatur Grossbritanniens da¬ 
zu gehörig vorbereitet war und der ein volles hal¬ 
bes Jahr m der Hauptstadt, das nächste auf der 
Reise durch das Land zubrachte und nur beschrieb, 
was er selbst sah und wie er /es sah, nur treu 
schilderte. Hr. Bibliothekar Spiker hatte, als er 
die Reise ohne Ansprüche auf irgend eine Unter¬ 
stützung unternehmen wollte, seiner Regierung zu¬ 
gleich den Antrag gethan, für die königl. Biblio¬ 
thek bedeutende Ankäufe zu machen, wozu er 
auch bevollmächtigt wurde. Den häuslichen, sitt¬ 
lichen und politischen Zustand Englands und die 
Hauptstadt selbst wird er in einem besondern 
‘Werke in 2 Bänden darstellen, worauf man sich 
nicht weniger zu freuen Ursache hat, bey der Gerech¬ 
tigkeitsliebe, Unparteylichkeit und Mässigung, die 
der Verf. im Urtheilen zeigt, gegen die Sitte un¬ 
serer Tage. — Der Gasthof zu Salt - Hill, dicht 
vor Windsor, wird für den besten in England 
erklärt. Eton, ein kleiner, freundlicher Ort am 
rechten Ufer der Themse, mit Windsor durch 
eine Brücke verbunden, ist durch seine Schule be¬ 
rühmt. In Windsor sind die Glasmalereyen der 
Fenster der Capelle, die der Verf. beschreibt, und 
die Gemälde, merkwürdig. Nach einem neuen Be¬ 
suche in Eton wird die dasige Schule, in der da¬ 
mals 70 Knaben ernährt wurden, 4oo andere aus¬ 
serhalb dem Collegium wohnten und nur Unter¬ 
richt erhielten und die Bibliothek kurz geschildert. 

Erster Bend. 

Ein anderer Ausflug geschah nach Slough, Her- 
schels Wohnorte, aber er war eben nach Cambrid¬ 
ge gereisetj seine Instrumente konnten jedoch be¬ 
sehen werden. Die schöne steinerne Brücke zu 
Henley au der Themse ist durch Bildhauerarbeit 
der Mrs. Damer, die als Dilettantin in dieser Kunst 
berühmt ist, verziert. Von Oxford ist S. 16 ff. 
gehandelt. Die Einfahrt wird als höchst angenehm 
und malerisch geschildert. Die Bodley’sche Biblio¬ 
thek nimmt nebst der Gemälde-Galierie das erste 
und zweite Geschoss des Hauses ein, in dessen 
Erdgeschosse sich die Hörsäle befinden. Von bey- 
den, der Galierie und der Bibliothek, und vornem- 
lich den wichtigem Handschriften derselben wird 
Nachricht gegeben. Die Sammlung antiker Stauen, 
welche dem Grafen von Pomfret gehörte und zuEx- 
ston aufgestellt war, befindet sich nun, der Uni¬ 
versität geschenkt, in einem der untern Säle. Ein 
grosser ’J’heil ist von mittelmässiger Arbeit, durch 
die Restauration noch mehr entstellt, auch sind 
moderne W erke oder Copieu von Antiken dar¬ 
unter. Die Arundelsche Sammlung von Inschrif¬ 
ten befindet sich ebenfalls in diesem Gebäude. Die 
Radcliffesche Bibliothek, die in einer schönen Ro¬ 
tunda sich befindet und auch einige Antiken hat, 
enthält grösstentheils Bücher aus dem Gebiet der 
Naturkunde und ArzneyWissenschaft. Der Stifter 
Dr. RadclifTe hatte zu dem Gebäude do,ooo Pfd. 
zur jährlichen Vermehrung der Bibi. 100 Pid. aus- 
gesetzt; von dem Gelde, das er der Univ. ver¬ 
machte, ist die Sternwarte erbauet. Das iheatrum 
Sheldonianum, Ashmole’sche Museum, die Dru- 
ckerey, der botanische Garten, die verschiedenen 
Collegien mit ihren Bibliotheken uud Gemälden u. 
s. f. werden nach ihrem gegenwärtigen Zustande 
beschrieben, und gelegentlich von D. Grifft th’S 
neuer Erfindung, Gemälde in Holz zu brennen, S. 
52 Nachricht gegeben. Von Oxford aus besuchte 
der Verf. Woodstock und das dem Herzoge von 
Marlborough gehörende Bienheim, dessen Park, 
Garten, Schloss, Bibliothek, Bildersammlung, be¬ 
schrieben werden; Cheltenham, als Badeort merk¬ 
würdig, und dessen Quellen; Gloucesler und dessen 

rächtige schon 1047 erbauete Kathedrale; Tewks- 
ury und dessen ui'alte Kirche mit ihren Denk¬ 

mälern ; W^oi erster uud die dasige Porcellauma— 
nuiäktur. Merkwürdiger ist noch Birmingham, wo¬ 
hin der Verf. über das seiner Salzquellen wegen 
berühmte Droilwich ging, und dessen verschiede- 
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dene Manufacturen und Fabriken, S. 67 ff. Vor- 
nemlich wird von des preuss. Consuls, Thomasson, 
Manufactürgebäude und Patent - Erfindungen und Eg- 
gintons Glasmalerey Nachricht gegeben. Von Bir¬ 
mingham wurde ein Ausflug nach Warwick ge- 
tliau, um das dasige berühmte Castle, das Garten¬ 
haus mit der darin befindlichen 1771 bey Tivoli 
gefundenen und von Sir Hamilton 1774 erkauften 
Vase, den Park, zu besehen, und nach Leamiug- 
ton mit den Badern daselbst. Dann wurde Soho 
und die Manufactur der Hm. Boulton und Watts 
besucht (S. 85), und die Eisenwerke in der Nähe. 
Von Wolverhampton, Tattenhall, Shiffnall, Iron- 
bridge, der Dale-Compagny (Thalgesellschaft) und 
ihren grossen Eisenmanufacturen, kurze Nachricht; 
mehr von Shrewsbury. Dernhill (ein (Flecken), 
Newcastle under Lyne (Stadt) Töpfereyen, die des 
Hrn. Davenport zu Lougport, Wedgwood’s Etru- 
ria (S. 102), Spode’s Manufactur zu Stocke. Ash- 
bourne, eine kleine Landstadt, das Dove - Dale, 
Tissington, Matlock (wo eine berühmte Spinnerey, 
ein Bad, eine versteinernde Quelle, die Cumber- 
land - und die Rutland - Höhle, merkwürdig sind), 
Chatsworth mit einem Jagdschloss des Herz, von 
Devonshire, und Wasserkünsten; Sheffield, bes¬ 
ser angelegt als Birmingham, und dessen Manu- 
facturen mit den dazu gehörenden Maschinen. 
Castleton und die in der Nähe befindliche Peak- 
Holde (S. 125), Buxton und das Hauptgebäude da¬ 
selbst der Crescent; eine in der Nähe befindliche 
Höhb*, Poole’s Loch; Stockport, eine ansehnliche 
Manufacturstadt, worin viele Quaker wohnen; Man¬ 
chester (S. i52. ff.) Sandford’s Baurawolienspinne- 
rey (die jedoch Hr. S. den Reisenden zu zeigen 
sich weigerte) und mehrere öffentliche Gebäude, 
vornemlich das Gefangniss, aber auch die, nach 
Lancasters System eingerichtete Freyschule werden 
beschrieben. Halifax; Trümmern der Abtey Kirk- 
stall; Leeds, der Hauptort für die Tuchmanufac- 
turen Englands, vorzüglich für die Mittellücher. 
Die Tuchhallen, Gebäude wo das Tuch verkauft 
wird, beschreibt der Verf. S. i5o ff. Die Reise 
ging dann über Tadcaster nach York, dessen Merk¬ 
würdigkeiten geschildert werden. Durliam (S. 161), 

unter andern Sehenswürdigkeiten das Galilee oder 
die Capelle der Maria daselbst mit Beda’s Grab, 
Bibliothek des Capitels daselbst und die des Bi¬ 
schofs u. s. f. (alle neuerlich in England erbauete 
Gefängnisse sind, nach S. 166 f., architektonische 
Prachtstücke). Gateshead, Vorstadt von Newcastle 
und die Stadt Newcastle seihst, wo eine antiquari¬ 
sche Gesellschaft ist, deren Sammlungen nur kurz . 
beschrieben werden, umständliche: die Eisenwerke ! 
an der Tvne, Grace’s Patent - Papiermanufactur 
(S. 174. 176). Von Newrcastle wurde eiu Ausflug 
nach Sunderland gemacht, das man als den gros¬ 
sem Hafen von Newcastle ansehen kann. Die ei¬ 
serne Brücke ist die erste grössere Unternehmung 

dieser Art, nachdem der Versuch nid der B>u<ke 

iu CoJebiouk-Dale gelungen v\ar. Eine der be¬ 

deutendsten Kohlengruben, Riddle’s colliery wird 
beschrieben. Dann ging die Reise über Morpeth, 
Alnwick und da» dicht dabey befindliche Stamm¬ 
schloss der Herzoge von Northumberland (das ge¬ 
nauer beschrieben ist, so wie ein von Davison dem 
Lord Nelson errichtetes Denkmal S. 18G), Bel- 
foid, Berwick, hinter welchem Orte die Grairze 
Schottland's ist. Dunbar ist der erste grössere Ort 
in Sch. von dem der Verf. S. 188 Nachricht gibt. 
S. 195. ff. sind die Merkwürdigkeiten von Edin¬ 
burgh, das aus zwey Haupttheilen, der alten und 
neuen Stadt, besteht, dargestellt, vornemlich das 
noch kaum zur Hälfte vollendete Universitätsge¬ 
bäude in der Altstadt, das prächtige Register-Of¬ 
fice oder General - Archiv von Schottland in der 
Neustadt, die i58i gestiftete Universität (S. 212), 
die Uni\rersitäts - Bibliothek und die sogenannte Ad- 
vocate’s Library (S. 215) von deren gedruckten 
Werken ein Katalog in 5 Folianten (Edmb. 1742 — 
1807) gedruckt worden ist, die Bibi, der Schreiber 
des königl. Siegels; eine von Ruthven, dem Dru¬ 
cker von Brewster’s Edinb. Encyklopädie, erfun¬ 
dene neue Druckerpresse und andere Maschinen 
(S. 219. f.); die zur Vorbereitung auf die Univer¬ 
sität dienende Hohe Schule. Von Leith, dem Hafen 
vonEdinburg S. 221. f. Auf der weitern Reise kom¬ 
men Queensferry (Fähre der Königin, ein Ort am 
Ufer dprFirth) Inverkeithing, Kinross, Perth (wo un¬ 
ter andern die Trümmern des Pallastes der Familie 
Gowrin, der Lachsfang u. die Lachsversendung, die Bi¬ 
bliotheken der bey den gelehrten Gesellschaften be¬ 
schrieben werden), die Hochlande, Scoue (der al¬ 
te Sitz der schottischen Könige), Dunkeid (das dem 
Herzoge von Athol gehört, und der Park dessel¬ 
ben), und ausser mehrern über alle Beschreibung 
elenden Dörfern, Konmore, das Schloss Taymouth. 
Wir erwähnen nicht alle bey Fortsetzung der Rei¬ 
se besuchten Ortschaften (S. 245. ff.) und geschil¬ 
derten Sitten, und bemerken nur, dass in der be¬ 
suchten Gegend das Galische immer mehr ausser 
Gebrauch kömmt, weiter nach. Norden hinauf am 
besten gesprochen wird, dass die Insel Staffa und 
die Fingals - Höhle S. 267. f. beschrieben ist. Der 
merkwürdigste Ort ist Inverary, dem Herz, von 
Argyle gehörend, der Hauptort des 'Schottischen 
He rings fange»; dann das Castell von Dumbarton. 
Von Glasgow und dessen Sehenswürdigkeiten Seite 
279. ff.; das neue Gefangniss ist eins der schön¬ 
sten und edelsten Gebäude in Grossbritannien, das 
Huntersche Museum, eine der grössten Zierden Glas¬ 
gow’« (S. 28 )); das grosse Universität« - Gebäude 
hat ein ziemlich verfallenes Ansehn; das Irren¬ 
haus soll unter allen in Grossbritannien den er¬ 
sten Platz behaupten; auch der Kuhstall des Hrn. 
Ha Hey ist berühmt. (S. 29.5); die Sternwarte; eine 
gro'sf Baumwoilenspinnerey; das schöne Ufer der 
( lyde; Port Glasgow und G<eenock. ein nicht weit 
davon entfe-uter b deutender Handelsort. Die Stadt 

"ton, nebst !e.n dabey gelegenen Schlosse der 
Herzog.* und der darin befindlichen Gemälde - Saimn- 
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Jung und zwey etrurische antike Vasen (S. Sog. 
ff.). Lanark. Verschiedene Wasserfälle der Clyde 
werden beschrieben. Nicht weit von Springfield 
(einem erst vor wenigen Jahren entstandenen Dor¬ 
fe) macht der Fluss Sarp die Grenze Schottlands 
auf der westlichen Seite. Carlisle ist der erste be¬ 
deutende Ort in England, von dem S. 525 Nach¬ 
richt gegeben wild. Die Reisenden schlugen die 
St rasse nach Penrith ein, um von da nach den 
Seen in Cumberland und Westmoreland zu reisen. 
Hier kommen als die merkwürdigsten Orte vor: 
Keswick (mit dem benachbarten Derwent - See — 
von Greens Ausstellung und dem Dichter Rob. 
Southey zu Iveswick, S. 558; aus seiner Samm¬ 
lung porlug. und spanischer Werke und seinen 
Handschriften wird S. 54o. ff. einiges Seltne an¬ 
geführt); Ambleside an den Ufern der Seen von 
Cumberland, der See von Bowness, und Curwen- 
Insel, Kendal, Lancaster (S. 354 mit dem Castell, 
Gefängnissen, Gerichtssälen), Brindley’s Aquäduct), 
Preston (und Horrock’s grosse Baumwollenspinne- 
rey mit ihren Maschinen S. 564), Tarleton, vor¬ 
züglich Liverpool (S. 670 ff) und das nicht weit 
davon liegende Knowsley, Sitz des Grafen von 
Derby. In Liverpool ist besonders die Bibliothek, 
der botanische Garten, das Stadthaus und die Bör¬ 
se, die Blinden-Anstalt, der genauem Beschrei¬ 
bung werth gewesen. Uebrigens wird von Herrn 
Roscoe, dessen Bibliothek und Gemälde - Samm¬ 
lung eben damals veratretionirt werden musste, 
Nachricht gegeben, so wie von Shepherd. Von 
Handschriften, die Hr. Cooke zu Holkham, Erbe 
der Sammlungen des Grafen von Leicester besitzt, sind 
die merkwürdigsten genannt S. 5go. fl. Darunter 
auch die Original-Handschrift (ein uns nicht deut¬ 
licher Ausdruck) des Livius, die der Herzog Al¬ 
fons von Ferrara dem Könige von Neapel schickte. 
Des Hm. Blundell Sammlung zu Ince, etwa 10 
Meilen von Liverpool, enthalt nicht nur Gemälde, 
sondern auch bedeutende Antiken, über welche S. 
599. ff. Nachricht gegeben wird. Sie sind 1809 in 
2 Foll. mit Kupfern bekannt gemacht worden, so 
wie i8o5 ein Verzeichniss derselben von ihm her¬ 
ausgegeben war, aber von dem Besitzer nur an 
Freunde vertheilt, und daher selten, und diese 
Seltenheit zu vermehren, lässt der Besitzer diese 
Platten nicht wieder abziehen; eine kleinliche Denk¬ 
art, aber in England nicht ungewöhnlich. S. 4o5. 
ff. von Marbury-Hall, dem Landsitz des Herrn 
Smith Barry, dessen Sammlung von Antiken zu 
den vorzüglichsten in Nordengland gehört. Man hat 
a Catalogue of Paintings, Statues, Busts etc. at 
Marbury - Hall, London i8i4 auf 20 S. in 4. ge¬ 
druckt. Mit Northwich und den Salzwerken in 
der Nähe sehliesst dieser Band, der auf die baldi¬ 
ge Erscheinung des zweyten begierig macht. 

Sitten - und Landschaf tssiudien von Neapel und 

seinen Umgebungen in Briefen und Zuschriften, 

entworfen in den Jahren 1809 bis 1810 nebst 

spätem Zusätzen von Friederike Brun, geborne 

Munter. Mit einem Cortile (oder Impluviura) 

nach den Ruinen von Pompeji, und Cicero’s Grab¬ 

mal (auf dem Berge Acervara) in zwey Kupfer¬ 

stichen. (Mit einem Vorwort des Hrn. Hofrath 

Böttiger). Leipzig igi8. Hartleben’s Verlags- 

Expedition. XVI. 35o S. gr. 8. 

So wie die Gegenden, welche hier maler isch ge¬ 
schildert sind, von denen die in dem vorigen Werke 
beschrieben worden, himmelweit verschieden, so 
ist es auch diese Gallerie von trefllichen Landschaft- 
Zeichnungen und Sittengemälden. „Jene Klimate, 
sagt der Vorredner sehr wahr, lieben ganz ande¬ 
re Tinten uud Localfarben, als unsere Nebelre- 
giouen. Ihre Bewohner kleiden sich in hochrolh 
und andere brennende Farben, wo wir uns am lieb¬ 
sten in die Farben verhüllen, die der Steinkohlen¬ 
dampf nicht noch schwärzer macht.“ Die im ge¬ 
genwärtigen enthaltenen lebhaften und geraiithvol¬ 
len Darstellungen schliessen sich an die drey bey 
verschiedenen Verlegern unter dem Titel Episoden 
herausgekommenen Nachrichten von den frühem 
Reisen der längst vom Publicum verehrten Ver¬ 
fasserin in das südliche Europa an, und haben da¬ 
her auch einen zweyten Titel: Episoden aus Rei¬ 
sen durch das untere Italien in den Jahren 1809—- 
i3io mit spätein Zusätzen von F. Brun, vierter 
Band. Das Ganze zerfällt in zwey Abschnitte, 
aus welchen wir, mit Uebergehung der Briefe, in 
welchen die Verfasserin ihre Empfindungen, An¬ 
sichten und Erinnerungen ausspricht oder der 
Freundschaft und Liebe ein Denkmal setzt, so an¬ 
sprechend sie auch sind, bloss das auszeichnen, 
WH3 eine genauere und anschaulichere Kenntuiss 
von Gegenden, Naturmerkwürdigkeiten, AUerthii- 
mern, Sitten gewährt. 1. Abschnitt. Scenen aus 
Neapel und dem Krater desselben vom Punto di 
Posilipo bis zum Cap der Minerva. 11 Cratero di 
Napoli heisst der Golf mit den ihn umgebenden 
Hügeln und Berghohen von der Spitze Posilipo 
bis zum Vorgebirge der Minerva oder dem Capo 
di Massa. Zwanzig Briefe und Abtheilungen. 
Merkwürdig sind vorzüglich: 5. Heygelins Villa zu 
Capo di Chino bey Neapel. Herbstfest des Janua¬ 
rius, mit Nachrichten von dem Geheimniss des 
Flüssigwerdens des Bluts des Heiligen. 4. Topo¬ 
graphie von der Gegend von Neapel, von Belve¬ 
dere vor dem Kamaldolenser Kloster, und 5. vom 
Meer hergenommen, so malerisch, wie sie ist, auch 

geschildert. 6. 11. Caslell’a Mare und Aufenthalt 
daselbst. Die Stätte, wo Stabiä war, S. 66. ff.— 
Pompeji S. 85. ff. Seine Lage war reizend, die 
Häuser sind sehr kleiu, die Zimmer niedrig. Eine 
Wohnung wurde in Gegenwart der Vf. aufgedeckt, 
S. 90. Die Beschaffenheit der innern Höfe wird 
sichtbarer durch das von Gust. Heisch in Sepia 
gemalte und als Titelkupfer mitgegebene Blatt, zu 
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dessen Erläuterung ein Gedicht der Vf., der Vor¬ 

hol des Schattenhauses, voj gedruckt ist. Von Ca- 
stelPa Mare aus wurden kleine Reisen nach Gra- 
gnano, la Cava, Salerno u. s. f. unternommen, die 
zur Schilderung mancher Natur - und andei er Sce- 
nen Veranlassung gaben, mit eingestreueten, zu¬ 
weilen bittern Bemerkungen, z. ß. über die Par¬ 
forcejagd* des Menschengeschlechts S. 320. Vor¬ 
züglich sind die folgenden Abschnitte (11 — 20) 

welche die Seefahrt nach Sorrenlo, den Aufent¬ 
halt daselbst und die umliegenden Gebirge und Ge¬ 
genden darslellen, in denen die junge Seele Tas- 
so's sich bildete. Etwas eigneres, als diess Länd- 
chen und selbst die Stadt Sorrento sah die Verf. 
nie. Auf den Berg dei Cafnaldoli wurde eine 
Wallfahrt unternommen (S. i4o), eine Wande¬ 
rung durchs Rivoli von Mola (deren Beschreibung 
mit einer recht artigen Einleitung an den Prof. 
Reinhardt in Kopenhagen anhebt), eine Seefahrt 
nach dem Capo di Sorrento; welche Mannigfaltig¬ 
keit von Gemälden! Gelegentlich wird auch des 
englischen Reisenden Dodwell gedacht, und seine, 
bey einem Engländer seltne Wahrheit der An¬ 
sicht und Treue der Darstellung gerühmt. Auch 
von einigen Antiken wird Nachricht gegeben. Aber 
voruemlich auszuzeichnen sind die Beschreibungen 
der Natur und der Sitten in den Piano di Sorren¬ 
to. Selbst die Sorrentinischen Kühe, deren Milch 
eine treffliche Butter gibt, sind nicht vergessen. 
Das Bergjoch le Semelie, das Capo di Massa (ehe¬ 
mals Vorgebirge der Minerva, S. :88) werden noch 
beschrieben und Capri’s, des Aufenthalts vom Kai¬ 
ser Tiberius, dessen Charakter der entsetzlichste 
seyn würde, wenn es nicht einen Nero gegeben hat¬ 

te, gedacht. 
Der zweyte Abschnitt (S. 210 ff.) enthält Nea¬ 

politanische Sitten - und Landschaftsstudien in Brie¬ 
fen aus Neapel. Zuerst wird die physische und 
moralische Verschiedenheit Neapel’s und Roms ge¬ 
schildert; dann sind einige neapolitanische Litera¬ 
toren, mit denen die Verf. Bekanntschaft machte, 
auch der geistvolle Sonderling, Prinz Colubrano, 
Cj- 1811 als Gesandter in München) aufgeführt. 
Gelegentlich S. 224. vom Ursprung des Namens 
des berühmten Erzbischof Capece - Latro. Die 
Prescpien (Weihnachtstheater) von Rom und Nea¬ 
pel werden S. 25t» verglichen und dergleichen Paral¬ 
lele kommen mehrere vor, insbesondere der Grund- 
züge des rörn. und des neapolit. Charakters S. 512. f. 
Interessant sind die Nachrichten von dem Zustan¬ 
de der Musik und des Theaters in Neapel, mit 
Erwähnung einiger Sänger und Sängerinnen, die 
Darstellung der politischen damaligen Denkart in 
Neapel, wo hey Mürats Einzuge eine zweytägige 
Illumination bey Strafe von 20 Ducati angeordnet 
war und man, als ein frischer Abendwind viele 
Lampen auslöschte, applaudirte, wo ein eignes 
Tribunal zur Unterdrückung und Beraubung der 
Baronen errichtet wurde, die Beschreibung des 
Frühlingsfestes des heil. Januarius (S. 278) mit neuen 

Bemerkungen über clas Flüssigwerden der rätsel¬ 
haften Masse, die man das Blut des Heiligen nennt; 
endlich die von der damaligen Königin gegründete 
Erziehungsanstalt für Töchter guter Herkunft, Ca- 
sa real Carolina (S. 5o5). Kleine Ausflüge sind 
nach Pozzuoli, auf die alte Campanische und Cu- 
manische Strasse (mit ihren Gräbern), nach Bajä, 
Misenum u. s. f. gemacht und endlich die Reise 
nach Mola di Gaeta und Terracina fortgesetzt. In 
einem Briefe des Schwiegersohns der Vf. Hrn. von 
Rennenkampf ist noch eine Reise nach Monte Cir- 
cello beschrieben. Wichtig sind die neuern Nach¬ 
richten von den Trümmern der Formianischen Vit¬ 
ia Cicero’s am Gestade von Castiglione, wo itzt der 
Prinz Caposele de Ligni seine Villa hat, und der 
Begräbnissgrotte, die man mit grosser Wahrschein¬ 
lichkeit für das wahre Grab Cicero's hält (denn das 
unter dem Namen Tone di Cicerone an der via 
Appia gelegene Grabgemäuer ist eben so wenig 
als die dem Thurme gegenüber gefundene Ruine, 
la Cannochia, der Rocken, das wirkliche Grab 
des Redners) S. Ö2o. ff. und ein Brief des Prinzen 
seihst an die Vf. vom 5o. Aug. 1816. über Cice¬ 
ro’s Formian. Villa und deren prächtige Ueber- 
bleibsei, die durch eine Inschrift erwiesene Iden¬ 
tität seiner Villa und der Ciceronischen, und über 
Cicero's Grab, worüber man doch in 20 Jahren 
nicht zur völligen Gewissheit gekommen ist. 

Kurze Anzeige. 

Handbuch der ökonomischen Literatur, oder sy< 
slematische Anleitung zur Kenntniss der deut¬ 
schen ökonomischen Schriften, rlie sowohl die 
gesammte Land - und Hauswirthschaft, als die 
mit derselben verbundenen Hülfs - und Neben¬ 
wissenschaften angehen; mit Angabe ihres La¬ 
denpreises und Bemerk, ihres Werthes; von D. 
Fr. Bened. Weber, ord. Prof, der Land - und Staats- 

wirthschaft auf der Univ. in Breslau. Vierter Th eil, 
oder zvveyter Supplementband. Enthaltend die 
Literatur von 1809— i8i5. Breslau, 1816. bey 

W. A. Holäufer. 

Auch unter dem Titel; 

Systematisches Handbuch der neuesten deutschen 
ökonomischen Literatur, seit dem Jahre 1809. 
Zur Kenntniss sämmtlicher, im Gebiete der Land- 
und Hauswirthschaft und ihrer Hülfs - und Ne¬ 
ben Wissenschaften, seit 1809 erschien. Deutschen 
Schriften; nebst Angabe des Ladenpreises etc. 

von D. F. B. Weber etc. Erster Band. XXVI 
u. 2Ö2 S. 8. (1 Rlhlr. 12 gr.) 

Die Veränderung seines Wohnorts, sagt der Vf. veranlasste 
die Veränderung der Verlagshandlung. Dem Wunsche der letz¬ 
tem gemäss, kam der neue, zweyte Titel hinzu. Plan und Lin- 
richtung des Ganzen blieb durchaus, wie in den vorigen Län- 
den. Gleiches Bestreben nach Vollständigkeit und Genauigkeit 

wird man auch hier dem thätigen Verf. gern zugestehen. 
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Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 16- des Juny. 152. 

Staats wissen schäfte u. 

Die deutsche Gemeinde - Verfassung und Verwal¬ 
tung in einem Umrisse von IVUheim Pagen- 
stec/ier, herzogl. Nassauischem Regierungsrathe. Darm¬ 

stadt 1818, bey Hey er und Leske. VIII. i5q8 
S. 8. (Preis 16 gr.) 

Die Verwaltung der Gemeinden muss unbedingt, 
dem Zwecke des Staats gemäss, nach allgemein gül¬ 
tigen und bestimmten Gesetzen, geführt werden. 
Der Mangel an dem einen oder dem andern hat 
in mannigfaltiger Beziehung schädlich gewirkt. Das 
Zuvielregieren oder Einmischen der ohern Staats¬ 
behörden in den Gang der Gemeinde - Verwaltung, 
wodurch nicht nur dieser erschwert, ja oft ge¬ 
lähmt, sondern auch das Heer der besoldeten Staats¬ 
diener vermehrt ward, hat der Erfahrung zu Fol¬ 
ge, weniger nachtheilige Folgen gehabt, als der 
Mangel au Aufsicht auf dieselbe. Diesem allein 
muss zugeschrieben werden, dass in vielen Län¬ 
dern Millionen des Gemeinde-Vermögens vergeu¬ 
det- und Schulden aufgehäuft wurden, unter deren 
Druck noch die späte Nachwelt seufzen wrird. Tau¬ 
sende, welche ihre Habe vei'trauungsvoll den Ge¬ 
meinden hingegeben hatten, verloren durch nach¬ 
lässige oder untreue Verwaltung ihr Eigenthum, 
und viele wurden an den Bettelstab gebracht, wäh¬ 
rend dem manche Ortsvorslande sich wohl dabev 
befanden und beym Untergang des öffentlichen Cre- 
dits auf ungerechte Art sich bereicherten. Ueber 
die Verwaltung der Gemeinden bestanden und be¬ 
stehen noch eben so viel Gesetze und Einrichtun¬ 
gen als in Deutschland Staaten existiren. Zura 
Theil ist auch in denselben das aus abgestorbenen 
Verfassungen Uebriggebliebene mit neuern Einrich¬ 
tungen vermischt, und dadurch die Ausführung 
schwierig geworden, oder es ist an die Stelle des 
vergessenen Alten Willkür getreten, wodurch, 
beym Wechsel der Beamten, jedesmal andere Ein¬ 
richtungen Statt fanden. 

Da der Genius derZeit und die Bildungsstufen, 
auf der die Deutschen stehen, auch zeitgemässe 
Einrichtungen erfordern, da alles nach einer auf 
gesetzliche Frey heit und Gleichheit vor dem Ge¬ 
setz beruhenden Staatsverfassung ringt, da die Auf¬ 
klärung des Volks durch stufenweise Bildung des 
au 1 keimenden Geschlechts nur möglich wird; so 
kann wohl mit Recht behauptet werden; dass die 

Erster Eand. 

Verwaltung der Gemeinden zu denjenigen Gegen¬ 
ständen gehöre, wofür gerade jetzt die meisten der 
Regierten am lebhaftesten sich interessiren, auch 
mittel -oder unmittelbar grossen Gewinn erwa; len 
können. In dieser Beziehung verdient daher der 
Verf. unsern Dank, dass er einen Gegenstand des 
allgemeinsten Interesse zur Sprache brachte. Der¬ 
selbe ist dessen um so würdiger, indem die Ten¬ 
denz dieses Werks, seinen rechtlichen Sinn beur¬ 
kundend, auf Einführung einer zeitgernässen fe¬ 
sten Verfassung und Abstellung von regelloser Will¬ 
kür hinzielt. Ueber die bey Bearbeitung dieses 
Werks benutzten Hülfsquellen hat sich der Verf. 
nirgends erklärt, auch die hierüber bestehende Li¬ 
teratur nicht angezeigt. Indessen ist es nicht zu 
bezweifeln, dass ihm die durch periodische Blät¬ 
ter auch auswärts vortheiihaft bekannt gewordene Ge¬ 
meinde - Verfassung und andere allgemeine Ver- 
waltungs - Vorschriften im Herzogthum Nassau, sei¬ 
nem Vaterlande, hierbey zum Vorbilde dienten, 
von welchen er indessen in mehreren wesentlichen 
Puncten, seiner eigenen Ansicht folgend, abgewi¬ 
chen ist. 

Das Werk zerfällt in einen allgemeinen und 
besondern Theil, und in einem Anhang sind Be¬ 
merkungen über die Einführung der Gemeinde¬ 
verwaltung, Beseitigung der Hindernisse und über 
die nothwendigen vorübergehenden Bestimmungen 
enthalten, worauf einige sehr zweckmässig einge¬ 
richtete Formulare über Inventar - und Wirth- 
schaftsplan den Beschluss machen. 

In dem allgemeinen Theil wird unter drey Ab¬ 
schnitten i) die Gemeinde, deren Begriff, Zweck, 
Mitglieder und Gebiet, deren und ihrer Mitglieder 
Rechte und Verbindlichkeiten, 2) der Gegenstand 
der Gemeinde-Verwaltung, und 5) deren Behör¬ 
den abgehandelt. 

Der besondere Theil enthalt: 
A. Verwaltung der äusseren Verhältnisse der Ge¬ 

meinde. 
B. Verwaltung der Justiz. 
C. Verwaltung der Polizey. 
D. Verwaltung allgemeiner Lasten und 
E. Verwaltung des Vermögens. 

Letztere ist am ausführlichsten bearbeitet worden. 
Uugeachtet wir nun im Allgemeinen die Vor¬ 

schläge des Vfs. zur Einrichtung einer Gemeinde- 
Verfassung für zweckmässig halten, indem hier¬ 
durch hauptsächlich die Herrschaft des Gesetzes be- 
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festigt, jede Willkür möglichst verhütet und das 
Vermögen der Gemeinden gesichert wird, und da¬ 
her dieses Werk den obrigkeitlichen Behörden zur 
Beherzigung empfehlen müssen; so darf dieses uns 
doch nicht abhalten, verschiedene Ansichten des 
Vfs. einer nahem Beleuchtung zu unterwerfen, 
welche theils nicht richtig, theils in Beziehung 
auf den gewählten Plan nicht consequent uns er¬ 
scheinen. 

Den Ursprung der Staaten (S. 2) glaubt der 
Verl, von der Vereinigung mehrerer Familien zu 
Gemeinden und durch deren Vereinigung unter 
einander herleiten zu müssen, dieses ist geschicht¬ 
lich unrichtig, indem erst Staaten entstanden sind, 
bevor die geographische Trennung derselben in 
Gemeinden, als Theile des Staats zur Bequemlich- 
des Regierens, Statt finden konnte. 

Zu eng wird ferner der Zweck des Staats (S. 5) 
auf Sicherheit und Cultur der Personen und des 
Eigenthums seiner Bürger beschränkt, indem sol¬ 
cher in der möglichen Erreichung menschlicher 
Vollkommenheit gesucht werden muss. Offenbar 
irrig wird aber (S. 7) behauptet, dass die Zwecke, 
welche die Gemeinde seihst erreichen könne, die¬ 
selbe selbst befriedige, und dass nur diejenigen, 
welche sie nicht selbst zu erreichen vermögen, vom 
Staat befriedigt würden, und endlich, dass von da 
an dessen Wirksamkeit erst eintrete. Dieser un¬ 
haltbare Grundsatz, welcher in einer besonder!! 
Note der Verf., nicht überzeugend, zu vertheidi- 
gen versucht, hat zu vielen unrichtigen Folgesä¬ 
tzen im Verfolg Veranlassung gegeben. Z. B. dass 
Gemeinde-Beschlüsse von der obern Verwaltungs- 
Behörde entweder genehmigt oder verworfen wer¬ 
den müssen, nichts aber von derselben dagegen 
verordnet werden könne, welches offenbar unrich¬ 
tig ist, indem jede gesetzliche Bestimmung auch 
gegen den Willen der Gemeinde vollzogen werden 
kann. Es is! hierbey übersehen worden, dass ein 
Verein zur Erreichung des Staatszwecks ohne Ein- ■ 
heit nie bestehen würde, und dass in einer selb¬ 
ständigen monarchischen Verfassung, welche hier 
vorausgesetzt wird, die Regierungsgewalt nicht sub¬ 
sidiarisch seyn kann, wodurch die Gemeinden zu 
föderirten kleinen Staaten umgeschaffen, oder ei¬ 
nen Staat im Staate bilden würden. Die Selbst- 
Regierung der Gemeinden nach einem unwandel¬ 
baren Staatsgrundgesetz und die eigne Wahl ihrer 
Voilziehungsbeamteri, mit Ausnahme jedoch derje¬ 
nigen Personen, welche ihre Gerechtsame bewah¬ 
ren und gegen die Verwaltungsbeamten controliren 
sollen und daher aus ihrer Milte gewählt wrerden 
können, daif denselben auch bey einer höher fort- 
schiiitenden Bildungsstufe des Volks nie angeeignet 
werden, indem hierdurch unveräusserliche Regie¬ 
rungsrechte verloren würden. Wahrscheinlich ist 
diese Idee bey dem Verf. dadurch ausgebildet wor¬ 
den, weil in den Gemeinden mehrere allgemein 
nützliche öffentliche Anstalten durch die Beschränkt¬ 
heit ihrer Hülfsquellen nicht Statt finden können, ' 

welche daher der Staat für grössere Dislricle aus 
allgemeinen Mitteln einzurichten nur allein im 
Stande ist. Hieraus kann aber keineswegs ein sub¬ 
sidiarisches Regierungsrecht gefolgert werden, in¬ 
dem dieses ausschliesslich und ungetheilt dem Re- 
genteu zukömmt. Wenn (S. 10) der Verf. mit 
Recht Öffentlichkeit der Verhandlung in Gemein¬ 
de-Angelegenheiten verlangt, und hiervon die al¬ 
lein zu rechtfertigende Ausnahme angibt, so darf 
doch nicht das Geheimhalten desselben ein heillo¬ 
ses Verderben für ,, Verfassung und Verwaltung 
„ genannt werden, indem hierdurch bloss Versohle ie- 
„rung abscheulicher Willkür, schädlicher Eigeu- 
,,nutz und dein gemeinen Wesen schädliche Maas¬ 
regeln bezweckt würden. Mag dieses auch hier 
uud da wohl geschehen seyn, so w?ar dieses doch 
nicht überall der Fall, \iclmehr rührte meistens 
dieses Geheimhalten aus Gewohnheit hei-, und hat¬ 
te in gesetzlichen Vorschriften seinen Grund, de¬ 
ren Aufhebung von dein Willen der Verwalter 
nicht einmal abhängig war; dergleichen Aeusserun- 
gen können um so weniger gebilligt werden, in¬ 
dem hierdurch ein gehässiger Schatten auf eine 
zahlreiche Classe von Beamten geworfen wird, 
welche nur in der Achtung und dem Vertrauen ih¬ 
rer Mitbürger die Belohnung ihre» müh vollen Ar¬ 
beiten finden müssen. 

Bey dem Begriff eines Gemeiudeglieds (S. i3) 
welcher richtig angegeben worden ist, halte der 
häufig vorkommende Fall, dass Ausländer Hand- 
lungs - Niederlagen durch Factoren besorgen.lassen, 
mit Beziehung auf die hieraus entspringende Rechte 
und Verbindlichkeiten erwähnt werden müssen. Mit 
diesem Begriff des Gemeinde - Bürgers steht im 
schneidendsten Widerspruche, dass die volljähri¬ 
gen Söhne der Ortsburger, welche noch nicht Ge¬ 
meinde-Glieder geworden sind, verpflichtet seyn 
sollen, den Gemeinde - Versammlungen heyzuwoh¬ 
nen und darin zu stimmen. Hieraus W'ürde folgen, 
dass auch die Frauen und das Gesinde der Ge¬ 
meinde - Bürger zum Stimmrecht zugelassen wer¬ 
den müssten. 

Mit deutschen Namen verschleiert, wird (S. 22) 
die in Frankreich eingeführte, eine Zeitlang auf 
deutschen Boden verpflanzte Präfectur - Einrich¬ 
tung als angeblich besser gegen die Collegial - Ver¬ 
fassung der obern Verwaltungsbehörden empfohlen 
und in Schutz genommen. Wir können aber die¬ 
ser Meynung nicht beypflichteu, indem es nicht, 
nur möglich, sondern auch durch die Erfahrung 
ausser allen Zweifel gesetzt worden ist, dass die 
bürokratische und collegialische Verfassung leicht 
bey einem Collegium zu vereinigen sind, und dass 
es in der allgemeinen Meynung der Deutschen lie¬ 
ge, diesen Behörden, welchen das wichtigste In¬ 
teresse der Staatsbürger wohlverstanden in letzter 
Instanz übertragen ist, ein grösseres Zutrauen zu 
schenken, weil sie wohl wissen, dass ihre Ange¬ 
legenheiten nicht übereilt, sondern nach mancher- 
ley Ansichten erwogen werden und nicht von der 
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einseitigen — oft unrichtigen Ansicht eines Indi¬ 
viduums abhängen. Dergleichen Formen mögen 
allerdings ungeachtet vieler ihr anklebenden Feh¬ 
ler, worunter das precäre Verhältuiss der Gehiil- 
fen gegen den Präfekten unstreitig das schlechte¬ 
ste ist, in grossem militärisch - monarchischen oder 
despotischen Staaten mit Vortheil angewendet wer¬ 
den , in Deutschland werden sie allgemein kein 
Glück finden, wie auch die letzteren Vorgänge in 
Bayern bewiesen haben. 

Die Gerechligkeitspflege soll (S. 25) von Ge¬ 
richten, welche von der Regierung (von dem Ein¬ 
fluss der Regierung) ganz unabhängig (obgleich von 
derselben augeordnet sind) geliandhabt und von der 
Verwaltung geschieden seyn, dennoch wird dem 
Schultheiss (S. 55) welcher nur als Verwaltungs¬ 
beamter in dem Cyklus der Gemeinde - Verfassung 
erscheint, eine Civil - Jurisdiction erster Instanz zu- 

g'Ä'S*> welches wir nicht nur für jenem Grundsätze 
widersprechend, sondern auch für schädlich halten, 
indem nur von Gesetzkundigen die streitigen Rech¬ 
te und Verbindlichkeiten der Staatsbürger geprüft 
und richtig entschieden werden können. Ist eine 
Gemeinde unvermögend (sagt S. 100 der Verf.) die 
Zinsen ihrer Capilalschuld und ihre Rückstände 
zu bezahlen, so muss eine Herabsetzung des Zins¬ 
loses Statt finden, und diese bis zur gänzlichen 
Schuldentilgung bleiben. Verstehen wir hierunter 
eine provisorische Herabsetzung des Zinsfusses, 
vorbehaltlich der Nachzahlung, sobald die (unsterb¬ 
liche) Gemeinde durch ihren verbesserten Finanz¬ 
zustand wieder hierzu vermögend seyn wird, so 
ist diese durch die Noth dictirte Maassregel gerecht¬ 
fertigt, soll aber das Entzogene nie ersetzt weiden, 
so ist es unrechtlich. Aus dem Zusammenhang und 
der ganzen Tendenz des Werks zu schliessen, muss 
angenommen weiden, dass der Verf. nur jenes 
gemeint habe. 

Bey der Vertheilung der Gemeindeschulden 
unter die Ortsburger ist der Fall vergessen wor¬ 
den, dass diese (die eigentliche Auflösung) geboten 
sey, wenn eine Schuld für eine Gemeinde contra- 
liirt worden ist, welche die noch lebenden Glie¬ 
der derselben hätten selbst übernehmen müssen, 
jener Act daher entweder ungültig war, oder da¬ 
durch eine vorschussweise Bezahlung bezweckt wurde. 

Wir haben schon oben bemerkt, dass die Vor¬ 
schläge des Vfs. über die Verwaltung des Gemein¬ 
de-Vermögens eine vorzügliche Berücksichtigung 
verdienen, indem hierdurch am besten ihr Ver¬ 
mögen erhalten, gut benutzt und der gesunkene 
öffentliche Credit wieder hergestellt werden kann, 
indessen ist hierbey eine in neuern Zeiten prak¬ 
tisch gewordene Hauptstreitfrage: wem nach voll¬ 
ständig erfüllten Gemeindezwecken der Ueberschuss 
gebühre, und oh dieser zu progressiv steigenden 
Activcapital verzinslich angelegt, oder unter die 
lebenden Gemeindeglieder vertheilt werden soll? 
durch Zerhauen des gordischen Knotens fiir das 
Letztere entschieden worden, ungeachtet dieses mit j 

der frühem Behauptung, dass das Gemeinde-Ver¬ 
mögen nur zu Staatszwecken zu verwenden und 
wirklich Staatsvennögen sey, im Widerspruch zu 
stehen scheint. Wir enthalten uns aus Gründen 
über diesen schlüpfrigen Gegenstand etwas mehr 
zu sagen. Die sehr vielen Druckfehler, wodurch 
häufig der Sinn der Schrift entstellt wird, sind 
zum Theil von dem Verf. hinten angezeigt, viele 
andere aber übersehen worden, worunter S. n5 
Zeile 6 von oben eine lächerliche Deutung erhält. 

Dieser uncorrecte Abdruck kommt in diesem 
Fall lediglich der Verlagshandlung zu Schulden, 
und verdient um deswillen einer ernstlichen Rüge, 
weil sehr oft hierdurch ganz unrichtige Ideen ver¬ 

breitet werden. 

Betrachtungen über das heilige Biindniss, beson¬ 
ders in Vergleich mit ähnlichen Ereignissen des 

16. Jahrhunderts. Hamburg, bey Ho fl manu i817‘ 

XXIII. und i2o S. (16 gr.) 
_ • i* 

Das am 26. Sept. 1815 zu Paris zwischen den 
Monarchen von Russland, Oesterreich und Preus- 
sen geschlossene Bündniss, welches sich seihst ein 
heiliges nennt, ist der Welt, so zu sagen, wie 
ein Räthsel aufgegeben worden, dessen Lösung auf 
mancherley Weise versucht worden ist. Schon in 
seiner Form steht es ohne Beyspiel da, indem es 
ohne Bevollmächtigte, ohne Contrasignatur eines 
Ministers, ohne die gewöhnlichen diplomatischen 
Förmlichkeiten zwischen den Monarchen persön¬ 
lich und unmittelbar abgeschlossen, lange geheim 
gehalten und erst am Weihnachtstage durch dir 

Petersburger Hofzeitung bekannt gemacht worden 
ist. Eben so abweichend von dem gewöhnlichen 
ist sein Inhalt, welcher keine politischen Zwecke, 
keinen Ländererwerb, kein rechtliches Verhältnis» 
der Staaten zu einander, sondein lediglich ein Ver¬ 
sprechen wahrnehmen lässt, etwas anzuerkennen, 
und zur Richtschnur der Regierungsweise zu ma¬ 
chen, was, wenn wir die Wahrheit sagen sollen, 
einer solchen Anerkennung gar nicht bedurfte, son¬ 
dern durch eigene innere Kraft auch schon vorher 
seine vollkommene Gültigkeit für den Monarchen, 
wie für den Bettler, behauptete. Eben darum aber, 
weil von christlichen Fürsten nicht zu erwarten 
stand, dass sie durch ihr gegenseitiges Versprechen 
den Geboten des Christenthums irgend eine San- 
ction beyzulegen hatten glauben können, welche 
es ohne dasselbe nicht haben würde, war es nicht 
zu verwundern , dass die Welt irgend einen ver¬ 
borgenen , vielleicht in geheimen Artikeln enthal¬ 
tenen Zweck, dabey vermuthete, und bald eine 
Verbindung gegen die Türken, bald einen Verein 
gegen die päpstliche Autorität, bald eine Coalition 
gegen republicanische Grundsätze oder einen Ver¬ 
such zur Wiederherstellung der Einheit in der 
christlichen Kirche darin zu entdecken vermeinte. 

Seit der Zeit sind fast alle christliche Staaten zum 
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Beytrilt eingeladen worden; von den meisten ist 
das Anschlüssen an die heilige Allianz, nur von 
England und Nordamerica eine Ablehnung gemel¬ 
det worden; nicht als ob diese beyden den Grund¬ 
sätzen der bekannten drey Artikel ihre Huldigung 
versagt hätten, sondern weil die Verfassung nicht 
erlaubte, diesem Bündnisse förmlich beyzutreten. 
Dieser grossen Ausdehnung ungeachtet, ist von ei¬ 
nem andern Zwecke des Bündnisses, von gehei¬ 
men Artikeln desselben nichts bekannt worden, 
vielmehr finden sich alle frühem Vermuthungen 
von irgend einem solchen bestimmten Zwecke durch 
die bisherige Erfahrung widerlegt. Die Weh ist 
also mit ihren Erwartungen über die Folgen die¬ 
ser merkwürdigen Erscheinung lediglich an die be¬ 
kannt gemachten drey Artikel gewiesen, und so 
hat auch unser Verf. seinen Standpunct genommen. 
Betrachtet man diese für sich allein, so enthalten sie 
allerdings auf keine Weise etwas juridisches, sie be¬ 
gründen durchaus keine Rechte und Verbindlich¬ 
keiten der Staaten zu einander. Sie sind ein blos¬ 
ses Glaubensbekenntniss der Monarchen, welches 
jeder Bekenner der christlichen Religion zwar schon 
früher abgelegt haben muss, hier aber von den 
Monarchen in ihrer Eigenschaft als Väter ihrer Völ¬ 
ker nochmals feyerlich ausgesprochen worden ist. 
Was sie zu dieser Wiederholung bewrogen hat, kann 
zwar nur ein Vertrauter wissen, allein mögliche 
Veranlassungen dazu sind in den grossen vorher¬ 
gegangenen Ereignissen genug vorhanden. So gros¬ 
se Dinge unmittelbar vorhergethan und erreicht 
wurden, so musste doch gerade in denen, welche 
die Begebenheiten von dem höchsten Standpuncte 
überschauen konnten, das lebhafte Gefühl erweckt 
werden, wie gelingen Antheil menschliche Macht 
und Klugheit an jener glänzenden Befriedigung der 
heissesten V\ unsclie und Hoffnungen hatte, wie nahe 
das grosse Unternehmen in den entscheidendsten 
Augenblicken einem gänzlichen Misslingen war, und 
wie sichtlich eine höhere Hand die Fäden regierte. 
Ein solches Gefühl konnte keinen schönem und 
angemessenem Ausdruck finden, als in dem öffent¬ 
lichen und feyerlichen Bekenntniss mächtiger Mo¬ 
narchen, dass sie ihre Völker nur in diesem Gei¬ 
ste einer frommen Demuth regieren wollen, welche 
die wahre Herrschaft demjenigen anheim gibt, ohne 
welchen alles menschliche Wirken und Herrschen 
doch nichts ist, als ein sehr vergebliches und eit¬ 
les Bemühen; zugleich aber auch in demjenigen 
Geiste der Liehe und Gerechtigkeit, welchen die 
christliche Religion lehrt, und welcher, wenn er 
allgemein herrschend werden sollte, auch die wahre 
bürgerliche Freyheit und Gleichheit auf Erden befe¬ 

stigen würde. 
In diesem Sinne hat denn unser Vf. das heilige 

Bündniss aufgefasst, und nach des Rec. inniger Ue- 
berzeugung mit dem vollesten Rechte. Auf eine sehr 
scharfsinnige Weise stellt er mit diesem Glaubensbe- 
kenntnisse der Monarchen das gerade vor 5oo Jahren 
von mehrern deutschen Fürsten zu Augsburg überge¬ 

bene Bekenntniss zusammen. Er zeigt, dass bcyde in 
ihrem Wesen darauf hinausgehen, die willkürliche 
Macht einem von Menschen ganz unabhängigen Ge¬ 
setze zu unterwerfen, welches in seiner höchsten 
Reinheit nur von der Religion.aufgestellt wird. Die 
Regenten werden dadurch zwar Stellvertreter der 
Gottheit, allein die Regel ihrer Regentenhandlungen 
kann nicht ihre Willkür oder eine angebliche höhere 
menschliche Weisheit seyn, sondei n sie ist in den 
Lehren der Religion ihnen seihst und jedem andern 
bekannt gemacht. Aus dieser Ansicht lassen sich denn 
die wichtigsten Folgerungen schlussgerecht ableiten, 
wovon der Verf. nicht eine vollständige Uebersicht, 
aberdoch einige, dieilim die merkwürdigsten schienen, 
auseinandergesetzt hat. Das Christenthum, sagt er, 
verpflichtet seine Bekenner zu der möglichsten Ent¬ 
wickelung aller seiner Kräfte durch und für ein sitt¬ 
liches Lehen. Eine Regierung, welche die Lehren des 
Christenthums zur Grundlage ihrer Regierungskunst 
und ihres Regierungsrechts gemacht hat, muss also 
ihren Unterthanen die vielseitigste und freyeste Aus¬ 
bildung gewähren, weil nur in einer solchen alle sitt¬ 
lichen Anlagen der Menschheit entwickelt werden können. Selbst 

Christus sagte: Prüfet alles, und das Beste behaltet. Gleichheit 

aller Menschen vor dem Gesetz, gleiches Verhältnis zwischen 

Dienst und Lohn, freye Wahl des Berufs Tür einen Jeden nach 

dem Maas seiner Kräfte, Vermeidung jeder Begünstigung einzel¬ 

ner Menschen und Stände können als Gebote der christlichen Re¬ 

ligion gar nicht verkannt werden. Selbst die Nothwendigkeit re¬ 

präsentativer Einrichtungen wird aus diesen sittlich - religiösen 

Grundsätzen erwiesen, und so aus diesem Gesichtspunkte alles 

abgeleitet was nicht etwa Schwärmer und neuerungssüchtige 

Menschen zu Befriedigung ihrer Selbstsucht verlangen, sondern 

was erfahrne und besonnene Männer allgemein wünschen, und 

die Fürsten selbst, Kaiser Alexander an ihrer Spitze, für noth- 

wendig erkannt und feyerlich verheissen haben. 

Für die Erfüllung -dieser massigen und gerechten Hoffnungen 

gibt also die heilige Allianz allerdings eine neue Bürgschaft. Es 

ist in diesen Dingen, vornemlich in der Gründung landständi¬ 

scher Verfassungen augenscheinlich eine Art von Stillstand ein- 

getreten, und er ist leicht zu erklären, wenn man die Ueber- 

treibungen betrachtet, zu welchen alle Parteyen durch die Neu¬ 

heit der Sache in diesen Angelegenheiten verleitet worden sind. 

Eine jede hat das Verdienst des Sieges über fremde Herrschaft 

sich zugeschrieben und den Vortheil desselben sich allein zuzu— 

eignen versucht. Darüber ist ein Streiten und gegenseitiges An— 

feinden entstanden, welches gefährlicher zu se3'n scheint, als es 

ist, weil sich noch dazu jede Partey dadurch Gehör zu verschaffen 

sucht, dass sie von Gefahren spricht, welche daraus entstehen wer¬ 

den, wenn nicht sie allein gehört werden sollte. Das alte schlech¬ 

te Handwerk der Verleumdung, der Verketzerung, derSchtnei- 

cheley ist nach Gewohnheit nicht müssig gewesen, und hat sich 

natürlich am meisten dahin gerichtet, wo die meiste Macht zu loh¬ 
nen anzutreHen war. Aber alles das muss bald an solchen Gesin¬ 
nungen scheitern, wie sie in der Urkunde vom 26. Sept. itL5 aus¬ 
gesprochen werden, und wenn diese Ansicht derselben die richti¬ 
ge ist, so gehört dieses Bündniss allerdings unter die merkwürdig¬ 

sten und segenreichslen Erscheinungen unsrer 'läge. 
Dem Verf, aber gebührt das Verdienst, diese Ansicht recht 

klar, ruhig und mit einfacher Würde des Vortrags aus einander 

gesetzt zu haben. 
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Ueber die TVassersucht. Von Dr. Franz Friedr. 

Gbttlob Eggert, Kreispliysikus und Bergarzt zu Eisle¬ 

ben. Leipzig, bey Barth, 1817. XII. u. 448 S* 

in gr. 8. 

Die Wassersucht mit ihren verschiedenen Arten, 
Formen, und Complicationen hat schon so unzäh- 
ligemale die Federn der schreibenden Aerzte, die 
gar gern den alten Spruch der Salernitani,scheu 
Schule hatten entkräften mögen, beschäftigt, und 
seit Aretaeus und Caelius Aurel, eine Menge Ver¬ 
suche, ihre Nosologie und Therapie ins Klare zu 
setzen und für die Klinik erfolgreicher zu machen, 
erzeugt, ohne dass es uns bis jetzt noch gelungen 
wäre, von dieser Krankheit in der Mehrheit der¬ 
jenigen Fälle, in welchen sie einmal chronisch und 
Product einer allgemeinen Kachexie und eines Ver¬ 
falles der Ernährung und Blulerzeugung geworden 
ist, die alte Schmach eines Scandali Medicorum 
abzuwenden. Auch sind unter der Legion von 
grösseren und noch viel mehr kleineren Schriften 
und Dissertationen über die Wassersucht, oder über 
einzelne Arten derselben doch nur sehr wenige (un¬ 
ter ihnen wirklich noch immer des alten Dan. Mon- 
ro's und P. Camper's Abhandlungen oben an ste¬ 
hend, und unter den neuen etwa noch Baccher's, 
Milmanns, Blacktvall's, Knebels und Metzler's 
Schriften einen Platz neben sich gestattend), wel¬ 
che in ihre Aufgabe tiefer und gründlicher einge- 
druugen wären, und ihr mit einem ausgezeichne¬ 
teren Erfolg für die Klinik, wenn auch nur in 
Hinsicht auf einzelne Arten und Bildungsverhält¬ 
nisse der Wassersucht, genüget hätten. Um so 
wiinschenswerlher müsste noch immer ein Werk 
bleiben, welches die gesammte Nosologie u. The¬ 
rapie der Wassersucht, nach ihren Gattungs- und 
Arten - Verhältnissen , aus dem Standpuncte eines 
rationalen Empirismus zu umfassen, die bisherigen 
Theorieen einer gründlichen und auf eigener hin¬ 
länglich reicher Erfahrung ruhenden Kritik zu un- * 
terwerfen, und dasjenige, was wir über die Theo¬ 
rie und die Heilungsgrundsätze, so wie über die 
gegen die verschiedenen Arten der W. vorzugs¬ 
weise heilsamen Mittel als sicheres Resultat geprüf¬ 
ter Ansichten und Lehrsätze und als gereifte Frucht , 
unzweideutiger Erfahrungen anuehineu dürfen, her- | 

Erster Land. 

auszuheben versuchen würde, ja es würde das Ver¬ 
dienst eines solchen Werkes schon sehr hoch an- 
zu.schlagen seyn, wenn es dem Verl, auch nur ge¬ 
lingen sollte, durch seine eigene Uniersuchungen 
über diese Krankheit, an Kranken zunächst, und 
dann und ausser diesen auch aus den bessern Dar¬ 
stellungen derselben durch andere, festere und hel¬ 
lere Gesichtspuncle für ihre Nosologie, so wie be¬ 
stimmtere und in der Erfahrung sich bewährende 
H eilindicationen aulzustellen, und so dadu: ch Ver¬ 
mittler zu werden zwischen den streitenden Par¬ 
theien über die Pathogenie der W. einerseits, (un¬ 
ter welchen wir namentlich die Anhänger der al¬ 
ten humoristisch - kakochymischen Theorie, und die 
der Gelass- und Drüsenverstopfungen, daun die 
der Wassererzeugung aus puren Erregungsdelecten 
und aus Atonie, dann die der neuern chemisch¬ 
galvanischen Schule bezeichnen,) und zwischen dem 
heillosen Empirismus, mit dem leider noch immer 
der grösste Theil dei' Praktiker bey der Behandlung 
der Wassersucht, wenigstens sobald sie einmal län¬ 
ger dauert, zu Werke geht, und in welchem die¬ 
selbe mit dem Dogmatismus der aus dem Reiche 
der Möglichkeiten Hypothesen auf Hypothesen 
bauenden Theoretiker vom neuesten Geschmack 
einen um so grelleren Contrast bildet. 

Die vorliegende Monographie darf wenigsten., 
in den wichtigsten Beziehungen Ansprüche auf je¬ 
nes Verdienst machen, und gehört ohne Wider¬ 
rede in Hinsicht auf die Klarheit, Gediegenheit u. 
Vollständigkeit der nosographischen und aetiologi- 
scheti Darstellung, so wie auf die Sorgfalt, den 
Fl iss und die Zweckmässigkeit der therapeutischen 
Abhandlung, zu den vorzüglichsten und lehrreich¬ 
sten Schriften, die wir bis jetzt über die Wasser¬ 
sucht besitzen. Ja wenn wir besonders auf die Ge¬ 
nauigkeit und Treue der Symptomatologie und 
Diagnostik, auf die klare und geistvolle Darstel¬ 
lung der innern aetiologischen Momente und ihrer 
gegenseitigen Beziehungen, und auf die Consequenz 
und Angemessenheit der allgemeinen und besonde¬ 
ren Heilanzeigen, so wie auf die gute Anordnung 
und Vollständigkeit des Heilapparals (nur mit we¬ 
nigen Desideraten) Rücksicht nehmen, so können 
wir kein Bedenken tragen, diese Monographie für 
die. beste und befriedigendste unter allen bisherigen 
zu erklären, und geben dem uns vorher noch nicht 
bekannt gewesenen Verfasser, der mit diesem Werk 

vermuthlich seine schriftstellerische Laulbalm er- 
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öffnet, unsern Dank und unsere Achtung für sein 
Beobachtung»- und Schriftstellertalent, mit dem er 
einen lebhaften und angenehmen Vortrag verbindet, 
mit besonderem Vergnügen zu erkennen. Nur zwey 
Puncte sind es, die wir an diesem gelungenen 
Werke auszustellen haben, und von denen frey- 
lich der eine nicht dem Verfasser als Schuld auf- 
gebiirdet werden kann, aber darum doch nicht we¬ 
niger, als der zweyte, dem VVei’ke selbst zu eini¬ 
ger Minderung seines praktischen Werth es gereicht. 
Sie sind erstlich der Mangel einer gewissen eige¬ 
nen Erfahrungsfülle, der sich durch das ganze 
Werk hindurch unverkennbar ausspricht, und der 
durch den immerhin sehr rühmlichen Fleiss, mit 
dem der Verf. die Erfahrungen Anderer zu benu¬ 
tzen und zu vergleichen gestrebt hat, doch nicht 
ersetzt wird. Zweytens eine gewisse, vielleicht eben 
ans diesem Mangel hinlänglicher und reichlicherer 
eigener Beobachtungen lierstammende, Einseitigkeit 
und Befangenheit in der nosologischen und aetio- 
logischen Ansicht und Beurtheilung der Wasser¬ 
sucht, und eine zu weit gehende und entgegenste¬ 
hende, unbestreitbare, Argumente und Thatsachen 
zu gering achtende Vorliebe für die von dem Vf. 
aufgestellte Theorie der nächsten Ursache jener 
Krankheit. Der Verf. findet nämlich den Grund 
aller excessiven Wasserbildung in der Wassersucht 
jeder Art in einer Verdichtung des animalischen 
Duftes, der aus dem Blute gasförmig hervorgehend 
alle Theile des innern Körpers durchdringe und 
erfülle, in tropfbar flüssige Form, und in einer An¬ 
häufung dieses zu Wasser gewordenen Duftes in 
irgend einem, dem Duft ursprünglich eingei’äum- 
ten grösseren oder kleineren Raum. Dieser Duft, 
das Lebenstoffgas, dessen nähere Bestand theile noch 
nicht gehörig erforscht seyen, sey wahrscheinlich der 
durch die Respiration am meisten oxygenirie Theil 
des Blutes, aus dem der Faserstoff gebildet, wird, 
und sey überall da vorhanden, wo Zellstoff ist, in 
grösster Quantität aber in den (serösen) Häuten, 
die innere Höhlen umschHessen und reproductive 
Organe umgeben. Er sey reine Aeusserung des 
Uebensprocesses, und habe die Bestimmung, nicht 
allein die von ihm umgebenen Theile in einem 
animalischen Bade zu erhalten (was soll dieses 
heissen?) sondern auch, indem er selbst wieder 
eingesogen wird, die Aniraalisation des Blutes und 
dadurch des ganzen Körpers zu unterhalten. Der 
organisch-chemische Process, durch den dieses Le¬ 
bensgas fortwährend aus dem arteriellen Blut ent¬ 
wickelt werde, habe seinen Heerd in dem Capil- 
largefässystem, welches wahrscheinlich eine dem 
Drüsensystem analoge Organisation neben seiner 
vasculösen und den Blutübergang aus den Arterien 
in die Venen vermittelnden besitze. Zur wahr¬ 
nehmbaren Entwickelung komme dort, und so aus 
diesen Haargefässen in allen absondernden und se- j 
lösen Hauten der Duft, indem er aus den Poren, ' 
die den Arterien und Venen, wie den ge fass reichen ; 
Häuten eigen sind, lieraustrele. (Wenn man doch | 

diese Poren, auf welche man neuerdings wieder so 
sehr und so bereitwillig zurückkommt, und die uns 
an das physiolog. Zeitalter des Aristoteles, Erasi- 
stratus, Empedocles und Epicurs erinnern, nur 
recht augenscheinlich und überzeugend darstellen 
könnte! Oder sollte man ihrer überhaupt für eine 
höhere dynamisch-antagonistische Ansich t der vitalen 
Scheidungs- und Absouderungsprocesse nöthig ha¬ 
ben? Sollte man mit ihnen nicht zu tief auf eine 
mechanische Ansicht des Lebens herabsteigen!). 
Durch eine krankhafte Affection eines Theils des 
Capillarsystems entstehe eine fehlerhafte Entwicke¬ 
lung des thierischen Gases, sowohl der Qualität als 
der Quantität nach, indem einerseits entweder ver¬ 
mehrte Thätigkeit der absondernden Gelasse, oder 
passiver Zustand derselben (wie dieser letztere?) 
erregt, durch beydes aber vermehrter Zufluss von 
abzusondernder Flüssigkeit (wie dieser durch den 
passiven Zustand?) beginnt, andererseits die Ein¬ 
saugung des Stoffes von innormaler Beschaffenheit 
erschwert werde. Im Allgemeinen entstehe hier¬ 
durch ein Zustand, den man Kachexie nennt (diese 
ist vielmehr erst das in der consolidirten tliier. Sub¬ 
stanz sicli bildende Product aus jenem Zustand, 
oder aus der Kakochymie), örtlich aber eine An¬ 
häufung des innormalen Products, oder die Was¬ 
sersucht. (Also wäre die Wassersucht wenigstens 
ursprünglich immer ein Örtlicher Zustand? Dage¬ 
gen spricht die Erfahrung, wie eine in die mehr¬ 
seitigen Quellen dieser Krankheit eingehende, und 
neben jener allerdings auch sehr wesentlichen und 
statthaften Entslehnngsweise, die der Verf. angibt, 
den allgemeinen durch das gesammte Gebiet des 
Capillarsystems, wie der Saugadern, gleichzeitig u. 
in gegenseitiger Bedingungsweise Statt findenden 
Blutzersetzungs - u. lymphatischen Retrogressions- 
Process berücksichtigende Theorie, welche dann 
die Atonie und Entreizung der kleinsten Arterien- 
gefässe und des Venensystems eben so, wie den 
Krampf in den Capiliargefässen und den serösen 
und gemischten Hauten in einen sehr natürlichen 
aetiolog. Zusammenhang mit jenen innersten Be¬ 
dingungen zu bringen weiss.) Die bisher bestan¬ 
dene Meinung von vermehrter Absonderung und 
verminderter Einsaugung als nächster Ursache der 
Wassersucht, werde hierdurch nicht aufgehoben, 
nur werde die bisherige Theorie von der Function 
besonderer aushaucheuder Gefässe, die einen blos 
zum Schlüpfrigmachen der Theile bestimmten Dunst 
absondern sollen, abgeändert. (Aber welcher gründ¬ 
liche Physiolog neuerer Zeit hat wohl behauptet, 
dass blos dieser Lubricalionsprocess die Bestimmung 
der aushauchendeu Gelasse sey?) 

Auf eine sehr sinnreiche u. interessante Weise 
stellt der Verfasser als ein Beyspiel von Mangel 
an Entwickelung des thierischen Duftes in einem 
Product von concentrirterer Beschaffenheit die Ver¬ 

härtung des Zellgewebes bey Neugebornen dar 
und bemüht sich zu zeigen, wie diesem Zustand 
eben so, wie dem der Wässerigwerdung jenes 



1221 i8i8. Jauy. 1222 

Duftes, welcher in seiner Entstehung den Ueber- 
gai-g des Eyweissloffes in den Faserstoff (?) be¬ 
zeichne, doch gleiche ursächliche Momente zu 
G unde liegen. (Die Deduction dieser Ansicht des 
Duftes als einer Uebergangsstufe des Eiweisstoffes 
in den Faserstoff ist indessen dem Verf. (§. 16.) 
nicht gelungen, und dieser dürfte auch um so we¬ 
niger möglich seyn, da gerade in dieser Entwicke¬ 
lung des gashaft-serösen Blutdunstes die grösste Ent¬ 
fernung von der Faserstoff’bildung , oder der dyna¬ 
misch-chemische Gegensatz von dieser zu liegen 
scheint. Nur erst durch krankhafte Retrogression 
vom Maximum des Expansiven zu einem überwie¬ 
gend werdenden Contractions- und Cohäsions- Zu¬ 
stand kann ein Analogon von Faserstoff’bildung aus 
jenem Duft hervorgehen.) Wenn die durch Vor¬ 
herrschendwerden des Wasserstoffes (also denn doch 
nicht durch Verdichtung? hier gerätii der V erl, in 
Widersprüche und auf einen neuen Ausweg) be¬ 
stimmte Hinneigung des Duftes zur Wasserbildung 
in wirkliche Wassersucht übergegangen sey, und 
wenn das Product, obgleich nicht zur Reproduclion 
(soll heissen zum Material für Reproduction) ge¬ 
eignet, keine dem Einsaugungsvermögen heterogene 
Eigenschaften besitzt, dann wird das Wasser von 
den einsaugenden Gelassen in die Blutmasse ge¬ 
führt (? ob dieses sich wirklich in der Mehrheit 
der Wassersüchten so verhalte , bezweifeln wir 
sehr, glauben es vielmehr nur als einen unter 
besondern Verhältnissen bedingten Hergang blos 
für die Minderzahl der Fälle gelten lassen zu dür¬ 
fen), und von da in diejenigen Organe, die vor¬ 
zugsweise zur Aussonderung des nicht animalisations- 
lähigen Wässerigten bestimmt sind, nämlich in die 
Nieren, deren Thätigkeit sich vermehrt, und wo¬ 
durch der Diabetes entsteht. (Dass die Nieren vor¬ 
zugsweise die Aussonderungsorgane für das Wasser 
in Wassersüchten werden und werden können, ist 
eine Thatsache; aber darum ist noch nichts über das 
Wie und Warum dieses merkwürdigen und noch 
immer dunkeln hydragogischen Processes dieser Or¬ 
gane, bey welchem wohl Vieles auf Rechnung ei¬ 
nes biogalvanischen Niederschlages gesetzt werden 
muss, erklärt; und noch weniger folgt aus ihrem 
Näberverhältniss zur Wasseraussonderung die von 
dem Verf. viel zu allgemein und gegen die Erfah¬ 
rung ausgesprochene Nächstbeziehung zwischen Was¬ 
sersucht und Diabetes. Im Gegenlheil wissen wir, 

-und weitere Erfahrung wird auch den Verf. davon 
überzeugen, dass Diabetes und Wassersucht in ei¬ 
nem sehr entfernten Verhältnisse zu einander ste¬ 
hen, und dass erstere nicht leicht bey wahrer Was¬ 
sersucht und auch dann nicht vorhanden ist, wenn 
es uns oder der Natur gelingt, in einer Wasser¬ 
sucht das Wasser in reichlichster Menge durch die 
Nieren auszuführen. Der Diabetes ist, in seiner 
völligen Ausbildung wenigstens, eine eigene orga¬ 
nisch-tabescirende Krankheit der Nieren und Ne¬ 
bennieren, freylich in den allermeisten Fällen durch 
metastatische Processe von der unterdrückten Haut- 

fuiiction ausgehend. Das Vorherrschen des Eyweiss- 
stoffes in dem Wasser der Hydropischen, (seltsam 
klingt der Ausdruck des Verfs.: „wassei'süchtige 
Flüssigkeit,“) welches der Verf. mit vieler Bele¬ 

senheit nachweiset, beweist noch keinesweges, wie 
der Verf. es glaubt, das Zurückbleiben des Faser¬ 
stoffes auf dem unvollkommenen Grad des Ey weiss- 
stoffes, und spricht also auch nicht, ungeachtet der 
von dem Vf. dafür mit Unrecht aufgeführten ana¬ 
lytischen Versuche von Wells und Black wall, für 
seine oben angegebene Ansicht von der chem. Na¬ 

tur des Blutduusles. 
Nach dieser allgemeinen Betrachtung der Was¬ 

sersucht handelt der Verf. in den folgenden Ab¬ 
schnitten ab: 1) die Nosologie der Wassersucht, 
(eigentlich Eintheilung der Gattungen und Al ten der 
W., nach ihrer Entstehung? ihrer Dauer und ih¬ 
rem Verlauf, nach welchem sie acut oder chronisch 
seyn kann, nach der Beschaffenheit der Flüssigkeit, 
nach ihrem Sitz, wobey sehr treffliche Bemerkun¬ 
gen Vorkommen über den Hydrops saccatus und 
über die Hydatiden, in denen der V erf. ein repro- 
ductives Leben und Rudimente von animalischem 
Bildungscharakter erkennt, ohne sich über den 
letztem bestimmter auszuspreclien, und welche er 
daher nicht als eigentliche Local-SackWassersüch¬ 
ten ansieht); 2) die Symptomatologie derW.; 5) 
die Aeliologie der W., in welcher die in der all¬ 
gemeinen Betrachtung aufgestellten Grundsätze wie¬ 
der aulgenommen und specieller mit Anknüpfung 
an die äusserti Ursachen durchgeführt werden, (ln 
dieser, im Ganzen ungemein klar und gründlich 
abgehandelten Aetiologie vermissen wir ungern 
genauere und die specielleren inneren Bedingungen 
nach ihrer Wichtigkeit würdigende Berücksichti¬ 
gung der entzündlichen Wassersucht, worüber uns 
neuerlich Harless eine nicht zu übersehende Ab¬ 
handlung in seinen Operibus acad. minor., und auch 
der Pariser Arzt Breschet eine gute Schrift gelie¬ 
fert haben. Gegründet ist die Bemerkung (S. 102.), 
jedoch nur für chronische und schon vorgerückte 
Wassersüchten, dass gehinderte Einsaugung oder 
Circulation in den lymphatischen Gelassen von der 
Normalität (soll heissen von dem Zustande) der 
Absonderung immer abhängig ist, und daher nicht 
als selbständige oder ursprüngliche Ursache der W., 
sondern nur als secundäre zu betrachten ist. Aber 
viel zu wenig erörtert, nur flüchtig berührt, ist 
eine der wichtigsten und häufigsten Ursachen der 
W., und gerade der schlimmsten und wenigstheil- 
baren, nämlich der skrofulöse, angeschwollene und 
skirrhöse Zustand der Saugaderdrüsen und insbe¬ 
sondere der Chylusdrüsen des Gekröses, so wie der 
Leber. Freylieh musste gerade in diesen Zustän¬ 
den des Drusensystems der Verf. eine vorzügliche 
Schwierigkeit und ein Haupthindern iss der Univer- 
salisirung seiner Theorie von dein innern Grunde 
der "VV. finden. Alles, was der Verf. über die ae- 
tiologischen Verhältnisse von Krankheiten des Chy- 
lussysteins und der Gallen- und üauungsorgaue, 
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so wie von anderen Kachexicen und von Onaliläls- , 
und Quantitätsfelllern des Blutes zur Erzeugung 
von Wassersüchten sagt, dreht sich um die Idee j 
von der durch irgend einen jener Zustände abnorm 
gewordenen Entwickelung des die Vitalität bestim¬ 
menden thierischen Gases. Wie und warum aber 
dieses Lebensgas bey athenischem und pletboriscbem 
Zustande des Blutgelässystems und der Eingeweide 
so gut, als bey asthenischem und bey Blutarmuth 
die Abnormität seiner Entwickelung gerade immer 
durch Concenlrirung und Tropfbarwerdung, und 
nicht auch durch noch flüchtigere Ausdehnung und 
Verdunstung äussern möge; woher bey zunehmen¬ 
der Oligaemie oder nach schnellem u. ungeheuerm 
Blutverlust doch eine so ungeheuere Menge dieses 
Blut-Lebensgases kommen möge, in der es doch 
nicht bey den nach dergleichen Haemorrhagieen oft 
in enormen Grad eintretenden Wassersüchten zu 
deren Bildung erfordert seyn musste; woher bey 
zunehmendem Ernährungs - und Sanguifications- 
Delect im Verläufe kachektischer Wassersüchten 
dennoch die immer wachsende Menge des Wassers, 
also des concentrirten Lebensgases, komme; warum 
nicht vielmehr dieses Product des vollkommneren 
animalischen Lebens und dieses ßelebungsprincip 
des organischen Beproductionsproeesses mit der In¬ 
tegrität und Kraft des Lebens und der organ. Pro- 
ductiviläl selbst immer mehr und mehr verschwin¬ 
de; dieses alles und manches Andere noch, was 
sich über das Woher und Wohin dieses Lebens¬ 
gases fragen liesse, lässt der Verf. mit allem sei¬ 
nem Scharfsinn und ohngeachtet aller Muhe, die 
er sich zur Aufrechthaltung seiner Lieblingsidee 
gibt, unbeantwortet. Warum nahm er denn nicht 
zur Erklärung des Phänomens zunehmender Was¬ 
sererzeugung bey immer mehr abnehmender Blut¬ 
menge und Blutgüte auch die so nahe liegende 
Rücksicht auf die verminderte oder ganz aufhö¬ 
rende Hautausdünstung?) 5) Die Prognosis der 
W.; 6) die Cur der W., welche mit vorzüglicher 
Gründlichkeit und einsichtiger Unterscheidung der 
verschiedenen Zustande, Combinatienen und Com- 
plicationen abgehandelt ist. Ganz können wir dem 
Verf. in der Behauptung (S. 122.) nicht beystim- 
men: dass es streng genommen nur eine Indication 
für die W. gebe) nämlich die, dem Organismus 
das Vermögen zu verschaffen, sich der widerna¬ 
türlichen Wassermenge entledigen zu können. Denn 
wenn gleich allerdings in dieser Indicat. auch unter 
den meisten Verhältnissen und in der Mehrheit der 
Fälle die cura causalis mit begriffen ist, so gibt es 
doch noch Verhältnisse und Fälle, in welchen diese 
cura causalis noch in besonderer Art nothwendig 
und ausführbar wird, auch wenn die Ausleerung 
des Wassers für einen gewissen Zeitpunct voll¬ 
ständig erreicht worden wäre, und in denen sie 
die Hauptindication wird. Beyspiele dieser Art ge¬ 
währen nicht nur die Brustwassersucht von einer 
habituellen, katarrhalisch - gichtischen Reizbarkeit u. 
Schwache der Pleura und der Lungen, sondern 

auch mehrere Sackwassersuchten. Wahr ist es 
übrigens, dass es bey der Cur der W. nicht blos 
um vermehrte Thatigkeit der aussondernden Or¬ 
gane zu thun ist, sondern dass die rationelle Cur 
vorzüglich auf der Wiederherstellung des organisch- 
chemischen Processes beruhe. Der Verf. erörtert 
nun im Einzelnen die Cur der W. von Metastase, 
die der W. von unterdrücktem (?) Rheumatismus 
und von Lähmung (zu oberflächlich), die der ple- 
thorischen W., die der W. von unterdrückten 
Blutllussen und vom Orgasmus des Blutes, mit 
Rücksicht auf die hier bedingte antiphlogistische 
Methode, die der W. vom Uebermaas reproducti- 
ver Stoffe (gehört entweder zu der plethorischen u. 
sthenischen, oder zu der atonisch - kakochymischen), 
die der W. nach sthenischen Entzündungen, die 
hier genauer berücksichtigt, und gegen welche das 
Calomel vorzugsweise (warum nicht auch die gerade 
hier so wichtige Digitalis?) empfohlen wird , der W^ 
von verminderter Blutmenge und von Schwäche und 
Atonie, nachdem Scharlach u. s. w., durchaus sehr 
lichtvoll u. befriedigend. Nach einer Uebersicht der 
empirischen Curmittel wendet sich der Vf. auch (von 
S. 2iö—474.) zu der speciellen Nosologie u. Thera¬ 
pie der einzelnen Hauptarten der Wassersucht, die 
er mit gleicher Einsicht u. mit ausgezeichneter prak¬ 
tischer Darstellungsgabe behandelt. Nämlich: die 
f'Vass. des Zellgewebes der Peripherie (darunter auch 
den äussern Wasserkopf), die Phr.der harten Hirn¬ 
haut, die IV. der weichen Hirnhaut, oder die Hirn¬ 
wassersucht (ein meisterhaftes Cap., bey dessen thera- 
peut. Theil wir nur die Digitalis u. das Calomel zu sehr 
vermissen), die Hydrorhachitis, den Hydrothorax 
(vortrefflich), Hydropericardia, Ascites, Hydrome- 
tra und H. Ovariorum. 

Kurze Anzeige. 

Parabeln von D. Friedrich Adolph Krummacher. 
Drittes Bändchen. Essen u. Duisburg, b. G.D.Bä- 
deker, 1817. X VI. u. 216 S. in 8. (20 gr.) 

Je bekannter die ganze, durch Wahl des Stoffs, Form der 

Bildung, Verständlichkeit u. Anmutli, ausgezeichnete Manier des 

Vfs. dieser Parabeln aus den ersten Bänden (von denen der er¬ 

ste viermal, der Jte dreymal rechtmässig ist gedruckt worden, 

die vielen Nachdrücke ungerechnet), desto überflüssiger würde es 

seyn, von dem gegenwärtigen etwas mehr, als was seinen Inhalt 

u. einen ihm eigenthiiml. Vorzug anlangt, zu sagen. Es scheint 

naml, dem Ref. der Vortrag u. die Erzählungsart noch kindlicher, 

fasslicher u. anziehender, als in den vorigen zu seyn; der Stoff 

ist häufig aus der biblischen Geschichte genommen u. zu einer 

Parabel mit mehr oder weniger hinzugefügter Dichtung verarbei¬ 

tet; ein grosser Theil der 72 Parabeln dieses B. bezieht sich auf 

gewisse bestimmte christl. Religionslehren, so wie sie aus den» 

christl. Tugend- u. Volks-Unterricht hervorgegangen sind. \\ ir 

zweifeln nicht, dass sie von Lehrern, mit Benutzung der darin, 

angebrachten Winke, zweckmässig und vorteilhaft werden be¬ 

nutzt werden. Auch die Zueignung an die Anhalt. Prinzessin, 

ist iu eine schöne Farabel eingekleidet. 
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Grundsätze der allgemeinen Logik von Gottlob 

Ernst Schulze. Dritte verbesserte Ausgabe. Göt¬ 

tingen , bey Vandenhoeck und Ruprecht. 1817* 

XXVIII und 246 S. 8. (Preis 

Die erste Ausgabe dieses Lehrbuchs der Logik er¬ 
schien im Jahr 1802, die zweyte sehr veränderte 
und in vielen Slücken umgearbeitete itn Jahr 1010. 
Dass jetzt wieder eine neue Ausgabe nöthig gewor¬ 
den, hingt schon für den Werth des Buches, und 
der verdiente Verf. desselben hat auch diese Gele¬ 
genheit, seinem Werke mehr Vollkommenheit zu 
geben, nicht unbenutzt vorbeygelassen, wiewohl 
die dritte Ausgabe von der zweylen sich nicht im 
Ganzen, sondern nur durch einzelne Verbesserun¬ 
gen des Ausdrucks, der Darstellung und Anord¬ 
nung, so wie durch einige Zusätze oder Weglas¬ 
sungen, aU'Zeichnet. Was uns etwa noch einer 
Veibesserung zu bedürfen sehe jo t, wollen wir kürz¬ 

lich darlegen. 

Zulörderst scheint die Anlage des Ganzen nicht 
recht zweckmässig, fast möchten wir sagen unlo¬ 
gisch. Es zerfällt nemlich das Ganze in folgende 
4 Theile: 1. von den obersten Gesetzen der logi¬ 
schen Einheit; 2. von den Begriffen und Uithei- 
len; 5. Schlusslehre; 4. Wissenschaftslehre. Was 
ist wohl hier der logische Theilungsgrund? War¬ 
um machen nicht die Lehre von den Begriffen und 
die Lehre von den Urtheilen eben so besondere 
Theile aus, wie die Lehre von den Schlüssen, da 
doch im Buche selbst Begriffe und Urtheile nicht 
zugleich, sondern in zwey auf einander folgenden 
Hauptstücken behandelt werden? Warum wird end¬ 
lich im 4. Theile. der sogenannten Wissenschafts¬ 
lehre, die doch im Grunde nichts weiter als Me- 
thodenlehre ist, mithin jenen vielsagenden Namen 
nicht wohl behaupten kann, früher von den Be¬ 
weisen und ganz zuletzt von den Erklärungen und 
Eintheilungen gehandelt? Die Mathematik, in der 
sich die streng logische Form der Wissenschaft am 
schärfsten abspiegelt, und die wahrscheinlich eben¬ 
daher ihren sonst viel zu allgemeinen Namen er¬ 
halten hat, schickt doch überall Erklärungen und 
Eintheilungen den Beweisen voraus, und das von 
Rei htswegen. Denn ich muss doch erst genau wis- 

E rat er Band. 

sen, wovon die Rede sey, welchen Inhalt und Um¬ 
fang die Begriffe haben, ehe ich einen gründlichen 
Beweis führen kann. Man denke z. B. an die 
Theorie der Parallelen oder der Curven. Es ist 
nicht zu billigen und gewahrt der Wissenschaft 
keinen Fortschritt, wenn man von der gewöhnli¬ 
chen Anordnung auch da, wo sie der Natur dei 
Sache völlig angemessen ist, abweiclit, um etwas 
Eigentümliches zu haben. Oder meynt der Veit 
wirklich, dass fnan ohne Deutlichkeit dei B egrijj e 
(unter diesem Titel handelt er nemlich von Er¬ 
klärungen und Eintheilungen) einen Beweis so fuh¬ 
ren könne, wie es die Logik verlangt? Auch 
ist es inconsequent, dass der Verf. im 11. , wo 
er von den Haupttheilen der Logik handelt, nur 
drey aufführt, indem er hier den, welcher^ von 
den obersten Gesetzen der logischen Einheit han¬ 
delt, nicht mitrechnet. 

Der Verf. beginnt seine Logik mit dem Un¬ 
terschiede der unmittelbaren und der mittelbar en 
Erkenntniss. „Bey jener— sagt er — „ist der 
erkannte Gegenstand dem Bewusstseyn selbst ge¬ 
genwärtig, und der Zustand der Erkeuntuisskraft 
während derselben heisst Anschauung oder Wahr¬ 
nehmung.u Hier drängen sich gleich die Fragen 
auf: Ist Anschauung und Wahrnehmung emer- 
ley? Ist beydes ein blosser Zustand (status, condi¬ 
tio') oder vielmehr eine Thätigkeit {actus, functio) . 
Wie kann ein Gegenstand dem Bewusstseyn selbst- 
gegenwärtig seyn? Ist nicht immer nur die Vor¬ 
stellung vom Gegenstände dem Bewusstseyn selbst 
gegenwärtig? Oder kann nicht auch ein abwesen¬ 
der Gegenstand (z. B. ein entfernter Freund) an¬ 
geschaut werden, nemlich innerlich durch che 
Einbildungskraft? Und ist nicht bey der mittel¬ 
baren Erkenntniss, welche der Verfasser durch 
eine von dem erkannten Gegenstände verschie¬ 
dene Vorstellung bewirkt weiden lässt, der Ge¬ 
genstand mittels dieser Vorstellung ebenfalls dem 
Bewusstseyn gegenwärtig? Uns dankt, der Verf. 
verwickle sich hier gleich auf der Schwelle seiner 
Logik in eine metaphysische Streitigkeit, die noch 
immer nicht entschieden ist, und zwar so, dass 
er weit mehr behauptet, als er nach seiner sonst 
bekannten Skepsis behaupten durfte. 

Im 10. §• behauptet der Verf., die Logik be¬ 
absichtige die Auflösung keiner einzigen von den 
Aufgaben, welche der theoretischen oder piakti- 
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sehen Philosophie eigenthümlich seyen, und gehö¬ 
re daher auch nicht zu den Theilen der Philoso¬ 
phie; sie sey vielmehr nur Vorbereitung auf die 
Philosophie. Wenn aber die Logik nach der eig¬ 
nen Erklärung des Vis. die Gesetze aufzusuchen 
und darzustellen hat, unter welchen der Verstand 
in Ansehung der Einheit alles Denkens stellt, so 
ist ;a diess unstreitig eine der wichtigsten Aufga¬ 
ben der Philosophie, und welche andere als die 
theoretische oder spekulative Philosophie sollte sich 
mit der Lösung dieser Aufgabe beschäftigen? Dass 
jede Wissenschaft, ja die Logik seihst als Wissen¬ 
schaft, jenen Gesetzen unterworfen ist, bestätigt 
eben nur die Wichtigkeit der Aufgabe; und wenn 
der Verf. die Logik lieber zur Psychologie als zur 
Philosophie rechnen möchte, so ist diess wahrlich 
nur Wortstreit. Mil denselben Gründen liessesich 
am Ende dartliun, dass die ganze Philosophie nichts 
weiter als Psychologie sey. So könnte man z. ß. 
sagen, die ganze Moral sey bloss* eine ausführli¬ 
chere Theorie vom menschlichen Willen und des¬ 
sen Gesetzen, also, da die Psychologie den Wol¬ 
len wie den Verstand als eine besondere Seelen¬ 
kraft betrachtet, ein abgesondertes Lehrstück, ein 
Anhängsel der Psychologie. Sollte der Verf. wirk¬ 
lich dieser Meynung seyn, so ist hier nicht der 
Ort, sie zu widerlegen; wir entsinnen uns aber 
nicht, sie in seiner eignen Moral gefunden zu haben. 

Vom Satze des Grundes heisst es §. 19. Anm. 
5., er beziehe sich „nur auf diejenigen Urtheile, 
welche wahr seyn sollen, und nicht auch auf sol¬ 
che , bey denen von der IE ahrheit abgesehen wird 
©der auf die problematischen.“ ‘Allein auch die 
problematischen Urtheile sollen als solche wahr 
seyn, nicht falsch; sie müssen also insofern auch 
unter dem Satze des Grundes stehn. Die proble¬ 
matischen Uitheile sind daher nicht solche, bey 
denen von der Wahrheit abgesehen wird, sondern 
solche, bey denen die Beziehung des Pradicats auf 
das Subject nur erst als möglich gedacht wird. 
W er z. ß. eine Hypothese aulstellt, urtheilt vor¬ 
erst noch problematisch; aber er hat doch irgend 
einen Grund, wenn auch vielleicht noch keinen 
zureichenden, auch dieses Urtheil für wahr zu 
halten. Darum hätte der Verf. jenes Prinzip im 
§. nicht Satz des zureichenden Grundes nennen 
sollen, soudern schlechtweg Satz des Grundes, wie 
es auch in den Anmerkungen zum §. richtiger ge¬ 
schehen. In der 5. Anrnerk. zu demselben §. heisst 
es: ,, Wenn jedes Urtheil nur bedingter Wäise 
wahr ist, so kann es keine unmittelbar gewissen 
Urtheile geben.“ Und nun schliesst der Verf. wei¬ 
ter: Atqui — ergo. Dagegen aber könnte man 
mit Recht schliessen: Wenn jedes Urtheil nur be¬ 
dingter Weise wähl- wäre, so könnt' es überhaupt 
kein gewisses Urtheil geben. sJtqui — ergo. Denn 
wenn auch die Bedingung, wie der Veil’, sagt, 
nicht wieder ein Urtheil zu seyn braucht, so muss 
sie doch in einem solchen gedacht und amgespro-, 
eben werden, wenn man sie zur’ Anerkennung 
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bringen wll diess wiep- ulös» be¬ ll. Vväre — «««er 
dingt wahr oder mittelbar gewiss, so ginge diess 
noth wendig so fort ins Unendliche, wie auch die 
alten Skeptiker in demjenigen zponog annahmen, den 
sie 6 eig antipop fxßtxMwv nannten. Uiog. Laert. 
IX, 1:. §. 88 — 89. Sext. Emp hyp. [, j5. 
i64 — 169. Will nun der Verf. sich lüerin jenen 
Skeptikern anschliessen ? Was wird dann aus den 
Axiomen der Mathematik und mithin aus der Ma¬ 
thematik selbst? 

Dass gleichgeltende Uitheile, welche nur in 
Ansehung der Worte, in die man sie eingekleidet 
hat, verschieden sind, einen Wortschwall aus¬ 
machen und keine Verbesserung der Erkenntnis« 
bewirken, wie §. 53. Anm. 1. behauptet wird; 
ist nicht allgemein gültig. Alle Auslegung beruht 
ja zuletzt darauf, dass dasselbe Urtöeil mit andern 
Worten dargestellt wird; und wenn gleich dadurch 
die Erkenntniss nicht erweitert wird, so wird sie 
doch verdeutlicht, was ja auch eine Verbesserung 
derselben ist. Es ist also zum llehufe der Ver¬ 
deutlichung wohl erlaubt, gleichgeltende Urtheile 
(oder richtiger, Sätze) aufzusteilen, ohne dadurch 
in den Fehler des Wortschwalls zu fällen. 

Die Unterscheidung der materialen und for¬ 
malen Wahrheit der Gedanken will der Vf. nach 
§. io5. Anm. 5. nicht gelten lassen, weil sie mit 
der allgemeingeltenden Bedeutung des Wortes Wahr¬ 
heit streite. Allein welches ist diese Bedeutung? 
und wie will der Verf. beweisen, dass die von ihm 
angenommene Bedeutung die allgemeiugeltende sey? 
Sie gilt ja schon darum nicht allgemein, weil jene 
Unterscheidung von so Vielen gemacht wird. Und 
ist dieselbe etwa nicht gegründet? Wie manche 
Gedankenreihe, wie manches System von Begrif¬ 
fen ist schon für wahr gehalten worden, weil die 
Gedanken unter sich wohl übereinstimmten, weil 
die Begriffe frey von Widerspruch und folgerecht 
verknüpft waren! Es ist daher gewiss sehr nöthig, 
diese blosse formale (ideale, subjective) Wahrheit 
von der materialen (realen, objectiven) sorgfältig 
zu unterscheiden. Selbst der gemeine Redegebrauch 
erkennt diesen Unterschied au, indem mau z. ß. 
sagt, es habe jemand seiner Erzählung durch eiue 
geschickte (widersprucblose und folgerichtige) Ver¬ 
knüpfung aller einzelnen Umstände den Anstrich 
d. h. die Form der Wahrheit, zu geben gewusst, 
obwohl die Erzählung in der Sache selbst d. 
h. in Ansehung der Materie falsch sey. Jene 
Unterscheidung ist also keineswegs eine leere Spitz¬ 
findigkeit der Schule. Ja der Verf. seihst macht 
im Grunde dieselbe Unterscheidung, indem er sagt, 
die logischen Gesetze gingen bloss auf die Einheit 
des Denkens, und zugibt, 
in der Form richtig, aber 
seyn könne. Ganz treffend 
Verf. §. 106. Anm. 2. sagt: 
sammten menschlichen Erkenntniss wegen 
Zusätze zu derselben aus dem erkennenden Ich und 
aus der besondern Weise, wie der Mensch als 

dass ein Schluss wohl 
in der Materie falsch 
aber ist es, wenn der 
„Wenn man der ge- 

gewisser 
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Mensch etwas erkennt, Übereinstimmung Mflit detri 

eigentlichen Wesen des Wirklichen absprechen woll¬ 
te; so müsste doch diesem Urtheile über jene Er¬ 
kenntnis Übereinstimmung mit dem, was das¬ 

selbe betrifft, beygelegt werden, indem man sonst 
etwas Unwahres von der Beschaffenheit menschli¬ 
cher Erkenntnisse behaupten würde.“ 

Solcher treffenden Bemerkungen kommen in 
dieser Logik sehr viele vor, besonders in demjeni¬ 
gen Tlieile derselben, welchen der Verf. die fVis- 
senschaftslehre genannt hat. Mehre derselben 
auszuheben, gestattet der Raum nicht. Wir be¬ 
merken also nur noch als etwas Rühmliches das 
Streben des Verfs. nach einem möglichst reinen 
deutschen Ausdrucke, da besonders diese Wissen¬ 
schaft mit einer Menge undeutscher Kunstworte 

überladen worden. 

Kleine Schrift. 

Ueber die vornehmsten Ursachen des jetzt so häu- 

Jig sich ereignenden Selbstmordes. — Eine Pre¬ 

digt gehalten am Michaelistage 1817 über das 

Evang. Matth. 18, 1 — 11 und mit einigen An¬ 

merkungen herausgegeben von Dr. Karl Gott¬ 

fried Bauer, Archidiakonus an der Nicolaikirche zu 

Leipzig. — Daselbst bey Dürr. 1818. 8. 34. S. 

Das Jahr 1817 ist für Leipzig durch die zwey 
und zwanzig vorgefallenen Selbstmorde in anthro¬ 
pologischer Hinsicht das ausgezeichnetste des gan¬ 
zen seit 1717 verflossenen Jahrhunderts und nur 
das Jahr 18 l2 kömmt ihm mit seinen 20 Selbst¬ 
mördern einigermassen nahe, wie amtliche Nach¬ 
forschungen erwiesen haben. Rechnet man die in 
dev nächsten Umgebung, nur ausserhalb des Stadt¬ 
weichbildes , bemerkten ähnlichen Fälle noch da¬ 
zu, so beläuft sich die Zahl der 1817 des Selbst¬ 
mordes Verdächtigen oder Ueberwiesenen über Vier¬ 
zig. Von dieser erschütternden Erscheinung sei¬ 
ner Tage und seiner Stadt ergriffen, ergoss sich 
des Verfs. Herz in den vorliegenden Vortrag, des¬ 
sen öffentliche Bekanntmachung in der That als 
ein wahrer Dienst betrachtet werden muss, den er 
der guten Sache des Lebens erwiesen hat! Ach, 
er wäre es werlh, dass jeder Familie, ohne Un¬ 
terschied des Standes, ein Abdruck davon in die 
Hände gegeben würde! Mit grosser Schälle hat der 
Verf. seine Aufgabe in das Auge gefasst und mit 
eben so grosser Bündigkeit gelöst. Er findet die 
Ursachen jener lurchtbaren Erscheinung in der all¬ 
gemein verbi eitet ert und drückend gefühlten Noth, in 
der ungezügelten Macht der Sinnlichkeit die sich 
durch unbeschränkte Sucht nach Genuss und Schim¬ 
mer, durch unbesonnenes Lehen für den jedesmaligen 
Augenblick, und durch frühe Überreizung und 

Erschöpfung ankündige) in dem aus einer alle Le¬ 
bensverhältnisse vergiftend durchdringenden Selbst¬ 

sucht hervorgegangenen Mangel an gegenseitigem 
Zutrauen und IVohlwollen und in der traurigen 
Seltenheit eines echt christlichen Gottvertrauens. 
Mit fester Hand und kräftigen Zügen zeichnet der 
Redner jedes von diesen Zeichen unsrer Zeit und 
seines Ortes, ohne jedoch zu erbitternden Perso¬ 
nalitäten oder Specialitäten sich hinreissen zu las¬ 
sen, und füget jeder Schilderung sehr wohlbedäch- 
tig mit strafendem Ernste die Andeutung hinzu, 
wie unter solchen Umständen der häufige Selbst¬ 
mord sich wohl erklären, darum aber auf keine 
Weise rechtfertigen lasse. Des Vfs. Pvcde kommt 
so sichtbar vom Herzen, es glühet in ihr ein so 
edler Feuereifer, dass sich jeder Leser ergriffen, 
der Getroffene erschüttert, und der Bessere zu dem 
Redner mit Achtung hingezogen fühlen muss. Dar¬ 
an hat auch die Klarheit und Leichtigkeit der Dar¬ 
stellung, die man sonst wohl an den gedankenrei¬ 
chen Mittheilungen dieses Vfs. zu vermissen pfleg¬ 

te, ihren unläugbaren Antheil. Denn die vier¬ 
zehnzeilige Periode, mit welcher der Vortrag an¬ 
hebt, hat in der ganzen Bede keine Schwester und 
nur hier und da eine entfernte Verwandte gefun¬ 
den. Rec. getrauete sich in dem ganzen Vortrage 
nur eins besser zu machen , und zwar das Leich¬ 
teste, den Übergang vorn Evangelium zum The¬ 
ma. — Die Anmerkungen enthalten theils histori¬ 
sche Angaben, theils nöthige Winke zur richtigen 
Deutung und fruchtbare Anwendung einiger im 
Vorträge aufgestellten Behauptungen. Auch hier 
wie in der Rede deckt der Verf. mit menschen¬ 
freundlicher Freyraüthigkeit den täglich weiterfres- 
sendeu Krebsschäden des bürgerlichen Lebens auf, 
die unglückselige Geniesssueht aller Stände, und 
erklärt es mit Recht für eine der würdigsten Auf¬ 
gaben des Nachdenkens und des Gemeingeistes, wie 
sich dem geselligen Triebe und dem Bedürfnisse 
leiblicher Erquickung und geistiger Erholung eine 
unschädliche und sogar gedeihliche Richtung ge¬ 
ben lasse? Wer Ohren hat zu hören, der höre, 
und wer Geist hat zu rathen, der rathe! 

Kurze Anzeige. 

Archiv für den Kanzel - und Altar - Vortrag, 

auch andere Tlieile der Amtsführung des Pre¬ 

digers. Zum Gebrauch für solche, die oft im 

Drange der Geschäfte sich befinden. Von eini¬ 

gen Predigern bearbeitet und herausgegeben von 

J. C. Grosse. Sechster Rand. Erfurt i8i5. Bey 

Georg Adam Keyser. 

Einer Anzeige des Herausgebers zufolge soll 
mit gegenwärtigem sechsten Bande diess Archiv ge¬ 
schlossen twerden, weil seine Mitarbeiter ihn zu 
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Wenig unterstützt haben. Vielleicht wäre dem Wer¬ 
ke für seinen guten Namen ein früherer Tod noch 
vorthoilhafter gewesen. Sind aber die 5 ersten 
Bande, von denen Ree. nie einen sah, nicht merk¬ 
lich vorzüglicher als dieser: so hat die aseeti.sche 
Literatur das Eingehen dieser Sammlung nicht zu 
beklagen. Bedauern müsste man vielmehr die Pre¬ 
diger. die im grössten Drange der Geschäfte die 
in den meisten dieser Aufsätze ihnen dargebotene 
Hülfe, nicht weit reicher und besser bey sich selbst 
fänden. Wer in aller Welt soll z. B. von etwas so 
unsäglich Dürftigen, worauf sich die Ideen zu ei¬ 
ner Abdankung beym ßegräbniss eines Greises über 
i Mos. 48, 21. beschränken, (S. 325) zum Behuf 
seiner eigenen Meditation den mindesten Gebrauch 
machen können: „Siehe ich sterbe, und Gott wird 

mit euch seyn — so redete einst Jakob, der gute, 
’ redliche, rechtschaffene Vater, dessen gauzes Herz 
*'an seinen Kindern hing und der nichts mehr 
^wünschte und suchte, als sie glücklich zu sehn — 
”auf seinem Sterbebette mit seinen Kindern und 
\ tröstete sie dadurch über den Verlust, den sie 
”durch seinen Tod erleiden würden-“? Konn¬ 
te die blosse Angabe des übrigens sehr bekannten 
und in solchen Fällen viel gebrauchten Textes statt 
eines so erbärmlichen Commentars nicht gnügen? 
Ausführlicher zwar, doch nicht minder wasser¬ 
reich und über die flachste Gemeinheit nicht wei¬ 
ter hinausreichend sind nun die meisten dieser Ent¬ 
würfe, namentlich zu Trau - und Leichen - Re¬ 
den, vor allen andern die mit F— ch oder — ch 
(vermuthlich derselbe Verf.) bezeichnelen; nicht 
viel vorzüglicher die mit einem E. oder die mit 
gar keinem Zeichen am Schlüsse versehenen. Bloss 
die über die Evangelien vom 8ten bis i2ten Sonnt, 
nach Trinit. mitgetheilten Aufsätze, die man mit 
ie unterzeichnet findet, machen in Form und Ma¬ 
terie, namentlich auch in fruchtbarer Benutzung 
des Textes von allem Uebrigen, wovon das beste 
noch kaum den Namen geringes Mittel - Gutes ver¬ 

dient, grösstentheils eine sehr rühmliche Ausnah¬ 
me unef haben wirklich das Verdienst, Gedanken 
aufzure^en, was an Arbeiten dieser Art als das 
hauptsächlichste zu schätzen ist. Herrn Gross selbst 
wird es unstreitig einleuchten, dass ihm, wenn er 
sein Vorhaben, eine neue Sammlung dieser Art 
anzulegen, noch ausführen sollte, vor allen an¬ 
dern dieser Mitarbeiter und wo möglich keiner von 
geringerm Ca über zu empfehlen ist. Seinem ent¬ 
schlafenen Archiv aber wünschen wir eine sanfte 
Ruhe und (aus Achtung gegen alle im Drange von 
Geschäften befindliche Prediger) nur unter der an¬ 
gegebenen Bedingung eine fi öhliche Anfeistehung. 

Der neueste deutsche Schulfreund, eine Zeitschiift 

für Lehrer an Bürger - und Landschulen. Her¬ 

ausgegeben von Curl Christoph Gotllieb Zet ren¬ 

ner, Königl. Preuss. Consist. - und Sckulrathe und er¬ 

stem Prediger der Kirche zum heil. Geist in Magdeburg. 

Des Schulfreundes 56stes, des Neuen Schulfreun¬ 

des 32stes und des Neuesten Schulfreundes 8tes 

Bändchen. Magdeburg 1817. bey Heiurichsho- 

fen. i64 S. 8. 12 gr. 

Einige gut durchgeführte Aufsätze liefert dieser 
Schulfreund. S. l.Rede über die Würde eines christ¬ 
lichen Schullehrers, am Tage der Einführung ei¬ 
nes neuen Schullehrers vor einer Landgemeinde 
gehalten von H. Müller, Prediger in Wolinirsle- 
ben. Es wird in diese)- Rede gezeigt, worauf sich 
die Würde des christlichen Schullehrers gründet, 
wie sie behauptet wird, und welche Achtung sie 
verdient. Vermuthlich von demselben ist S. 27. ff. 
das Wolmirsleber Schulgesetzbuch, in Versen ab¬ 
gefasst, mitgetheilt. S. 07. Warum soll der Ge¬ 
sang in unsern Volksschulen nicht nach Noten, son¬ 
dern nach Zilfern gelehrt werden? und wie sind 
d;ese zweckmässig zu bezeichnen? Ein Bericht und 
ein Gutachten über beyde Fragen, von J. F. IV. 
Koch, königl. Preuss. Consist. - und Schulrath zu 
Magdeburg. Es waren über diese streitige Frage 
sehr viele Gutachten eingegangen, die Gründe für 

I und wider den Unterricht ira Gesang nach Ziffern 
werden aufgeführt, und das Resultat dahingestellt, 
es lässt sich nicht leugnen, dass durch den Ge¬ 
brauch der Ziffern in Volksschulen viel Zeit, Raum 
und Kosten erspart werde, die Kinder schnell vor- 

1 wäits kommen, dem Lehrer diese Unterrichtswei¬ 
se begreiflicher gemacht werden kann, und man 
bey einfachen Volksliedern damit ausreicht, aber 
auch die Tonkunst dadurch in zu enge und dürf¬ 
tige Grenzen eingeschränkt werde, sich kaum über 
die ersten Anfangsgründe erheben könne und bey 
dem Fortschreiten aus einer Verlegenheit in die 
andere komme; endlich daes keine einzige der vor¬ 
geschlagenen Bezeichnungsformen der Ziffern zweck¬ 
mässig scheine. S. 85. Rede bey der Einführung 
des Hi n. Cant. Böhme in Gatersleben 9. März 1817 
vom Superint. Greiling in Aschersleben. (Mit ein¬ 
dringender Wärme gesprochen). S. 92. Wie ist 
die Jugend vor Fluchen und Schimpfen zu bewah¬ 
ren, oder ihr dasselbe abzugewöhnen. Mit beson¬ 
derer Hinsicht auf Landschullehrer von dag. See¬ 
mann. (Das Unanständige, Unvernünftige und lhö- 
richte des Fluchens wird für Erwachsene darge¬ 
stellt, und dann erst gezeigt, wie die Jugend da¬ 
vor zu bewahren oder davon zu entwöhnen sey). 
Von einer bey der Stadtschule zu Wollin errich¬ 
teten Schulcasse gibt der Superintend. Backe daselbst 
S. 108. ff. Nachricht. Dann ist das Cirkularbuch 
in der Diöces des Superint. Wagener zu Altenpla- 
thow, S. 117. ff. und S. i52. ff. Martin Luthers 
Gedanken über Erziehung und Schulwesen, mit¬ 

getheilt. 
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Leipzi er Literatur - Zeitun 

Am 19. des Juny. 155* 1813. 

Oekonomische Naturkunde. 

Versuch einiger Beyträge zur Naturkunde und Oe- 

hcnomie, von Nicolaus Adolph Binge, der Herz. 

Sacks. Goth. u. Meining. Soc. der Forst - und Jagdkunde 

zu Dieissigacker und der Grossherz. Sachs. Weimar, und 

Eisenach, sanction. Soc. für die gesammte Mineralogie zu 

Jena corresp. Mitglied. Altona, in Comm. bey J. F. 

Haramerich. 1817. XI. u. i64 S. in 8. (16 Gr.) 

D leser Heft, auf welchen der Vf., wenn er Bey- 
fail findet, mehrere will folgen lassen, enthält zehn 
verschiedene Aufsätze. I. Ueber Anwendung und 
Einfluss dev chemischen Boden - und Gewächs - 
Analyse auf die Pflanzencultur überhaupt und die 
Holzcultur insbesondere. — Ein Aufsatz, der den 
Hauptideen nach, wie der Vf. in der Anmerkung 
sagt, schon in seinem 17. Jahre entworfen, ihm 
nun zufällig wieder in die Hände fiel, und in we¬ 
nigen Stunden vollends ausgearheitet wurde ; ein 
Aufsatz, der, als zur Uebung gemacht, zu seiner 
Zeit recht lobenswerth war, an welchem aber das 
Publicum, besonders das gebildete, ökonomische und 

forstwissenschaftliche, nicht viel verlor, wenn er 
im Pulte des Verfs. verschlossen blieb, zu vergnü¬ 
gender Erinnerung für sich, wie gut er seine Müsse 
auch in frühem Jahren anwendete. Aut unsere 
Zeit passt der Gehalt des Aufsatzes nicht mehr; 
er kann leicht in manches Lesers Augen dem, wie 
sonst aus diesen Beyträgen erhellet, gar fleissigen 
und thäligen Vf. das Ansehen geben, als hätte er 
nicht gleichen wissenschaftlichen Fortschritt mit der 
Zeit gehalten. Die Praxis der Agricultur-Chemie, 
die er, sollte man fast glauben, noch gar nicht in 
klarer Ansicht aufgestellt wissen möchte, ist doch 
nicht mehr so ganz unbedeutend. Die vom Verf. 
S. 5 u. fg. zwey angeführten, allerdings schwan¬ 
kenden , Untersuchungen der Bestandtheile eines 
Bodens, sind doch nicht mehr die durchaus einzi¬ 
gen, womit man zufrieden ist. Er thut den Vor¬ 
schlag: man müsste doch die sorgfältigste und ge¬ 
naueste chemische Zerlegung aller cultivirt werden¬ 
den und culturwürdigen Vegelabilieti , vorzüglich 
der Holzgewächse, ausmitteln, und bestimmen, aus 
welchem Verhältnisse qualitativer und quantitativer 
Stofie jede einzelne Pflanzenspecies besiehe; eben 

Erster Land. 

so müsste man durch genau und sorgfältig ange- 
stellte chemische Analyse der verschiedenen Bo¬ 
denarten ihre nährend, bildend und als Reiz¬ 
mittel auf die Vegetation wirkenden Stoffe ausmit¬ 
teln und bestimmen, welches Yerhältniss qualitati¬ 
ver und quantitativer vegetabilischer Nahrungsstofie 
dieselben enthalten. — Davon abgesehen, was und 
wieviel in diesem Vorschläge gefordert wird! so 
möchte doch Ree. auch nicht geradehin behaupten, 
dass er als noch gar nicht irgendwo ins Auge ge¬ 
fasst zu betrachten wäre. — „Die Anwendung der 
chemischen Analyse aut die Boden - und Gewächs- 

cultur, heisst cs S. 13., dürfte in den bisherigen 
Land-, Forst- und Gartenwirthschaftssyslemen 
grosse Reformen herbeyführen, vielen leeren Dunst, 
der unausbleibliche Folge ist, wenn man die Natur 
nicht aus 'der Natur, sondern aus sich seihst, nach 
beschränkten Ideen, oberflächlichen und verkehr¬ 
ten Ansichten, und einmal gefassten Meinungen und 
Vorurtheilen schafft, aus denselben verscheuchen, 
und zu einem wahren, auf Natur und Erfahrung 
— den directen und indirecten Basen, den Urquel¬ 
len aller Kenntnisse und Wissenschaften — ge¬ 
gründeten ökonomischen Wirthschaftssysteme fuh- 
x-en.“ — Recens. verkennt das leidenschaftliche, 
rühmliche Streben des Verfs. nach immer vervoll- 
komumeter Wirksamkeit keinesweges. Aber er muss 

nur Geduld haben; es wird sich alles geben. Mau 
bemüht sich schon in mancher Hinsicht eifrig ge¬ 
nug und ist auf dem Wege, es noch mehr zu thun. 
Chemische Analyse ist vortrefflich; aber man muss 
nie unterlassen, bey irgend einer weitern verbes¬ 
sernden Anwendung des Bodens, auch die gemei¬ 
nen Erfahrungen mit ihr zu vereinigen, wie sich 
der Gang der Benutzung bis dahin äusserte. — Der 
II. Aufsatz handelt von der Untersuchung der ver¬ 
schiedenen W ärmecapacilät und fVänneleitung 
der Gebirgsarten, sowohl der Steine als Erden, in 
Beziehung der Anwendung dieser Kenntniss auf 
die Gewächscu/tur. Es werden zugleich aus eini¬ 
gen andern Schriftstellern Belege dafür angeführt, 
wie in so manchen Gegenden Felder, die noch so 
sehr mit Steinen angefüllt waren, sich dennoch, 
oder vielmehr gerade dadurch, fruchtbar verhiel¬ 
ten. 111. Aufsatz. Ueber die Holsteinischen und 
Schleswigschen Torfmoore. Der Vf. empfiehlt eine 
genaue Vermessung und Beschreibung, ferner eine 
Untersuchung derselben, um dadurch über das noch 
nicht ganz gelöste Problem der Erforschung des 
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Ursprungs, der Ausbildung und des Wachslhuras 
des Torfes, ins Reine zu kommen, sodann ein na- 

ttfrgemKsses ßewirthsehaftungssysiGm zu entwerfen 
und in Ausübung zu bringen, auch eine gehö- 
lige Inspection und Direction dabey einzuführen. 
Der Vf. meint, dass alle natürliche Wiesen möch¬ 
ten im Gi unde als mehr oder weniger entwickelte 
Embryonen anzusehen seyn. Er besorgt nur, dass 
seiir nasse und sumpfige Moore beym Ausmessen 
der Diagonal - Linien Unbequemlichkeit verursa¬ 
chen würden. Das war’ ein schlechter Feldmesser, 
der sumpfige Flächen nicht ohne Hülfe der Dia¬ 
gonalen aufzunehmen verstünde ! — JV. Ueber 
zwey merkwürdige Flötz - Torflager. Sie befinden 
Sion an der Ost-Seite Holsteins, bey Travemünde, 
ln einer Anmerkung rechtfertiget sich der V f. we¬ 
gen des bey einer auf geschwemmten Gebirgsfor- 
mation gebrauchten Ausdrucks: Flötz. Deutliche, 

zweckmässige Darstellung und interessirender In¬ 
halt sind in diesen wie in den übrigen Aufsätzen, 
ein nicht zu verkennendes Verdienst. V. Ueber 
das frühere und gegenwärtige physische Verhält- 
niss des La na es Oldenburg, vorzüglich in Riick- 
sicht auf die Natur des Torfes. Aus der hier be¬ 
schriebenen Ansicht der südlichen Seite des Lan¬ 
des soll es nämlich unverkennbar hervorgehen, dass 
dasselbe früher durch einen Meeresarm von dem 
übrigen Holstein getrennt, also eine Insel gewesen, 
wie dafür auch historische Beweise vorhanden sind, 
dass dieses aber, durch Entstehung eines, nun von 
der Ost- bis zur Westküste sich dicht vor Olden¬ 
burg vorüberziehenden Torflagers, verändert wor¬ 
den sey. Rec. gibt gern zu, dass die Gründe in 
der Hauptsache recht gut auseinander gesetzt sind. 
Doch räth er dem Vf. fürs künftige in seinen Be¬ 
hauptungen mehr Ruhe an, anstatt solcher provi¬ 
sorischen Ausfälle auf diejenigen , welche etwa 
nicht gleich durchaus beypflichten möchten , wie 
das alles S. 65. mit raehrerm zu lesen. Und wenn 
er künftig mehreres über diesen oder andere Ge¬ 
genstände schreibt, wird es nicht weniger gut seyn, 
wenn er die S. 60. geäusserte, allzu einseitige, Be- 
urtheilung der durch Fluten fortgeschafften Stein- 
blöcke, woran er nicht glauben will, sondern den 
unterirdischen elastischen Dämpfen alles aufbür¬ 
det, ein wenig umändert. — VI. Skizze über die 
Natur des Torfes. Nebst einem Bey trage zu einem 
vollständigen Literaturverzeichnisse desselben. Die 
zu Ende beygefügte Preisaulgabe der königl. dan. 
Landhaushaltungsgesellschaft zu Copenhagen, über 
die Entstehung, die Bestandtheile und Reprodu¬ 
clion des Torfs, hat zu diesem Aufsatze wahrschein¬ 
lich Anlass gegeben. — VII. Ueber die Nach¬ 
theile und Mängel der in Holstein gebräuchlichen 
Befriedigung , in ökonomischer und physikalischer 
Hinsicht, nebst Vorschlagen zu ihrer Abschaff ung, 
von S. qi —i48. Der vveitläuftig.ste unter diesen ■ 
Aufsätzen und nicht weniger mit richtiger Ansicht 
der Sachen geschrieben. Die gewöhnliche Befrie¬ 
digung, von welcher hier die Rede ist, besteht 
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aus einem mit Baum - oder Straucharten besetzten 
Frdwall? mit doppeltem, dem sogenannten Innerf¬ 

und Aussengrauen. Eme solche Einfassung nimmt 
selten in der Breite weniger als 16, oft&aber 20 
und noch mehr Schuh Land ein. Sehr einleuch¬ 
tend werden die Nachtheile auseinander gesetzt, die 
dieses ungeheure laudverschlingende Verfahren mit 
sich führt; von Seiten des Zeit-, Muhe- und Lo¬ 
sten - Aufwands, welcher auf vielfache Weise und 
wiederholt dabey Statt findet, wo gleichwohl keine 
hinlängliche Sicherung gegen zahme und wilde Thiere 
erreicht wird; von Seiten des aufs benachbarte Land 
geworfenen Schaltens , des allzu sehr an beyden 
Seiten der Hecke sich'anhäufenden Schnees, unter 
welchem auch Maulwürfe," Mäuse u, dergl. um so 
länger gesicherten Aufenthalt finden,* von Seilen der 
Schwächung und Unterbrechung des Windes, einer 
häufigem Veranlassung des Aufenthalts für Füchse, 
Marder, Wiesel u. dgi. einer gar vielfältig bewirk¬ 
ten Verlängerung der Wege zur Heu - und Ge¬ 
treide — Abluhr; von Seilen der, bey einem von 
Zeit zu Zeit erforderlichen Niederhauen des Zau¬ 
nes, in verschiedenen Abständen stehen gelassenen, 
Stämme, um sie zu Bäumen* heranwachsen zu las¬ 
sen, deren Beeinträchtigungen auf Feldern und 
Wiesen bekannt genug sind; nur nicht unter allen 
Umständen, wie S. 129 u. f. selbst ein Beyspiel 
aulgeslellt ist. Wenn noch überhaupt Befriedigun¬ 
gen nothwendig sind, welche Frage durch manche 
andere Ansichtsriehlung neue Modificationen ver¬ 
langen kann, so ist, nach des Vfs. Meinung und 
mit Beeilt, eine von zweckmässigen Holzarten an¬ 
gelegte lebendige Hecke, die, auf gehörige Art be¬ 
handelt und in Ordnung erhalten , kauiü mehr als 
einen halben Fuss Land, und weder Wall noch 
Graben nöthig hat, oder wo Feld - und Bruchsteine 
nicht mangeln, eine Mauer zu empfehlen. Diese 
Abhandlung erschien zuerst in den neuen Schlesw. 
Holst. Provinzialberichten; sie verdiente es aller¬ 
dings, hier wieder mit abgedruckt zu weiden, und 
so au ein ausgedehnteres Publicum zu gelangen. 
Dem Redacteur der Provinzialberichte sowohl, als 
dem Herrn Prediger Hasse zu Sörup , welche sifch 
haben beykommen lassen, die Ansichten des Vfs. 
für unstatthaft zu erklären, wird von S. i56. an bis 
S. 145. der Text gewaltig gelesen. Die wenigen 
allgezogenen Stellen haben beym Rec. freylich kein 
grosses Verlangen, jene Widerlegungen“zu lesen, 
erweckt, so wenig sie ihn darin irre machten, den 
Ansichten des Verfs. im Ganzen seinen ßeyfäll zu 
gehen. Zum Schlüsse ist noch ein Verzeichniss von 
4q Schriften über Befriedigungen beygefügt, zu wel¬ 
chem Recens., um das halbe Hundert voll zu ma¬ 
chen, Dirkson’s praktischen Ackerbau, von Thaer 
herausgegeben , 1. B.-4te Abthl. S. 78 u. fg., so 
wie ihm dieser gleich beyfällt, noch setzen will. 

VLI. Ueber eine geologisch geognostische und 
oryklognostische Beschreibung der Herzogthümer 
Holstein und Schleswig. So wie der Verf. selfou 
seit langer Zeit in seiner Mineraliensammlung auf 
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eine dergleichen Beschreibung Bedacht nahm, so 
bittet er jeden, welcher ihm mit Beyträgen von 
Fossilien, oder mit irgend nützlichen Notizen be- 
hülflich seyn könnte, solches gefälligst ins Werk 
zu setzen. 

IX. Aufforderung zur vollständigen Beant¬ 
wortung einer Frage, den Anbau und die Scho¬ 
nung der Eiche betreffend. Der Mangel an die¬ 
sem, freylich so vielfältig nutzbaren, Bau-, Wark- 
und Jsutzholze, soll auch im Holstein- und Schles- 
wigschen immer fühlbarer werden. Die daselbst 
wohl vorzüglich obwaltenden Ursachen des Eichen¬ 
bestand - \ erfalles sind gut und treffend angegeben. 
X. JE ah r nah me, den gemeinen Spindelbaum be¬ 
treffend. Er befindet sich häufig in den Holstei¬ 
nischen lebendigen Feldbefriedigungen, wird leiden¬ 
schaftlich^ vom Rindvieh gesucht. Abgesehen von 
dem häutigen Schaden, den es durch unaufhaltsa¬ 
mes Erklettern der NVälle diesen sowohl als sei¬ 
nem Körper selbst zuziehet, könnte ihm wohl auch 
manche Krankheit daher zustossen, da es nicht 
nur Blätter und Früchte, sondern auch Rinde, Holz, 
ja ganze Aeste davon verzehrt , und doch schon 
mehr als eine der Gesundheit nachtheilige Eigen¬ 
schaft dieses Gewächses bekannt ist. — Ob der 
\erf. hier unter andern nur zum Scherz S. i64. 
Kuhorganismus gesagt hat? — Er formire einmal 
andere ähnliche Ausdx*ücke darnach, ob er diese 
wohl brauchen möchte! — y egetabilismus, Ani¬ 
malismus sagt er auch gern. Würde er wohl Bo- 
tanismus, Mineralismus, Fossilismus zu sagen sich 
einfallen lassen? Magnetismus, Galvanismus sind 
ganz andere Formationen. Der Vf. will aus feuri¬ 
gem preis würdigen Eifer für die tiefgefühlte gute 
Sache gern überall recht vollständig, kräftig spre¬ 
chen. Dazu hat sein, sich gar nicht unwohl be¬ 
findender, Styl keine solchen sesquipedalia verba 
nöthig. 

Oekonomische Technologie. 

Oekonomisches technologisches Wörterbuch, oder 
Unterricht in der Oekonomie, in der ökonomi¬ 
schen Technologie und in der ökonomischen Bau¬ 
kunst, nach alphabetischer Ordnung. Ein Hand¬ 
buch für Gutsbesitzer, Uandwirthe und'Freunde 
dpr landwirthschaftl. Cultur. Herausgegeben von 
J. V. Sichler, J. B. 'Trommsdorf und J. C. Weise. 
tsler Band, mit Kupfern. Gotha 1817., in der 

( 4 TI*8^ächen Buchhandl. 5 Alphabet, gr. 8. 

Recens. hat den Inhalt des Buches, den Plan, 
Welcher in der Behandlung der Gegenstände befolgt 
wurde , dem I ilel entsprechend gefunden.. Auch 
iur diejenige Classe landwirtschaftlicher Cultur- 
lieunde, welche zugleich viel auf Vergnügen und 
Unterhaltung rechnet, ist schon dadurch gesorgt, 
dass naturgeschichtliche Artikel, physikalische, chy- 

misclie Grund- und Ursachen-Erörterungen nicht 

fehlen; und diese findet der mehr fordernde Leser 
nicht schlechthin in blos oberflächlicher Erwäh¬ 
nung aufgestellt, sondern zureichend auseinander¬ 
gesetzt. Gleich die ersten Artikel: Aal, Aalfang 
u. dergl. zeigen hiervon. Dass umsichtig genug in 
der Wahl verfahren wurde, bezeigen solche, schon 
weniger zu erwartende, wie: Abendröthe, Aber¬ 
glauben. Auch herrscht kein trockner, allzuwenig 
einladender Ton irgendwo. Hierzu findet sich, so 
wie im Artikel Abachälen der Binde, auch ander¬ 
wärts hinlänglicher Beweis. Der Inhalt der mei¬ 
sten Artikel hat dadurch um so mehr befriedi¬ 
gende und von mehrern Seiten nutzbare Mannicii- 
faltigkeit erhalten, dass bey dem ökonomischen so¬ 
wohl, als technischen, fabricirenden Verfahren auch 
d.e, da und dort verschiedentlichen, Vei fahrungs¬ 
weisen beschrieben werden, und das Vorzügliche 
einer vor der andern gründlich erörtert wird; (man 
sehe z. B. die Artikel: Abschwefelung, Abschtve- 
felungs - Oefe/i) dass die Bemerkungen über noch 
weiter zu machenden Gebrauch manches Materials 
nicht fehlen (wie z. B. S. 5y., wo von den aus 
Steinkohlen zu erhaltenden Oelen die Rede ist, 
und dabey von ihrem heilenden Gebrauche statt 
des Sleinöls beym Rindvieh, von ihrer Anwendung 
zum ßernsteinfirniss, anstatt des Terpentinöls; von 
den zugleich vorkommenden sauren , wässrigten 
Feuchtigkeiten, ihrem, wahrscheinlich empfehlungs- 
werthen, innerlichen Gebrauche beym Vieh, von 
ihrer Wirksamkeit bey verschiedenen Manufactu- 
ren); dass eben so wenig die geschichtlichen, be- 
merkensvverthen Ansichten aus der Acht gelassen 
sind (man s. S. 89 u. fg. Ackerbauräthsel des 
preuss. Kammerraths Kretschmar; eben so S. 96 
u. fg. das, von Jethro Tüll, schon im J. 1720. 
bekannt gemachte, und das S. 97. angeführte Rei- 
chartische, noch jetzt von den Gäitnern in Erfurt 
betriebene, Ackersystem. — S. 100 u fg. die, 
besonders in Ostfriesland gewöhnliche, Methode des 
Acherwählens). — Ausführlich und passend, so¬ 
wohl in naturhistorischer , als ökonomischer und 
technischer Hinsicht, hat Rec. unter andern die Ar-' 
tikel von der Braunhohle, von den bösen Wettern, 
von Aufsuchung des Quellwasscrs u. dg!, gefun¬ 
den. Ausführlich unterrichtend sind die Bienen¬ 
zucht, der Bienenhalender, die Ziegelbrenuerey, 
die Branntweiubrennerey, die Brauerey abgehan¬ 
delt. Bey letzterer sind auch, nach flermbstädls Un- 
tei^feichungen, die Bereitungen des Porter-, ßrown- 
slout-, Reading-, Amber - Bieres, des Londoner 
Ehls, des Köstritzer-, Fredersdorfer-, Manheimer-, 
Merseburger-, Quecken-, Runkelrüben - und Kar¬ 
toffel-Bieres, der Braunschweiger Mumme u. s. f. 
nicht w'eggelassen. Bey solchen Artikeln, wo noch 
genug dafür und darwider gesprochen wild, ist, 
nach Rec. Urtheiie, das Zweifelhafte wie das wahr¬ 
scheinlich Annehmbare gleich gut berücksichtiget; 
z. B. wo von der Bodenerschöpf enden Kraft der 
Gewächse, w’elche so vorzüglich die Inutzbarkeit 
der sorgfältiger als gewöhnlich zu führenden Beur- 
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barnngs-Protokolle bestätiget; desgleichen wo von 

der blauen Milch,, von ihrer Unschädlichkeit, die 
Rede ist, und dass sie keineswegs schlechtere oder 
ungesunde Butter gibt; dass, wie Farmender und 
Doyeux dargethan haben, Thiere, deren Milch blau 
war, sich gleichwohl nicht im mindesten krank be¬ 
fanden, dass unter andern blauer Klee, Ochsen¬ 
zunge, Kandelwisch, und besonders Espai cette, zu¬ 
mal wenn manche dieser Gewächse nach Johannis 
ael'iiltert werden, wenigstens grösstentheils Anlass 
zu solcher Erscheinung geben mögen; ferner, wo 
die Brache und was darwider und dafür gesagt wer¬ 
den kann, wo endlich der Brand im Getreide, die 
Verschiedenheit der Ansichten mehrerer Oekono- 
men hierbey, die wahrscheinliche, aus meinem 
zusammenzusetzenden Ansichten hervorzusuchende 
Ursache dieser Krankheit, das Ansteckende dersel¬ 
ben und die Vorkehrungsmittel dagegen, Stoff zu 
reichhaltigen Betrachtungen , die nicht wenig er¬ 
giebig für die Praxis sind, darbieten. Noch darf 
Rec., wenn er sich, der Kürze halber, auch nur 
mit blossem Hinverweisen begnügen muss , nicht 
den eben so lehrreichen als vielumfassenden Arti¬ 
kel: Agricultur-Chemie (S. n5—224.) übergehen. 
Davy’s Plan, nach welchem er zuerst die Elemente 
derselben, in einer Reihe Vorlesungen der Gesell¬ 
schaft zur Beförderung des Ackerbaues vorgetra- 
(ren hat, ist darin zum Grunde gelegt. Indem dem¬ 
nach von den allgemeinen Kräften der Materie, 
welche auf die Vegetation Einfluss haben, ausge¬ 
gangen, und von der Schwere, der Cohäsion, der 
chemischen Anziehung, der Wärme, dem Licht, 
der Elektricität, den ponderabeln Substanzen, den 
Elementen der Mateiie, vorzüglich denen, welche 
in den Vegelabilien angetroffen werden, von den 
Gesetzen der Verbindung und Anordnung zuvör¬ 
derst gehandelt wird; so wird dann übergegangen 
auf die Organisation der Pflanzen, auf ihren Bau, 
auf die chymische Zusammensetzung der Pllauzen- 
Organe, auf die Substanzen, die in denselben an- 
getroffen werden; aut die schleimiglen, zuckerigen, 
extractai’tigen , harzigen und öligen Substanzen, 
aut andere vegetabilische Zusammensetzungen ; auf 
ihre Anordnung in den Organen der Pflanzen, auf 
ihre Veränderungen und ihren Nutzen. Hierauf 
folgt die Betrachtung des Bodens, die Analyse des¬ 
selben , sein Nutzen (bestimmter würde wohl der 
Ausdruck : wesentliche Nutzleistungen desselben 
seyn?) uud seine Verbesserung; sodann die iSJVar 
uncl Zusammensetzung der Atmosphäre, .ihr Ein¬ 
fluss aut die Pflanzen; und im darauf folgenden, 
letzten Abschnitte, die Düngei’arten vegetabilischen 
und animalischen Ursprungs, die Art und Weise, 
wie sie zur Pflanzen - Nahrung werden; endlich 
Gährung und Fäulniss. — 

Erscheinen auch die übrigen Bände, wie das 
von den verdienstvollen Herausgebern nicht an¬ 
ders zu erwarten ist, mit gleicher Soi’gfalt bear¬ 
beitet, so wird es zwar ein Werk von nicht ge¬ 
ringem Umfange werden (denn dieser erste Band 
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enthält blos die zwey Buchstaben A und B), aber 
es verdient dann auch, dass man es unter d;e vor- 
züglicii lehrreichen und befriedigenden zähle. Geht 
es aus gar vielen Artikeln hervor, dass nicht blos 
die neuern , sondern eben so manche der älterem 
Schriftsteller, die es werth waren, benutzt wur¬ 
den, so ist überhaupt der Wunsch, dass dies wei¬ 
terhin immer ein stetes Gesetz des zu befolgenden 
Planes bleibe, durchaus nicht zu unterdrücken, so 
ist zu hoffen, dass man künftig in einem besondern 
Artikel die ältern sowohl als die neuern Schiilt- 
steiler, und zwar unter nicht allzueinsclnänkender 
Auswahl, mit kurzer, bestimmter Angabe der ver¬ 
dienstlichen Seile der vorzüglichsten Brauchbar¬ 
keit eines jeden rinden dürfe. — Ohne der kriti¬ 
schen Beschränkung des entfernter liegenden zu 
nahe zu treten, würde es mitunter noch mehr be- 

, friedigen, wenn mancher Artikel durch irgend ei¬ 
ixen kleinen Zusatz sich w'eiler vei vollständiget 
fände. So würde es z. B. den Artikel Barometer 
nicht eben merklich vergrössert, und doch noch 
um etwas gehaltvoller und nützlicher gemacht ha¬ 
ben , wenn zugleich, in Ansehung des Historischen 
und Physikalischen, was freylicli nicht in grosser 
Ausführlichkeit hierher gehörte, einige der merk¬ 
würdigsten Umstände, z. ß. der Erfindungs- Ver¬ 
anlassung, die selbst nicht ganz ausserhalb land- 
wirthschaftlicher, technischer und architektonischer 
Ansichten stehet, und dergleichen berührt wurden; 
wenn einige Vorsichtsregeln , die gar wTohl auch 
dem Landwirth nötliig seyn können, z. B. zum 
sichern Transportireil seines Wetteiglases u. s. W. 
sich angegeben fänden. Druckfehler, die mitunter 
sogar zur Undeutlichkeit beytxagen, und im Ver¬ 
zeichnisse nicht angemerkt sind, hat Recens. auch 
noch hier und da gefunden. So gehört S. 52. Vor¬ 
sprang (st. Vorsprung, bey gewürfeltem Getreide) 
wahrscheinlich dazu, wenn es nicht unnöthig bey- 
behaltene, blos örtliche Ausspi'ache ist? — So ter- 
ner S. „Es muss aber (das Einreiben des zu 
vertilgenden Mooses au den Bäumeu mit einer Lau¬ 
ge) im Winter oder im Frühjahre bald geschehen, 
ehe die darin sich befindenden ausbrechen. Zu 
dunkel ist es gewüss für gar viele, selbst gebildete, 
Oekonomen, wenn sie S. i5o. ohne weitern Zusatz 
le^en : mehrei'e vermuthen, das Licht sey über¬ 
haupt nichts anders, als bewegte Materie. — Man 
wascht ihn, heisst es S. 176. (den Weizenmehl- 
Teig, zur Pxoduction des Klebei's) so lange mit 
Irischem, kalten Wasser aus, bis das Wasser ganz 
klar und helle abläuft, und kein Satzmehl mehr 
sich nimmt. — alliura compestre (statt campeslxe) 
S. y5. — Die Kupfer, welche nach Beendigung des 
ganzen Werkes einen eigenen Band ausmacheu wer¬ 
den, wovon manche nur unschattirte, jedoch gute, 
deutliche Coutour-Zeichnungen enthalten, beziehen 
sich auf die Artikel: Baum formen, Baurnschnitt; 
aul Beschreibungen, z. ß. der Baumsprilze, der 
englischen bew eglichen Scheune ; aul mehrerley 

Oefen, Wei'kzeuge u. s. W. 
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Am 20, des Juny. 156- 1818. 

Intelligenz - Blatt. 

M i s c e 11 e n aus Dänemark. 

Die diesjährige Gemäldeausstellung der königl. Akade¬ 

mie der schönen Künste zu Gopenhagen besteht iu 83 
Nummern, und ist so ausgezeichnet, wie man sie seit 

langer Zeit nicht gesehen hat. Eine Scene aus Axel 

und Valburg von Eckersberg zieht besonders an. Ein 

noch wenig auf diese Weise behandelter Zweig der 

Nationalgeschichte und Poesie ist die Nordische Götter¬ 

lehre, und als einen der ersten Versuche darin muss 

man Eckersbergs Receplionsstiick, Balderä Tod nach 

der Edda, betrachten. Nächst diesen in historischer 

und poetischer Rücksicht wichtigen Stücken zeichnen 

sich wohl am vorzüglichsten die Arbeiten von dem 

Thiermahler Gebauer und dem Landschaftsmaler Met¬ 
ier aus, die ein tiefes Studium ihres bescheidenen Mei¬ 

sters verrathen. 

Durch eine vom Professor Kruse eröfTnete Sub¬ 

scription ist uns die erfreuliche Aussicht geworden, die, 

selbst von Italienern für das Meisterwerk unsers be¬ 

rühmten Landsmanns Thorwaldsen erkannten Basreliefs. 

„Alexanders Triumplizug,“ in Besitz zu erhalten. Jene 

Basreliefs waren eigentlich von der französischen Re¬ 

gierung für das kaiserl. Schloss in Rom bestellt; weil 

aber Napoleon vor der Ausführung der Arbeit den fran¬ 

zösischen Thron verlassen musste, blieben sie Eigen¬ 

thum des Künstlers, der sie nachher, da sie sein Lieb¬ 

lingswerk, sind, ansgearbeitet und vorläufig in dem päpst¬ 

lichen Schlosse Monte Cavallo angebracht nat. Der 

'Herr Professor Kruse hat jetzt die glückliche Idee 

ausgesprochen, uns diesen Kunstschatz, den der Künst¬ 

ler, mit Rücksicht darauf, dass sein Vaterland densel¬ 

ben zu besitzen wünscht, für i5,ooo Scudi zu iibei- 

lassen versprochen, anzueignen, um damit das neuer- 

bantc Chrisliansburger Schloss zu verschönern; und man 

darf, da sich viele angesehene Männer dafür interessi- 

ren, nicht zweifeln, dass nicht die erfoderliche Summe 

durch die eröfihete Subscription sollte zusammengebracht 

werden. — Liu neulich hieselbst zu Copenbagen ein¬ 

gegangener Brief eines reisenden Dänen von Rom ent¬ 

halt die Nachricht, dass wir den gefeyerten Künstler 

bald zum Besuch hier erwarten können, und fügt fol¬ 

gende Nachrichten von demselben und dessen Arbeiten 

hinzu, die auch hier Interesse haben dürften: „Tlior- 

Erster Band. 

waldsens vier schöne Basreliefs für das Christiansbui- 

ger Schloss sind fertig. Von seinen meisten Arbeiten 

haben einige Scenen aus dem Homer, gleichfalls in Bas¬ 

relief, Nacht und Tag, und eine Tänzerin die Bewun¬ 

derung der Kenner vorzüglich erregt. Die letzte 1 i- 

gur soll er, der künstlichen Drapperie und der unzäh¬ 

ligen Falten im Gewände ungeachtet, in sechs Wochen 

verfertiget haben. Er ist jetzt damit beschäftigt, die 

auf der Insel Aegina im Jahr 1811. aulgegrabenen Sta¬ 

tuen, die vormals den dortigen Panhellenischen Tem¬ 

pel geziert haben, und die der Kronprinz von Baiern 

im Jahr 1812. erstanden hat, zu restauriren. Büsten 

verfertigt er nicht ferner , wiewohl ihm das Stück mit 

mehreren hundert Species bezahlt wird, und er dazu 

gewöhnlich nicht mehr als 4 bis 5 Tage gebraucht. 

Er wünscht nichts lieber, als nach seiner Wahl, ohne 

Bestellungen, arbeiten zu können. In Rom geniesst 

er allgemein der grössten Achtung. Seine Arbeiten 

werden von zweyen Künstlern in Rom in Kupfer ge¬ 

stochen , ein dritter in Frankfurt besitzt davon eine 

Prachtausgabe. Auch werden seine Kunstwerke iu Gem¬ 

men gestochen, und ein Künstler hat davon neulich 

200 Abdrücke mit einer Copie des Basreliefs, die Nacht, 

verkauft. Er ist von unserm Eckersberg, auch von 

dem berühmten italienischen Mahler , Cammucini in 

Rom, gemahlt; auch ist er iu Kupfer gestochen. Ein 

junger Künstler von Neufehatel hat eine Medaille ihm 

zu Ehren verfertigt. Er ist mit einem neapolitanischen 

Orden geziert, und als Professor bey der Kunstakade¬ 

mie in Rom mit einem Jahrgehalt von 3oo Species an¬ 

gesetzt. 

Nach Verlauf von 3o Jahren hat das Publicum in 

diesen Tagen von der kön. Commission für das Arnus 

j Magnäussche Legat — gestiftet 1 730. von dem Professor 

| Arnus Magnäus zur Fierausgabe Isländischer Manuscri- 

| pte — zwey sehr wichtige Werke erhalten, nämlich: 

,, Magnus Lagaboeters Gulathingslaug,“ und ,, F,ddae 

Saemundicae carmina mythico-historica.“— Dass zwey 

so weitläufige Werke, zusammen über 200 Bogen, in 

einer für wissenschaftliche Unternehmungen so ungün¬ 

stigen Zeit angefangen werden konnten, gereicht un- 

sertu Vaterlande zu eben so vieler Ehre, als die Aus¬ 

führung desselben selbst die grossen Verdienste der Com¬ 

mission um die Beförderung der altnordischen Litera- 
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tur vermehrt. — Schon vor ungefähr i8 Jahren fing 
die Commission an eine Ausgabe des G ulathinglaug 
vorzubereiten, das, ausser dem Interesse für nordische 
Philologen und Altertumsforscher, auch als eine ur¬ 
sprüngliche Quelle für die jetzt geltende norwegische 
Gesetzgebung unsern eigentlichen gelehrten Juristen 
wichtig seyn musste. Aber durch die Einkünfte des 
Legats allein würde die Herausgabe des Werks noch 
nicht in einigen Jahren haben geschehen können, 
wenn Se. Majestät nicht dazu die Kosten aus seiner 
Casse im Jahr 1812. bewilligt hätte. Seiner Sorgfalt 
für die Wissenschaft hat die gelehrte Welt es also zu¬ 
nächst zu verdanken, eines der wichtigsten Gesetze des 
Mittelalters erhalten zu haben, in einer Gestalt, die 
der königl. Unterstützung würdig ist. Die Revision und 
Collationirung des Textes, die dänische und lateinische 
Uebersetzung, das Wortregister, die Vorrede und Be¬ 
schreibung der bey der Ausgabe benutzten a5 Codices 
sind von der Hand des Etatsraths und geheimen Archi¬ 
vars Thorkelin. Kein Sachkundiger kann läugnen, dass 
die Arbeit dem Meister Ehre bringt, und dass diese 
Ausgabe das wichtigste Huifsmittel zur Erklärung der 
altnorwegiachen Gesetze ist, welches wir bis jetzt be¬ 
sitzen, so wie die gestochenen Schriftproben einen in¬ 
teressanten Beytrag zur scandihavisehen Paläographie 
geben. — Der jetzt erschienene Theil der Edda. ver¬ 
legt von der Gyldendahlschen Buchhandlung, mit Un¬ 
terstützung der gedachten Commission, gehört eigent¬ 
lich als zweyter Theil zu dem im Jahr 1787. erschie¬ 
nenen ersten Theil von Sämunds Edda. Er wird mit 
Volundarquida (dem Keim zu Oelilensghlägers Vaulun- 
dursaga) eröffnet, und enthält all die eddischen Ge¬ 
dichte der Volsungen, Nifflungen u. s. w., welche die 
Verbindung zwischen dem scandinavischen und deut¬ 
schen Heldenalter bilden. Die Bearbeitung dei selben 
war denselben Gelehrten, die den ersten Theil ausge¬ 
arbeitet hatten, anvertraut, nämlich den Magnaanschen 
Stipendiaten , dem jetzt verstorbenen Gudmund Ma¬ 
gnussen und dem noch lebenden John Johnsen. Diese 
Bearbeitung wurde nachher einer neuen Revision eines 
Mitgliedes der Commission , des grossen Isländischen 
Philologen, John Olafsen, unterworfen. In demselben 
Jahr, als dieser windige Greis -färb, ohne die Arbeit 
vollendet zu haben, im Jahr 18 11., beschloss die Com¬ 
mission die Herausgabe, und übertrug die Bearbeitung 
der zwey fehlenden Gelänge unseren gelehrten Professor 
Finn Magnussen, der sieh durch Hinzufügung eines 
vollständigen, mit philologischer Gelehrsamkeit reich 
ausgesteuerten Glossariums, eines genauen Personen- 
und Orts - Registers , eines ausführlichen antiquarischen 
Registers, und einer Aussicht über den Inhalt ues Ge 
dichts mit hinzngefiigten wichtigen Anmerkungen, um 
die E..Wische Literatur höchst verdient gemacht hat. 

De *rch Zusammenstellung scandinavischer Worte 
mit persischen, indischen und ans andern orientalischen 
Sprachen genommenen, mit mehr Gründlichkeit und in 
einem grösseren Umfang als je zuvor angestellt , halten 
der Professor Raanussen und der Pastor Fuglsang 
den Verfasser mit ihren gelehrten Kenntnissen unter¬ 

stützt. In der sehr interessanten Vorrede des Prof 
Thorlacius hat derselbe, neben der Geschichte der Her¬ 
ausgabe und der dabey gebrauchten Huifsmittel zu¬ 
gleich den historischen Grund der Gedichte , so vvje 

ihren Zusammenhang mit dem denselben entsprechen¬ 
den deutschen Cyklus angedeutet; ein Gegenstand, der 
im zweyteu Theil vom Professor E. Müller Sagabi- 
b/ioifiek weitläufiger ausgeführt werden wird. Nach 
der Vorrede kann man noch einen dritten Theil der 
Sämumlischen Edda erwarten, der die noch nicht kri¬ 
tisch herausgegebenen Gedichte Voeltipsa, Havamal u. . w. 
mit einem Apparat der genauem Erklärung der Ge¬ 
dichte des ersten Theils, so wie überhaupt zur rich¬ 
tigem Eiklärung der Eddaischen Mythologie, ebenfalls 
von Finn. Magnussen, enthalten soll. 

Von der allgemein geschätzten und sonst viel ge¬ 
lesenen nordfrisischen Chronik von Anton IValther, 
die seit längerer Zeit selten geworden und nicht mehr 
in den Händen aller derer ist, die die Geschichte des 
Friesischen Volks (der wahrscheinlichen Ueberbleibsel 
der alten Cimbrer, wie neulich noch Herr Pastor Ou¬ 
tzen zu Brekium in dem letzten Hefte „der Kieler Blät¬ 
ter“ dargethan hsl) lieben, hat der Professor Dr. Falk 
zu Kiel eiue neue Ausgabe auf Subscription angekün¬ 
digt. 

Ankündigungen. 

In der Andreuischen Buchhandlung zn Frankfurt so 
wie in jeder andern Handlung ist nachstehendes 
höchst interessante Werk fiir r Th Ir. oder 1 Fl. 

48 Kr. zu haben : 

Denkschrift 

über das 

Verfahren des Römische n Hofs 

bey der Ernennung 

des General -Vicars Frhrn. v. Wessenberg 

zum Nachfolger im Bisthum Konstanz und zu dessen 
Verweser, und die dabey von Sr. König], Hoheit dem 

Grossheizog von Baden genommenen Maasregeln. 

Mit ß e y 1 a g e n. 8. 

Der blosse Titel möchte schon hinreichen, das leb¬ 
hafteste Interesse zu erwecken ; dieses wird d er durch 
die genaue Kenntnis» des Inhalts noch ungemein erhöht 
werden, denn seit langen Jahren ist im Gebiete der 
Kirchengeschichte nühts erschienen, was seiner Natur 
nach wichtiger und der allgemeinen Anfunrk amkeit 
würdiger wäre, als die Angelegen heit, die bisher in 
Deutschland soviel besprochen worden, aber er t durch 
die in obigem Werke bekannt gemachten Actenstücke 
volles Lieht erhält. 

Die Denkschrift selbst ((vom 17. May 1818. da- 
tirt) ist die officielie Darstellung der Angelegenheit von 
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Seite der Grossherzogi. Badischen Regierung, und ist 
solche bereits bey der hohen Bundesversammlung über¬ 

geben worden. 

Bey Krieger in Cassel sind folgende gebundene Bücher 
billig zu haben: 

Mosers patriotisches Archiv für Deutschland. XII. Bde. 
Mit Kupf. Erlurt u. Leipzig, 178‘i — 90. 10 Thlr. 

Chr. Dan. Voss, Handbuch der allgemeinen Staatswis¬ 
senschaft. 4 Bände. Leipzig, 1800. 4Thlr. 12 Gr. 

Geschichte der östeireichischen Monarchie von ihrem 
Ursprünge bis Ende des Wiener Friedens-Congresses. 

6 Bande. Wien, i8l5. 6 Thlr. 16Gr. 
Girtanner, politische Annalen 1793. bis 1794. 8 Bde. 

4 Thlr. 
Hervey, Geschichte der Schiffahrt u. Seemacht Gross¬ 

britanniens. 5 Bde. Leipzig, 1779. 3 Thlr. 
J. Chr. Krause, Geschichte der wichtigsten Begeben¬ 

heiten des heutigen Europa. 7 Theile in 11 Bden. 
1789—i8o3. 7 Thlr. 20Gr. 

Davila, Geschichte der bürgerlichen Kriege von Frank¬ 
reich, mit Zusätzen von B. Veith. 5 Bde. Leipzig, 

1792 — 95* 4 Thlr. 
Le Bret, Magazin der Staaten- und Kirchengeschiclite. 

X Bande. Ulm, 1771—88. 4 Thlr. 
Schoepflini historia Badensis. 7 Bände 4* I763 — 6G. 

10 Thlr. 20 Gr. 

Verlagsartikel von Mohr u. Winter in Heidelberg, wel¬ 
che im Laufe dieses Jahres bereits erschienen sind: 

Aufklärung über die aus dem Dunkel endlich hervor- 
getietene Denunciationsschrift des Herrn Geh. Raths 
Gärthr zu Bruchsal, geg« 11 den Coadjutor Freyhrn. 
v. Wesseuberg. N bst einem Anhänge^ den Aufent¬ 
halt des Letztem in Rom betreffend, gr. 8. geheftet 
8 Gr. oder 3o Kr. 

Bemerkungen über das neue Baierisehe Concordat, ver¬ 
glichen mit dem neuen Französischen und dem frü¬ 
hem B.tierischen vom Jahre 1807. gr. 8. geh. 8 Gr. 

oder 3o Kr. 
Daub , Carl, Judas fscharioth, oder das Böse im Ver- 

hältniss zum Guten betrachtet. 2s Heft in 2 Abthl. 

gr. 8 2 Thlr. 1 2 Gr. oder 4 Fl. 24 Kr. 
Ditmar, W. F. C. a., Comruentatio juridica ad Jrgis 

Atir.iae de rerum furtivarum usucapioue historiam 
et interpretationem observationes continens. 8 maj. 

8Gr. oder 3oKr. 
Feden, C. A. L., Ohservatiounni criticarum in Aucto- 

res veteres gtaecos atque latinos specinien quadru- 
ph x. 8in-ij. bioch. 1 Thlr. 8 Gr. oder 2 b!. 

Feyev des dritten evangel. Jubelfestes in Worms, gr. 8. 
12 Gr. oder 48 Kr. 

Fries , J. F. , Handbuch der praktischen Philosophie 
oder der philosophischen Zwecklelire| istcr Theil. 
Ethik oder die Lehren der Lebensweisheit, lr Band, 
gr. u. 2 Thlr. bür. oder 4 Fl. 

Jmiy. 

Gedanken über den W ürtemb. Landtag von l8l5 —17. 
und über den neuen Verlassungsentwurf des Königs 
von Würtemberg. 8. geh. 6 Gr. oder 24 Kr. 

Geiger, P. L., Dissertatio pharmaceutieo - chemica de 
Calendula officinali L. 8 maj. broch. 12 Gr. oder 

48 Kr. 
Hegels. Beurtheilung der im Druck erschienenen Ver¬ 

handlungen in der Versammlung der Landstände des 
Königr. Würtemberg im Jahre i8i5 — 16. 1—33le 
Abtheil. (Ans dem Iieidelb. Jahrbuche der Litera¬ 
tur besonders abgedruckt.) gr. 8. geh. 16 Gr. oder 

I Fl. 
Jahrbücher, Heidelbergisclie, der Literatur, nr Jalug. 

1818. in 12 Heften, gr. 8. gell. 6 Thlr. 16 Gr. oder 

II Fl. 
Jung - Stilling nach seinem Hinscheiden, gezeichnet von 

Schmidt, gestochen von Krüger. (Besonderer Ab¬ 
druck des Kupfers zu Stillings Alter.) 

Rinck, W. F., Beytrag zur Prüfung des luther. und 
reform. Lehrbegriffs von dem heil. Abcndmahle und 
der Gnadenwahl, nach dem Worte Gottes, zum Bc- 
hufe einer Vereinigung der protest. Kirche zu Einei 
evangelisch-christlichen. Mit einer Vorrede vom 
Geh. Kirchenr. Daub. gr. 8. geh. 8 Gr. oder 56 Kr. 

Schwarz, Dr. L. FL O., die Christfreude, als Hoffnung 
besserer Zeiten. Predigt am 2. Christtage 1817. in 
der evangel. lutherischen Kirche zu Heidelberg ge¬ 

halten. gr. 8. geh. 4 Gr. oder i5Kr. 
Stael, Frau von, Betrachtungen über die vornehmsten 

Begebenheiten der französ. Revolution. Ein nachge¬ 
lassenes Werk. Herausgegeben von dem LIerzog von 
Broglio und dem Frhrn. v. Stael. Aus dem b ranz. 
Mit einer Vorerinnerung von A. W. v. Schlegel. 
6 Theile in 3 Bänden. 8. geh. Velinp. 9 Thlr. oder 

16 Fl. 12 Kr., Druckp. 6 Thlr. oder 9 bl. 
Verhandlungen in der Versammlung der Landstände 

des Königreichs Würtemberg im J. 1817. Heraus¬ 
gegeben mit Bewilligung der Stände- Versammlung 

durch den Procurator Dr. Schott. 
Register über I —XXXVIII. Abthl. gr. 8. geh. 1 Thlr. 

8 Gr. oder 2 Fl. 
Auch unter dem Titel: 

Alphabet. Register über die Verhandlungen in der Ver¬ 
sammlung der Landstände des Königr. Würtemberg 
von Eröffnung der Versammlung am i5. März i8i5. 
bis zu ihrer Auflösung am 4. Juny 1817.; entwor¬ 
fen durch den vormaligen ständischen Canzellisten 
Cronberger; herausgegeben mit Bewilligung der Stan- 
deVersammlung durch den Procurator Dr. Schott. 

Zachariae, C. S., de originibus juris Romani ex jure 
germanico repetendis. 4. broch. 8 Gr. odei .56 xs.r. 

Der Kirchen - und Staatsfreund an alle gute deut¬ 
sche Christen. Glaubwürdige vorläufige Nachrichten 
von den Frankfurter Berathungen mehrerer deut¬ 

scher Bundes-Staaten über die Angelegenheiten der 

deutschen katholischen Kirche, Nebst historischen 

Beantwortungen der Frage : Sollten wir gerade in 
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der jetzigen Zeit Ursache haben, das Wort des pro¬ 
testantisch-evangelischen Christenthums zu missken- 

nen oder aufzugeben, da wir seines Sinnes und Gei¬ 
stes unausgesetzt bedürfen? gr. 8. Jena, Friedrich 
Frommann. geh. i6 Gr. 

Wenn, wie nicht zu läugnen, das neue V erhält - 
niss, in welches die deutsch-katholische Kirche zur 
Papstmacht treten wird, für den Staatsmann, auch für 
den Protestanten eben so sehr interessant ist, als für 
die Mitglieder jener Kirche selbst, so muss diese kleine 
Schrift, die zunächst die ersten glaubwürdigen Aus¬ 
züge aus den Commissionsprotocollen der dafür ver¬ 
einigten Bundesstaaten und dabey mehieres Wichtige 
liefert, mit grosser Tlieilnähme aufgenomn.en werden. 
Die kurze Angabe des Inhalts wird dies am besten be¬ 
gründen. I. Zweck und Hauptinhalt der vorläufigen 
Regenten - Berathung über die Angelegenheiten der 
deutsch-katholischen Kirche. II. Rede bey Eröffnung 
der Eerathschlagungen, gehalten vom Freyh. v. Wan¬ 
genheim. III. Zwey Actenstiicke über die legitime Wahl 
des Freybrn. v. Wessenberg zur Verwaltung des Bis¬ 
thums Constanz u. s. w. IV. Sollten wir gerade in der 
jetzigen Zeit Ursache haben, das Werk des protestant. 
evangelischen Christenthums zu misskenncn oder auf¬ 
zugeben u. s. w. V. Verdammt nicht Papst Pius VII. 

alles, was nicht katholisch ist, ausdrücklich? 

U eb er sei zun g s - An zei ge. 

Von der nachfolgenden sehr interessanten Schrift: 
„I’rccis des lepons de chimie, donnees ä la faculte des 
Sciences de l’acadernie de Strasbourg par M. Bran- 

thome, Professeur. Strasbourg 1818.“ habe ich eine deut¬ 
sche Uebersetzung besorgt und mit Anmerkungen ver¬ 
sehen, welche in Kurzem durch die Keysersche Buch¬ 
handlung in Erfurt zu haben ist. Durch eine sehr gute 
Anordnung der Materie, durch einen hohen Grad der 
Deutlichkeit und Vollständigkeit bey möglichster Kürze, 
zeichnet sich dieses Werkchen ganz vorzüglich aus, 
und darf als Lehrbuch für den ersten Cursus der Che¬ 
mie besonders empfohlen werden, da es Anfängern das 
Studium dieser schweren Wissenschaft ungemein er¬ 
leichtern wird. 

Erfurt, den l. Juny 1818. 

Dr. J. B. Trommsdorff. 

Samtiilung griechischer Autoren im Elze Är¬ 

schen Format. j 

Seit der Erscheinung des Polybius ist die Fortse¬ 
tzung dieser Sammlung unterbrochen gewesen. Der 
Druck neuer Auflagen und eine veränderte Einrichtung 
meiner Officinen für den Druck dieser Ausgaben, wa¬ 
ren die Ursachen jener Unterbrechung, die von nun 

Juny. 

an nicht mehr Statt finden kann. Es sind jetzt in Ar¬ 
beit: die Wexke des Appian, Arrian, Dio Cassius, Ly- 
sias, Pausanias, Strabo und Xenoph. Opusc. Pol. Den 
Freunden dieser Sammlung griechischer Autoren wird 
es angenehm seyn, zu erfahren, dass ich in Zukunft 
dieser Unternehmung vorzugsweise meine Thatigkcit 
und die Wirksamkeit meiner Officinen widmen werde. 

Leipzig, im Juny 1818. 

Carl Tauchnitz. 

Mit Vergnügen zeigen wir dem dabey interessir 
ten Publicum vorläufig an, dass die von uns angekün¬ 
digte, allgemeine „Chronik der dritten Jubelfeycr dev 
deutschen evangelischen Kirche** von allen Seiten her 
reichlich unterstützt worden ist, und der Druck des 
Werks (das, wie früher angeküiuiigt, in 3 Bänden be¬ 
stehen wird) bereits begonnen hat. 

Dr. Chr. Schreiber, Dr. Veillodter, JV. Hennings. 

Diejenigen, welche TVildenow's Ausgabe von Fin¬ 

ne’s ,, Species plantarunif* besitzen, haben durch den 
frühzeitigen Tod des Verfs. ein unvollständiges Werk 
erhalten. Ausser der Fortsetzung würde der Vf. auch 
einen Nachtrag geliefert haben , dessen die ersten Theile 
dieses Werkes besonders bedürfen. Ich bin entschlos¬ 
sen, sowohl diesen Nachtrag, als auch die Fortsetzung 
des Werks zu liefern, und ersuche, um dieser Arbeit 
einen grossem Werth zu geben , die Kräuterkemier, 
welche Neigung dazu haben, einzelne Gattungen oder 
■Ordnungen zur Bearbeitung zu übernehmen. Nicht 
allein wird der Name des Verfassers bey jeder Gattung 
oder Ordnung genannt werden , sondern es wird auch 
der Verleger einem jeden die für das Werk bestimm¬ 
ten Bedingungen zugestehen. Um Zusammentreffen zu 
vermeiden, bitte ich diejenigen, welche sich dazu ent¬ 
schlossen werden, mich davon zu benachrichtigen. 

Berlin, den 12. März i8]8. 

EI. F. Ejinl, 
Professor der Universität, Mitglied der Akademie 

der Wissenschaften und Director des botanischen 

Gartens zu Berlin. 

/ ______ 
In der akademischen Buchhandlung in Kiel ist erschie¬ 

nen und für 16 Gr. zu bekommen: 

Briefe zu einer nähern Verständigung 

über verschiedene meine Thesen betreffende Puncte. 

Nebst einem namhaften Briefe an den Hrn. Dr. Schleier¬ 
macher. 

Von Claus Harms. 
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Leipziger Li teratur - Z ei tung. 

Am 22. des Juny. 157- 1818. 

Anatomie und Physiologie. 

Vermischte Schriften, anatomischen und physiolo- 

oischen Inhalts. Von Gottfr. Reinhold u. Ludolf 

Christ. Treviranus ß. i. Mit 16 Kupfern. Gött. 

ilii6. 187 S. ß. 2. Mit 10 Kupfern, ßrem. 1817. 

92 S. in Quart. 

Interessante Abhandlungen und Beobachtungen der 
um die Naturkunde ungemein verdienten V erfasser. 
Den Anfang macht der ältere ßruder mit der Fort¬ 
setzung seiner Untersuchungen über den ßau der 
ungeflügelten Insecten. Hier wird das Herz der 
Spinnen mit seinen Muskeln u. Gefassen beschrie¬ 
ben: die beyden Gefässe, die in die Kiemen ge¬ 
hen, sollen vielmehr zurückführende seyn, weil 
die Spinnen lange in eingesperrter Luft ohne Nah¬ 
rung leben, und doch an Gewicht zunehmen. Die 
Stigmate der Spinnen sollen, ungeachtet sie ver¬ 
schlossene Vertiefungen sind, doch zur Aufnahme 
des Sauerstoffs dienen. (Ree. findet dies sehr un¬ 
wahrscheinlich: denn bey allen Insecten gehen von 
den offenen Stigmen die Luftröhren durch den gan¬ 
zen Körper. Es wäre doch eiue sonderbare Oeko- 
nomie, wenn die Kiemen nicht zur Oxydation des 
Blutes, sondern zur Aufnahme der Luftfeuchtigkeit 
dienen, und wenn dagegen, wie bey den vollkom¬ 
mensten Thieren, die Oxydation des ßlutes durch 
verschlossene Häute von Statten gehen sollte.) Den 
sogenannten Fettkörper der Spinnen, welchen Cu- 
vier für die Leber hält, untersuchte Herr Tr., so 
gut es gehen wollte, chemisch, und fand viel Ey- 
weisstoff und Neigung zur Alkalescenz, welche sich 
durch Rückkehr der durch Säuren gerötheten blauen 
Pllanzensäfte zu ihrer ursprünglichen Farbe zu er¬ 
kennen gab. Daher meint der Verf., jener Fett¬ 
körper, der sich bey trächtigen Weibchen verzehrt, 
diene zur Ernährung, und sey kein Analogon der 
Leber. (Die Leber dient doch, ohne eigentliche 
Galle abzuscheiden, beym Embryo, wie bey nie- 
deru Thieren, zur Ausleerung des Kohlen- und 
Wasserstoffes aus dem Blute, also mittelbar zur 
Oxydation, welches der Hauptzweck der Natur bey 
der thierischen Haushaltung der Insecten ist. Also 
würde selbst jene chemische Untersuchung dafür 
sprechen, und die Verzehrung dieses Körpers wäh¬ 
rend des trächtigen Zustandes könnte recht wohl 

Erster Band. 

damit Zusammenhängen. Auch bemerkt der Verf. 
selbst, dass er den Saft im Darmcartal der Assel 
laugenartig gefunden, und dass Ramdohr dasselbe 
bey einer Raupe beobachtet.) Ueber die Spinnge- 
fässe der Thiere und die Luftblase der Wasser¬ 
spinnen, welche sie mit unter das Wasser nehmen. 
(Diese Einrichtung verdiente genauere Untersu¬ 
chung.) Sorgfältige Darlegung des Unterschiedes 
des Bastard-Scorpiona von dem eigentlichen, wor¬ 
aus hervorgeht, dass beyde Thiere kaum zu einer 
Familie, geschweige zu einer Gattung gehören. Der 
Verf. fand auf der obern und untern Fläche des 
Leibes doppelte Reihen von Puncten, die er für 
Stigmate erklärt, ungeachtet er nirgends Luftröh¬ 
ren aus ihnen entstehen sah, auch es ohne ßey- 
spiel bey ungeflügelten Insecten ist, dass so viele 
Luftlöcher ohne alle Luftröhren da seyn sollten. 
Unter den Afterspinnen beobachtete Hr. Tr. das 
Phalangium Opilio am häufigsten : er fand Männ¬ 
chen und Weibchen, und konnte also Latreille’s 
Behauptung widerlegen, dass Ph. cornuturn das 
Männchen des Opilio sey. Sorgfältige Untersuchun¬ 
gen des Baues der Phalangien: sie haben nur zwrey 
Luftlöcher unter den Hüften der beiden hintersten 
Beine. Dann Anatomie der Milben, unter denen 
Trombidien die genannt werden, weiche keine 
Schwimmfüsse, sondern lang hervorstehende Palpen 
und eine lederarlige Decke des Körpers haben. Die 
Unterschiede dieser und der Hydrachnen werden 
aufgeführt. Die Asseln und Wasserasseln sind sehr 
genau untersucht: besonders interessant ist die Be¬ 
schreibung der Kiemen der letztem; dann im 2ten 
Bande die Wallfischlaus, das Zuckerthier, dieScö- 
lopender u. der Julus. Bey den Scolopendern ver¬ 
dienen die vielartige Zusammensetzung der männ¬ 
lichen Zeugungstbeile und die Ausführungsgänge der 
Fettmassen, so wie die zahlreichen Stigmen, an 
denen die ästigen Luftröhren befestiget sind, grosse 
Aufmerksamkeit, weil man hier wieder die grösste 
Verschiedenheit im innern Bau der uugeflügelten In¬ 
secten sieht. Sonderbar ist es, dass beym Julus die 
Luftlöcher undurchbohrt sind, und dass unter ih¬ 
nen eine längliche, häutige Blase liegt, in welcher 
sich bräunlicher Saft befindet, w7ie bey den L.'ut- 
igelti und Aphroditen. Denn erklärt sich Hr. Tr. 
über die Anordnung dieser ganzen Familie. Es sry 
nichts unnatürlicher, als sie nach den FressWerk¬ 
zeugen zu classificiren, sie überhaupt Crustaceen zu 



1251 1818- f 1252 
nennen, oder sie durch das Daseyn der Kiemen 
charakterisiren zu wollen. Er theilt jene ganze Fa¬ 
milie in zwey grosse Gruppen, bey deren einer 
Kopf und Brust unmittelbar zusammenfliessen , bey 
der andern aber getrennt sind.' -Jene enthält die 
Entomostraceen, die Kiemen oder Langen u. blosse 
Schwimmfüsse haben; die Krebse u. die Arachniden. 
Zu den letztem gehören die Asselartigen Insecten, 
die durch zwey liegende Kiemen, die Scolopendern 
und Juli, die durch Stigmate alhmen. Die Cypris 
pullera Mull., die zwischen Mollusken u. Insecten 
mitten inne steht, scheint durch ähnliche Schläuche, 
als mehrere andere Mollusken, Athem zu holen. Be¬ 
stätigt sich diese Meinung, so stellt dies Insect den 
interessantesten Uebergaug zu den Mollusken dar. 
Derselbe treffliche Naturforscher sucht Macartney’s 
Meinung vom Sitze des phosphorischen Lichts bey 
Lampyris in eigenen mit gelblicher Materie ange¬ 
füllten Säcken zu widerlegen. Jene Säcke gehören 
zum Athmen-Apparat, u. was da leuchte, seyen blos 
dieZeugungstheilezur Begattungszeit. Ueberdas Ner¬ 
vensystem des Frosches macht derselbe die interes¬ 
sante Bemerkung, dass Nervenknoten blos am Bü¬ 
ckenmark Vorkommen, und sonst im ganzen Körper 
fehlen. In einem folgenden Aufsatz prüft er noch¬ 
mals C. Gallois Vei'suche und zeigt, dass, wenig¬ 
stens bey Fröschen, die Blutbewegung nicht ganz 
abhängig vom Herzen und nur mittelbar durch den 
Einfluss des Nervensystems bedingt wird. Höchst 
wichtig für die ganze Naturlehre ist desselben Un¬ 
tersuchung über die organischen Elemente der thie- 
rischen Körper. Kügelchen und Fäden, oder zai'te 
Cylinder zeigen sich im geronnenen Eyweisstoff, im 
Schleim der Schnecken, im Leim der Hausenblase, 
im Saamen, im Zellgewebe, welches schon Fontana 
als Zusammensetzung geschlängelter Cylinder be¬ 
trachtete, in dem Nervenmark und in den Muskeln, 
so wie Kügelchen und Fäden im Bildungssafte der 
Pflanzen erscheinen, wenn er anfängt zu gerinnen, 
und wie sie allein die einfachsten Organismen des 
Pflanzen- u. Thierreichs zusammensetzen. So siebt 
man hier die Theorie von der Entstehung alles Or¬ 
ganischen aus den bevden Wassertormen trefflich 
bestätigt, und findet noch lehrreiche Bemerkungen 
über die innere Bewegung des Blutes , über faser¬ 
lose Muskeln. Dann über die Gefässe der Pflanzen. 
Hier ist uns sehr wichtig gewesen, dass der Vf. in 
den fibrösen Röhren einen wirklichen Saft. der Kü¬ 
gelchen enthält, wahrgenommen. Das Uebrige war 
unsjnicht neu. Endlich über die entdeckte Fortpflan¬ 
zungsart der oscillatorischen Conferven. Dass die 
Ringe anschwellen und zu Körnern werden, beob¬ 
achtete Hr. Tr. genau. Wenn er aber Blumenbachs 
Beobachtung im Göttinger Magazin damit zu ver¬ 
binden sucht, so glauben wir doch anderer Meinung 

r seyn zu müssen. Es ist unstreitig C. frigida gewe¬ 
sen, deren Fortpflanzung BI. bemerkt hat. 

Der jüngere Bruder liele»t im ersten Bande 
eine sehr interessante Abhandlung übei die Function 

J uiiy. 

der Spaltöffnungen auf der grünen Oberfläche der 
Pflanzen. Die^e »hielt man bisher blos für einsau¬ 
gend, aber Hr. Tr. sucht durch Versuche zu er¬ 
weisen, dass die Ausdünstung durch sie bewirkt 
wird. Er band nämlich Glasplatten an die untere 
Fläche der Blätter und fand, dass jene beschlugen, 
während sie, an die obere Fläche gebunden, tro¬ 
cken blieben. Da nun die Spaltöffnungen sich vor¬ 
züglich auf der untern Fläche finden, so ist es ein 
natürlicher Schluss, dass sie es sind, die die Aus¬ 
dünstung befördern. Blätter, die auf beyden Seiten 
Spaltöffnungen haben, geben auch den Glasplatten 
einen Dunstbeschlag, jene mögen auf die obere 
oder untere Seite gebunden worden seyn. Wenn 
man hiermit ßonnet’s bekannte Versuche vergleicht, 
wodurch die Einsaugung durch die untere Blattflä- 
che vorzüglich erwiesen zu seyn scheint, so muss 
man denselben Organen ganz verschiedene Verrich¬ 
tungen zuschreiben. Im zweyten Bande setzt der 
Verf. seine Beobachtungen über die Bewegung der 
grünen Materie im Pflanzenreiche fort. Schon in 
seinen Beyträgen halte er die Corti’sche Bemerkung 
von dem Auf- und Absteigen dej grünen Materie 
in der Cliara flexilis bestätigt. Jetzt fand er die¬ 
selbe Bewegung auch in der Ch. vulgaris und be¬ 
kräftigt Mertens interessante Beobachtung von dem 
Uebergange der Batrachospermen in Aufgusstier¬ 
chen, aus denen sich endlich neue Pflanzen jener 
Conferven erzeugen. Diese Erscheinung ist durch 
vortreffliche Zeichnungen erläutert; die, wie meh¬ 
rere der übrigen Platten , von dem ältei’en Bruder 
sehr gut gestochen sind. 

Frid. Gul. Wallroth Annus botanicus s. supple- 

mentum tertium ad C. Sprerigelii floram halen- 

sem. Cum tractatu et iconibus VI., Charam genus 

illustranlibus. Halae, sumtibus Kümmelii. i8i5. 

200 S. in 8. ( l Thlr. 12. gr.) 

Eine der reichsten Floren Deutschlands wird 
liier von einem der tätigsten Zöglinge Sprengels 
mit vielen neuen Beyträgen bereichert, obwohl die 
Lichenen ganz ausgeschlossen sind, auf die, wie 
Hr. W. andeutet, er besondern Fleiss verwandt 
hat. Wenn wir abrechnen, dass der Verf. einen 
zu grossen Werth auf das erstmalige Auffinden 
der Gewächse setzt, und überhaupt etwas zu ruhm¬ 
redig und breit schreibt, so müssen wir gestehen, 
dass seine Talente für die Botanik uns Freude 
gemacht haben. Besonders ruhrawürdig finden wir 
seine Untersuchungen über die ballischen Charen. 
Niemand hat vor ihm so genau die rolheti Körper- 
eben untersucht, die unter dem Namen der Vntberen 
bekannt sind, obgleich im Allgemeinen ihre Gestalt 
in der English botany c. 556. J070. 1705. angege¬ 
ben ist. Auls sorgiältigste sind die Synonyme bey 
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jeder Art verglichen und berichtigt: so zieht er zur 
Chara flexilis, Ch. gracilis Engl. bot. 2i4o, wie¬ 
wohl diese mehr zugespitzte Aeste hat. So wird 
zur Ch. hispida, Ch. tomentosa Willd. und Spreng, 
gebracht, worüber Engl. bot. 463. Gewissheit gibt. 
Er führt drey neue gut unterschiedene und abge¬ 
bildete Arten auf: Ch. pulchella, crinita (horridula 
Detharding) und ceratophylla. Die beyden letztem 
finden sich in Salzwasser, die erstere in einer 
Thongrube. Callitriche verna stellt der Verf. als 
eigene Art auf, und trennt davon C. autumnalis, 
welche ihm aus Paderborn mitgetheilt worden. Al¬ 
lein genauere Beobachtung hätte ihn gelehrt, dass 
dieselbe Pflanze, die im Frühlinge saftige, drey- 
nervige, spathellormige, Blätter treibt, im Herbst 
linienförmige, dünne, einnervige hervorbringt. 
Wenn er mit Wahlenberg bey der C. verna stumpf- 
liebe Ränder der Frucht bemerkte und dies als 
Unterschied von der C. autumnalis ansieht, so ist 
in dem ersten Falle die Frucht noch nicht voll¬ 
kommen ausgebildet gewesen. Sie hat immer häu¬ 
tige, zugespitzte Winkel, wenn sie vollkommen 
reif ist. Recht müssen wir dagegen dem Verf. ge¬ 
ben, wenn er Salvia nemorosa und sylvesLris 
nicht zu unterscheiden weiss, u. wenn er bemerkt, 
dass Veronica longilolia in V. maritima übergeht. 
Fedia Morisonii Spreng, ist eins mit F. dentata A. 
B. (dasycarpaSteven et Besser.), höchst wahrschein¬ 
lich auch mit Valerianella eriocarpa Loisel. Dies 
hat der Verf. richtig angegeben. Scirpus rufus 
Schrad. wird sehr gut von Schoenus compressus L. 
unterschieden. Poa pilosa, eine unter dem 5i° N. 
B. gewiss unerwartete Erscheinung, wächst an ei¬ 
ner Stelle des Ufers der Saale reichlich. Eben so 
selten ist Scabiosa canescens Kit. bey Kolme. Dass 
Galium ßocconi 11. hal. blosse Abart des G. au- 
slriacum seyn soll, will uns nicht einleuchten. Un¬ 
ter Galium spurium Spr. mant. 2. ist Galium liti— 
giosum Kit. zu verstehen. Verbascum collinum 
Schrad. ist, wenigstens wo es der Verf. gefunden, 
V. nigrum. Recht geben wir dem Verf., wenu er 
S. miniatum und humile Beruh., so wie S. villo- 
sum für Abänderungen des S. nigrum erklärt. C011- 
volvulus Soldanella wird von ihm am Kölrnischen 
See vermuthet. Dass Gentiana germanica Willd. 
einerley mit G. Amarella L. ist, geben wir gern 
zu. Die ganze Familie der Umbellaten hätte der 
Verf. weglassen können, da er nichts Neues ati- 
fiihrt u. blos Sprengels prodr. umbellif. abschreibt. 
Gypsophila serotina Hayn, sey dieselbe als G. mu- 
ralis. Rosa pumila Jacqu. u. R. collina Jaqu. kom¬ 
men neu hinzu: R. grandiflora und marginata des 
Vis. wollen sich, in einen Garten verpflanzt, nicht 
bestätigen. Erstere geht in R. collina über, Tba- 
lictruin maius ist ein sicherer Zuwachs. Th. mi¬ 
nus verändert sich, in den Garten verpflanzt, un- 
gemein: der Nabel geht verloren. Unter den Men- 
tlien muss M. pilosa Spr. gestrichen werden; es 
ist Abart von M. hirsuta Sm. (aquatica 11. hal.). 

J uny. 

Slachys arvensis und Vicia gracilis Lois. sind neu. 
Vicia multifida nennt Hr. \V. V. articulata Willd. 
(Ervum monanthos L.) Melilotus Koehiana \V., 
die der Verf. gut charakterisirt, ist von Trifolium 
dentatum Kit. wirklich nicht verschieden, ausser 
dass bey jener die Stämme aufsteigen, und bey 
diesem aufrecht stehen. Medicago denticulata W. 
ist ein neuer Zuwachs. Scorzonera glastifolia Willd., 
anguslifolia Roth, und austriaca Willd. sieht der 
Verf., durch genaue Untersuchungen belehrt, als 
Abarten von Sc. humilis L. an. Statt Sc. rosea fl. 
hal. will er Sc. purpurea setzen, doch scheint er 
jene nicht in den Petersberger Hölzern gefunden 
zu haben, wo sie wirklich so vorkommt, als sie 
Kitaibel darstellt. Die Abarten von Hieracium 
umbellatum (H. . coronopifolium Beruh, uud meh¬ 
rere für neu gehaltene, die in botanischen Garten 
Vorkommen) schildert er umständlich. Das Gna- 
phalium gallicum, welches Hr. W. hinter Kröll¬ 
witz angibt, hält Rec. nicht für das echte, sondern 
für Gn. montanum. Plätte der Verf. Fl. dan. 1276 
mit Engl. bot. 2369. vergleichen können, so würde 
er bald seinen Irrthum eingesehen haben. Chry¬ 
santhemum montanum ist schwerlich etwas anderes 
als Abart des Chr. Leucanthemum, wie sie oft ge¬ 

nug vorkommt, und wie sie die französischen Bo¬ 
taniker anerkennen. Betula pubescens bey Loders¬ 
ieben; eben daselbst Salix Arbuscula. Zu den Moo¬ 
sen kommen Phascum crispum u. bryoides Dirks., 
Encalypta ciliata, Trichostomum ericoides und fon- 
tinalioides, Qrthotrichum pumilum, Barbula fallax 
und rigida, Diphyscium foliosum. Jungertnannia 
undulata des Verls, erkennen wir für J. curla Mart., 
die überhaupt in der halliscben Flor nicht seiten 
ist. Jung. Funckii des Vfs. ist Jung. WeberiMart., 
deren braunrothe Farbe und folia complicata sie 
unterscheiden. Jung, pubescens, Marchantia hemi- 
sphaerica und fragrans Balb., (die letztere hier 
gründlich untersucht). Riccia crystallina. Conferva 
atra Decand., wird als Abart zu der C. gelatinosa 
gezogen. C. saxicola des Verfs. scheint uns C. mu- 
scicola fl. hal. CG. cast.anea Engl. bot. 1701.) zu 
seyn. Im Anhänge wird Potendlla subacaulis, bis¬ 
her mit P. verna verwechselt, als die häufigste 
angegeben und gut unterschieden. Papaver trilo- 
bum Wallr., eine schöne neue Art. Ruppia ma¬ 
ritima in Salzpfützen, gut charakterisirt. Tremella 
granulata wird, ohne dies Synonym zu kenpen, 
als eigene Gattung, Botrydium, aufgeführt, worin 
der \ erfasser ßeyfail verdient. Dass auch nach 
dem Verfasser die baltische Flor eine Menge neuer 
Bey träge erhalten, dass manche seiner angeblichen 
Entdeckungen wieder zurück genommen werden 
müssen, kann Rec., der jene Gegend genau kennt, 
versichern. Die neue Ausgabe der lialiischen p’ior 

wird dies hoffentlich darthun. 



1255 1256 1818. 
Synopsis methodica lichenum, sistens omnes huius 

ordinis naturalis detectas plantas, quas — dispo- 

suit et — illustravit Eric, jicharius etc. Lundae 

suintibus Suenborg, i8i4. XIII. und 392 Seiten 

in Octav. 

"Wie unermiidet der berühmte Verfasser seine 
Untersuchungen über die Flechten verfolgt, und 
wie eifrig er nach dem Ziele strebt, eiue natur- 
gemässe Anordnung dieser niedern Organismen zu 
geben, davon liefert diese neue Arbeit die glän¬ 
zendsten Beweise. Schon in seiner Lichenographia 
universalis, die 1810. zu Göttingen erschien, stellte 
er als Grundsatz auf, dass die Apothecien der Ei- 
cheneti keine wahre, sondern nur Scheinfrüchte 
(organa carpomorpha) seyen, dass aus den schein¬ 
baren Saamen derselben nie das Aufgehen neuer 
Individuen beobachtet worden, sondern dass die 
ganze Pflanze, Thallus, Keimkörner ausschwitze, 
deren Fortpllanzungskraft schon Mieheli (und Meh¬ 
rere nach ihm) bemerkt haben. Hieraus folgt, 
dass die Form und Beschaffenheit des Thallus, als 
Receptaculum universale, mit in die Gattungs-Cha¬ 
raktere aufgenoramen und zur Classification be¬ 
nutzt werden müsse. Diesem Grundsätze folgt er 
auch hier, und unterscheidet die Eichenen in drey 
allgemeine Classen, deren erste (Idiothalami) die 
Apothecien aus eigener, vom Thallus unterschie¬ 
dener, die zweyte (Coenothalami) sie zum Theil, 
und die dritte (Homothalami) sie ganz aus der 
Substanz des Thallus gebildet enthält. So sehr an¬ 
sprechend diese Eintheilung auch bey dem ersten 
Anblick scheint, so sehr man die Richtigkeit der 
dritten Classe bey der Cornicularia und Usaea an¬ 
erkennt, so viele Zweifel erregt der Anblick der 
Gattungen Collema und Ramalina, die auch hieher 
gehören sollen. Bey jener sind bekanntlich die 
Apothecien meist vom Thallus so sehr und oft 
noch mehr durch Farbe und Substanz unterschie¬ 
den , als viele Lecanoren und Parmelien. Man ver¬ 
gleiche nur Parmelia parietina, Lecauora murorum, 
miniata und elegans, deren Apothecien sich weni¬ 
ger vom Thallus unterscheiden, als Collema satur- 
ninum, nigrescens und pulposum lind als Ramalina 
fraxinea und pollinaria; so muss mau gestehen, 
dass hierdurch das Princip der Eintheilung er¬ 
schüttert, wenigstens Jeder eher jeneParmelien und 
Lecanoren zu den Homothalamis zählen wird, als 
diese Collemen und Ramalinen. Uebrigens gibt der 
Verf. bey jeder Art die vollständige specifische 
Differenz, die sichersten Synonyme, die Abbildun¬ 
gen und die Standörter genau an. Man findet meh¬ 
rere neue Gattungen, viele neue Arten, besonders 
tropische und aus dem südlichen Europa, wozu de 
Roxa Clemente in Cadix manche Beyträge geliefert 
und viele Berichtigungen der früheren Angaben. 

Juny. 

T. Idiothalami. 1. Spiloma, 16 Arten. 2. Ar- 
thonia, 12 Ai teil. 6. Solorma, 2. 4. Gipalecta mit 
8 Arten, wozu Urceolaria bryophilaEichenogr. 5. 
Lecidea mit i53 Arten, worunter E. lithophila, als 
neu, vom Rec. auch bestätigt werden kann, da 
sie von L. lapicida durch inwendig weisse Apo¬ 
thecien unterschieden ist. Zur E. albo - coerule- 
scens wird ßiatora lurgida Lichenogr. als Abart ge- 
zogen, und so muss diese Gattung gestrichen wer¬ 
den. Zu Lecidea decolorans Flörk. rechnet der 
Verf. nun seine Eecanora minutula, Variolaria 
tenella, Lecidea escharoides, desertorum und Li¬ 
chen quadricolor Engl. bot. 6. Caliciura, mit 25 
Arten, n. Gyrophora, mit 19 Arten. 8. Opegra- 
pha, mit 27 Arten, worunter O. saxicola, petraeau. 
lithyrga wahrscheinlihh mit O. Persoonii einerley 
sind. 9. Graphis, mit 16 Arten. 10. Verrucaria, 
mit 45 Arten. 11. Endocaipon, mit 19 Arten. 
12 Trypethelium, mit 8 Arten, fast alle von tro¬ 
pischen ilinden. i3. Glyphis, eine neue Gattung, 
mit einförmigem crustenartigen Thallus, mehrere 
schwarze Apothecien in Warzen von eigener Sub- 
stanz eingesenkt. Der Verfasser gibt vier Arten 
auf tropischen Rinden an, von denen Gl. favu- 
losa, mit weissem Thallus und schwäi zlichen War¬ 
zen auf der Casearille gar nicht selten ist, und 
gewöhnlich mit Trypethelium Sprengelii zusam¬ 
men vorkommt. i4. Cbioderton, eine ähnliche 
Gattung, die wohl mit Trypethelium vereinigt 
weiden könnte. Beyde Arten, Cb. seriale und 
sphaerale, hat Rec. auf gelber Chinarinde ge¬ 
funden. 

IL Coenothalami. 15. Porina, mit 17 Arten. 
16. Thclotrema, mit 11 Arten. 17. Pyrenula, mit 
54 Arten, darunter P. catalepta (Endocarpon fu- 
scellum Lichenogr.), und viele von tropischen 
Rinden. 18. Variolaria, mit 10 Arten. 19. Sagi- 
dia, mit 7 Arten. 20. Polystroma Clement, (eine 
sehr zweifelhafte Gattung). 21. Urceolaria, mit 20 
Arten. 22. Eecanora, mit 159. 2$. Parmelia, mit 
80. 24. Borrera, mit 17. 25. Cetraria, mit 11. 
26. Sticha, mit 22. 27. Peltidea, mit 7. 28. Ne- 
phroma, mit eben so viel. 29. Roccella, mit 5. 
5o. Evernia, mit eben so viel. 5i. Dufourea, mit 
fünf Arten. Dann folgen 52. Cenomyce, mit 42. 
o5. Baeomyces, mit vier, 54. Isidium, mit acht, 
35. Stereocaulon, mit neun, 56. Sphaerophoron, 
mit drey, und 5y. Rhizomorpha mit i3 Arten. 

III. Homothalami. 38. Alcetoria, mit sieben, 
09. Ramalina, mit zwölf, 4o. Cornicularia, mit 
acht, 4i. Usaea, mit zwölf, 42. Collema, mit vier 
und sechzig Arten. Angehängt wird noch Lepra- 
ria. Ein sehr genaues Register erhöht die Brauch¬ 
barkeit des Werkes. 
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Pop ularphiloSophie. 

1. Katechismus des Naturrechts nach J. G. Fich- 

te’s Grundlage von E. St. F. Sittig, Pfarrer zu 

Eichenau ira Würzbur^ischeu. Bamberg, bey C. Fl'. 

Kunz, 1817. 8. 83 S. (8 Gr.) 

2. Lehens - Philosophie in auserlesenen Maximen 

dai gestellt von Joh. Bapt. Sehe ul l, kön. baj er¬ 

schein Stadtrath in Amberg, Mitglied des Civil - Ver¬ 

dienstordens der bayerscheri Krone etc. Sulzbacll, J# 

E. Seidel, 1817. 8. 44 S. (4 Gr.) 

1. Nach der vorlängst zu Leipzig bey Hinrichs 
herausgekommenen ,, Philosophischen Rechtslehre, 
„ zur Erläuterung über Fic/ite’s Grundlage des Na- 
„turrechls nebst einem Aus/.uge derselben mit Rück - 
„sicht aut Kant's Entwurf zum ewigen Frieden 
„und Metaphysische Anfangsgründe der Rechtsleh- 
,, re von Ch. Fr. Michaelis, Lehrer der Philos. zu 
„Leipzig.“ dem man das Verdienst sorgfältiger 
Genauigkeit zugestehen muss, und nach dem Aus¬ 
züge von Hühner (Uildesheim 1802. 8.) kann ein 
abermaliger Versuch eines gedrängten Auszuges, 1 
nach dem Bedürfnisse des grossem Publicum’s ein¬ 
gerichtet und auf eine fassliche und überzeugende 
Art wiedergegeben (versteht sich, nur in so weit 
die urschriftliche Lehre Ueberzeugung gewähren 
kann), wenn er nicht überflüssig seyn soll, durch 
seine Neuheit die vorigen verdrängen zu wollen 
scheinen: was jedoch in vorliegendem nicht der Fall 
ist. Der Inhalt ist hier seiner wissenschaftlichen 
Hülle entkleidet, und so viel davon allen Falls 
hinreicht, Anfängern einen nothdürltigen Begriff 
von den Hauptgegenständen zu geben, meistens 
jedoch ohne Einsicht in den nothwendigen Zusam¬ 
menhang der gewonnenen Ergebnisse, ist in Frag¬ 
stücke eingekleidet. Der Verf. selbst gibt nur den 
Zuschnitt des Gewandes für sein Werk aus und 
erklärt: Fichte ist es immer, der da spricht; 
aber der Vert. lässt ihn nur so sprechen, wie er 
glaubt, dass der Leser oder der Schüler einen 
richtigen Begriff von der reinen Rechtslehre er¬ 
halten möge. fi Zu Einigem indess möchte der ver¬ 
ewigte Forscher, dessen gewandte Denkkraft scharf 
bestimmte Begriffe ausprägte, sich schwerlich be- 

Erster Band. 

kennen. Nur einige Belege dessen! S. 10. ,,Was 
heisst das, der Mensch i&t ein freyes Wesen? Er 
bestimmt seine Handlungen nach einem selbstent¬ 
worfenen Begriffe, und thut nur (?) das, was sei¬ 
ner Einsicht am angemessensten ist.“ Leider ist 
Letzteres in der Erfahrung oft anders. Sonst wäre 
auch das Rechtsgesetz ein mechanisches Naturge¬ 
setz, was Fichte (S. 102) laugnet, weil es dann, 
als überflüssig, ganz wegfiele (S. 178). Ausserdem 
findet nach solcher Begriffsbestimmung Ref. auch 
einen Widerspruch darin, dass, weil die unbe¬ 
schränkte Ausübung solcher Freyhcit der Einzel¬ 
nen, ira Verhältnisse zu Andern, deren Freyheit 
beeinträchtigen, folglich keine allgemeine Freyheit 
verstauen würde, „Jeder durch seine eigene Ein¬ 
sicht und Entschliessung sich beschränken müsse.“ 
Wie könnte doch eine solche Freyheit, die sich 
selbst überlassen, in Zügellosigkeit besteht, zu¬ 
gleich zum Zügel ihrer selbst dienen? wie die ei¬ 
gene Einsicht die unbeschrankte Ausübung dessen, 
was der eignen Einsicht am angemessensten ist, 
beschränken ? Der Verf. verwechselte die innere 
Möglichkeit eines freyen Handelns (die Freyheit 
formal und qualitativ) mit der freyen Wirksam¬ 
keit äusserlich in der Sinnenwelt, innerhalb der 
Sphäre der durch unsere formale Freyheit mögli¬ 
chen Handlungen (oder mit der Freyheit material 
und quantitativ), gegen Fichte’s ausdrückliche Un¬ 
terscheidung (S. 56. f. 106.) — Nach S. 16. besteht 
die wirkliche Besserung des Missethäters in völliger 
Genugtuung und Schadenersatz; nach Fichte aber 
ist selbst die politische Besserung dadurch nur pro¬ 
blematisch gegeben (S. 112. f.), wobey von der 

moralischen ganz abgesehen wird (II. Theil S. 114). — 
S. 06 sagt Hr. Sittig, die persönliche Sicherheit 
der Hausgenossen beruhe „auf Treue und Glau¬ 
be“ (n) und man habe bey häuslichen oder Pri- 
vatvei trägen, z. B. Geld Verleihungen etc., die 
Hülfe des Staats nicht zu efw'arten, wenn der an¬ 
dere Theil sein YVort nicht hält, oder (?) ablaug- 
net: und dabey wird nicht erinnert, dass man Hül¬ 
fe fodern kann in einer Klage, wodurch das dem 
Staat vorher bloss mittelbar Unterworfene di sem 
nun unmittelbar unterworfen wird (S. Fichte II, 
78. f. 206.) — Anderwärts z. B. S. 52. statt volen¬ 
ti non fit injuria hätte der Verf. eigene (Deutsche) 
Worte dem Frageschüler in den Mund legen sol¬ 
len. Dass übrigens der Ausdruck hin und wie- 
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der etwas unbehülflich und undeulsch sey, da¬ 
für die Belege zu unterdrücket, gebietet für diess- 
mal das Gesetz der Raumersparnis. 

Nr. 2. ein Werkchen, welches sich schon äus- 
serlich durch Sauberkeit des Drucks empfiehlt, ent¬ 
halt i83 kurze Bruchstucke aus der Lebensweisheit, 
ohngetähr* in der bekannten Weise von Jean Paul 
Richter, PPeisser, u. a. Darunter sind einige ge¬ 
reimte Sinnsprüche. Als Hauptinhalt bemerken 
wir die Erhabenheit der Vernunft, die Würde der 
Tugend , die Bestimmung des Menschen und des¬ 
sen Vervollkoinranungsfähigkeit, die Kunst zu le¬ 
ben, besonders die \Vege zur Zufriedenheit und 
derg!. Das Ganze bildet eine schöne Perlenschnur 
von Gnomen, über die lief, mit Vergnügen aus 
voller Ueberzeugung urtheilt, dass sie last sämmt- 
lich rein ausgedrückt, deutlich, gedrungen, kräf¬ 
tig, sinnreich und gehaltvoll seyen. Nur weil wir 
voraussehen, dass dieses Büchlein wie von dem¬ 
selben Verf. mehre andere Schriften verwandten 
Inhalts, die in dem angehängten Verzeichnisse auf¬ 
gezählt sind, mehre Auflagen erleben werde, wo 
Hr. Sch. dasselbe immer mehr zu vervollkomm¬ 
nen Gelegenheit und Aufmunterung haben wird, 
erlauben wir uns einige Erinnerungen. Die ein¬ 
zelnen Gedankenspäne liegen so unter einander, dass 
durch einige Aufräumung wohl etwas mehr Ord¬ 
nung zu erhalten wäre: z. B. n. i42 und 170 konn¬ 
ten in Eins znsammengezogen seyn. Nr. i4ö und 
i53 bedürfen wohl einiger Einschränkung, oder 
nähern Bestimmung, damit, was an sich wahr ist, 
nicht übertrieben scheine. Nr. 10. bezeichnet den 
Verständigen so, wie, die Worte streng genom¬ 
men, sie vielmehr dem Begriffe des Klugen ent¬ 
sprechen. Manches ist auch erborgt, wie n. 168 
von Diogenes. Geschlechtswidrig scheint es, wenn 
die Vernunft (n. 4.) „Gesetzgeber und Richter,“ 
und (n. 9.) „Führer;“ dagegen Heiss (n. i45) 
„des Glückes Mutter“ genannt wild. Einiger an¬ 
dern Sprachfehler, welche wohl nur Druckfehler 
sind, nicht gedenkend, bemerken wir nur noch 
den mangelhaften Ausdruck n. 122. „Das Vater¬ 
land ist eine Stiefmutter grosser Vorzüge und Ver¬ 
dienste. Der Neid ist nirgends so zu Hause, als 
in seinem Geburtslande. Man erinnert sich darin 
stets mehr seiner (?) frühem Unvollkommenheiten, 
als des Verdienstes, wodurch er (?) sich ernpor- 
schwang etc.“ Doch kann diess selbst zugleich als 
ein ßeyspiel dienen der zum Theil satyrischen 
Beobachtungen aus der Menschenkunde, die zwi¬ 
schen heitern Lebensausichten den Leser, der hier 
überall eine fruchtbare Unterhaltung findet, oft 
überraschend ansprechen. 

It alienische Sprache. 
Kurzgefasste italienisi he Sprachlehre (,) neb-T ei¬ 

nem Lesebuche (,) in welchem auf die Regeln 

Juny. 

dieser Sprachlehre hingewiesen wird. Für Schu¬ 

len und andere Lehranstalten herausgegeben von 

F. T. Kühne, Göttingen (,) bey Heinrich Die¬ 

terich (.) 1816. (18 gr.) 

Das Lesebuch, welches ganz von der Sprachlehre getrennt 

ist und auch besonders bezahlt wird, hat den Titel; 

Italienisches Lesehuch zur Erlernung der Umgangs¬ 

sprache (,) mit Hinweisung aut meine italieni¬ 

sche Sprachlehre. Von F. T. Kühne. Daselbst. 

(10 gr.) 

Mit grossen Erwartungen ergriff Rec. obige 
Grammatik,, als er in der Vorrede derselben die 
zuversichtliche Verheissung fand, in ihr ein rich¬ 
tigeres System aufgestellt zu linden, als das von 
Fei now und Jagemann sey, wofür sich der Verf. 
zugleich den Dank des Publicums ausbittel. Da 
Rec. aber nach genauer Durchsicht der Gramma¬ 
tik nicht nur nichts von diesem richtigem Syste¬ 
me zu erblicken vermochte, sondern statt dessen 
ein unsystematisches Gemisch von einseitigen, theils 
richtigen, theils falschen, theils aus andern Gram¬ 
matiken abgeschriebenen, aber nur halb verstan¬ 
denen Regeln: so thut es ihm leid, nicht mit in 
den geloderten Dank einstimmen zu können ; ja er 
kann wohl sagen, dass ihm eine solche unglaubli¬ 
che Bescheidenheit, als Hr. K. besitzen muss, 
nicht leicht vorgekommen ist. Doppelt leid thut 
es ihm aber, dass er Marburg nicht so nahe wohnt, 
um wundershalber die gerühmten grossen Fort¬ 
schritte mit eignen Augen zu sehen, die nach ei¬ 
nem solchen Wirrwarr, als diese sogenannte Schul¬ 
grammatik enthält, des Vis. „hoffnungsvolle Schü¬ 

ler“ machen sollen. 

In der Lehre von der Anssprache erfährt der 
Anfänger, der noch nicht lesen kann, sehr zweck¬ 
mässig, einige poetische Lioenzen; auch etwas 
vom verso sdrucciolo. — Quinto liest Herr K. 
kuirito; sciocco — stchohko; s spricht er scharf, 
doch ohne Härte aus. Das möchte Rec. alles ein¬ 
mal aus dem Munde des Hrn. V 1s. hören. Dass 
der Anfänger auch eine Regel über den Accent 
(Tonfall, nicht Tonzeichen) erhalten müsse, und 
dass es mit den Ungeheuern Querbalken nicht ge- 
llian sey, die der Drucker dieser Sprachlehre, aus 
Mangel der nöthigen Typen, zwischen die Zeilen 
eiugepreast hat, ahndet der Verf. gar nicht. 
Nach der Lehre von der Aussprache folgt in die¬ 
ser kurzgefassten Sprachlehre eine nicht weniger 
als 7§ teilen einnehmende Erklärung der gram¬ 
matischen Ausdrücke: Substantiv, Casus, Nomi¬ 
nativ etc. Gewöhnlich erhalten die Quartaner eine 
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50 dürftige Erklärung, als hier gegeben wird, und j 
die italienische Sprache wird erst in den hohem j 
Classen gelehrter Schulen gelehrt. Ob auf dem 
Pädagogium in Marburg, zu dessen Besten Herr 
K. seine Grammatik schrieb, ein Schulplan ira 
umgekehrten Verhältnisse statt findet, kann Ree. 
nicht bestimmen, obgleich er es nach dem Schul¬ 
buche des Hin. K. glauben muss, S. 51. heisst der 
Genitiv, Dativ und" Ablativ des bestimmten Arti¬ 
kels: de’, a\ da’, mit der Nebenbemerkung, dass 
man auch dei, ai, dai dafür lande. Wenn Hr. 
K., wie nicht zu bezweifeln ist, das Publicum auch 
mit einer deutschen Sprachlehre beschenken seilte, 
so wird, analog rpit jener Angabe, darin zu le¬ 
sen seyn: Das Neutrum des persönlichen Prono¬ 
mens heisst: ’s; man findet auch dafür: es. — S. 
54 wird declinirt: un uomo, d^un uomo, etc. In 
den Beispielen, auf die man in der folge stösst, 
und die aus dein Wörterbuche und andern Gram¬ 
matiken abgeschrieben sind, steht gewöhnlich rich¬ 
tig vor einem "\ okale un’, d’utv etc. — Nachdem 
der Schüler von S. 3o an bis S. 54 schon Plurale 
in hinlänglicher Zahl declinirt hat, erfährt er nun 
erst S. 36., wie der Plural gebildet werden müsse. 
Lustig sind die darüber gegebnen Regeln unter die 
über das Geschlecht aufgestellten gemischt. Der 
aufmerksame Schüler, zu dessen Geduldsprüfung 
diess wohl geschehen ist, wird sie sich schon her- 
auszuklaubeu wissen. — S. 46 heisst es, dass da 
vor einem Vocale apostrophirt wird. — Das thut 
wohl nur Hr. K. und sonstige flüchtige Schrift¬ 
steller. — S. 52 u. 53. „Hat der bestimmte Arti¬ 
kel im Deutschen starken Nachdruck, so wird statt 
seiner das Fürwort quello gebraucht; z. B. un gio- 
vane iuclinato a que’ vizj non e buono a tal im- 
piego, ein zu den Lastern geneigter Jüngling etc.“ 
Also meint Hr. K. den sey hier der Artikel I 1 — 
S. 55 hält Hr. R. das deutsche Zahlwort ein eben¬ 
falls für den Artikel; ausserdem würde die da ge¬ 
gebene überflüssige Regel nicht unter dem Gebrau¬ 
che des unbestimmten Artikels stehen. — Genere 
comutie übersetzt Hr. R. gleichsames Geschlecht. — 
S. 57 piü buono haben wir bis jetzt geglaubt, sag¬ 
ten bloss die italienischen Bauern, ohne einen ver¬ 
schiedenen Begriff damit zu verbinden. Nach des 
Verfs. Regeln werden wir aber hinfort sagen: fun 
gramatico e piü buono delf altro. — Wir würden 
aber, wollten vir alle Unrichtigkeiten dieser Schul¬ 
grammatik einzeln anführen, ein eignes Werk, so 
gross als das Buch selbst, schreiben müssen; dess- 
liaib nur noch Einiges. — Am liebsten treibt sich 
Hr. R- unter den italienischen Dactylen und Tro¬ 
chäen, wie er es nennt, herum, und erwähnt ih¬ 
rer bey jeder Gelegenheit. Was sich Hr. R. un¬ 
ter diesen Ausdrücken denkt, wären wir begierig 
zu erfahren. So viel uns bekannt ist, gehören zum 
Daetylus und Trochäus bestimmte lange und kurze 
Sylben. Die italienische Poesie hat diese aber gar 
nicht, und braucht sie auch nicht, da sie nicht nach 

J uny. 

Länge oder Kürze der Sylben, sondern nur nach 
einer bestimmten Zahl derselben fragt. Aus die¬ 
sem Dactylen - oder Trochäensystem des Veits, 
folgen nun die possierlichsten Regeln; z. B. S. 17. 
wird unter andern behauptet, dass die Pronomi¬ 

nal - Partikeln mi, ti, gli etc. dem Verbo. ange¬ 
hängt würden, um Dactylen und Trochäen zu 
bilden. Wirklich eine kühne Behauptung! — So 
wie in den übrigen Tlieilen der Sprachlehre Herr 
K. durch Unordnung vortheilhaft auf seine Schü¬ 
ler zu wirken sucht, die durch Entwirren des Chaos 
an Ordnungsliebe gewöhnt werden, so scheint ein 
ähnlicher Grund den Hrn. Verf. bewogen zu ha¬ 
ben, das Erlernen der Verben absichtlich zu ei- 
schweren. Er scheint? von der Behauptung über¬ 
zeugt, dass der Besitz des Schwererworbenen dau¬ 
erhafter ist, als der des ohne Mühe Erlangten. 
Von Tangens Grammatiken an bis auf Thier sch* s 
Tabellen hat man es immer für dienlich gehalten, 
dem Schüler, durch eine tabellarische Uebersicht 
der Paradigmen, das Studium der Verben zu ei- 
leichtern. Nicht so Hr. K., der, aus obigen Grün¬ 
den, einer andern Methode folgt. Audi nimmt ei, 
ebenfalls zur Erleichterung der Schüler, vier C011- 
jugationen an, von denen übrigens die zweyte und 
dritte sich ganz gleich sind. Wie die Verba m 
care, gare, ciare, giare, gliare, jare, gnare, Wie 
die mit dem Umlaut uo aus o und ie aus e, vie 
die, die ihren Tonfall versetzen, z. B. meritare, 
recitare, regolare etc. behandelt werden müssen, 
überlässt Hr. K. dem eignen Studium seiner Schü¬ 
ler. — Unter der Ueberschrift: Gebrauch der Ver- 
borum, folgt ein Wirrwar von allerley aufgegrif¬ 
fenen Regeln, zu beliebiger Auswahl ordnungslos zu¬ 
sammengestellt.— S. 218beginnt eine „Probe eigen- 
thiimlicher Redensartenz. B. non glielo invi- 
ctio; me l’ha da pagare; non c’e male; badate bene 
di non cadere; voi vi burlate di noi; cosa avete. 
mi parele malinconico; pare che voglia piovere; 
c’e poca apparenza; la colpa non e mia; che co- 
manda? etc. etc. Eigenthiimlich, d. h. dem Hrn. 
Prof. K., sind die gelungenen Uebersetzungen die¬ 
ser Redensarten, das wird ihm gewiss kein Unbe¬ 
fangener streitig machen; die Redensarten selbst 
aber sind grÖsstentheils wörtlich übersetzt in jeder 
Sprache zu verstehen. Hr. R. übersetzt z. B. nie 
l’ha da pagare, ich will ihn schon dafür kriegen, 
ich will es ihm gedenken; vanno d'accordo, sie bla¬ 
sen in ein Horn!! non c^e male dass lässt sich hö¬ 
ren ; ad ogni modo bisogua ch'io lo faccia, ich muss 
wohl in den säuern Apfel einbeissen! se fax molto, 
sei morto, wenn du muckst, so bist du ein Rind des 
Todes; chi ti venga il canchero, das dich alle leu- 
fel! io non ve 11c so ne grado ne grazia, icli danke 
dir’s mit dem Teufel etc. Wir danken es Heini 
K. mit einem Engel, dass er es bey dieser vier¬ 
zehn Seiten einnehmenden Probe hat bewenden las¬ 
sen, die indess schon hinreichend war, uns fies 
Hrn. Verfs. Gewandtheit zu zeigen in Ausdrücken, 
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die man sonst nur unter der untersten Hefe des 
Pöbels hört. Die Schüler des Hin. K. müssen es 
ihm den grössten Dank, wissen, dass er sie durch 
diese Probe, die wahrscheinlich bey dem mündlichen 
Unterricht noch sehr vermehrt wird, mit Redens¬ 
arten bekannt macht, die sie sich selbst nur durch 
ein beschwerliches Studium in Bier - uud Brand¬ 
weinschenken aneignen könnten. — Dann folgen 
einige Lesestücke, und den Schluss macht ein in 
einer kurzgefassten Grammatik ganz unnützes Ver¬ 
zeichniss merkwürdiger und unmerkwürdiger Na¬ 
men italienischer Schriftsteller, und ein in einer 
kurzen Schulgrammatik sehr nützliches 2 Seiten lan¬ 
ges Verzeichniss der Druckfehler, das aber hey- 
weiten nicht alle enthält. — Der syntaktische Theil 
der Grammatik, wenn man einzelne abgerissene 
Regeln so nennen kann, ist übrigens künstlich in 
die Formenlehre verflochten. In einigen Noten un¬ 
ter dem Texte geschehen Ausfälle auf Fernow und 
Jagemann, die darin der gröbsten Fehler gezie¬ 
hen werden. Die meisten dieser vermeinten Rü¬ 
gen hat Rec. schon in einer neuern italienischen 
Sprachlehre (wenn er nicht irrt, in der von Stock- 
hardt) gelesen , wo sie mit Geist und Bescheiden¬ 
heit erwähnt sind. Hr. K. hat, ohne diese Eigen¬ 
schaften, noch einige hinzugethan, die so sind, dass 
sie gar keiner Widerlegung bedürfen; z. B. die 
Bemerkung über das Riempitiv di S. 47; die über 
die verschiedene Bedeutung der Comparative S. ö8. 

* 

Das Lesebuch soll, nach dem Titel, zur Er¬ 
lernung der Umgangssprache dienen. Es enthält, 
ausser einem Lustspiele von Fedenci, mehrere 
Geschichtchen, wahrscheinlich grösstentheils vom 
Verf. selbst übersetzt, der so bescheiden ist, diese 
und die von ihm selbst herrührenden Favoletteund 
Canzoni (also auch zur Erlernung der Umgangs¬ 
sprache abgedruckt?), laut Vorrede, so wie al¬ 
les, was das Lesebuch enthält, für rein classisch 
zu erklären. Den Fäbelchen fehlen grösstentheils 
die sonst gewöhnlichen Nutzanwendungen, und wir 
konnten uns nicht enthalten, bey dem zweyten an 
Fernows Grammatik zu denken, die Hr. K., gleich 
der Zither des padrone, atterra ^ calpesla, etc. 
Die Poesieen des Verfs. sollen noch zunächst dazu 
dienen und antreiben, sich in ungebundener Schreib¬ 
art ausdrücken zu lernen. Als Zugabe des Lese¬ 
buches findet sich ebenfalls, wie bey der Gram¬ 
matik, ein unvollständiges 2 Seiten langes Druck¬ 

fehler verzeichniss. 

Kurze Anzeige. 

Die neuesten Entdeckungen über das Seifen - Sie¬ 

den und über einige andere damit in Verbin¬ 

dung stehende Sachen. Sowohl für Seifensieder 

als Wirthschafterinnen brauchbar. Dritte Auf- 
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läge. Leipzig, bey Gerh. Fleischer dem Jiin- 

geru. i8i4. V111 und 192 S. 8. (12 gr.) 

Die, von 1800 her datirte Vorrede lässt nicht 
vermuthen, dass gegenwärtige neue Auflage sich 
durch irgend etwas von den beyden erstem un¬ 
terscheide. Zuerst findet man also liier die Be¬ 
reitung der Seifen abgehandelt, die mannigfaltigen 
Arten derselben, nach Beschaffenheit der dazu an¬ 
gewandten Oele und Laugensalze, und die Mittel, 
sich selbst an an allen Orten mit wenigen Kosten 
irgend eine Seifeuart zu bereiten; aus dem Fran¬ 
zösischen der Herren Darcet, Lelievre und Pelle¬ 
tier, welche im 2teil Jahre der Republik von der 
Regierung beauftragt wuiden, über die Vereini¬ 
gung verschiedener Gel und Fett-Arten, mit der 
Soude, Versuche anzustellen. Diese Versuche lei¬ 
teten sie auf Bemerkungen über die Kunst des 
Seifensiedens, die hier angegeben werden. — In 
4i Abschnitten ist demnach die Rede von der 
Soude, der Potasche, vom Kalk, von den Oelen, 
von der W7erkstatte eines Seifensieders, von den 
erforderlichen Gerälhschaften, von der Lauge, vom 
Sieden, vom Marmoriren der Seife; von der Wir¬ 
kung der käuflichen kaustischen Soude auf ver¬ 
schiedene Oele und Fette, von den Seifenarten, 
die aus mancherley Substanzen mit derselben zu 
verfertigen sind; so ferner, von der Wirkung der 
kaustischen Potasche; von den ohne Hitze berei¬ 
teten, und von weichen Seifen; von der Verfäl¬ 
schung der Seife; vom Verhältnisse der Bestand- 
theile, zuletzt eine Anweisung für die, welche sich 
selbst die erforderliche Seife bereiten wollen. Zwey- 

teris findet sich lnerbey ein Anhang verschiedener, 
mit voriger Abhandlung in Verbindung stehender 
Aufsätze. Der I. betrift eine Anweisung, die Söu- 
de aus dem Kochsalze zu bereiten, nach Leblanc’s, 
Alban’s, Malherbe’s und Athena's, Guytou's, Carny’s, 
und Ribaucouils Methoden, etc. II. über Aräometer; 
III. über eine Seifeaus Wolle, (indem man diesedurch 
eine siedende Lauge von Asche oder Potasche auflöst); 
sodann, über Fischseife, Seife aus ßaumschwärn- 
men, über wilde Kastanien, statt der Seife, über 
Mandelseife, seifenartiges Waschwasser, Wasch¬ 
pulver, Spiritus zum Rasiren. Seifenspiritus, Wachs¬ 
seife, Seife für Seidenw asrhe; Cbaptals Methode 
zu waschen; wohlfeile Seife aus Thon; Untersu¬ 
chung der Seife durch Weingeist, ob sie aus Oel, 
Talg oder Schmeer verfertigt sey,) vom Herrn 
Herbert. — Behutsamkeit beyin Gebrauche der Sei¬ 
fe, als eines Hausmittels, empfohlen; (ein Mann 
von 4o Jahren hatte sich gewöhnt, täglich aufge¬ 
löste Seife in Wrasser zu trinken, um sich Oefi- 
nung zu befördern. Einst befiel ihn ein starker 
Rhevmatismus, und nahm bald so sehr überhand, 
die Auflösung der Säfte war so gross, dass er in 
wenigen Tagen starb. Seine Eingeweide waren 
anz verkleistert.) Zu bedenken ist auch noch hier- 
ey, dass zur gemeinen Seife manchmal das FeU 

kranker Thiere genommen wü'd. 

w 
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P athologie. 

Commentatio de Tracheitide Infantum vulgo Croup 

vocata, cui praemium a cjuondam imperatore 

Napoleone propositum ex dimidia parte delatum 

est. Auctore Joanne Abrahamo Albers, Med. et 

Chir. Doctorc, Acadeniiae caesar. regiae Joseph, med. chir. 

Vindob. Acad. regiae scient. Berol.- Ac. scient. reg. Boicae 

Monach. Societ. reg. scient. Gotting. Soc. imp. Russ. na- 

turae scrutat. Mosq. Soc. med. Paris. Soc. med. aemul. 

Paris. Soc. med. suecanae Holmiae, Soc. med. Vilnens. 

Soc. phys, med. Erlang. Soc. phys. et hist, nat Wetterav. 

Soc. hist. nat. Hanover. et Soc. Sydenham. medic. Halens. 

Sodali. Lipsiae, sunit. Goeschen, cioiocccxvi. 
VIII. u. 228 S. in gr. 4to. (2 Rthlr. 16 gr.) 

F,s ist allgemein bekannt, dass der gewesene 
Kaiser der Franzosen im Jahre 1807. einen Preis 
auf die beste Abhandlung über den Croup ausbot, 
und alle erfahrnen Aerzte aller Lander zur Be¬ 
werbung um denselben einlud. Es ist bekannt, 
dass eine grosse Anzahl ron Abhandlungen ver¬ 
schiedener Verfasser nach Paris gesandt wurden, 
wo man eine eigene Commission zur Beurtheilung 
der eingesandten Schriften niedergesetzt hatte, in 
welcher Lepreux Präses war, und dass diese nach 
beendigter Beurtheilung aller Schriften im Jahre 
1812. den Preis zwischen dein Verf. der vorlie¬ 
genden Abhandlung pnd dem Genfer Professor 
Jurine theilte. 

Da in den nach der Abfassung dieser beyden 
Preisschriften bis 1812. verlaufenen Jahren die Nach¬ 
forschungen und Erfahrungen über diese Krankheit 
beträchtlich fortgeschritten waren, so baten die Ver¬ 
lasset', ihre Abhandlungen aufs neue durcharbeiten 
und dann erst dem Drucke übergeben zu dürfen. 
Die Commission machte es aber den Verfassern 
zur Bedingung, dass sie die Abhandlungen nicht 
anders, als gerade so, wie die Handschriften der¬ 
selben ihnen zur Beurtheilung Vorgelegen hatten, 
also unverändert ahdrucken lassen sollten, damit die 
Commission über ihr gefälletes Urtheil gerechtfer¬ 
tigt bliebe. Der Verf. der vorliegenden Althand¬ 
lung wollte Anfangs, was ihm im 'Texte zu ihun • 
untersagt war, durch Noten berichtigen und ergän¬ 
zen, fand aber bald, dass die Abhandlung dadurch 

Enter Band. 

doch nicht diejenige der Zeit gemässe Vollkommen¬ 
heit erlangen würde, welche er ihr zu geben 
wünschte. Er gibt daher dieselbe hier, so wie sie 
8 Jahre vorher geschrieben ist, mit dem Verspre¬ 
chen, nach wenigen Jahren dieselbe in der ihr zu¬ 
gedachten Vollkommenheit neu herauszugeben. 

Es ist eine sehr gerechte Forderung, welche 
der Verf. S. V. der Vorrede macht, dass diese 
Schrift nicht nach dem gegenwärtigen Stand der 
Kenntnisse von dieser Krankheit, .sondern derZeit 
ihrer Abfassung gemäss beurtheilt werde. Um der¬ 
selben zu entsprechen, scheint es dem Rec. am ge- 
rathensten zu seyn , hier rein darzustellen, was dem 
Verf. damals als wahr erschienen ist, und ganz un¬ 
berücksichtigt zu lassen, was er in seinen spätem 
Zusätzen zu einigen der neuern Abhandlungen über 
diese Krankheit selbst berichtiget und den Fort¬ 
schritten in der Kenntniss der Krankheit gemässer 
bekannt gemacht hat. Der Leser wird dann durch 
Vergleichung dieses mit den späteren Ansichten des 
Verfs. und anderer am besten erkennen, wie viel 
dem Verf. in Hinsicht der Kenntniss von dieser 
Krankheit zu verdanken ist, und wie gross das 
Verdienst ist, welches sich der Verf. durch diese 
Schrift um die Wissenschaft und um die leidende 
Menschheit erworben hat. Rec. hält diese vater¬ 
ländische Schrift für zu wichtig, als dass sie nicht 
eine ausführliche Anzeige in diesen Blättern finden 
sollte. Die Hauptabschnitte, welche hier Vorkom¬ 
men, sind folgende: 

Descriptio siadiorurn morbi. Der Verf. führt 
zuerst die mancherley Benennungen an, mit wel¬ 
chen diese Krankheit sowohl bey den verschiede¬ 
nen Völkern in Europa, als auch in America von 
den Aerzten und dem Volke belegt ist., und ver¬ 
wirft sie ohne Unterschied als unschicklich, theils 
weil sie nur von einzelnen Symptomen hergenom¬ 
men sind, theils weil sie weder die Natur der 
Krankheit noch vorzüglich den leidenden Theil 
deutlich bezeichnen. Auch die gebräuchlichste Be¬ 
nennung: häutige Bräune (angina polyposa, raera- 
branacea) verwirft er, weil der Name Bräune 
(angina) eigentlich nur von der Entzündung der 
Deglutitionswerkzeuge gilt, und weil die bey un¬ 
serer Krankheit in die aspera arteria ergossene 
Materie nicht Polypen und Membranen bildet, 
letzteres wenigstens nicht in allen Fällen. Am schick¬ 
lichsten zur Bezeichnung der Krankheit halt der Vf. 

die Benennung: Tracheitis infantum, in so fern sie 



1267 1818. 

nicht nur die Natur und den Sitz der Krankheit, 
sondern auch das Alter, welches derselben am 
mehisten unterworfen ist, bezeichnet. Schade nur, 
dass durch diese Benennung nicht auch zugleich 
der Unterschied bezeichnet ist, der zwischen dieser 
Krankheit und anderen Entzündungen der Schleim¬ 
haut der Luftröhre doch offenbar Statt findet! 

Nach dem V1. bestehet diese Krankheit in ei¬ 
ner Entzündung der Schleimhaut des Larynx, der 
Trachea und der Bronchien, weiche—jedoch nicht 
immer — mit häufiger Ausschwitzung plastischer 
Lymphe verbunden ist. Nach ihm sind hier vor¬ 
züglich die Arterien der genannten Theile befallen, 
welche auch zur Absonderung der plastischen Lym¬ 
phe vorzüglich — Ree. möchte sagen: allein — 
bey tragen $ denn wenn gleich die sich erzeugende 
Membran ausser der von den Arterien abgesonder¬ 
ter plastischen Lymphe noch etwas von dem Ab- 
sonderungsstoffe der Schleimdrüsen mit enthält, so 
ist doch das, was die entzündeten Schleimdrüsen 
bey tragen, nicht eigentlich plastische Lymphe zu 
nennen. 

Es war bey der Abfassung dieser Schrift des 
Vfs. Glaube, dass es nicht durch zureichende Zei¬ 
chen wahrend des Lebens, sondern erst nach dem 
Tode sich erkennen lasse, ob die Entzündung bey 
Kindern nur den Larynx allein, oder auch die 
aspera arteria befallen habe. 

Die Natur dieser Entzündung ist bald athenisch, 
bald asthenisch. Die Krankheit tritt entweder plötz¬ 
lich ein, oder es gehen, welches am häufigsten ist, 
1,2, aufs höchste 8 Tage hindurch katarrhalische 
Symptome vorher. In diesem Falle fehlt dabey der 
Husten nie, ist aber bald rauh und heisser, bald 
wie beym gewöhnlichen Katarrh, und mit Auswurf 
verbunden. Das Fieber ist unbedeutend , wird aber 
gegen Abend vermehrt. In einem Falle treten mit 
Heiserkeit und Husten von besonderem Tone ent¬ 
weder gleich so heftige und anhaltende Zufälle der 
Erstickung ein, dass oft augenblicklich der Tod zu 
fürchten ist, oder in weniger starkem Grade zeigen 
sieh deutliche Remissionen, wo dann aber bev der 
dritten Rückkehr der Zufälle schon keine Hülfe 
mehr etwas vermag. Bey der durch katarrhalische 
Symptome angekiindigten langsam herheykommen¬ 
den Krankheit sind aber die Heiserkeit der Stimme 
und der eigenthiimliche Ton des Hustens, der dem 
Verf. mit dem Bellen eines heiseren Hundes die 
mehreste Aehnlichkeit zu haben scheint, wesentli¬ 
che Zeichen derselben. Den Grund hiervon sucht 
der Vf. theils in der aspera arteria, theils und vor¬ 
züglich im Larynx. Bald wird auch die Respira¬ 
tion kurz und ängstlich, welches besonders zur 
Nachtzeit vermeint wird, sich aber auch wohl wie¬ 
der verliert, und die Kranken sind genöthiget, die¬ 
selbe mit zurückgebogenem Kopfe, auch sogar Lei¬ 
be, zu verrichten. Die Athemziige geschehen nicht 
schnell und häufig, das Einatlmien mit einem lei¬ 
nen pfeifenden Tone, das besonders mühsame Aus- 
alhmen mit einem rauhen und tiefen, weiches 
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charakteristische Athemholen oft schon in der Ferne 
zu erkennen ist. Im höheren Grade der Krank¬ 
heit sind die Anstrengungen bey dem Athemholen 
fürchterlich, ja es wird im höchsten Grade dersel¬ 
ben die Brust von ihren Muskeln wohl gar nicht 
mehr bewegt, sondern das Athemholen wird nur 
allein noch durch das Zwerchfell zu Stande gebracht. 
Bey einem so gestörien Athemholen treten dann 
nothwendig auch bedeutende Unordnungen im Kreis¬ 
läufe mit ihren Folgen mit furchtbaren Kennzeichen 
ein. Die Ursache dieser Beschwerlichkeit beym 
Athemholen findet der Vf. theils in dem Krampfe 
der aspera arteria, theils in der zu grossen Anhäu¬ 
fung der krankhaft secernirten plastischen Lymphe 
im Larynx u. in der Trachea. Jenen leitet er so¬ 
wohl von der Entzündung selbst, als auch vom Rei¬ 
tze der secernirten plastischen Lymphe auf die 
entzündete Membran her. 

Bey beyden Arten des Eintritts der Krankheii 
findet man das Nachlassen der Symptome gemei¬ 
niglich, daher der Aizt sich in dieser Krankheit 
mehr als in irgend einer andern vor einer günstigen 
Prognose und vor Verkennung des inflammatori- 
schen Zustandes zu hüten hat. Das Fieber ist in 
beyden Fällen vorhanden. Fängt die Krankheit mit 
den Zeichen des Katarrhs an, so gehet dasselbe 
vorher, tritt sie plötzlich ein, so erscheint es zu¬ 
gleich mit. Bisweilen ist es eins ganz leichte Sy- 
nocha, die entweder in kurzer Zeit weicht, oder 
in ein typhöses Fieber übergehet. Bisweilen ist 
aber auch das Fieber vom Anfang an typhös, be¬ 
sonders bey schwachen Kindern. Dann sind die 
Krämpfe und Schmerzen geringer, und wenn der 
Tod erfolgt, so ist er von der angesammelten pla¬ 
stischen Lymphe herzuleiten, die sich durch eigen- 
thümliche, alhnählig immer beschwerlichere Re¬ 
spiration und knisterndes und pfeifendes Geräusch 
zu erkennen gibt. 

Der Tod erfolgt nicht bey allen auf gleiche 
Weise. Einige sterben unterConvulsionen, Röcheln 
und der grössten Angst, andere haben ein ruhige¬ 
res Athemholen, untj sterben sanft mit völligem 
Bewusstseyn, indem sie wie eine Lampe, der es an 
Oel fehlt, verlöschen; noch andere sterben biTy 
allem Anscheine der Besserung schleunig durch Er¬ 
stickung. Der Tod erfolgt entweder von der die 
Luftiöhre verengernden, abgesonderten, plastischen 
Lymphe, oder vom Krampfe der Luftröhre, der 
auch vielleicht die übrigen Respirationsofgane er¬ 
greift, oder vom Schlagflusse, oderauch von Schwä¬ 
che, und zwar aus Mangel des Oxygens im Blute. 
Der Tod erfolgt früher oder später, am. ersten, 
2len Tage, oder doch innerhalb 8 Tagen. Eben so 
aucli die Besserung. 

Erfolgt Besserung, so kommt sie davon, dass 
der Heftigkeit der Entzündung Schranken gesetzt 
sind, und die Absonderung der plastischen Lym¬ 
phe aufhört, die bereits augesammelte aber, wenn 
sie dünner ist. entweder ausgeworfen oder resor- 
birt wird, und wenn sie fester ist, der inneren 
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Hn ut der Luftröhre an der entzündeten Stelle an¬ 
hängend bleibt und verwächst, wie einige Präpa¬ 
rate in Sbmmerings pathologischem Museo bestäti¬ 
gen. Das Hauptzeichen der oft sehr plötzlich ein¬ 
tretenden Besserung ist freyeres Athraen; allen 
übrigen ist nicht zu trauen. Kinder, bey denen in 
der höchsten Krankheit der Husten verschwindet, 
kehren nach des Verfs. Erfahrung nicht anders zur 
Gesundheit zurück, als wenn der Husten wieder¬ 
kehrt. Kritische Exantheme hat der Verf. nie ge¬ 
sehen. 

Die Tracheitis, von welcher nicht selten meh¬ 
rere Kinder einer Familie zugleich befallen werden, 
kann nach des Verfs. und Olbers Beobachtungen 
mehrmals wiederkehren. Bey Kwidern, welche 
einen laxen und schwammigen Körper haben, ist 
die Krankheit gefährlicher. Sie schleicht unter der 
Gestalt eines Katarrhs herbey, und wird leicht erst 
zu spät erkannt. Die Gefahr ist um so mehr zu 
fürchten, je reichlicher die Absonderung der pla¬ 
stischen Lymphe ist. Die Remissionen sind nicht 
als Verkündigungen eines glücklichen Ausgangs an¬ 
zusehen. Je früher der Arzt zu Hülfe gerufen 
wird, desto mehr ist zu hohen, je später, desto 
ungewisser ist die Prognose. 

I. De orla ac frequeritia tracheitidis infan¬ 
tum. Die Beschreibungen der alteren Schriftsteller 
sind alle ohne Unterschied unzureichend, und es ist 
auch kein Wunder, wenn ihnen die Natur unserer 
Krankheit lange verborgen geblieben ist, da Lei¬ 
chenöffnungen, durch welche sie am besten er¬ 
kannt wird, vormals verboten waren. Der Verf. 
beweiset dieses durch einige angeführte Stellen aus 
den Werken des Hippocrates, N. Piso, Ferne- 
lius, Ballonius, F. Hildanus, Riverius, Ettmiil- 
ler, ßonetus und Severinus. 

D ie Krankheit ist vor der Mitte des verflos¬ 
senen Jahrhunderts nicht seltener gewesen, als in 
unseren Zeiten , nur ist sie nicht immer genau er¬ 
kannt worden. Durch Home und nachher durch 
die Edimburger Dissertationen und durch die 
schwedischen und amerikanischen Aerzte ist die 
Krankheit erst mehr bekannt geworden, obgleich 
sie unter anderen Namen schon vor ihnen bekannt 
war. Sie ist in den nördlichen Gegenden häufiger, 
als in den südlichen. 

II. Signa praecipua, quibus dignoscitur mor¬ 
bus. Unsere Krankheit hat zwar mit dem Luu- 
gencalarrh einige Symptome gemein, lasst sich aber 
durch den eigenthümlichen Ton des Hustens, die 
grössere Heiserkeit und die Art des beschwerlichen 
Athemholcns leicht von demselben unterscheiden. 
Von allen den verschiedenen Krankheiten des 
Schlundes, die man unter dem Namen angina be— 
greilt, ist die Unterscheidung nicht schwer. Die 
von dem Verf. überzeugend dargeslellte Ausein¬ 
andersetzung, dass das Millarsche Asthma, welches 
IVichmann besonders beschrieben hat, von der 
Irache]tis infantum keinesweges verschieden sey, 
muss jeder Arzt selbst lesen. Audi was Rush « 
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unter jenem Namen beschreibt, und Schäfer 
Krampf- und Schaafhusten oder Luugenlähmung 
nennt, hält der Vf. für wahre nicht genug beob¬ 
achtete Tracheitis. Sie gehört zu den Kinderkrank¬ 
heiten, und befällt Erwachsene nur selten, ist aber 
dann nicht hartnäckiger, auch — wahrscheinlich 
wegen der grösseren Stimmritze — weniger gefähr¬ 
lich. Sie befällt Knaben mehr als Mädchen, und 
mehr sowohl starke uiid blutreiche, als auch sol¬ 
che, welche wegen Laxität der Fiber leicht Katar¬ 
rhen unterworfen sind. 

111. De causis, quae huic morbo einsam dant. 
Der Verf. hat die Krankheit zu jeder Jahreszeit, 
am häufigsten vom September bis zum März, gese¬ 
hen, und schleunige Veränderungen der Witte¬ 
rung, kalte neblichle Luft, Nord- und Ostwinde 
die Entstehung der Krankheit begünstigend gefun¬ 
den. Die Hauptursache derselben ist das Unbe¬ 
kannte, was wir epidemische Constitution nennen, 
was jetzt häufiger als vormals Statt findet. Die 
leichten Bekleidungen überhaupt , die Entblössun- 
gen der Brust und des Halses u. das zu kurze Ab¬ 
schneiden der Haare bey strenger Kälte tragen zur 
Hervorbringung dieser Krankheit bey einzelnen 
Kindern bey. Dass die Krankheit epidemisch vor¬ 
kommt, ist keinem Zweifel unterworfen; dass sie 
aber auch an Orten, wo sie nicht epidemisch ist, 
sporadisch sich findet, davon hat auch Rec. selbst 
mehrmals die Erfahrung gemacht. Die Epidemieeil 
dieser Krankheit kommen sparsamer vor, als die 
Rötheln, das Scharlachfieber und der Keichhusteu, 
Ansteckend ist sie nicht. 

Ueber die Complicationen der Tracheitis mit 
Ausschfagskrankheiten hat der Verf. nicht nur die 
Erfahrungen anderer Aerzte, sondern auch seine 
eigenen Beobachtungen über die Verbindung der 
Tracheitis mit den Pocken , Masern und dem Schar¬ 
lachfieber mitgelheilt. 

IV. Ratio mortalitatis. Wenn der Arzt 
gleich beyin Entstehen der Krankheit gerufen wird, 
so ist mit Recht Heilung von ihm zu erwarten; 
später aber vermag die Kunst des Arztes wenig. 
Im Anfänge der Krankheit macht auch das Alter 
keinen Unterschied in dem Erfolge der Cur; spä¬ 
terhin aber ist die Krankheit bey Säuglingen fast 
immer tödtlicli. In Verbindung mit bösartigen Po¬ 
cken und typhösem Scharlach ist sie sehr tödtlicli. 
In Verbindung mit den Masern haben andere sie 
ebenfalls tödtlich gefunden; der Verf. hat in die¬ 
ser Verbindung kein Kind an der Tracheitis ver¬ 
loren. In nördlichen Ländern scheint die Sterb¬ 
lichkeit grösser zu seyn, als in mehr südlichen; 
im Herbste, Winter und Frühlinge tödtlicher, als 
im Sommer. Bey Knaben und im kindlichen Alter 
ist sie gefährlicher, als bey Mädchen und bey Er¬ 
wachsenen. 

V. Organorum Status. Dieses ist eine sehr 
wichtige Abtheilung zur Erklärung der Natur der 
Krankheit. Der äussere Habitus der an dieser Krank¬ 
heit gestorbenen Kinder ist dem der Erstickten völ- 
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l\cr gleich. Das Gesicht ist bleich, mehr oder we- 
nfger bleyfarbig, die Haut meist aufgedunsen, die 
Augen sind hervorgetrieben, die Halsvenen stro¬ 
tzen von Blut, ln der Luftröhre findet man bey 
genauer Untersuchung immer etwas fremde Mate¬ 
rie, wenn gleich andere das Daseyn derselben ha¬ 
ben läugnen wollen. Sie ist nichts anders als pla¬ 
stische Lymphe, welches der Verl, durch Erzäh¬ 
lung der damit angestellten chemischen Versuche 
zu beweisen sucht. " Ihre Absonderung hängt zwar 
von der Entzündung ab, beginnt aber erst, wenn 
die Entzündung vermindert zu werden anlängt, 
und bleibt, bis die entzündete Membran zu ihrem 
sonstigen Zustande wieder zurückkehrt. Sie hängt 
bald nur im Larynx , bald nur in der Trachea und 
ihren Verzweigungen, bald iu allen diesen'1 heilen, 
nie aber in den Bronchien allein an. Sie ist bald 
dünne und schaumig, bald fest wie eine Membran, 
in welchem letzteren Falle sie dann die Form der 
Höhlen annimmt, denen sie anhängt. Der Vf. will 
nicht, dass der Zutritt der Luft diese Verdichtung 
mache, sondern er leitet dieselbe von der Beschaf¬ 
fenheit der entzündeten Blulgelässe her, welche 
bald dünnere, bald dichtere plastische Lymphe ab¬ 
sondern, wie bey der Bauchfell-Entzündung der 
Kindbetterinneri. Man siebet die plastische Lym¬ 
phe auch verdichtet entweder von dem ringförmi¬ 
gen Knorpel bis zur Theilung der Trachea in Form 
eines Polvpen, wie der Verf. seihst ein solches 
Exemplar aulbewahrt, oder in den Bronchien in 
grösseren und kleineren Stücken, die in dünnerer 
Lymphe schwimmen. Bisweilen ist dieselbe aber 
auch wohl ganz wasserdürme, reichlich und mehr 

oder weniger gelb oder roth gefärbt. 
Um eine Tracheilis hervorzubringen, ist wei¬ 

ter nichts nöthig, als durch Erregung einer Ent¬ 
zündung die Absonderung der plastischen Lymphe 
zu befördern; doch zeigen sich bey einer solchen 
nicht alle Symptome so, wie bey der eigentlichen 
Krankheit. Der Vf. hat an Thieren mehrere Ver¬ 
suche gemacht, indem er ihnen in die geöffnete 
Luftröhre bald rectificirten Weingeist, oder Ter¬ 
pentinöl tröpfelte, oder Mercurius praecipit. mit 
Terpentinöl gemischt strich, oder eine stärkere 
Auflösung des Sublimats, oder lapis infernalis ein- 
flösete, oder den Dampf von oxydirter Salzsäure, 
oder das salzsaure Gas einalhmen liess. Die Anwen¬ 
dung einer galvanischen Batterie brachte wohl an¬ 
fangs Convulsionen, aber weiter keine Veränderung 
hervor. Nach diesen Versuchen glaubt sich der Vf. 
zu den Schlüssen berechtiget, dass man zwar einige, 
aber nicht alle Symptome der Tracheitis hervorbrin¬ 
gen kann, dass die Natur der Tracheitis inilammato- 
risch sey, dass bey Thieren ein starker Reiz zur Her- 
vorbringung der Krankheit erfordert werde, dassdei 
Tod nicht, allen von mechanischer Hinderung durch 

die plastische Lymphe zukommt. 
Die Schleimhaut der Trachea ist bey der Tra¬ 

cheitis entweder überall oder stellenweise mehr oder 
weniger entzündet. Dieses fehlt nie, auch ■wenn man 
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selbst nacli dem Tode keine Spuren derselben mehr 
findet, welche oft durch die abgesonderte plastische 
Lymphe dem Auge versteckt werden. Der Vf. hält 
dafür, dass die Entzündung nie weiter gehe, als wo 
die knorplichen Ringe der Bronchien aufhören, also 
nie bis in die Lungenzellen. Er fand in der reinen 
Tracheitis nie die Lungen weder entzündet, wie es 
bey dev Complication mit den Pocken wohl vor¬ 
kommt, noch, wie einige wollen, mit einer eiter- 
artigen Materie erfüllt. 

VI. Curatio Tracheitidis. Bey der Heilung 
der sthenischen Tracheilis hält der Vf. im Anfänge 
die Anwendung der Brechmittel für nothwendig; 
sie leisten nach seinen und Olbers Erfahrungen die 
schnellste Hülfe: nur müssen sie wegen des Krampfs 
in der Trachea in zureichender Gabe gereicht wer¬ 
den. Der Vf. erklärt ihre Wirkung dadurch, das» 
sie in den entzündeten Theilen eine solche Wirkung 
hervorbringen, wodurch, wenn auch nicht die Ent¬ 
zündung gehoben, doch die Secretion der plastischen 
Lymphe gemindert wird, dass sie den Krampi, wo- 
rait bisweilen die Tracheitis schon anlängt, heben, 
u. eine starke Transpiration erregen, deren Unter¬ 
drückung auf die Entstehung der Krankheit oft Ein¬ 

fluss hatte. 
Hat die Krankheit mit Heftigkeit begonnen, ist 

das Fieber stark und mit Blutcongestion nach dem 
Kopfe verbunden, und hat sie nach dem Brechmittel 
nicht bedeutend nachgelassen, so muss ohne Verzug 
Blut gelassen werden. Dieses muss so zeitig gesche¬ 
hen, dass man sicher seyn kann, dass die sthenische 
Entzündung noch nicht in asthenische übergegangen 
ist, welches oft schnell und innerhalb 24 Stunden, 
schon, bey andern aber auch später geschiehet. 
Bisweilen kann aber auch das Blutlassen noch am 
vierten Tage von Nutzen seyn, besonders bey ro¬ 
busten Kindern. Bey dem Blutlassen darf man 
nicht furchtsam seyn, selbst Ohnmächten und Con¬ 
vulsionen nicht scheuen; nur muss dieses nicht für 
alle Falle als Regel angesehen werden. Man kann 
an allen bekannten Stellen eine Venaesection vor¬ 
nehmen, in Fällen, wo Erstickung u. Schlag nahen 
Tod drohen, am besten an der Jugularvene. Ein 
Aderlass am Arme ist wegen der schnellen Ent¬ 
leerung den Blutigeln vorzuziehen. Doch Rec. 
muss gestehen, dass er bey Kindern, wenn nicht 
die höchste Noth ein anderes erfordert, die Blut¬ 
igel allen andern Arten von Blutentziehungen ver¬ 
ziehet. Auch der Verfasser sagt späterhin, dass er 
nie bey der Tracheitis habe eine Venaesection vor¬ 
nehmen lassen. Blutigel an dem vorderen Theile 
fies Halses um den Larynx gesetzt, haben aber 
wieder vor Schröpfköpfen den Vorzug. Die An¬ 
zahl derselben muss sich nach dem Alter, der Con¬ 
stitution der Kinder u. dem Charakter der Krankheit 
richten. Die Umstände können es nöthig machen, 
dass die Entziehung des Blutes sogar wiederholt 

werden muss. 

^Der Beschluss folgt.) 
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Leipziger Literatur-Zeitung, 

Am 25. des Juny. 160- 1818. 

\ 

Alte Erdbeschreibung und Geschichte. 

Ueber flerodot's Ausmessung des Pontus Euxinus, 
Bosporus, Hellespontus u. der Propontis, so wie 

über die Schiffbrücken der Perser, wodurch sie Eu¬ 

ropa u. Asien verbunden, nebst einem Nachtrage 

über die Entstehung des Bosporus Thracius nach 

Choiseul Goufßer, von D. F. Kruse, Lehrer am 

Magdalenäischen Gymnasio in Breslau. Hierbey ZWey 

Charten in einer neuen Manier und ein kleiner 

Plan auf Zink gearbeitet vom Herrn Baron von 

Fiebitsch, Kais. Russ, pensionirtem Obristen und Ritter. 

Breslau, b. Holäufer, 1818- XIX. 122. 19 Seit, 

in Octav. 

FiS ist diess die erste, aber gewiss nicht übereilte, 
Frucht der mehrjährigen und sorgfältigen Beschäf¬ 
tigungen des Herrn Verfs., unsers ehemaligen Mit¬ 
bürgers, mit dem Studium der Geographie, vor¬ 
nämlich der alten, worin noch so vieles Einzelne 
genauer zu untersuchen, noch so manches auf Treue 
und Glauben Angenommene zu berichtigen ist. 
Deun auch neuern Messungen, Planen und Charten 
ist nicht blindlings zu trauen, und Hrn. K. haben 
seine Beobachtungen gelehrt, dass man den Beschrei¬ 
bungen der x\lteu oft mehr glauben kann, als un- 
sern Charten, oder wenigstens jene nicht gleich für 
unrichtig ausgeben darf, wenn sie mit diesen nicht 
harmoniren. Denn dass die Geographie der Län- 
der des Alterthums, in denen man einen festen 
historischen Boden antrifft, nicht so behandelt wer¬ 
den dürfe, dass man bey Prüfnng der älteren An¬ 
gaben nur neuere, genaue Charten zum Grunde 
lege, wird in der Einleitung mit Recht erinnert. 
Was bisher in Ansehung des Pontus und des thra- 
cischen Meeres geschehen ist, wird angegeben, u. 
ein Fehler der Leche valierischen Charte des Thrac. 
Bosporus, der in der Angabe des Maasstabes der 
Länge begangen worden ist, berichtigt. üen.Abschn. 
der Abhandlung betrifft die Ausmessung der auf dem 
Titel genannten vier Meere, nach Herodot, dessen 
Stelle 4, 85, 88. übersetzt, erläutertu. kritisch be¬ 
handelt wird, mit Berichtigung der Fehler in an¬ 
dern Uebersetzungen. Darauf folgt die Beurthei- 
lung der Angaben: 1) Die bedeutende Differenz in 
der Angabe des Herodotus (die S. 11. nach S. 9. 
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und S. 17. berichtigt werden muss) von der Länge 
des Pontus und der Neuern sucht Hr. K. erstlich 
zu verringern, indem die Schiffer, auf deren Be¬ 
richt sie sich gründet, gewiss nicht mitten durchs 
Meer, sondern Jangs der asiat. Küste hingefahren 
waren, welche nach der Meinung der Alten einen 
geraden Lauf des Schiffs verstattete; sodann wird 
bemerkt, dass H. aus den Nachrichten, die er er¬ 
hielt, wahrscheinlich die höchste Zalü gefolgert, 
und zu den Tagfahrten (die gerade nur 65oo Sta¬ 
dien, i58 geogr. Meilen, ungefähr so viel als die 
vorher erwähnte Küsten fährt gibt) auch noch die 
Nachtfahrten hinzugerechnet habe, um nur nicht 
zu wenig anzugeben. Das Meer aber ist von der 
Beschaffenheit, dass man des Nachts nicht ohne 
Gefahr es beschiffen kann. Auch die Breiten ande¬ 
rer Meere werden nur nach Tagfahrten angegeben, 
und das Verhältniss der Tag- und Nachtfahrten 

7:6 ist unrichtig, da es nur 8:5 bey den längsten 
Tagen angenommen werden darf. Dass nun ein 
Schiff die Reise von der Mündung des Pontus bis 
zur Mündung des Phasis in acht Tagen, ohne die 
Nächte dazu zu rechnen, vollenden konnte, wird 
dargethan. Eben so stimmt 2) die Angabe der 
Breite des Pontus, wenn bloss die dreyTagereisen, 
nicht aber die zwey Nachtreisen, welche Herod. hin¬ 
zusetzt, berechnet werden, ganz mit der neuern 
überein, und inan bat also weder hier, noch bey 
den folgenden Messungen nöthig, kleine Stadien 
mit Rennell und Larclier anzunehmen. 5) Der 
Thracische Bosporus (jetzt Meerenge von Conslan- 
tinopel), vielmehr Mündung des schwarzen Mee¬ 
res, heisst czöfia TIÖvxh bey Her., ein Ausdruck 
der aber von ihm im weitern und engernSinne ge¬ 
braucht wird; im letztem gibt er ihm vier Stadien 
Breite und unterscheidet diese Stelle ausdrücklich 
von dem Orte, wo Darius die Brücke über den 
Bosporus geschlagen habe, was gegen Rennell uud 
Männert erinnert wird. Bey deu so zahlreichen u. 
übereinstimmenden Stellen der Alten (die auch an¬ 
geführt sind) verwundert sich Hr. K. nicht ohne 
Grund, wie man den Ort, wo die grösste Enge des 
Bosporus gewesen seyn muss, das Hiron und den 
Tempel des Jupiter Urius so lange verkennen konnte. 
Der Ort, wo dieser Tempel stand, trifft nach Ar- 
rian genau auf Anadoli - Kavak, oder das alte asiat. 
Castell, dem alten europ. Castell, Rumili-Kavak, 
an einem hohen Vorgebirge, gegenüber. Eine dort 

schon vor längerer Zeit gefundene griech. Inschrift 
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bestätigt diess. Die Verschiedenheit der Angaben 
der Breite der Enge oder der Entfernung beyder 
Ufer von einander leitet der Verf. von einer sehr 
wahrscheinlich gemachten Veränderung des natür¬ 
lichen Zustandes der Enge her. Die Länge des 
Bosporus stimmt mit den neuern Messungen fast 
ganz uberein, wenn man den Anfangspunct beyrn 
Tempel des Jupiter Urius, den Endpunct bey Chal- 
cedon oder Byzanz annimmt, aber der grösste 
Fehler würde sich ergeben, wenn man den Bos¬ 
porus um eine ganze deutsche Meile bis zu den 
Cyaneen verlängern wollte. 4) ln Ansehung der 
Dimensionen der Propontis wird nun fürs erste 
vom Hrn. Verf. und vom Hrn. Prof. Braudes be¬ 
merkt, dass Lechevalier’s Charte vom Mar di Mar- 
jnora durchaus fehlerhaft ist. Auf andern Charten 
ist die Breite der Propontis wenigstens um i£ deut¬ 
sche Meilen kleiner, als Herodot sie angibt; der 
Fehler kann wieder in der Art der Messung liegen, 
wenn das Schiff nicht geradezu, sondern um die 
Inseln Marmora und Arabia herum fuhr, oder auch 
nur eine schräge Uebeifahrt hatte; die Länge der 
Propontis ist (wenn Helle’s Grabmal als die west¬ 
liche Glänze derselben, der innerste Winkel des 
Meerbusens von Nicaa als die östliche angenommen 
wird) doch von Herod. um 4o Stadien zu gross ge¬ 
macht. Es hängt diess mit 5) der Ausmessung des 
Hellesponts zusammen, dem Herod. eine Lange von 
4oo Stadien = io geogr.Meilen gibt, was mit Leche- 
valiers genauer Charte der Meerenge der Dardanel¬ 
len völlig übereinstimmt. Alte Geographen haben 
bisweilen den Hellespont u. die Propontis unter dem 
letzten Namen zusammengefasst. Da Herod. die 
Breite des Hellesponts an der engsten Stelle bey 
Abydos auf 7 Stadien setzt, so führt diess zu einer 
Untersuchung über die Lage des alten Abydos, S. 56. 
ff., deren Resultat ist, dass man Abydos nicht nach 
dem asiatischen Dardanellenschlosse versetzen köune, 
sondern nach Nagara setzen müsse, so wie Sestos 
nach Zemenic, also die von den Alten angegebene 
engste Stelle des Hellesponts nicht bey den heuti¬ 
gen Dardanellen suchen dürfe. Um diess noch mehr 
zu erläutern, wird S. 67 ff. der Weg, den Xerxes 
nach Herod. nahm, beschrieben und die Lage der 
dort erwähnten Städte näher bestimmt, dann die 
Berichte neuerer Reisebeschreiber S. 72 ff. ange¬ 
führt, welche noch Ruinen der alten Stadt Abydos 
bey dem Dorfe Nagara gesehen haben, endlich auch 
die Lage von Sestos bey dem SchlosseZemenik bey 
Y'alava, und von Apobathra, dem Ort unterhalb 
Sestos, wo die Brücke an der europ. Seite ange¬ 
legt wurde, (nach dem Verf. das heutige ßoja) be¬ 
stimmt, die verschiedenen Angaben der Breite des 
Jdell^.sp. zwischen der Spitze von Nagara und dem 
gegenüber liegenden Ufer von ßoja bey den Alten 
und Neuern verglichen, und daraus geschlossen, 
dass die Meerenge, welehe zu Herod. Zeiten hier 
7 Stadien breit war. jetzt 10 —11 Stadien breit ist. 
Der zweyte Abschnitt, S. 79 ff., geht die Schi T- 

brücken der Perser an. Die iSothwendigkeit dersei- 
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ben wird gegen Rennell, der sie nur als ein Werk 
der Ruhmsucht betrachtete, sehr gut dargethan, die 
Schwierigkeit ihres Baues erwiesen, und dabey die 
Stellen des Herod. darüber, vornämlich 7, 36, wel¬ 
che Stelle den Auslegern und Geschichtschreibern 
nicht wenig zu schaffen gemacht hat, mit grosser 
Genauigkeit und vielem Scharfsinn behandelt. So 
ist S. 94. auf den Unterschied aufmerksam gemacht, 
der sich beyrn > Herod. seihst zwischen vteg, fiuyfjal 
vttg ig rag yicpvtjug und innayotyu nlolu findet, und 
Woraus, wie aus einer andern 'Stelle, folgt, dass die 
langen Schilfe keine eigentlichen Kriegsschiffe, son¬ 
dern Pentekonteren waren, u. die Brücke gegen das 
ägäische Meer aus solchen bestand, von denen 314. 
wohl den Raum von 7 Stadien ausfüilen konnten. Die 
Krücke gegen den Poutus aber war aus 56o Triremen, 
die quer gegen den Strom lagen, erbauet, u. die da¬ 
bey entstehende Schwierigkeit In bt der Vf. durch 
die Annahme, dass diese Triremen nicht zur grossem 
Gattung der wirklichen Kriegsschiffe, sondern zu 
einer kleinern Art von Transportfahrzeugen gehör¬ 
ten; denn diese Bracke musste nach seiner Ansicht 
die kleinere seyn; jene Hypothese aber wird auch 
durch nicht unbedeutende Sach- und Spruchgrunde 
unterstützt; man könne auch imxccQoiag übersetzen, 
schräg; nur sey es nicht wahrscheinlich, dass Xer- 
xes 56o Kriegsschiffe ungenutzt zurückgelassen ha¬ 
be; oder endlich müsse man die nördliche Brücke 
dahin setzen, wo der Canal ungefähr i5 Stadien 
breit ist, was der Verf. doch nicht billigt. Von S. 
108 ff. untersucht der Hr. Verf. mit gleicher Ge¬ 
nauigkeit den Ort, wo Duius die Brücke über den 
Bosporus schlug, die engste Stelle der Meerenge, 
fünf Stadien über Effeudi-Bouroun hinaus, bey Ru- 
mili- und Anadoli - Eski - Hissar, in welcher Ge¬ 
gend auch die Heere der Gothen und Kreuzfahrer 
den Uebergang gemacht haben (des Darius Thron 
stand auf einem Felsen des Vorgebirges Hermäurn) , 
den Bau der Brücke, die dazu verwandten Schiffe. 
Mit eben der Sorgfalt und Ordnung, die in der 
ganzen Abhandlung herrscht, sind ihre Resultate 
S. 119 ff. angegeben. Dabey verdient die Umsicht, 
mit der das Gewisse und das Wahrscheinliche un¬ 
terschieden , die Bescheidenheit, mit der fremde 
Meinungen widerlegt sind, gerühmt, und in letzte¬ 
rer Hinsicht, das was in der Vorrede S. VHJ.ff. über 
die Leidenschaftlichkeit, mit der jetzt Streitigkeiten, 
vornämlich von Philologen, geführt werden, sehr 
wahr und kräftig erinnert ist, Empfehlung. Tn ei¬ 
nem Nachträge, den die Verzögerung der Charten 
möglicli machte, ist vorzüglich aus Ciioiseul Gouf- 
fier’s Abhandlung über den Ursprung des thraci- 
schen ßospoi us das mifgetheilt, was die Verände¬ 
rung der heyden Meerengen , und die Muthmassung, 
dass bey Anadoli und Rumdi - Kavak ehemals die 
Küsten zusarnmengehangen haben, unterstützt. Die 
beyden g össern Charten und eine kleinere, wel¬ 
che die B ucl.e des Xerxes nach Rennell darstellt, 
sind in einer ganz neuen, aber Ireylich noch nicht 
ganz ausgebiicieien Manier auf eine Art Pergament, 
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Holz und einem Metallgusse gearbeitet, die vom 
Erfinder, Hrn. Obristen von Diebitsch, so weit es 
die Natur einer noch geheim gehaltenen Erfindung 
verstatlete, beschrieben ist; die Charten selbst sind, 
eine aul Leder, die andere auf Holz gedruckt, die 
Schriftplatten modellirt und gegossen und dann auf¬ 
gedruckt. Welche Vortheile (nicht nur in Anse¬ 
hung des Preises, sondern auch der Genauigkeit 
der Arbeit selbst) diese Erfindung, wenn sie nur 
erst mehr vervollkommnet seyn wird, gewähren 
kann, ist noch angedeutet. Nach dem ersten Ver¬ 
suche darf man nicht den ganzen zu erwartenden 
Erfolg beurtheilen. 

Vaterländische Geschichte. 

Friedrich August der Gerechte, König von Sach¬ 
sen. Sein Leben und Wirken in allen Verhält¬ 
nissen. Zur Feier und zum Andenken Seines 
fünfzigjährigen Regierungsjubiläums; von * * r. 
(Dr. Becher.) Mit dem Porträt des Königs, von 
Böhm gestochen. Leipzig, in E. Kleins literar. 
geogr. Kunst- und Coramiss. Comptoir. VII. 20-9 
S. in 8. (Druckp. und geh. 1 Thlr., Schreibp. 
und geb. 1 Thlr. 12 gr., mit gemalt. Umschi. 
2 Thlr.) 

Die bevorstehende, jedem Sachsen so erfreu¬ 
liche und wichtige Feyer der fünfzigjährigen Re¬ 
gierung des Landesvaters schien eine IJebersicht sei¬ 
nes ni cht nur überhaupt thatenreichen, sondern 
auch durch Weisheit, Gerechtigkeit, Wohllhälig- 
keit u. hohe Liebe zu seinem Volke wahrhaft glänzen¬ 
den Lebens (denn so müssen wohl die Worte des 
Vorredners berichtigt werden) für gebildeteLeseraus 
allen Ständen wünschenswert!! zu machen, und dem 
schon durch andere geschichtliche, für dieselbe Classe 
von Lesern bestimmte, Arbeiten bekannten Verfasser 
Waid vom \ ei leger der Auftrag gegeben, sie auszu¬ 
arbeiten. Er konnte freylich keine mehr umfas¬ 
sende, tiefer eindringende u. aus noch ungebrauch¬ 
ten Quellen bereicherte Lebens- und Regierungs¬ 
geschichte des allerverehrtesten Königs schreiben, 
es war nur darum zu tliun, dass aus den besten vor¬ 
handenen Quellen die wichtigsten Begebenheiten, 
Thalen, Veranstaltungen u. s. f. fasslich und an- 
spiechend dargestellt würden. Hätte die Schrift 
dicht sehr früh erscheinen sollen, so würde der 
bald beendigte Landtag einen sehr schicklichen Ab¬ 
schnitt gegeben haben. Das Ganze ist nach einer 
Einleitung, welche die Veranlassung der Schrift 
angibt, in 27 Abschnitte gelheilt, wovon der erste 
Sachsens Lage nach dem siebenjährigen Kriege u. 
die folgenden Begebenheiten nebst der Regentschaft 
während der Minderjährigkeit unsers Königs schil¬ 
dert. Dann folgt der Regierungsantritt am 16. Sept. 
17(18. mit den Verhältnissen zu Preusseu und Oe- 
stei reich und den Streitigkeiten mit den Grafen von 
Glaucha über die Lehnsverhältnisse; die bayrische 
Erb folge und der darüber entstandene Krieg nebst 
dem Teschner Frieden; die Erwerbung von Mans- 
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j feld und Walternienburg; der Bey tritt zum deut¬ 
schen Fürstenbund, und so die folgenden grösseren 
politischen Ereignisse und auswärtigen Verhältnisse, 
mit Uebergehung der im Innern etwa vorgefallenen 
Veränderungen. Die neuesten Begebenheiten sind 
zum Theil mit den ausgehobenen Stellen aus an¬ 
dern Schriften, worin sie glaubwürdig und unpar- 
teyisch dargesteilt werden, besonders aus dem 
Europ. Aufseher, erzählt. Daran schliesst sich die 
Schilderung der traurigen Lage Sachsens und die 
Bemühungen des Königs, sie zu lindern, seit i8i5. 
(21. Abschu.). In den letzten sechs Abschnitten 
(22 — 27.) ist nun das, was die innern Verhältnisse 
angeht, Staatsschulden und deren allmälige Abtra¬ 
gung, Handel, Schulen und gelehrte Anstalten, 
Bergbau und Oekonomie, Fabrikwesen, Steuerwe¬ 
sen, Rechtspflege u. s. f. zusammengestellt. Hier 
wäre freylich bisweilen mehrere Ausführlichkeit in 
den Angaben zu wünschen gewesen. Der Vf. hat 
übrigens, was wir rühmen können, manche unbil¬ 
lige Klagen zurückgewiesen und die Sachsen auf 
die Vortheile ihres Vaterlandes und ihrer Regie¬ 
rung aufs Neue aufmerksam gemacht. Er wird 
auch noch eine kürzere, auf 4 Bogen berechnete, 
Schrift: Friedrich August des Gerechten funlzig- 
jährige Regierung, zunächst für den Bürger und 
Landmann, auch für Volksschulen; herausgeben, 
die in allen Dort- und Bürgerschulen und in allen 
Gemeinen vor- und durchgeleseti werden könne, 
in verschiedenen, wohlfeilen, Ausgaben erscheinen 
lassen, um auch dadurch alle Unterlhanen aut das 
seltene, einzige Fest zweckmässig vorzubereiten. 

liirclienrecht der Katholiken. 

Darstellung der Lehre der gallikanischen Kirche in 
Hinsicht auf die Forderungen der römischen Kir¬ 
che (Curie), aus dem Französischen des Herrn 
du Marsais. Stuttgart, bei Job. Fried.Steinkopf, 

1816. 288 S. in 8. (10 gr.) 

Der unbekannte Uebersetzer verdient Dank, dass 

er diese Schrift, wie er sich ausdrückt, der Verges¬ 
senheit in einem französischen Bücherkasten entris¬ 
sen u. dem deutschen Pnhlico mitgetheilt hat. Diesel¬ 
be trägt die Grundsätze, welche die berühmtesten 
französischen Canonisten u. Theologen über die Fr ey- 
heiten der gallicanischeu Kirche weitläufig aulgestellt 

~ hatten, u. welche Letztere seit Jahrhunderten in ih¬ 
ren Verhältnissen gegen den römischen Hof zu befol¬ 
gen pflegte, kurz vor, u. wird dadurch in Wahrheit, 
wie sie auf dem Titel heisst, eine alte Vorarbeit zu 
einem neuen Concordate bey irgend einer neuen Fin- 

j richtung der katholischen Kirche. Die Uebersetzung 
ist. bis auf wenige Ausnahmen, fliessend; ob aber 
überall getreu, kann Ree. nicht entscheiden, da er 
das Original nicht zur Hand hat. Die Correctur 
scheint nicht sorgfältig genug gewesen zu seyn, da 
bisweilen vorkommende, sinnstörende Auslassungen, 

z. B. S. 210. ganz unten, nicht bemerkt und ergänzt 

worden sind. 
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Pathologie. 

Beschluss 

der Rec. von Albers Coram. de Tracheltide. 

Weicht die Krankheit diesen beyden Mitteln 
nicht, so legt er statt aller von anderen vorgeschla¬ 
genen Einreibungen und Foraenlationen ein Vesi- 
catoiium vorn am Halse, vom Larynx bis an das 
Steinum herab, unterhalt auch nicht selten vor¬ 
sätzlich die Eiterung. 

Obgleich nun die Tracheitis auf solche Weise 
ohne allen innerlichen Gebrauch von Arzneymit- 
teln geheilt werden kann, so kommen doch aller¬ 
dings Fälle gar häufig vor, wo auch innerlich Arz¬ 
neimittel angewendet werden müssen. Von dem 
so gepriesenen Quecksilber erwartet der Verf. nur 
in so fern Nutzen, als es die Absonderung der pla¬ 
stischen Lymphe beschränkt, ja wohl gar macht, 
dass die abgesonderte Lymphe absorbirt wird. Zu 
den unerhörten Gaben dieses Mittels hat er sich 
nie verleiten lassen. Im Allgemeinen ziehet, er den 
inneren Gebrauch desselben dem ausseren' vor; 
wenn aber Diarrhoe und Erbrechen vorhanden sind, 
oder erstere auch nur durch den inneren Gebrauch 
des Quecksilbers hervorgebracht wird, so ist die 
äussere Anwendung desselben vorzuziehen. Unter 
den Quecksilberpräparaten ziehet er den Mercnrius 
dulcis und den Mercurius solubilis Hahuemamii al¬ 
len andern vor. Der Mercurius dulcis muss nach 
dem Verf. in kleinen Dosen, aber öfter gegeben 
werden. Er verbindet ihn häufig mit Campher, 
Mineralkermes und Goldschwefel. Die Verbindung 
des Camphers mit Goldschwefel, oder noch vor¬ 
züglicher mit Mineralkermes, welche Oibers bey 
hundert und etlichen fünfzig angewendet hat, ist 
ganz besonders heilsam. Am besten gibt er diese 

Mittel so: Syr. altheae ^j. Mucilag. gurami arab. gß. ; 

C’amphorae gr. jv. Kerm. mineral, gr. iij. f. Lind. | 
Von einem dreijährigen Kinde innerhalb 16, io, 
höchstens 24 Stunden zu verbrauchen. Goldschwe- 
iel muss in Verbindung mit Campher in grösserer 
Dose gegeben werden , als Kermes. Die Wirkung 
dieser Verbindungen sucht der Verf. in einer Ver¬ 
änderung der entzündeten Blutgefässe und Hemmung 
der Absonderung der plastischen Lymphe. Gibt er 
dabev Mercurius, so gibt er ihn abwechselnd mit 
jener Verbindung eine Stunde um die andere, und 
zwar so, dass die Gabe des Mercurius dreymal so 
viel beträgt, als die Gabe des Kermes. Wird aber 
dennoch die Krankheit schlimmer, die Respiration 
schwerer, so verdoppelt, er die Dosis des Kermes, 
ohne Ueblichkeit und Erbrechen zu scheuen. 

Von der in dieser Krankheit auch empfohlncn 
Senega ziehet der Verf. das Infusum dem Decocte 
vor, weil jenes die flüchtigen Th eile der Wurzel 
mit behält. Die Wiederholung eines Brechmittels 
im weiteren Verlaufe der Krankheit kann durch 
Umstände wohl zuträglich gemacht werden. 

Jiiny. 

Sinken die Kräfte, wird die Respiration noch 
viel beschwerlicher, der Krampf der Trachea viel 
heltiger, so verdient der Moschus in reichlichen 
Gaben bey fortgesetztem abwechselnden Gebrauch 
des Quecksilbers und der Verbindung von Cam¬ 
pher und Mineralkermes das höchste Lol). Asa 
loetida hat dem Verf. das nie geleistet. Unter den 
zu dieser Zeit anwendbaren äusserlichen Mitteln 
gibt er den aus Senf und Meerreltig bereiteten Reiz- 
mitteln den Voizug. 

Bey der asthenischen Tracheitis sind anfangs 
gleichfalls Brechmittel von Nutzen, Blutentziehun¬ 
gen aber schädlich. Daher daun gleich zum Ge¬ 
brauch des Kermes und Camphers geschritten, Mer- 
curius aber vorsichtig gegeben werden muss, damit 
nicht Diarrh oe entstehe. Sodann halt er innerlich 
Senega, äusserlich Vesicaloria von Nutzen. Rec. 
halt tdosse rubefacientia doch vorzüglicher. Nimmt 
die Krankheit zu, so muss man zum Moschus eilen. 

In der Complication mit bösartigen Pocken gibt 
der Verf. Quecksilber mit Opium. Wenn zu den 
Masern sich Tracheitis gesellet, so muss vor allen 
Dingen darauf gesehen werden, oh Spuren von 
Lungenentzündung da sind, welche die Brechmittel 
verbietet. Ist die Tracheitis Gefährtin des Schar¬ 
lachfiebers, so sind h-y einer athenischen Natur 
desselben ßrech - auch Purgirmittel, und letztere 
vorzüglich von Mercurius von Nutzen. 

Was den Gebrauch anderer sonst in dieser 
Krankheit, empfohlener Mittel anlaugt, so häll un¬ 
ter andern der Verf. von der Digitalis purpurea 
nichts, von dem iliichligeu Laugensalze wenig. 
YY. e Bäder hält er zur Besänftigung der Ner- 
venunruhen empfehlenswerlh, obgleich er sie nie 
geh aucht zu haben versichert. Das Einziehen von 
Dämpfen hat bey Kindern Schwierigkeiten. Der 
iSi'-seniittel hat er sich nie bedient. Die Tracheo¬ 
tomie verwirft er ganz. 

Vll. Quae morbi prcievidendi ratio? Vorbo¬ 
ten der Tracheitis gibt es nicht; was man also be- 
neunt, gehört schon zur Krankheit selbst. 

Die ifi. von S. 161 — 220 stehenden lesenswer- 
theu Krankheitsgeschichten, welche der Verf. an¬ 
gehängt. leiden keinen Auszug. Den Beschluss 
macht ein Verzeichniss aller in dieser Abhandlung 
a nge fü hrten Scliriften. 

Wer mit den späteren Untersuchungen u. Er¬ 
fahrungen über diese Krankheit bekannt ist, wird 
frevlich in dieser Schrift auf manche Mängel u. Irr- 
thümer stossen. Diese können aber mit Recht dem V. 
uicht zum Vorwurf gemacht werden, da die Schrift 
nach derZeit ihrer Abfassung beurlheilt werden muss. 
Sollte Tee. dieser Schrift irgend etwas zum Vorwurf 
machen, so wäre es, dass das Geschichtliche dieser 
Krankheit nicht ausführlich u. vollständig genug be¬ 
handelt ist, und dass der Verf. bey Erklärung der 
Wirkungsart der Mittel zu sehr einer gefassten An¬ 
sicht anhängt, die nicht einmal klar und deutlich 
genug aus einander gesetzt worden ist. 



1281 
1282 

Leipziger Literatur - Zeitung. 

Am 26. des Juny. 161. 

Kunstgeschichte. 

Storia della Scultura dei suo risorgimento in Ita- 

iia sino al secolo XIX. per servire di continua- 

zione alle opere di Winckelmann e di d’Agin- 

court. Volume terzo. In Venezia, nclla tipogr. 

Picotti. MDCCCXVIII. 525 S. in Fol. (ohne die 

Register) 43 Kupfertaf. Pr. 20 Thlr. 

jV^Iit diesem Bande, welcher das sechste und sie¬ 
bente Buch enthalt, schliesst Hr. Graf Cicogncira 
sein Werk, dass, bey allen Mängeln, vornämlich 
was die ausländische Kunstgeschichte anlangt, doch 
wegen der zusammengestellten Nachrichten von ita¬ 
lienischen Künstlern, und Kunstwerken, und der 
Kupferlafeln (an der Zahl i35, worauf ungefähr 
700 fast sämmtlich unedirte Monumente abgebildet 
sind), sehr schätzbar ist. Es ist also viel eher been¬ 
digt worden, als das in der Handschrift fertige, 
freylich umfassendere, Werk des verstorb. d’Agin- 
court, von dessen Texte wir immer nur erst den 
ersten Heft erhalten haben. Das gegenwärtige ita¬ 
lienische Werk kostete bisher in Italien i55 Lire, 
nunmehr aber 200. Für Künstler sind einige we¬ 
nige Exemplare (für 60 Lire) abgezogen worden, 
welche die blossen Kupfertafeln mit einer Anzeige 
des Inhalts ohne den Text enthalten. Das sechste 
Buch umfasst die vierte Epoche, die von Bernini 
benannt ist. Im 1. Cap. wird der Zustand Italiens 
und vornämlich der Wissenschaften daselbst von 
1600. bis 1700. geschildert. Italien tritt nun in ei¬ 
nen passiven Zustand, beherrscht und unterdrückt 
durch die Spanier, Besitzer eines grossen Theils 
der Lombardey und der Königreiche Neapel und 
Sicilien, und sinkt von seiner Originalität herab. 
Es waren keine bedeutenden Kriege in Italien (der 
Mantuan. Erbfolgekrieg ist vergessen), und doch 
welkte unter dem Schatten bleicher öelzwcige der 
Italien. Geist. Was einzelne ital. Höfe oder Mäce- 
naten für die Kunst thaten, wird noch angeführt. 
So sehr die Universitäten ihre Bemühungen über 
alle Wissenschaften verbreiteten, so unfruchtbar 
wurden sie .für schöne Literatur und Kunst. Da¬ 
gegen kamen in Frankreich Poesie und Kunst zu 
grösserm Flor. Galileo und andere Mathematiker 
Italiens, die Academia del Cimento (zu Florenz 1607.) 
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werden erwähnt. In der italien. Poesie kann kein 
classischer Dichter, dessen Styl ganz rein gewesen 
wäre, genannt weiden. Poesien, die zu den Deli¬ 
rien gezählt werden konnten, wurden geschätzt. 
Der Verf. leitet den verdorbenen Geschmack an 
dem Ungeheuren iii den redenden und bildenden 
Künsten von dem noch fortdauernden Einfluss des 
arabischen Geschmacks her, der früher in Spanien 
und Sicilien sich verbreitet hatte. Selbst die Men¬ 
schengestalt in Italien war nicht mehr so schön, 
wie bev den vorhergehenden Geschlechtern. Die 
Bolognesische Schule der Malerey brachte nur den 
einzigen Francesco Francia hervor. Der Stand dor 
Sculptur war viel .niedriger, als der der Malerey. 
Auch der Hang zum Neuen stiftete Schaden. Kurz 
wird noch der Zustand der Architektur, wegen ih¬ 
rer Verbindung mit der Sculptur, geschildert, uncl 
dann noch zufällige Umstände angeführt, welche 
auf die Abnahme der Künste einwirkteu, Werke, 
die in Rom und in Neapel ausgeführt wurden, Eh¬ 
renbezeigungen , die den Künstlern wiederfuhren, 
Schriftsteller über das Leben der Künstler, genannt. 
Das 2. Cap. (S. 29.) handelt von den italienischen 
Bildnern, die am Ausgange des löten und im An¬ 
fänge des 27ten Jahrh. lebten, und trägt zugleich 
Bemerkungen über die vornehmsten Ursachen des 
Verfalls der Künste vor. Gegen Ende des i6tcn 
Jahrh. waren alle vorzügliche Künstler in Rom ver¬ 
einigt, und fanden da Arbeit, vorzüglich unter dem 
Pontilicat Sixtus V. In diesen Zeitabschnitt ge¬ 
hören Prospero Bresciano, mehr Stuccatur-Arbei¬ 
ter und Plastiker als Bildhauer, Jacob del T)uca 
aus Sicilien, Taddeo Landino aus Florenz, Ver¬ 
fertiger einiger schöner Bronzen, der aber die noth- 
wendige Einheit in der Composition vernachlässig¬ 
te; Nicolaus von Arras in Flandern; Aegidius der 
Flamländer; Anton da Valsoldo und einige noch 
unbedeutendere. Es gab in Rom noch viele Bild— 
giesser. Des Ambrosius Bonvicino aus Mailand 
Werke in der Kapelle Paola zu Rom, beweisen 
den bevorstehenden Verfall der Kunst am meisten. 
Der Missbrauch der Mechanik in den Künsten 
wird gerügt. Schöne liegende Statüe in der Kir¬ 
che der heil. Cäcilia in Transtevere, von Stephan 
Maderno gearbeitet, auf der 1. Taf. abgebildel. 
Gigantische Statüe des P. Gregor XIII. von Peter 
Paul OÜvieri und andere Werke desselben. Cope 
der Flamländer, ausgezeichnet in kleinen Wachs¬ 
modellen und Arbeiten aus Elfenbein; Antonio da 
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Faenza und andere Modellirer; Pompeo Ferrucci, 
Restaurator alter Monumente; Joh. Bapt. Montano, 
vorzüglicher Sieinschneider; des Bernardino Radi 
Wetk: Disegni varj di depositi e sepolcri , 1619. 
Noch vei breitet sich der Vf. über Voruitheile in 
den Künsten (S. 4i.) und über Sculptur, welche 
die Malerey rjachahmt (S. 45.), stellt eine Verglei- 
clmug zwischen Mangeln der altern und neuern 
Sculptur an (S. 46.) und berührt noch andere Ge¬ 
genstände, die einen nachtheiligen Einfluss auf die 
Kunst hatten. Drey vorzüglich bekannte Künstler, 
Bernini, Algardi und der Flamländer, nehmen das 
5te Cap. ein. Bey den Lebensuinständen des Ber¬ 
nini verweilt der Verf. nicht, da man Lebensbe¬ 
schreibungen von ihm hat. Das Urtheil, was über 
ihn S. 56. gefällt wird, theilen wir mit den eiguen 
Worten des Verfs. mit: ,,il Bernini, che in luogo 
di ricondurre te arti a’severi principj ä cui era 
destinato a ricondui le Canova, operava senza avve- 
dersene e farle deviar per intero, col lussureggiare 
delT esecuzione, e il falso splendore della sorpresa, 
andava aumentando il male verso il peggiore, e 
iLiccedeva di lui, come di chi segue passionata- 
mente la moda, che da una eleganza ricercata passa 
all’ afl'ettazione e dall’ alfettazione alia caricatura.“ 
Beschrieben und beurtheilt werden sodann seine 
Gruppen: Aeneas und Anchises, Apollo und Daph¬ 
ne (in der Villa Borghese, T. i.), Raub der Pro- 
serpina in der Villa Ludovisi (T. 2.), St. der heil. 
Bibiana (T. i.). Da er unter Urban VIII. an der 
Spitze aller grossen Kunstunternehmungen stand, 
so mussten die Künstler sich ganz nach seinen Er¬ 
findungen und seinem Geschmack richten , daher 
das Verderben der Kunst. Die Confessio S. Petri 
war eines der grössten Werke, welche Urban VIIL 
giessen liess. Fontainen von Bernini’s Eifiudung, 
Monumente Urbans \ 111. und Alexanders VII. von 
Bernini ausgetührt, die Statiien der Liebe und der 
Wahrheit am letztem, sind T. 5. dargestellt; das 
Eigene an ihnen wird sehr gut ausgezeichnet. Seine 
Statue der h. Therese in der Kirche della Vittoria 
zu Rom (T. 4.). Der auf Befehl Alexanders Vll. 
in Bronze gegossene S uhl des h. Petrus gibt zur 
Vergleichung ähnlicher Monumente, insbesondere 
des Throns des Jupiter Olymp. S. 66 f. und auf 
der 48. T. Veranlassung. Die Scala Regia im Va- 
tican und andere Werke. Mit allen seinen gros¬ 
sen Fehlern war Bernini doch ein sehr fruchtbares 
Genie, er wurde in Ftankreich beneidet und ver¬ 
folgt, in Rom getadelt. Von Alexander Algardi 
(S. 71-) sind sehr viele kleine Werke bekannt, aber 
er hat auch sehr grosse verfertigt, wie das unge¬ 
heure Basrelief des Attila zu S. Pietro a Roma 
(T. 5.). Alle Sculptoren seiner Zeit 'schien Franz 
de Quesnoy, genannt der Flamländer ( il Tiam- 
mingj), aus Biüssel gebürtig, zu ubeiti eilen (S. 76.). 
Vorzüglich bildete er Kirclei sehr schon. Der Vf. 
slellt eine Untersuchung über die Di Stellung von 
Knaben von verschiedenen Künstlern an. Ausge¬ 

zeichnet sind seine St. der lieii. Susanna und sein 

Koloss des h. Andreas (T. 7. u. 6.). Dieser Künst¬ 
ler, der zur Wiederherstellung der Künste bestimmt 
zu seyn schien, starb zu früh am Gilte, das ihm 
sein eifersüchtiger Bruder soll bey gebracht haben. 
Das 4te Cap. führt andere Sculptoren Italiens von 
minderer Bedeutung auf: den Hercules Ferrata 
(Reliefs), Melchior Cafl’a (stach jung), Joseph Maz- 
zuola, Anton Raggi, Julian Finelii, Andreas ßolgi, 
Franz Barotta, Jacob Anton Faucelli, Lazaso Mo- 
relli, Matthias de Rossi und andere ganz mittel- 
massige Schüler von Bernini. Nicht des letztem, 
sondern des in seiner Zeit berühmten Mariani aus 
Vicenza Zögling war Moechi, von dem eine Gruppe 
aut der 2. T. abgebildet ist, und noch andere er¬ 
wähnt werden. Dann sind Paul Naldrni und Ot- 
taviano Janella genannt. Eine ganz eigne Erschei¬ 
nung ist der blinde Bildner von Gambassi, einem 
kleinen Castell im Gebiet von Volterra , Johann 
Gunelli , von dem mehreres nach ßaldinucci ange¬ 
führt wird. In das vortheilhalte Urtheil der Rö¬ 
mer über Camillo Rusconi stimmt der Veif. nicht 
ein. S. 95. Von der Sculptur in Neapel; auch hier 
herrschte ein ausgearteter Geschmack. Cosimo Fan¬ 
saga , Joseph Sanmartino , Severo del Corradini 
aus Venedig, der aber in Neapel arbeitete (von 
beyden letztem sind W7ei ke Taf. 8. abgebildet). 
S. 97. Sculptur in Toscana: Johann Caccini, sein 
Scliüler Augustin Bugiardini, Anton Novelli, Raph. 
Curradi, die Schule der Foggiui (Joh. Baptista, Ju¬ 
lius und Vincenz); ein Basreliel des J. B. Fog- 
gini T. 9., das Monument des Galileo, woran die 
drey Foggini und andere Künstler gearbeitet ha¬ 
ben, Taf. 10. Sehr viele Schüler gingen aus der 
Schule der Foggiui hervor. Maximil. Soldani er¬ 
langte den Rul eines guten Künstlers in Münzen - 
und Goldschmids-Arbeit, aber ihm mangelte doch 
die Vollkommenheit der Künstler des i5ien Jahrh. 
Die Capeile der Cortinelli in der heil. Geistkirche 
zu Florenz wurde von mehrern Bildhauern ausge- 
schmückt. In der letzten Hälfte des i7len Jahrh. 
zeichnete sieh Innocenz Spinazzi, von Geburt und 
Sciiule ein Römer, der aber in Florenz arbeitete, 
aus; sein Hauptwerk ist die St. der Fides. S. 102. 
Sculptur in Bologna. Sie stand der Malerey nach. 
Camillo Mazza, Plastiker, Bildhauer und ßiidgies- 
s^r; Andr. Fcrreri, mehr als Plastiker, denn als 
Seulplor berühmt; Piere. Lelli, grosser Anatomiker. 
Die Venetianischen Sculptoren werden nur mit we¬ 
nigen Worten S. io4. erwähnt, aber die von Ti- 
rali dem Doge Valier und von Balthasar Long'iona 
dem Doge Joh. Pesaro errichteten Monumente S. 
io5 f. näher beschrieben und T. 11. 12. abgebii- 
det. Das Haus Manin beschälligle viele andere ß>id- 
macher in der jesuiteikirehe. Der deutsche Ge¬ 
schmack wurde in Venedig eingefuhrt. Schlechte 
Scuiptureu in der Kirche Degli Scalzi; die vor- 
.'iiglichern rühren von Joh. Marchiori und Joseph 

oretto her (T. i5.). Ein Pantheon der Venetia- 
uischen Künste Ft die Capelle del Rosario zu St. 
Johann und Paulus. Ein daselbst befindliches Re- 
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lief, die Krippe mit vielen Figuren darstellend, 
von Joh. Boriazza, T. i4. Eine ganz eigene Art 
von Aftectation zeigen die Werke von xXnt. Cor- 
radini (S. 110 f.). Auch in Padua wurden einige 
ganz sonderbare Gruppen verferligt, z. ß. von Au¬ 
gustin Fassolato. Die lombardischen Sculptoren 
sind S. 112 f. genannt, zum Theil nach handschrift¬ 
lichen Nachrichten. S. n4. Scuiptur und Archi¬ 
tektur in Piemont. Genueser Sculptoren: Philipp 
und Domin. Parodi, von welchen mehrere Nach¬ 
richten ertheilt werden, mit Berichtigung fremder 
Angaben. Italien war in diesem Zeitraum von ei¬ 
nem Extrem zum andern übergegangen, der selt¬ 
same Geschmack an Neuerungen verdarb alle Kün¬ 
ste der Nachahmung, nur die Natur selbst nicht. 
Die herrschende Schule war die von Bernini', sie 
hat einen bizarren und phantastischen Charakter, 
der von einer ihr eignen und conveutionellen Art 
des Ideals abhängt. Eine andere Art von Affecta- 
tion war der venetiau. Schule eigen. Die Scui¬ 
ptur in Frankreich macht den Gegenstand des öten 
Cap. aus. Maria von Medicis trug nicht weniger 
zur Beförderung der Kunst in Frankreich bey, als 
vorher Katharina aus demselben Hause. Der Pallast 
Orleans (nachher Luxemburg) ist ihr Werk. Un¬ 
ter Ludwig XIV. fand sich der Geschmack an dem 
Ueppigen und Gesuchten ein. Der Mahler Carl 
le Brun übte eine Tyranney in den Künsten aus. 
Le Sueur und Poussin konnten nicht viel gegen 
berüchtigte Verderber des Geschmacks ausrichlen. 
Der Verf. stellt S. 122 f. eine Untersuchung über 
den (olt problematischen) Nutzen der Akademieen 
der schönen Künste an. Die Künste konnten , un¬ 
terstützt von Ludwigs XIV. Ruhmsucht, sich nicht 
zu dem Ruhm erheben, zu welchem sie der Ehr¬ 
geiz der Künstler würde gebracht haben. Alles 
wurde zu schnell ausgeführt. Aber es lässt sich 
wohl an einem Tage eine Schlacht gewinnen, die 
das Schicksal eines Reichs entscheidet, nur nicht 
das Verdienst eines Künstlers, oder ein unsterbli¬ 
ches Kunstwerk an einem Tage bewirken. Noch 
werden die den Künsten nachtheiligen Gebräuche 
und Moden Frankreichs erwähnt S. 127 ff. Viele 
Sculpturen in Frankreich wurden von millelmässi- 
gen Italien. Künstlern, Domin. Guidi und Job. Bapt. 
Tubi, ansgefühlt; unter den frauzös. aber sind ge¬ 
nannt Martin de Jardins aus Breda, Sim. Guillain, 
die Brüder Mich, und Franz Anguier, Jacob Sara- 
zin, der grösseres Lob verdient, als die vorherge¬ 
henden, Jac. Theodor und Peter le Gros, welche 
die Capelle des Ignatius in der Jesuiterkirche zu 
Rom verziert haben , aber mit sonderbaren Figu¬ 
ren und auf geschmacklose Art (vgl. T. i4.), Ant. 
Coy-evox. Nicolaus und die beiden Wilh. Cou- 
stou, und noch mehrere, welche zu Versailles, zu 
M rly, zu Trianon, beym Cardinal Poliguuc (durch 
R stauration von Antiken) Arbeit genug fanden. 
Entrissen wird der unverdienten Vergessenheit Pe¬ 
ter Monnot, der in Rom und in Cassel arbeitete. 
Die beyden berühmten französ. Bildhauer, Paget 
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und Girardon, sind S. lii ff. behandelt (von bey¬ 
den einige Werke T. lö., und von einigen andern 
vorher erwähnten Künstlern T. 16. 17.), dann Bou- 
chardon (S. i44.), der seinen bessern Geschmack 
und richtigeres Urtheil der innigen Freundschaft 
seines gelehrten Zeitgenossen, MarietLe, verdankt; 
ferner Mich. Slodtz, ein zu Paris geborner Flam¬ 
länder, N. Hudon, Joh. Bapt. Pigal, Stephan Fal- 
conet, der französ. Milizia; Künstler, die im vor. 
Jahrhunderte erst lebten. Aul ein Paar Blättern 
nur wird von den Künsten in Deutschland, Spa¬ 
nien und England dürftig gehandelt. Das 6. Cap. 
handelt von den statuis equestribus, die in dem 
ganzen Werke bisher waren übergangen worden. 
Der Vf. geht bey ihrer Betrachtung von den Pfer¬ 
den auf Münzen und Gemmen der Alten, den Ko¬ 
lossen des Monte Cavallo in Rom und ähnlichen 
antiken Monumenten aus. Auf der iS. T. sind 
vier alte griech. Münzen, auf welchen man Pferde 
von vorzüglicher Schönheit sieht, von Herrn Link 
mitgetheilt, und noch andere Pferde von alten Denk¬ 
mälern abgebildet und S. iÖ7. erläutert, die Pferde 
auf den Friesen des Parthenon und andere, ein 
Kolossalkopf eines bronz. Pferdes zu Neapel (T. 19.) 
im Pallasf. Caraflä, über dessen Vortrefflichkeit sich 
der Verf. weiter ausbreitet; die bronz. Pferde aus 
dem Herculanum, Pferd des Nonius ßalbus, Frag¬ 
ment eines antiken bronz. Pferdes zu Florenz von 
der ersten Schönheit (T. 19.), die Pferde zu Ve¬ 
nedig (über deren Ursprung Hr. Graf C. seine Mei¬ 
nung S. 166 ff. gegen die Herren Schlegel und Mu- 
stoxidi zu vertheidigen sucht); über das Pferd des 
M. Aurelius (T. 20.) und die Bewegung desselben, 
worüber die Meinungen so verschieden ausgefallen 
sind, urtheilt der Vf. S. 170 ff. Darauf folgen das 
Pferd des Donatello zu Padua (T. 21.), die bronzene 
Rilterstatüe des Marchese Nicol, von Este zu Fer¬ 
rara, von Nicol, di Giovanni Baroncelli (der seitdem 
gewöhnlich Niccolö dei Cavallo hiess) gearbeitet, das 
von Audr. da Verocchio modellirte, von Axessan- 
dro Leopardi aber in Venedig gegossene Pferd 
(T. 25.); ein drittes bronz. Pferd von Daniel Ric- 
eiarelli aus Volterra auf Befehl der Cathar. von 
Medici gegossen (S. 178.) und erst ira I7ten Jahrh. 
von Rom nach Paris geschafft (T. 22.) ; noch ein 
anderes aus Italien nach Paris gebrachtes Pferd ; 
die Ritterstatüe des Joh. Bologna zu Florenz auf 
dem Piatz des Grossherzogs (T. 20.); zwey grosse 
Ritterstatiieu zu Piacen :a, von Franz Mocchi aus 
Piacenza 1612 — 1625. gefertigt ( T. ei.). Dieser 
Künstler liess sich auch von der Begierde, etwas 
Neues darzuslellen, zu Fehlern verleiten; bey die¬ 
ser Geleg',.beit ist 5. i85 f. eine kleine Digres- 
sion über die Ursachen vieler Irrthümer im Ur- 
theilen über Kunstgegenstände eingeschaltet ; das 
Pferd des Bernini, welches die Figur Constantins 
trägt, an den vatican. Treppen (T. 24.); die grosse 
Ritterstatüe Ludwigs XIV., von Girardon model- 
lirt (T. 22.); die Ritterstatüe Ludwigs XV., voll 
Rouchardon (auf derselben Taf.j; Peters 1. Ritter- 
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statiie zu St. Petersburg, von Falconet (T. 24.), 
der ein heftiger Tadler der Fehler an dem Pferde 
des M. AureJius war; von seiner Arbeit urtheilt 
der Verf. S. 191. „vano e pero cercare traccia di 
greco stile e di antica bellezza in quest’ opera la 
quäle parve modellata secondo una singolare imi- 
tazione del naturale, non certamente scelto fra le 
piii belle, piü ascintte e piü nervöse forme dei 
cavalli. La figura umana perö sembra produrre 
un effetto meno felice dell’ equestre, poiche di- 
rebbesi mancare di nobiltä, e disdice vederla pre- 
mere il dorso a un cavallo vestita di una si lunga 
tunica.44 Wir übergehen, was über einige später ! 
an verschiedenen Orten, auch in Berlin, aufge- 
steilte Ritterstatüen noch gesagt worden ist. Die 
letzte dieser Art ist die des ehemal. Kaisers Napo¬ 
leon , von Canova modellirt. Das Modell ist T. 20. 
abgebildet. Dieses ganze sechste Capitel behandelt 
einen Gegenstand der alten und neuen Kunstge¬ 
schichte umfassender, als es in andern Werken 
geschehen ist. 

Das siebente Buch (S. 201 ff.) umfasst die 5te 
Epoche, die von Canova benannt ist. Zuerst wird 
auch hier (Cap. 1.) eine Uebersicht des Zustandes 
von Italien in dieser letzten Epoche gegeben, die 
ungleich kiirzei’, als bey den vorhergehenden Epo¬ 
chen geschehen ist, die politischen Schicksale Ita¬ 
liens (mit inniger Rührung die neuern Staatsver¬ 
änderungen, die Italien unglücklich machten, und 
mit Ankündigung einer Geschichte derselben, die 
der erste und vielleicht grösste Historiker in Ita¬ 
lien schreiben wird) darsteilt, länger aber bey dem 
Zustande der Wissenschaften und Künste überhaupt 
verweilt, unter denen besonders die Tonkunst her¬ 
vorgehoben ist. Die Ursachen, welche den Fort¬ 
gang der bildenden Künste hinderten, sind S. 209 ff. 
angegeben, und 'darunter auch die Verminderung 
des religiösen Eifers gezählt, aber auch die Um¬ 
stände erwähnt, welche nachher das Wiederauf¬ 
leben der Künste begünstigten, wie die Entdeckung 
des Herculanum, die Erklärung der röm. Alter- 
thümer, die Bekanntmachung der Loggie und Ca- 
mere Valicane von Raphael, die Versuche in der 
enkaustischen Malerey; auch der Mäcenaten Ita¬ 
liens, der Bibliotheken, Museen, Kunstsammlun¬ 
gen, archäologischen Journale, wird gedacht, und 
der Einfluss ausländischer Liebhaber und Mäcena¬ 
ten der Künste (z. B. einiger Engländer, des Rit¬ 
ters Azzara) erwähnt. Dann sind neuere Maler in 
Rom und Mailand, insbesondere Landschaftsmaler 
und Steinschneider genannt, die Tbätigkeit der Ita¬ 
liener in den letzten Zeiten gerühmt, der Einfluss 
von Mengs, Algarolti, Milizia, Winkelmann nicht 
übergangen. Das 2. Cap. stellt die letzten Scul- 
pturen, die mit den ersten Werken Canova’s gleich¬ 
zeitig sind, auf. Zuvörderst sind Architekten die¬ 
ses Zeitalters, Piermarini und Vanvitelli, und an¬ 
dere genannt, und des Grafen Franz di S. Gio¬ 
vanni Urtheil über die grossen Mängel der neue¬ 
sten ital. Baukunst aus einem handschriftl. Werke 

desselben mitgetheilt. Werke, die Papst Pius VI. 
in Rom auslühren Hess. Malereyen daselbst (ge¬ 
gen Ende des 18. Jahrh. nicht vorzüglich). Werke 
der ßildnerey in Rom: Augustin Penna (seine 
Statüe Pius VI. Taf. 2.), le Bruu (seine Statue der 
Judith, Taf. 7., hat kein Glück gemacht), Pacciili 
(dessen Statüe Davids noch schlechter ist), das Mo¬ 
nument Renedicts XIV. von Bracci und Sibilla; 
Viucenz Pacetti (berühmt als Restaurator von An¬ 
tiken), Thoin. Righi, Jos. Angelini; einige junge 
ausländische Bildhauer, besonders die vom Wir- 
lemb. Hofe pensionirlen, machten in Rom Auf¬ 
sehen, dann der Schwede (Däne) Sergiel (Sergel); 
Jos. Franchi aus Carrara zu Mailand, Jos. Ceracchi, 
Flaxmann. Von Ant. Canova aus Possagno, geh. 
1757., in Venedig bey dem alten Toretti in die 
Kunst eingeweiht, dem aber keine neuere Sculptur 
zur Leitung des Geistes und der Hand dienen 
konnte, wird 8. 234 fl. umständlicher und lehrreich 
gehandelt. Die Statüe des Orpheus, die er in sei¬ 
ner Vaterstadt am Himmelfahrtsfest ausstellte, war 
das erste Werk, das ihn dem Publicum bekannt 
machte, es ist nachher in die Villa Falier’s, seines 
ersten Gönners, gekommen. Im 5. Cap. S. 259. 
siud nun die Werke Canova’s verzeichnet, be¬ 
schrieben und beurtheilt, und auf der 25 — 09. T. 
abgebildet, namentlich die Statüe des sitzenden The- 
seus, die Gruppe Dädalus und Ikarus (T. 25.), die 
Gruppe der Venus und des Adonis (jetzt beym Mar¬ 
chese Berio zu Neapel); Monument des P. Rezzo¬ 
nico (T. 26. vgl. S. 244 ff.); Grabmal des Ganganelli 
1787. (ausführlicher geschildert S. 24i If. und Mili- 
zia’s, der hier il terribile arislarco delle arti moderne 
heisst, Urtheil mitgetheilt). Der Grad der Ach¬ 
tung, zu welchem die ersten Werke C’s. stiegen, 
wird näher bestimmt. Er hatte immer die beyden 
grossen Muster, die man ganz aus dem Gesicht ver¬ 
loren hatte, vor Augen, Natur und Antike. Von 
S. 24g. an fährt Hr. Graf C. fort, die Werke Ca- 
nova’s durchzugehen, mit Reyfügung mancher spe- 
eieller Nachrichten über ihre Geschichte und Ur- 
theile über ihren Werth: Psyche als Mädchen (be¬ 
stimmt für den Ritter Julian zu Venedig, der aber 
bald starb, neuerlich von Napoleon der Königin von 
Baiern geschenkt); Gruppe des Amor und der Psy¬ 
che, stehend (T. 28.); Gruppe des Amor und der 
Psyche, liegend (T. 29.)> beyde zweymal in harten 
Marmors ausgeführt: Hebe (viermal wiederholt, T. 
00.); Venus für Florenz, keine Nachahmung der 
mediceischen, sondern vielmehr eine aus dem Bade 
kommende (T. .81. u. T. 4o. u. 42. mit alten Monu¬ 
menten verglichen); Gruppe der drey Grazien, für 
die Kaiserin Josephine (T. 02.); Venus victrix. lie¬ 
gend, T. 5i.: eine liegende, erwachende Nymphe, 
in einer von der vorigen verschiedenen Attitüde; St. 
des Pax, für den Grafen Romanzow (T. 54.); Statüe 
der Terpsichore (T. 52.), zweymal ausgeführt, das 
einemal für den berühmtenMäcen der neuern Künst¬ 
ler, Sommariva, das ünderemal für Simon Clarke 
(beyde Stalden vereinigen Grazie mit Würde). 

(Der Beschluss folgt.) 
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li uns tsfe schichte. 

Beschluss der Anzeige von Cicognara Storia della 

Scultura T. III. 

Mit Recht macht Herr C. hier die allgemeine Be- 
meikung: 11 voluttuoso e il gentil non formano 
esclusivamente le sole prerogative del carattere 
leinrninile. L’amabilitä del sesso non esclude in- 
dubitatamente la energia delle espressioni profonde 
e snblimi; e la grave raaesla e ie maschie virtü 
sanuo auch’ esse prendere le sembiatize delle grazie.“ 
Vier sitzende Statuen Canova's T. 55. Die eiste Po- 
lyliymnia (anfangs sollte eine Fürstin dargestellt 
werden, der die Musen nicht unwerth sind — la 
molle, faciie e maesfosa giacitura di questa sta- 
tua forma un pregio grandissimo dell’ opera, che 
per le difficoltä superate nello scolpire i vari pa- 
neggiamenti che la rieuoprono e l’inviluppano , e 
uno de’marmi del piu squisito lavoro, che escis- 
sero dallo scarpello di Canova — es ist keineswe- 
ges eine Porlrätähnlichfceit, die man dai'in zu lin¬ 
den geglaubt bat, sondern ganz ideal); die zweyte 
ist die Fürstin Leopoldine Esterhazy Lichtenstein; 
die dritte Lätilia ßonaparte, Napoleons Mutter (sie 
wird mit der Agrippina, des Germanicus Mutter 
T. 44. verglichen); die vierte Marie Luise, Napo¬ 
leons Gemahlin, genannt la Coneordia (auch in ihr 
wird l’antica severitä piu sulilime dell’ arte aner¬ 
kannt). Statiie der reuigen Magdalena, in welcher 
Neuheit, Anstand und rührender Ausdruck be¬ 
wundert wird. Männliche Statuen von Canova (S. 
264 11’.): Perseus, die erste aus dem heroischen 
Geschlecht (T. 51. — in den Zeiten, wo die be¬ 
sten Antiken aus Rom fortgeführt wurden, nannte 
man dies Werk consolatrice, und dies und ähn¬ 
liche Werke überzeugten die Welt, dass man Un¬ 
terhalt, Leben, Denkmäler, nur nicht den Genius 
der Wissenschaften und Künste wegführen kann); 
Palamedes, eine eben so edle, aber nicht ganz voll¬ 
kommene Figur; Paris, eines der vollendetsten 
Werke des Meiseis dieses Künstlers, die das Mittel 
zwischen einem Heros und einer Gottheit hält (T. 
54.); Colossalsfatüe Napoleons, nun von der brit— 
tischen Regierung gekauft (T. 28.), gehört eben¬ 
falls zur heroischen Gattung, und drückt einen Ideal¬ 
charakter aus, jedoch mit Aehnlichkeit der Phy¬ 
siognomie (verwandt ist eine von Gori nicht er- 

Erster Land. 

läuterte antike Statue im Museum zu Florenz, die 
T. 45. abgebildet ist): Colossalbüste des Jos. Bossi, 
eines Malers zu Mailand, der durch einen frühen 
Tod der Kunst entrissen wurde; Colossalbüste Ca- 
nova’s, die den grossen Geist trefflich darstellt (T. 
44.); Gruppe des Mars und der Venus (in zwey 
Ansichten, T. 55.). S. 272 tf. Canova’s Sculptu- 
ren des weniger ernsten Styls; Gründe, die den 
Künstler bewogen, auch in diesem heitern und an¬ 
genehmen Styl zu arbeiten. Zwey Faustkämpfer 
(Creugas und Damoxenus), so gestellt, dass sie 
eine Gruppe bilden (T. 56.), S. 276.; Colossal- 
gruppe des Herkules , der den Lvkas ins Meer 
schleudert (T. 07., verschieden beurtheilt); Gruppe 
des Theseus, der den Centaurus zur Erde nieder- 
geworfr n hat (vortrefflich , T. 58. abgebildet) ; halb- 
colossale Statuen des Hector und Ajax (T. 56.). 
Nicht alle Werke von Canova, vornämlich die von 
ihm an Denkmälern von Verstorbenen gearbeite¬ 
ten Figuren, werden angeführt, aber insbesondere 
verweilt der Vf. bey seinen Arbeiten an den (nicht 
nur in einem Italien. Werke des Hrn. van de Vi- 
vere, Rom i8o5., das der Verf. anführt, sondern 
auch in einem deutschen Werke, das von uns 1815. 
S. 2275 ff. angezeigt worden ist, Monumentum Ma¬ 
riae Christinae , von Birckenstock beschriebenen) 
Monumente der Maria Christina von Sachsen - Te- 
schen in der Augustinerkirche zu Wien, S. 281 ff. 
Dann wird auch seine Erfindung für das Monu¬ 
ment des Admiral Nelson geschildert. 

Von S. 286. werden die SepuJcral - Basreliefs 
Canova’s aufgeführt, das auf Volpato. ein zweytes 
doppelt ausgeführtes für den portugiesischen Ge¬ 
sandten , Grafen Sousa, ein drittes auf seinen er¬ 
sten Gönner, Job. Falier (T. 27.), bewunderns¬ 
würdig durch den pathetischen Geist, der darin 
lebt, und einige andere; vorzüglich das (T. 29.) 
Basrelief au dem Sepulcral - Monument der Mar¬ 
chese di Santa Cruz, ein Muster von sehr pathe¬ 
tischem und rührendem Ausdruck. Geschichtliche 
Basreliefs von Canova (S. 288.) sind: der Tod des 
Sokrates, T. 20.; der Tod desPriamus, Briseis von 
Patroklus den Herolden übergeben; dann die auf 
den 5-7 — 5q. T. abgebildeten : die liebevolle Mut¬ 
ter , die gute Mutter und den Sokrates mit dem 
Giltbecher unter seinen Schülern und Freunden 
voistellend, und mehrere andere. Von S. 292. an 
wird eine Untersuchung über die Studien des C. 
angestellt, der auch mehrere Uriheile heygefügt 
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sind. Dazu gehören vorzüglich die Tafeln 4o. u. 
41., welclie alte Köpfe und neue des C., und 42. 
43., welche alte Monumente, die zur Vergleichung 
dienen, darstellen. S. 3o5 ff. ist ein chronologi¬ 
sches Verzeichniss aller Arbeiten Canova's vom 
Jahr 1772., wo er, in einem Alter von i4 Jahieu, 
mit zwey marmornen Fruchtkörbchen seine Künsl- 
1er“Laufbahn begann, bis 1817. beyget'iigt. Dann 
folgt im 4. Cap. S. 5io ff. eine kurze Wiederho¬ 
lung aller im Lauf des Werks behandelten Haupt¬ 
gegenstände. Hier werden Zweck und Gegenstand 
des VYei ks, die Ursachen, welche den Verf. zur 
Ausai beitung desselben bewogen, angegeben, die 
füllt Epochen seit der Wiederherstellung der Scul- 
ptur kurz- durchgegangen, und der Charakter der 
Kunst in jeder bestimmt, eine Parallele gezogen 
zwischen den Schicksalen der alten und der neuen 
Kunst, und endlich die gegenwärtige Lage der Kün¬ 
ste geschildert. I pregiudizj (heisst es liier unter 
andern) sono dovunque superati; l’antico ha racqui- 
stato il suo culto, i suoi diritli: le opere dei no- 
stri artisti dei buoni secoli sono apprezzate col ri- 
spettivo grado di stiuia, cbe loro compete; quelle 
dei seicento spogliate d'ogni prestigio e cadute uella 
meritata dimenticanza,* gli ingegni sentono tutto il 
fervore, e attendono gli impulsi vigorosi dei me- 
cenati, per far gareggiare l’etä presente colle piü 
celebri di cui va iastosa l’umana istoria.u Eindrin¬ 
gender könnte diese Schilderung wohl seyn, aber 
ein solches tieferes Eindringen in den Charakter 
der Kunst in einzelnen Zeilen , Künstlern und 
Werken, haben wir auch noch in andern Stellen 
vermisst. Demungeachtet wird immer dies Werk 
seinen doppelten Werth der Zusammenstellung so 
vieler Nachrichten, die neuere Kunst und vorzüg¬ 
lich die Sculptur in Italien betreffend , und der Dar¬ 
stellung der vorzüglichsten Werke in Umrissen, 
hehallen. Die 46. Taf. enthält sechs Abbild ungen 
von Slatüen verschiedener Künstler aus dem i5ten 
bis i6ten Jahrli., und die 47ste eben so viele vom 
löten bis l^ten Jahrh. Endlich stellt die 48ste noch 
des Phidias Thron des Olymp. Jupiters, des Ber- 
nini Stuhl des heil. Petrus, des Campagna grossem 
bronzenen Altar zu St. Georg in Venedig, zur Ver¬ 
gleichung auf. Ausser den Verzeichnissen des In¬ 
halts der Bücher und Capitel, und der Kupfer je¬ 
den Bandes, ist noch ein Verzeichniss dei* Bild¬ 
hauer, Baumeister, Bildgiesser, Steinschneider und 
Münzpräger, die in dem Werke erwähnt wrerden, 
und ein allgemeines Sachregister (worin die Na¬ 
men nicht wiederholt sind, die im vorhergehenden 
standen) beygefugt. 

Alte Geschichte. 

Disputat/o inangurahs de Zenobia, Palmyreno- 
rurn Augusta, quam — pio gradu doetoratus 
sumnmque in philosophia — hononbus — iu 

Academia Rhen - Traiectina consequendis pu- 
blico - examini submittit Areutius Gerardus van 
Coppelle, Lugd. Batav. d. X. Jun. cmiDcccxvu. 
Traiecti ad Rhen, ex offic. Jo. Altheer. 86 S. in 8. 

Die in der Geschichte der zweyten Hälfte des 
oten Jahrh. und des Orients insbesondere so be¬ 
rühmt gewordene Zeuobia verdiente in der That 
eine genaue Schilder ung, die in gegenwärtiger Sciirift 
mit eben so vorzüglicher Einsicht als Unparteylich- 
keit gegeben ist. Der Hr. Vf. schickt im 1. Cap. 
einige Nachrichten über die Stadt Palmyra voraus, 
die anfangs nur eine Burg, oder Niederlassung auf 
einer Anhöhe gewesen zu seyn scheint, nachher 
aber erweitert, und als Handelsplatz sehr blühend 
wurde. Hat Salomo sie wirklich zuerst erbauet, 
so ist es wahrscheinlich (aber doch nicht, wie der 
Vf. sich ausdrückt , uubezweilelt), dass die ersten 
Einwohner Israeliten waren. Nachher waren die 
Einwohner meist Araber. Man hat von ihrer Ge¬ 
schichte in frühem Zeiten und von ihrer Religion 
nur einige wenige Nachrichten. Auch die Bege¬ 
benheiten des Odenathus werden im 2. Cap. kurz 
erzählt, und dahey vorzüglich die irrigen Angaben 
des Trebellius Pollio widerlegt. Denn mit allem 
Rechte folgt der Hr. Verf. den Angaben des Zo- 
simus und Zonaras. Ob seine Gemahlin Zenobia 
(von deren Namen und Ursprung Cap. 3. gehan¬ 
delt wird) wirklich vom Geschleckte der Ptolemäer 
abstamnite, bleibt unentschieden; die Herleituug der¬ 
selben von dem Septiraius, der den Pompejus töd- 
tete, wird mit Recht verworfen. Vielleicht stammte 
sie von einer arabischen Familie ab, und ihr Na¬ 
me war Zeinab. Ihre Thaten sind im 4. C. durch¬ 
gegangen. Zuerst wird sie gegen die Anschuldi¬ 
gung der Ermordung ihres Gatten vertheidigt. Sie 
ruaasste sich bald des Titels einer Königin und Au¬ 
gust« an, und suchte durch Eroberungen ihr Reich 
zu erweitern. Sie benschte bis ins 7te Jahr, wie 
aus ihren Münzen dargethan wird. Ueber ihre spä¬ 
tem Schicksale, seit sie vom Aurelian gefangen 
genommen worden, verbreitet sich das 5te Cap., 
und das 6te gibt Nachrichten von ihrer Gestalt, 
ihrem Charakter und ihrer Lebensweise. Eine 
doppelte Sage, dass sie dem Judenthum oder dem 
Christenthurn zugethan gewesen sey, wird S. 55 ff. 
gründlich w iderlegt. Voü ihren Söhnen handelt das 
7. Cap., mit Auseinandersetzung der verschiedenen 
Meinungen der Numismatiker über den Vaballalhus. 
Da aut Zenobia der berühmte Philosoph Longinus 
einigen Einfluss hatte, so ist auch von ihm und 
seiner Hinrichtung im 8. Cap. noch Nachricht er- 
theilt. 

Kleine Schriften, 

XJeber Beredtaamkeit und Rhetorik. Ein Vortrag 

beym Antritt des Proreclorats gehalten von Carl 



1294 1293 1818. 

Jahn, Professor der Literatur u. Eloquenz an der Aka¬ 

demie zu Bern. Bern, gedr. bey Wittwe Stämpfli 

1817. 52 S. in 8. 

Unser Landsmann und ehemaliger gelehrter 
Mitbürger hat in dieser kraftvollen Rede ,zuvör¬ 
derst den Werth der wissenschaftlichen Anleitung 
zur Beredtsamkeit dargethan, ohne den Einfluss 
der Natur zu verkeyinen, oder zu läugnen, dass 
grosse Geistesschöpfungen zuweilen früher vorhan¬ 
den waren , ehe es eigentlich Regeln gab ; dann 
aus der Geschichte der griechischen Literatur ge¬ 
zeigt, dass die Beredtsamkeit sich unter den reden¬ 
den Künsten am spätesten ausgebildet habe, und 
die grossen Werke der Redekunst in gleiche .Zeit 
mit dem Unterricht in derselben fallen. Der Hr. 
Verf. nimmt sich der griechischen Rhetoren und 
Sophisten an, von denen ein zu ungünstiges Ur- 
theil gefällt worden ist, zumal da Xenophon und 
Plato sie nur als Dialektiker, nicht als Redekünst¬ 
ler schildern. Ohne Unterricht und Anleitung wäre 
die griechische Beredtsamkeit nicht leicht zu dei 
Vollkommenheit gelangt, die sie erreichte. Eine 
zweyte Untersuchung betriflt die Frage : ob die 
Beredtsamkeit der Alten und Neuen in denselben 
Begriff gefasst werden könne, und ob sie, wenn 
gleich dem ersten Anschein nach verschieden, doch 
endlich sich mit der neuern vereinige, und also 
die Rhetorik der Alten auch für uns von grösstem 
Nutzen sey. Allerdings ist die Verfassung der alten 
Staaten , sind die Grenzen des dreyfaclien 'W ir¬ 
kungskreises, in welchem sich die alte Beredtsam¬ 
keit zeigte, von unsrer Anwendung der Beredtsam¬ 
keit etwas verschieden, sind die Bedingungen, un¬ 
ter welchen die alte Beredtsamkeit bestand, nicht 
mehr vorhanden; gleichwohl ist die alte Redekunst 
auch für uns noch sehr anwendbar, wenn nicht 
für die Kunst zu reden , doch fiir die Kunst zu 
schreiben, und darüber verbreitet sich der Hr. Vf. 
noch umständlicher, und legt den jungen Männern, 
für welche sein Vortrag zunächst bestimmt war, 
die Nothwendigkeit recht ans Herz, sich der Be¬ 
redtsamkeit eifrigst zu befleissigen, und sie in den 
Alten vorzüglich zu studiren. Es sind noch man¬ 
che recht zweckmässige und belehrende Anmer¬ 
kungen eingestreuet, wie S. 27 f. über den eigen- 
thünjlichen Styl des Johannes von Müller und die 
verschiedenen Urtheile über denselben, und Nach¬ 
ahmungen desselben. 

De rhetorica cpistolae Jacobi indole. Cojnmenta- 
tio, qua V. Pi. Rev. — C. G. Kuechlero, eccle- 
siae quae esl Gosecae prope Numburgum Pa- 
stori — munus j5. per annos uberriino cum fru- 
ctu adininisli atmn amicorura smsque verbis gra- 
tulatur Carolus Gustavus Kuechler, Phil. D» et 
AA. LL. Mcjg. Lipsiae ad aed, D. Pauli Conc. vesp. etc. 

Lipsiae 1818. typis Glück, V. 27 S. in 8, 

J uny. 

Der Hr. Verf. hat durch diese Schrift nicht 
nur einen rühmlichen Beweis echter Dankbarkeit 
gegen seinen Hrn. Vater, dem er seine ganze frü¬ 
here Bildung verdankt, sondern auch seines Scharf¬ 
sinns und seiner Kenntnisse gegeben, die noch viel 
hoffen lassen. Den rednerischen Charakter des Briefs 
findet er zwar auch in der ganzen Composition de3 
Briefs, in dem Zusammenhang der Gedanken, wenn 
gleich der Uebergang nicht immer so gemacht ist, 
dass er auf den ersten Blick in die Augen fällt, 
und in dem Reichthum der Anweisungen und Be¬ 
lehrungen, vornämlich aber in der Schreibart, in 
den Tropen und Bildern, deren er sich häufig be¬ 
dient, den Vergleichungen, den dramatischen Wen¬ 
dungen des Vortrags, den gehäuften fragen, dem 
gewichtvollen Ausdruck, der Reinheit der Diction 
(einige ganz griechische Formeln sind ausgehoben), 
der Verbindung und Stellung der Worte, der Wahl 
der Ausdrücke, dem Numerus, der Gradation, den 
Antithesen u. s. f. Mit Prüfung hat der Vf. seine 
Vorgänger benutzt. Im Eingänge ist noch die Ver¬ 
schiedenheit des Slyls des Jacobus und des Paulus 
bemerkt (in welchem letztem sich doch wohl noch 
mehr Rednerisches finden liesse, sowohl in seinen 
von Lukas aufbehaltenen Reden , als in einigen 

Briefen.) 

De authentia capitis XXI. Evangelii Joanneiy e sola 

oratiouis indole, iudicanda. Scripsit Jo. Carol. 

Lehr. HandscJlke, Theol. in Uniyers. Lips. Studios. 

Lipsiae 1818. typis J. F. Glück. 

Eine, im Namen einer exegetischen Gesell¬ 
schaft, die sich unter der Leitung des (mm von 
liier zum ausserordentl. Professor nach Heidtdbeig 
berufenen) Firn. M. Wiener im Erklären der heil. 
Schrift übte, geschriebene Glückwunschüngsschrift, 
die von kritischer Umsicht und Genauigkeit im Ab¬ 
wägen aller Gründe zeugt. Das 21. Gap. des Ev. 
Johannis ist nicht nur von einigen ältem, sondern 
auch von mehrern neuern Kritikern als unecht 
verworfen, von andern dagegen verllieidigt wor¬ 
den, während Einige nur die beyden letzten Verse 
als einen spätem Zusatz angesehen haben. Der 
fir, Verf. nimmt das ganze Capitel in Schutz, und 
schränkt sich, mit Recht bemerkend, dass auf die 
äussern Beweise hier wenig zu rechnen sey, auf 
die innern ein, indem er ausführlich dasjenige dar¬ 
stellt , was in diesem letzten Capitel völlig der 
übrigen Manier des Johannis ähnlich oder gleich 
ist. Worte, die nur Johannes gebraucht, Bedeu¬ 
tungen von Wörtern, die man nur bey ihm fin¬ 
det? oder die verschieden sind von denen, die bey 
andern allgetroffen werden, Constructionen, di» 
ihm eigenthüralich sind, Wörter, Redens- und 
Erzählungs - Arten , deren er sich am häufigsten 
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und liebsten bedient, wenn sie auch bey andern 
nicht ungewöhnlich sind, findet man auch in dem 

21. Cap.; auch dieselbe sorgfältige Auswahl von. 
Wörtern, die überall am passendsten sind, und j 
genaue Stellung der Worte; dieselbe Art des hi¬ 
storischen Vortrags , der Wahl der Gegenstände, 
der Stellung und Anordnung, der Erläuterung, die 
im ganzen Evang. herrscht, vermisst man auch im 
2i. Cap. nicht. Hey Ausführung dieser Bemerkun¬ 
gen hat der Hr. Vf. sich den Hrn. Reet. Schulze 
und Hrn, Lic. Geisdorf vorzüglich zu Mustern ge- 
ncH men, und noch am Schlüsse einige Einwurfe 
beantwortet. So wenig mau nun dies ga. ze, wahr¬ 
scheinlich später geschriebene, Capitel als unecht 
zu verwerfen Grund hat, sollten auch die beyden 
letzten Verse aus einer spätem Recension herrüh¬ 
ren, eben so wenig hält Rec. es für nöthig, im 
i. Cap. den jl5. Vers vor den iö. zu versetzen. 

Observationum Cnticarum et Grammaticarum in 
Qu nti Smyrnaei Posthornerica Partie ula prima. 
Qua ad examen vernale d. XL sq. Mart. etc. in^ 
vitat Francisc. Spitzner, Phil. D. A. L. Mag. et Ly- 

cei Wittenb. Rector. Witteilbei'gae MDCCCXVHI. 
typis Ruebeneri. 16 S. 8. 

Ueber Iir, 54—797. verbreiten sich diese schätz¬ 
baren Verbesserungen und Bemerkungen über den 
Quintus, eine Fortsetzung früherer, von uns be¬ 
reits angezeigter. Im 54. V. Wird statt (juvy. ctfiu 
eine doppelte Conjeclur vorgescblagen, q. uötjv oder 
q. £>ig TtQon. noÄ., erstere aber mit Recht (»wenn 
geändert werden muss) vorgezogen, dagegen XII, 
455. ohjv in £r,v verwandelt. jtQonuqot&e wird bey- 
behahen, wenn gleich in andern Stellen, wie VII, 
175., TonÜQöifts zu lesen sey. V. 57. liest Hr. S. 
nach der Analogie anderer Stellen avoc (st. dei) qqt- 
vag. V. 67. emendirt er 6).oov xcti /.<axqov ouoxXu, 
weil dxquxov 6 keinen guten Sinn gibt. In io5. wird l 
Rhod 0111. Ergänzung i]lv{tzv der Tychsenschen iji'ev j 
vorgezogen. 110. is vv n (st. toi) oldev den Hiatus 
vertheidigen andere ähnliche Steilen. a/Mivrioov wird 
160. in ixnvelwv verändert, was der Sinn zu for¬ 
dern scheint. s5o. wird Rhodom. oi'co Gvvftuvtio&cu 
vorgezogen. 297. die dem Qu. gewöhnliche Form 
qoßevvro hergestellt (dergleichen Formen sind auch 
in andern Stellen geändert). 457. tkqiojgiov. Ueber 
das ßeywoit ugtutov V. 487. und dessen Ableitung 
und Bedeutung verbreitet, sich der Verf. S. 8 —15. 
ausführlicher , und bemerkt , dass es öfters mit 
üoyirog sey verwechselt worden, daytia tqyu immer 
facinora horrenda, danna facta innumera bedeuten, 
und darnach mehrere Stellen im Qu. und Apollon. 
Rhod. geändert. 5o6. lieset er (xdlct (st. naqu) fxu- 
qof.uvoi(ji, und 696. verwandelt er ixroxifv (was beym 
Qu. nur für t!-co, i'goo&ev gesetzt wird) in/xno&eii, 
was auch Rhodora, in den Nachträgen vorschlug. 
Weniger nothwendig ist 787. der Vorschlag ddcuv, 
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dvagn'äyuffai für £0v govuySocu zu lesen. Noch ist 
über ooö. eine zwtym V ermuthung des Hrn. 
Giasewald, der .schon fruuer die Stelle muthipaass- 
lich änderte, nachgetragen : vn oqqctvly ßaqvg uiujv 
Ilcuoi ntXei — st. Uixoi — die allerdings sehr an¬ 
nehmlich ist. 

Der bisherige Conrector der Schule zu Schnee- 
berg, der (las Rectorat der ^Schule zu /Zwickau, 

nach dem im vorigen Jahre erfolgt n Abgänge des 
Herrn Rector, M. Göretiz, zuni Rectmat an dem 
Gymnasium zu Schwerin, erhalten hät, Hr. Friedr. 
Gotth. Kiopjer , hat zu (lern Ft ühjahrs - Examen und 
zu den Reden der AbgehencJen seine erste Einla- 
dungsschrift geschrieben: De Cebetis tabula Dis- 
sertatio prima. 24 S. in 4. (Zwickau, bey Hofer 
recht schön gedruckt . Zuvörderst wird die Unter¬ 
suchung über den Verfasser dieser Ilivu£ ei neuert. 
Sie scheint dem Herrn Rectoi eine neue, in spä¬ 
tem Zeilen gemachte, Lieberarbeitung einer altern 
Schrift, auf Sokratischen und Platonischen Ideen 
gegründet, zu seyn. Es gibt mehrere solche spä¬ 
tere, auf ältern Grundlagen ruhende, Schriften, wie 
Timaeus Locrus, Ocellus Lucanus. Es finden sich 
aber in dieser Schrift, die in vielen Stellen ganz 
attisch ist, mehrere, später erst gebräuchlich ge¬ 
wordene, Ausdrücke. Dabin gehört der den Alten 
unbekannte Gebrauch des Worts Tttqiuytiv in neu¬ 
traler Bedeutung c. 6., qikoTi/Licog xcc/ivtiv c. 19., die 
Stelle c. 55., wo Plato erwähnt wi>d, und die eine 
spatere Interpolation verräth, die tyiud^y.roi c. 26. 
(die man so verschieden zu ändern vei sucht hat) 
und die ganze dort angebrachte, unschick liehe Ver¬ 
gleichung. Auch in c. i5. findet Hr. K. Anzeigen 
einer spätem Zeit der Abfassung dieser Schrift oder 
doch später untergeschobener Werke. In dem gan¬ 
zen Dialog aber, verglichen mit den echten, schö¬ 
nen Dialogen des Alterthums, zeigt sich ein Man¬ 
gel der Kunst und Eleganz, der, weil doch viele 
wahre , kräftige und schöne Gedanken und Aus¬ 
drücke Vorkommen, vermuthen lässt, ein späterer 
Sophist habe eine ältere Schrift zum Grunde ge¬ 
legt. Uebrigens ist diese Tabula in der Folge durch 
Zusätze und Erläuterungen noch erweitert worden. 
S. 17 ff. geht der Vf. zur genauem Darlegung der 
Beschaffenheit dieser S> hrift über, und widerlegt 
zuerst diejenigen, welche Stoische Philosophie oder 
auch Pythagoreische darin zu finden glaubten, und 
zeigt, dass sie vielmehr dem Plato nachgeahmt sey, 
durch Vergleichung sehr vieler Stellen mit Plato. 
Eine gelegentliche Bemerkung über Fehler, die aus 
W iederholung von Sylben oder Buchstaben entste¬ 
hen, veranlasst den Hrn. Vf. S. 11 f., Stellen im 
Plat. Phaedr., Cornel. Nep. Phoc., Plat. de rep. 
zu verbessern. Ausser diesen Beweisen seines kri¬ 
tischen Scharfsinns hat er in der Einleitung auch 
richtige Grundsätze über einen wichtigen pädago¬ 
gischen Gegenstand (die Verhinderung des änmaas- 
senden Absprecheus junger Leute) dargelegt. 
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Am 27. des Juny. jÖß. 1818. 

——————— in ■■■II ——IMIIIMI 

Intelligenz - Blatt. 

Leipziger Universität. 

N achdem dio hiesigen Herren Professoren Dr. Stoclc- 
mann, Dr. Haubold und Dr. IVeisse in die zvveyte, 
dri te und vierte ordentliche Professur alter Stiftung 
in der jurist. Facultät hinaufgerückt sind, hat die da¬ 
durch erledigte fünfte Professur (des kanon. Rechts) 
der ehemalige ordentl. Professor auf der Wittenberger 
Universität, und Hofgericbtsrath, der schon seit dritte- 
halb Jahren auf hiesiger Universität als Lehrer mit ei¬ 
nem ausserordentl. Gehalt angestellt, und Beysitzer der 
Jur. Facult. war, Herr Dr. Carl Alien (in Wittenberg 
1798. in do'ctorem proniovirt) erhalten. Dem bisheri¬ 
gen ausserordentl. Professor der Rechte und kön. Ober- 
bofgerichtsrath, auch Beysitzer der Jurist. Fac., Herrn 
Dr. Joh. Gottjr. Müller, ist eine ordentl. Professur 
des Lehnrechts, neuer Stiftung, mit einer Grafikation 
und einem jäbrl. Gehalte ertheiit worden. 

Der bisherige dritte Professor an der Landschule 
zu Meissen, Herr M. Ben/. Gotik. tVeistce, hat, nach¬ 
dem er sich im März auf hiesiger Universität habili- 
tirt und seine Stelle in Meissen niedergelegt batte, eine 
ausserordentl. Professur in der philos. Facultät all hier 
mit Gehalt erhalten, und wird von Michael an Vor¬ 
lesungen halten. Herr M. Christian Friedr. lägen, 

Baccal. Theol. und Friihprediger an der Paulinerkirche, 
ist 'gleichfalls durch höchstes Rescript zum Professor 
Philos. extraord. ernannt worden. 

Die Universität hat aber am 22sten April einen 
schmerzhaften Verlust durch deu Tod eines ihrer al¬ 
tern, thätigsten und geachtetsten Lehrer, des Domherrn 
Dr. Carl Aug. Goltlieb Keil, ersten Prof, der theol. Fac. 
u s. f. erlitten, der am folgenden Tage 64 Jahr alt 
geworden seyn würde. Seine Verdienste um gründ¬ 
liche Hermeneutik und Exegese und darauf gegründete 
Dogmatik werden immer unvergesslich bleiben. 

Neueste ausländische Literatur. 

Der Kaiser von Russland hat durch einen Ukas 

'nm May 1817. ein Lyceum zu Odessa errichtet, 
das den Namen des um den Flor von Odessa so ver- 

Irster Baud. 

dienten ehemaligen General - Gouverneurs, jetzt königl. 
französ. Staatsministers, Herzogs von Richelieu führen 
soll. Die Einrichtungen desselben sind in folgender 
französ. Schrilt beschrieben : Etablissement du Lycee 
Richelieu ä Odessa, fonde par un ukase de S. M. l’Em- 
pereur de toutes Ies Russies en date du 2. May 1817. 
a Paris de l’impr. de Didot, 1817. gr. 4. Die Erzie¬ 
hung in diesem Lyceum theilt sieh in die vorberei¬ 
tende von 6 — 10 Jahren, die literarische von 10—16, 
und die wissenschaftliche von 16 — 18. Es sind damit 
verbunden a) ein pädagogisches Institut-zur Bildung ge¬ 
schickter Schullehrer, b) zvvey Erganzung-schulen, eine 
zum Unterricht in der Rechtswissenschaft und Staats- 
wirthschaftslehre, die andere für die Handlungswissen- 
schaft. Auch für eine Primärschule zum ersten Unter¬ 
richt ist gesorgt. Die beyden Direcforen des Lyceum 
sind Franzosen, der Abt NicoJJe und Remi Giilet. 

Der Oberaufseher und Arzt des königl. Blinden- 
Instituts zu Paris, Dr. Guillie, hat einen Bssai sur 
1'Instruction des Aveugles, ou Expose analytique des 
procedes employes pour les instruire, Paris 1817. 224 S. 
in 8. mit 32 Kupfertafeln herausgegeben, worin erst¬ 
lich die Geschichte des Instituts von der Stiftung durch 
Valentin Haiiy an bis jetzt erzählt, ein (aber sehr un¬ 
vollständiges) Verzeichnis berühmter blinder Gtlehr- 
ten gegeben, dann (was der wichtigste Tbeil des Buchs 
ist) die verschiedenen Mittel, sie lesen, schreiben, Wis¬ 
senschaften und Künste zu lehren, angezeigt werden. 

Hr. IValchenaer, der seit einiger Zeit die Natur¬ 
geschichte, besonders die Entomologie, beaibeitet, und 
bereits eine Pariser Fauna, ein Werk über die Spin¬ 
nen, herausgegeben, hat im vorigen Jahre eine neue 
Schrift, welche einen wichtigen Gegenstand der Ento¬ 
mologie betrifft, geschrieben: Memoires pour servir ä 
l’hjstoire naturelle des Abeiiles solitaires, qui coinpo- 
sent le genre Ilalicte — in 8. 

Die Geschichte, des Mädchen von Orleans hat neuer¬ 
lich wieder grösseres Interesse erregt und verschiedene 
Schriften veranlasst. Am merkwürdigsten sind: 

Jeanne d’Are ou Coup d’oeil sur les Revolution« de 
France au teins de Charles Vi. et de Charles \ if. et 
surlöut de lä Purelle d’Orleans, par M. Bernul- 
Saint - Prix. Paris 1817. 368 S. 8. 



1299 1300 1818« Juny. 

Ilistoire de Jeanne d'Are, tiree de ses propres decla- 

rations, de cent quaranfe- quatre depositions de te- 

moins oculaires et des manuscrits de la Bibi, du Roi 

et de la Tour de Londres, par M. le Brun de 

Charmeites, sous-prüfet de S. Calais, a Paris, chez 

Arth, ßertrand 1817. 4 vol. in 8. 

Die erste im July 1817. erschienene Schrift er¬ 

zählt die Begebenheiten kurz auf 96 S., dann folgen 

auf 180 S. historische und kritische Anmerkungen, und 

endlich Beweisschriften und Actenstücke. Der Noten 

sind zu viele. Die zweyte, ungleich ausgeführtere ent¬ 

halt ausser einer vorläufigen Abhandlung und Einlei¬ 

tung , in welcher auch die Belagerung von Orleans bis 

zur Ankunft der Johanna umständlich beschrieben ist, 

16 Bücher, von denen i4 die Geschichte der Johanna 

umfassen, das i5te die Revision ihres Pröcesses aus 

de Laverdy, das iGte die verschiedenen Erklärungen 

ihrer Erscheinung enthält. Beyde Schriftsteller haben 

auch ungedruckte Aufsätze und Urkunden benutzt; bey 

beyden befinden sieh auch Kupferstiche. 

Correspondenz - Nachrichten. 

E r f u r t. 
Am g. Junius ätarb der berühmte Chemiker und 

Apotheker, Dr. Christian Friedrich Buchholz, ord. 

offen tl. Professor der Chemie, und der philos. Facult. 

ordentl. ßeysitzer bey der bis zum 11. Nov. 1816. hier 

bestandenen Universität, im 48. Jahre seines Lebens; 

ein Mann, reich an Kenntnissen in seinem Fache und 

von einem edoln, vortrefflichen Charakter. Er hatte 

schon seit mehreren Jahren viel an Krankheiten der 

Augen gelitten, welche endlich in eine völlige Blind¬ 

heit ausarteten. Er ertrug dieses grosse Unglück mit 

bevspielloser Gelassenheit, Ruhe und Ergebung, ja so- 

iiar mit einer Art von Heiterkeit und froher Laune. 

Verschlimmert hatte sich besonders das Uebel seit 

der Belagerung Erfurts, in welcher Periode er mit 27 

andern der angesehensten und wohlhabendsten Mitbür¬ 

ger , auf Befehl des damaligen französi chen Coraman- 

danten der Stadt und Festung, Baron d’Alton, als Gei¬ 

sel wegen der Bezahlung einer geforderten Contribu- 

tion von 2,790,000 Fr., in eine der Kasernen des Pe¬ 

tersbeiges geführt, und über eine Woche darin (wo 

vorher lazaretbkranke Franzosen gelegen und ihren 

Geist aufgegeben hatten) eingesperrt war gehalten 

worden. 

Aus Ungarn. 

Das Georgikon (landwirtschaftliche Lehranstalt) 

zu Kesthely in Ungarn zieht die Aufmerksan krit d< s 

In - und Auslandes immer mehr auf »ch. Die I«t. 

Versammlung iin May 1817. war sein- zriibvirh. Ucj 

Vorsteher des Instituts, Iir. J. C. Liebbatd, erolfuete 

sie mit einer Rede, auf welche die Prüfung der Zög¬ 

linge folgte. Hierauf wurden mehrere Abhandlungen 

verlesen, von den Herren Passtory, Rumy, Riess, 

Periwal u. a. m. über allerhand Gegenstände der land- 

wirtlischaftl. Industrie. Am Schlüsse wurden mehrere 

würdige Männer zu Mitgliedern des Instituts ernannt. 

Zu bedauern ist es, dass es vor Kurzem seinen ältesten 

Lehrer und Vorsteher, Herrn Liebbald, durch einen 

Ruf zur zweyten Sekvefärstelle bey der k. k. land- 

wirtlischaftl. Gesellschaft in Wien verloren hat. Die 

Lehrstelle der Oekonomie und Güterverwaltungslehre, 

welche durch Dr. Rumy',s Abgang nach Karlowitz er¬ 

ledigt worden ist, wird noch einstweilen durch einen 

Zögling desselben, Joh. Petrovics, versehen. — Eben 

dieser Hr. Dr. G. C. Rumy, jetziger Director des Lyce- 

ums zu Karlowitz, ist von der k. k. Ackerbaugesell¬ 

schaft zu Klagenlurt in Käruthen zum ordentl. Mit- 

gliede derselben ernannt worden. So wurde eben der¬ 

selbe auch von dem General - Comite des landwii th- 

schaftlichen Vereins zum correspondirenden Mitgliede, 

und von dem Georgikon zu Kesthely, wo er vorher 

als Professor stand, wegen seiner grossen Verdienste 

um dieses Institut, zum Ehrenmitgliede ernannt und 

durch darüber ausgestellte Diplome bestätiget. Das 

Geore kon hat auch die Aufmerksamkeit berühmter Man- 

ner in Frankreich und der Mitglieder der Pariser Jand- 

wirthsehaftl. Gesellschaft auf sich gezogen, und sonach 

zu einem unterrichtenden und lehrreichen Briefwechsel 

Veranlassung gegeben. 

Beförderungen. 

Auf der königl. preuss. Universität zu Berlin ist 

der bisherige Professor der Pliilos. zu Heidelberg, Hr. 

Hegel, ordentl. Professor der Philos. geworden. Auf 

der Universität zu Breslau sind die Herren von Cölln 

(bisher ansserord. Professor zu Marburg) und Scheibel 

ordentl. Professoren in der theol. Facultät, und unser 

ehemaliger Mitbürger, Herr Professor Schneider, der 

jiing., ordentl. Professor in der philosoph. Facultät ge¬ 

worden. 

Der Ilofrath und Professor Dr. Poppe zu Frank¬ 

furt am Mayn ist von dem Könige von Wiirfemberg 

zum ordentl. Professor der Technologie auf der Uni¬ 

versität zu Tübingen mit Sitz und Stimme in der staats- 

wirthschaftlicheu Facultät und im akadem. Senate er¬ 

nannt worden. 

Ankündigungen. 

Iin Verlage der Stettinschen Buchhandlung in Ulm hat 

kürzlich die Presse verlassen : 

Das Ganze des Kurloß'elbaues, oder Geschichte, vor¬ 

teilhafter Anbau und Benutzung der Kartoffeln; von 
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Dr. C. TV. Juch, königl. baier. Ilofr. u. Prof. Mit 

Zusätzen eines aufmerksamen Kartoffel - Pflanzers. 8. 

1818. 12 Gr. oder 45 Kr. 

Merkwürdige Rechtsfälle, welche bey verschiedenen 

französischen Gerichtshöfen verhandelt wurden. Nach 

Mejan Recueil des causes celebres frey bearbeitet, 

von Dr. u. Prof. J. A. Müller. 8. 1818. 20 Gr. 
oder 1 Fl. i5 Kr. 

Gemälde der merkwürdigsten Revolutionen , Empö¬ 

rungen , Verschwörungen, wichtiger Staatsverände¬ 

rungen und Kriegsscenen, auch anderer interessanter 

Auftritte aus der Geschichte der berühmtesten Na¬ 

tionen; von Samuel Raur. Neunter Band. gr. 8. 

1818. 1 Thlr. 8 gGr. oder 2 Fl. 

Oder unter dem Titel: 

Unterhaltende. Erzählung merkwürdiger Revolutionen 

und Empörungen, Verschwörungen und Complotte, 

Schlachten und Belagerungen ; von Samuel Baur. 

Dritter Band. gr. 8. 1818. 1 Thlr. 8 gGr. oder 2 Fl. 

Christian Reichart’s Land- und 'Garten-Schatz 

neu bearbeitet. 

Durch alle namhafte Buchhandlungen kann man unent¬ 

geltlich erhalten : 

Anzeige und Plan 

einer 

durchaus neu bearbeiteten Ausgabe von 

Christian ReicharVs Land - und Garten - Schatz 

in fünf Theilen. 

Der Folge nach die sechste Auflage. 

Mit ganz neuen Kupfern und Holzschnitten, dem Bildnisse 

Reichart’s und einer petrographischen Charte. 

Dieses, im Fache der ländlichen Oekonomie, des 

Garten— und Obstbaues und der Blumengärtnerey, noch j 

unübertroffene und classische Werk erscheint in dieser I 

neuen Ausgabe durchaus neu geordnet, ergänzt, und 

dem Zeitbedürfnisse wie dem Zeitgeschmäcke vollkom¬ 

men entsprechend. Um die Anschaffung desselben zu 

erleichtern, ist auf einige Zeit ein Pränumerationspreis 

festgesetzt worden , worüber ebenfalls das Nähere in 
oberwähnter Anzeige zu finden ist. 

G. A. Keysei s Buchhandlung in Erfurt. 

Für Baumeister, Bauschulen und Bauherren. 

In unserm \erläge ist erschienen und versandt: 

Handbuch für Baumeister; iste Abtheilung: Das Wis¬ 

senschaftliche und die Kunst des Maurers und Stein¬ 

metzes. 2ter Iheil ; form und Verbindungslehre. 

Bearbeitet von L.F. TVolfram, königl. baier. Land¬ 

baumeister. Mit 3oo Figuren in Steindruck u. 2 Ta¬ 

bellen. gr. 8. 3 Thlr. 

Das ausführliche Inhaltsverzeichniss davon wird in 

jeder Buchhandlung besonders ausgegeben, woraus mau 

dieses reichhaltige wissenschaftliche Werk leicht beur- 

theilen kann. Der iste Theil enthält die: Mauerstojf- 

lehre mit Figuren, und kostet 1 Thlr. — Der 3te Theil 

wird die Lehre vom Mauerkosten - Anschlag enthal¬ 

ten, und damit die iste Abtheilung geschlossen seyn. 

Rudolstadt, im Juny 1818. 

F. S. R. priv. Hof-Buchhandlung. 

Bey den Unterzeichneten erscheint eine 

Sammlung englischer Geschichtschreiber 

in dem Format der früher in Basel erschienenen En¬ 

glischen Classiker , wovon eine ausführliche Anzeige 

sich in allen Buchhandlungen findet, die das Weitere 

besagt. Darmstadt, den 9. Juny 1818. 

Hey er und Lesle. 

Pränumerations - Anzeige. 

Den Freunden der französischen Literatur glaube 

ich durch Herausgabe einer wohlfeilen Edition der vor¬ 

züglichsten Werke von Jean - Jacques Rousseau in 

12 Bänden kl. 8. auf Schreibpapier, gewiss keinen un¬ 

angenehmen Dienst zu erzeigen. Unter dem Titel: 

Oeuvres choisies 

de 

Jean - Jacques Rousseau. 

Diese Edition wird aus folgenden Werken be¬ 

stehen: Vol. 1—-3. Emile, ou de PEducation. 

— 4 — 7. Julie, ou la nouveile Heloi'se. ' 

— 8—-ii. Confessions de J. J. Rousseau. 

- 12. Du Contract social. 

Diese 12 Bände biete ich dem Publicum, das dar¬ 

auf pränumerirt, um den äusserst billigen Preis von 

6 U nlr. lfiGr., und überdies gebe ich noch denjenigen, 

welche auf 5 Exemplare pränumeriren und sich direct 

an mich wenden, das 6ste Exemplar gratis. Die Prä¬ 

numeration findet bis Ende des J. 1818. statt, nach¬ 

her wfird der Ladenpreis von 10 Thlr. eintreten. Ge¬ 

gen Einsendung der Pränumeration von 6 Thlr. 16 Gr. 

Sachs, odw 12 Fl. 12 Kr. Rheih. werden die 12 ferti¬ 

gen Bande sogleich geliefert. 

Gerhard Fleischer der Jüngere, 
Buchhändler in Leipzig. 

Obiges Werk ist in allen deutschen Buchhandlun¬ 
gen zu haben, 



1303 / i8 i 8. 1304 

Für Gymnasien und Schulen. 

Die Lehre vom Accent der griechischen Sprache, für 
Schult ti; von Dr. Carl Göuling. 8. Rudolstadt”, Hof¬ 

buchhandlung. 1818. 6 Gr. 

Vorstehende Schrift will einem lange gefühlten Be¬ 
dürfnisse in den Schulen abhelien. Sie gibt eine mög¬ 
lichst kurze und verständliche Uebersicht der Gesetze, 
nach welchen bey den Griechen der Accent sich än¬ 
dert , nachdem sie die Nothwendigkeit , beyrn Lesen 
griechischer Prosa Accent und Quantität zugleich zu 
beachten, dargethan. Für eine Erklärung der einzel¬ 
nen Abweichungen in bestimmten Fallen ist ebenlalis 

gesorgt, so dass sich diese Schrift auch wohl beson¬ 
ders für Uebungen im Griechisch - Schreiben eignen 

möchte. 

In Partien geben wir davon bey directer Einsen¬ 

dung des Betrags 5o Exempl. für 9 Thlr., 23 hxeuipl. 

für o Thlr., 12 Exempl. für 2 Thlr. 12 Gr. 

Den Freunden der vergleichenden Anatomie 

zei^e ich hierdurch an, dass so eben in meinem Ver¬ 
lage ein neues umfassendes Werk über diese Wissen¬ 

schaft erschienen ist unter dem Titel: 

Lehrbuch der Zootom ie, 

mit steter Hinsicht auf Physiologie ausgearbeitet, und 
durch 20 Kupiertafeln erläutert 

von 

Dr. C. G. Carus, 

Professor der Entbindungskunde zu Dresden, 

gr. 8. 1818. Preis 6 Thlr. i6Gr. 

Der Hr. Verfasser, bekannt namentlich durch eine 
mit allgemeinem Interesse aufgenommene Schviit über 
das Nervensystem, gibt hierin die Geschichte der ein¬ 
zelnen organischen Systeme nach ihrer Entwickelung in 
der Stufenfolge thierischer Geschöpfe, von der niedrig¬ 
sten Bildung bis zum Menschen, so zwar, dass, obwohl 
eine Kenntniss menschlicher Anatomie vorausgesetzt ist, 
deinungeachtet überall das Ausgezeichnete menschlicher 
Bildung hervorgehoben wird. Wie demnach auf der 
einen Seite im Werke selbst die Vervollkommnung der 
Organisation nach den einzelnen Gebilden verfolgt, und 

zugleich die individuelle Entwickelung des Thierkör¬ 
pers in den verschiedenen Gattungen dargestellt ist, so 
liefern auf der andern Seite die be3rgefiigten Kupfer¬ 
tafeln (die mit ihren Erklärungen ein eigenes Heit in 
4to ausmachen) eine leichtfassliche Uebersicht der ver¬ 
schiedenartigen thierischen Organisation nach den ein¬ 

zelnen Classen. Man liudet nämlich die l.1 Tafel aus- 
schliessend der Anatomie der Pllanzenthiere; die 2—4. 
dev der Weichthiere, die 5 — 7. der der Gliederthiere 
(Würmer, Crustaceen und lnsecten), die 8—10. der 

Jnny. 

der Fische, die 11—i3. der der Amphibien, die i4 — 
16. der der Vogel, die 17—20. dev der Säugthiere be¬ 
stimmt; wobey noeh zu bemerken, dass diese zwanzig 
vom Verfasser selbst gezeichneten und in Umrissen ge¬ 
stochenen Tafeln 331 Figuren enthalten, von welchen 
200 neu nach der Natur entworfen wurden. 

Gerhard, Fleischer der Jüngere, 
Buchhändler in Leipzig. 

Obiges Werk ist in allen deutschen Buchhandlun¬ 

gen zu haben. 

Durch unvorhergesehene Umstände sind die Cata- 
logen unserer auf den i5. d. M. bestimmten Bücher— 
veisteige) ung, zu spät in die Hände unserer Freunde 
im Auslände gekommen; sie fordern uns daher aul, un¬ 
sere Auction später hinauszusetzen. Rucksichtlich des¬ 
sen sehe n wir uns veranlasst, den Termin der Ver¬ 
steigerung auf den 27. July und folg. Tage zu bestim¬ 
men. Zuiolge dessen machen wir dies unsern vater¬ 
ländischen Freunden, die im nämlichen Verbaltniss sich 
befinden konnten, bekannt, und bitten den verlänger¬ 
ten Termin zu benutzen, und uns ihre Aufträge bis 

dahin gefälligst zukommen zu lassen. 

Indem wir die weitere Hinaussetzung unserer Au¬ 
ction hierdurch ergebenst anzeigen, benutzen wir diese 
Gelegenheit, Sie wiederholt zu bitten, davon gefällige 
Notiz zu nehmen-, und uns bis dahin mit recht vielen 

Aufträgen zu beehren. 

Liegnitz, den 10. Jnny 1818.^ 

Sieg ertsehe Buchhandlung. 

Am qten dieses entschlummerte in einem Alter 
von 48 Jahren der fürstl. Schvvarzb. Sondersh. Hofrath, 
Dr. Christian Friedr. Buchholz, Apotheker in Erfurt. 
Tief betrauert die Naturwissenschaft den grossen Ver¬ 
lust. ihres eifrigsten Verehrers und Beförderers; mit un¬ 
endlichem Schmerz beweinen ihn die hinterlassene Gat¬ 
tin und fünf Kinder; und schmerzlich vermissen im 
traulichen Kreise die Freunde den edeln Freund. So 
anerkannt die grossen Verdienste sind, die der Ver¬ 
ewigte sich im Reiche der Wissenschaften erwarb, so 
hochverehrt verdient er auch wegen seines edeln Her¬ 
zens zu werden ; er war ein deutscher Biedermann, 
gerade und ehrlich, wahrheitliebend, zärtlich als Gatte 
und Vater, und treu als Freund. Unterzeichneter, mit 
dem Verewigten von frühester Jugend an durch innige 
Freundschaft verbunden, wird in dem nächsten Stücke 
(2r Bd. 2s St.) des neuen Journals der pharmacie, 

ihm ein Denkmal setzen — eine Pflicht, deren Erfül¬ 
lung die Freundschaft fordert, so schmerzlich auch die 

Gefühle sind, die sie aufregt. 

Erfurt, den 19. Jnny 1818. 

Dr. Joh. Barthol. Trommsdorff. 
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Literatur-Zeitung. 

Am 29. des Juny. 1818. 

Rechtswissenschaft. 
• 

Ausführliche Darstellung der Lehre vom Ei gen- 

thurn und solchen Rechten, die ihm nahe kom¬ 

men. Besonders nach Grundsätzen des Römischen 

Rechts. Von Dr. F. C. Oester ding. Greifswalde, 

bey Ernst Mauritius, 1817. XXVIII. und 45q 

Seiten in 8. 

So wie eine jede Wissenschaft, so wird auch das 
Studium des Römischen Rechts vorzüglich dadurch 
gewinnen, dass seine Fheile einzeln bearbeitet, 
nach allen und jeden Beziehungen genau erwogen , 
und alle in der Römischen Gesetzsammlung ent¬ 
haltene, auf solche sich beziehende Fragmente 
und Verordnungen sorgfältig mit einander vergli¬ 
chen werden. Abhandlungen der Art sind immer¬ 
hin ein wahrer Gewinn für die Cultur der Rechts¬ 
wissenschaft, und erst wenn der Fleiss berufener 
Männer des Ganzen Theile auf ihre richtigen Ge- 
sichtspuncte wird zurückgeführt haben, wird sich 
die römische Gesetzkunde in ihrer reinen Gestal¬ 
tung als ein geschlossenes Ganze darstellen lassen. 
Die vorliegende Abhandlung, welche unter solche 
Vorarbeiten mit Recht gezählt werden kann, be¬ 
fasset sich mit zwey Gegenständen, nämlich: Do¬ 
minium, und Jura dominii analoga. Die Lehre 
vom Eigenlhume nimmt den bey weitem grossem 
Theil ein, und zerfällt in vier Abschnitte. Im er¬ 
sten Abschn. vom Eigenlhume im Allgemeinen (S. 
5—6o.) entwickelt der Verf. §. 1. den Begriff und 
das Wesen des Eigeuthums, prüft die Begriffe An¬ 
derer, unterscheidet das Eigenthum von Rechten 
an fremden Sachen und bestimmt die Gegenstände 
desselben, wobey er zunächst das Eigenthum an 
einzelnen Sachen dem an einer Universitas rerum 
entgegensetzt. Die Kantische Ansicht vom Ligen¬ 
thum wird zum Grunde gelegt, und dieses beschrie¬ 
ben, als die vorn Besitze unabhängige vollständige 
Herrschaft über die Sache oder das Verhaltniss, 
worin wir zu dieser Sache, oder zu andern Men¬ 
schen in Ansehung dieser Sache stehen, welches 
macht, dass wir zu jeder beliebigen Verfügung über 

sie mit Ausschluss Anderer befugt sind. VVenn 
auch schon dieser Begriff in subjectiver Beziehung 
das Wesen des Eigenthums ausdrückt, so enthalt 
er jedoch in objecliver Beziehung einen unverkenn- 

Erster Band. 

baren Mangel, indem nur einzelne, körperliche Sa¬ 
chen Gegenstand des Eigenthums seyn können. Der 
V f. bekennt sich selbst zu einer dieser wesentlichen 
Eigenschalten, indem er 8. q. sagt, mir körperliche 
Sachen können Gegenstand des Eigenthums seyn, 
und S. 10. behauptet, dass bey einer Universitas 
rerum eigentlich so viele Eigenthumsrechte seyen, 
als darunter Einzelheiten begriffen sind. Auf sol¬ 
che Art fällt die Contradistinction eines Dominium 
an einzelnen Sachen und an einer Universitas re¬ 
rum von selbst weg. Im Eigenlhume unterschei¬ 
det der Vf. §. 2. Haupt- und Nebenrechte, führt 
solche im Allgemeinen auf zwey Rechte zurück, 
nämlich: 1) auf das Recht über die Sache nach 
Willkür zu verfügen, u. 2) jedem andern zu ver¬ 
wehren , sich eine Disposition über die Sache anzu- 
massen. Der Vf. hat zwar unter der zwey fachen 
Bezeichnung „Haupt- u. Nebenrechte4* alle aus dem 
Eigenthume fliessenden Rechte zusammengestellt. 

Indessen hat die Classification „das Vindications- 
recht unter die Nebenrechte, und das Recht des 
usus et fructus unter die Hauptrechte zu zählen,“ 
seine eigene Erklärung gegen sich, indem sowohl 
usus als fructus in den Händen Anderer seyn kann, 
ohne dass das Eigentliuni, es zu seyn, aufhört. Sie 
sind also keine Hauptrechte, weil sie als solche 
von dem Wesen des Eigenthums trennbar sind. 
R. glaubt, dass es der Sache am angemessensten 
sey, Wesenheit und Natur des Eigenthums zu un¬ 
terscheiden, und jene in die Proprietät und das 
aus solcher allein zu begründende Nindicaiionsrecht 

zu legen, alles andere gehört der Natur des Eigen¬ 
thums an. Dieses stimmt auch mit dem gar nicht 
zweydeutigen Sinne des fr. 25. D. de V. S. (L. 16.) 
vollkommen überein. Indem der Vf. 5. die Be- 
standtheile des Eigenthums entwickelt und seine 
Ansichten durch Beyspiele erläutert, stellt er die 
Fragen auf: ob der Eigenthümer in Suo bauen, 
oder Anlagen machen dürfe, wodurch einer nahen 
Mühle der zum Mahlen erforderliche Luftzug ent¬ 
zogen wird; ob jemand aus Aemulation bauen dür¬ 
fe, was der Eigenthümer vermöge seines ausschliess¬ 

lichen Rechts zu dulden nicht uöthig hat.“ Her¬ 
nach unterscheidet er §. 4. beschränktes und unbe¬ 
schränktes, vollständiges und nicht vollständiges Ei¬ 
genthum, und berührt insbesondere die actio aquae 

‘ pluviae arcendae. Der Vf. hat zwar die allgemeine 
: Beschaffenheit dieser Klage richtig aufgestellt, je¬ 

doch nicht so vollständig, als es die Wichtigkeit 
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derselben erfordert; insbesondere ist umgangen, 
dass solche nur gegen auf eigenem Boden gemachte 
Anlagen Statt finde, wodurch der Lauf des Regen¬ 
wassers auf nicht überbauten Grundstücken (fr. 1. 
§. 17. 19. D. de aqua 59. 3.) zum Nachtheile des 
Nachbars verändert worden (fr. 1. §. 1. et 10. eod.), 
ohne dass der Fruchtbau, oder die Austrocknung 
des Landes (fr. 1. §. 3. 4. 5. 7. 8. eod.) u. s. w. es 
nötliig machte. Auch glaubt R., dass der Vf. dem 
fr. 1. D. de glande leg. (43. 58.) eine schiefe Deu¬ 
tung gebe, wenn er daraus ableitet, dass sich das 
interdictura de glande legenda binnen drey Tagen 
verjähre. Die Worte „tertio quoque die legere“ 
beziehen sich nicht nur auf den zur Aufsamralung 
der abgefallenen Baiunfriichte berechtigten Nachbar, 
sondern drücken deutlich aus, dass derselbe alle 
drey Tage, oder jeden dritten Tag (tertio quoque 
die) die Früchte aufsammeln dürfe. Der §.5. han¬ 
delt insbesondere vom Veräusserungsrechte u. vom 
pactum de non alienando; §. 6. vom widerruflichen 
Eigenthume und den Folgen des Widerrufs; §. 7. 
ü. 8. von der Veräusserungsfähigkeit, und in wel¬ 
chen Fällen auch ein Nichteigenthümer veräussern 
dürfe. Hier werden bekannte Rechtssätze erläutert. 
Wichtiger ist §. 9. vom Miteigenthume. Der Vf. 
entwickelt zuerst das Wesen des Mileigenthums u. 
zeigt, dass ein Eigenthum an bestimmten Theilen 
einer und derselben Sache kein Miteigenthum sey, 
es auch kein Dominium plurium in Solidutn gebe. 
Dann geht er auf den Ursprung des Miteigenthums, 
betrachtet solches im Verhältnisse zu dritten Perso¬ 
nen, und zu denMiteigenthümern selbst, zeigt, dass 
ein Miteigenthüraer über die ganze gemeinschaftli¬ 
che Sache nicht einseitig disponiren dürfe, auch 
nicht einmal über einen bestimmten Theil dersel¬ 
ben, dass ihm jedoch dieses Recht auf seinen (idea¬ 
len) Theil zustehe. Der Vf. hat diese Lehre nicht 
nur sehr fasslich und gründlich vorgetragen, son¬ 
dern auch durch Berichtigung der Meinungen An¬ 
derer jene Zweifel gehoben, welche sie bisher 
schwankend gemacht haben. Er schliesst diesen 
Abschnitt §. 10. mit der Frage: gibt es ausser der 
bürgerlichen Vereinigung ein Eigenthum, und wo¬ 
durch wird dieses möglich? Eine Frage, welche 
in älteren Zeiten mit vieler Heftigkeit bestritten 
worden, aber heut zu Tage, bey den herrschenden 
philosophischen Ansichten, bey weitem nicht mehr 
von dem Belange ist, welchen sie ehedem hatte. 

Im zweyten Abschn., vom Erwerbe des Eigen- 
thumes, spricht der Vf. zuerst von den allgemei¬ 
nen Erfordernissen zum Erwerbe des Eigenthunts, 
und unterscheidet natürliche und bürgerliche Er¬ 
werbsarten. Unter jenen wird Occupation (Jagd, 

Finden und Eroberung im Kriege), Tradition, fru- 
ctuum perceptio und accessio, unter diesen insbe¬ 
sondere die Verjährung aufgezählt. Grossentheils 
sind hier die gemeinen Lehren vor^etragen ; nicht 
überall ist eine gleiche Entwickelung beobachtet; 
mit einer Vorzüglichkeit sind aber die Fälle zusam¬ 

mengestellt, in welchen ein gesetzlicher Uebergang 
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des Eigenthums vor sieb geht. Uebrigens ist der 
Begriff von occupatio zu leicht gestellt, indem er 
die wesentliche Eigenschaft, dass die Sache herrnlos 
seyn müsse, nicht enthält, obschon der Verf. ira 
Verfolge derselben als eines wesentlichen Merkmals 
erwähnt. Damit, dass die Occupation gar niiht 
durch Willenserklärung sollte vollzogen werden 
können, kann R. unbedingt nicht einverstanden seyn. 
Eben so spricht fr. 1. §. 21. D. de poss. allgemein, 
und eine Präoceupaticn setzt offenbar eine Zueig¬ 
nung vor irgend einer Zueignung voraus. Hat je¬ 
mand einmal seinen Willen erklärt, so hat ihn der 
Mitmensch zu aeüten, u. eine dem erkannten Wil¬ 
len eines Andern enfgegensleheude That ist, nach 
Paulus Eehre, schon ein Eingriff. Hurts Meinung 
ist viel zu wenig, um des Paulus „sed etiam oculis, 
et alfectu“ die juristische Kraft für immer zu ent¬ 
ziehen. Auch gibt der Verf. S. 75. zu, dass die 
Schlinge, ein Thier zu fangen, hinreiche, wenn das 
Thier in dieSchlinge fällt. Warum spricht er dem 
tödteuden Schüsse dieselbe Wirkung ab, die er 
doch dem zum Behufe der Jagd mitgeführten, auf 
das Wild nicht einmal gehetzten Hunde zuspricht. 
Anders ist es bey einer nicht löJtlichen Verwun¬ 
dung; cfiese benimmt dem Thieie seine Freyheit 
noch nicht; der Act kann nicht als vollendet, der 
Wille uur für mangelhaft angesehen werden. S. 77. 
sagt der Vf.: das römische Recht unterscheide nicht, 
ob die Handlung der Occupation auf eigenem, oder 
fremden Gebiete geschehe; nur habe der Herr des 
Gebiets das Recht, ihm den Eingang zu verwehren» 
Hingegen S. 79. heisst es, es sey eine falsche Vor¬ 
stellung, als stehe nach dem römischen Rechte ei¬ 
nem jeden die Befugniss zu , ein fremdes Grund¬ 
stück zu betreten und dort ein Wild zu occupiren, 
wenn es nur der Eigenthümer nicht verboten hat. 
Nein, wenn es der Eigenthümer auch nicht verbo¬ 
ten hat, dürfen wir cs nicht betieten. Wie diese 
Meinung mit fr. 5. D. de A. R. D. §. 1. „nec iu- 
terest, quod ad feras bestias et volucres, utrum in 
suo fundo quisque capiat, an in alieno,“ welches 
der Verf. selbst anführt, übereinstimmt, lässt sich 
nicht wohl einsehen, wenn der Eigenthümer, wiedas 
Gesetz fordert, sein Ausschliessungsrecht nicht ge¬ 
wahret hat. §. 15. S. 81: werden die Ansichten des 
deutschen Rechts denen des römischen gegenüber 
gestellt und behauptet, dass, da das römische Recht 
dem Jäger das Eigenthum des Wildes auf fremden 
Boden zuerkennt, sofern er gegen des Eigenthü- 
mers Verbot denselben nicht betreten hat, es ihm 
auch nach deutschem Recht nicht verwehrt werden 
könne. Die deutschen Jagdreviere sind als solche 
für geschlossene Bezirke zu betrachten, und alle 
innerhalb derselben, wenn auch schon in natürli¬ 
cher Freyheit lebenden wilden Tliiere sind aus 
dieser Ursache in geschlossenem Besitze und haben 
so Tinge ihren Herrn, als sie sich in solchen be¬ 
finden. Der Art. 169. CCC. steht gar nicht entge¬ 
gen: denn das Jagdrevier, vermarkt oder sonst be¬ 
friediget, ist einem Teiche gleich zu halten, sowie 
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wenn einer eine Strecke eines Flusses zur Fische- 
rey angewiesen erhalten hat, jeden dritten aus- 
schliessen, und den nicht berechtigten Fischer als 
Dieb behandeln kann, so darf es auch der Jagdbe¬ 
rechtigte innerhalb seines Reviers. Geht man von 
dieser Ansicht aus, so erhalt die Jagdfolge offenbar 
eine andere Bestimmung, sofern nichtStatutarrechte 
im Wege stehen, weil überhaupt auf die in Deutsch¬ 
land üblichen Jagden der Begriff der Occupation, was 
der Vf. selbst zuzugestehen scheint, gar nicht mehr 
passt. Treffender sind die Erklärungen des Vfs. über 
die Inventio, welche er aufj die Billigkeit zurückführt, 
und zeigt, dass sie wirklich eine Art der Occupalion 
sey. ln Betreff der occupatio beilica bestreitet der 
Vf. die Meinung Döpfners, Tlübaut’s u. s.w., u. be¬ 
weiset, dass die Römer für sich nicht anders, als 
für Andere dachten, also nach Cajus Lehre die Sachen 
der Feinde jedesmal im Augenblicke der Abnahme 
erobert seyen. Zunächst untersucht der Vf. die Fra¬ 
gt?: ob es überhaupt ein Eroberungsrecht im Kriege 
gebe? Erführt die völkerrechtlichen Ansichten auf 
das römische Recht zurück. Die Lehre von der 
Tradition behandelt er ausführlich u. mit vorzüg¬ 
licher Gründlichkeit; insbesondere sucht er in An¬ 
sehung der Frage: ob die Treulosigkeit des Manda¬ 
tars die [Jehertragung des Eigenthums hindere, wenn 
gleichwohl bey der Tradition der Erwerb für den 
Pri ncipal zur Bedingung gemacht, Julian (fr. 3g. §. 
5. D. de A. R. D.) und Ulpian (fr. i3. D. de donat.) 
dadurch zu vereinigen, dass Julian sage: nihil agi- 
tur, und Ulpian noch einschränkend hinzusetze: in 
persona procutatoris; sed mihi acquiritur; demnach 
beantworte sich die Frage dahin. Wollte der V er- 
aussernde mich zum Eigenthiimer derSache machen 
u. übergäbe er sie einem Bevollmächtigten in dieser 
Meinung, so werde ich es, obgleich mein Mandatar 
sie in der Absicht, für sich selbst das Eigenthum zu 
erwerben, enfgegennahm. Der Vf. sucht also den 
Ausspruch Julians aus Ulpian zu ergänzen. So haben 
auch längst Giphan u. Chesius diesen scheinbaren 
Widerspruch zu heben gesucht. Diese ganz richtige 
Ansicht verfolgt der Vf. durch eine Entwickelung aus 
der Natur der Sache, n. reihet ihr den Fall an, wo 
bey dem Erwerbe durch Miüelpersonen nur der Man¬ 
datar, oder nur der Mandans im Objecte irrt, deckt 
einen Widerspruch zwischen Julian u. Ulpian auf, u. 
schliesst sich der Meinung des Erstem an. Allein R. 
glaubt, dass Julian u. Ulpian hier eben so wenig, als 
im vorigen Falle sich einander widersprechen. Julian 
verneint fr. 56. D. de A. R. D. das V'orhandenseyn ei¬ 
ner Schenkung, u. Ulpian fr. 18. D. de R. C. bekräf¬ 
tiget Julians Meinung, und beantwortet, was Julian 
nicht gethau hat, nebenbey die zvveyte Frage, ob das 
Gegebene nicht doch ein Darleihen sey, negativ. Ul¬ 
pian stimmt also mit Julian im Grundsätze überein, 
u. fügt nur noch eine weitere Folge bey. Das ist doch 
ka um ein Widerspruch. Eine interessante Abhand¬ 
lung enthält §. 2.5. S. 161. über den bey der Tradi¬ 
tion gewöhnlich erforderten ledigen Besitz, über be¬ 

dingte Tradition, und ob eine Sache auch theilweise 
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tradirt werden könne? Der Verf. sucht die ver- 
sehiedeuen darüber herrschenden Ansichten zu ver¬ 
einigen, zergliedert sie und führt sie, richtig in- 
terpretirend, auf die Gesetze zurück. Eben so 
wichtig ist §. 24. die Abhandlung von der fructuum 
perceptio. Sehr genau unterscheidet der Verf. den 
Erwerb der Früchte von Seiten des Eigenthümers 
durch Accession von der auf Seite des redlichen 
Besitzers durch den eventus Separationis, unter 
Entwickelung des Grundes, warum letzterer sie er¬ 
wirbt, zeigt, dass jedoch das Eigenthum desselben 
widerruflich sey, und (berührt die Arten, wie 
Pächter, Nutzniesser u. s. w. die Früchte erwer¬ 
ben. Insbesondere beweiset er, dass das Recht des 
Besitzers in gutem Glauben auf alle Früchte ohne 
Unterschied gehe, und dass Paulus fr. 48. D. deA. 
R. D. dem Pomponius fr. 35. D. de usu, nicht wi¬ 
derspreche, wenn man nur beyde Aussprüche auf 
die gesetzliche Voraussetzung, die Vereinigung ei¬ 
nes rechtmässigen Titels mit der bona fides zu¬ 
rückführt. §. 25 — 07. witd die Lehre von der 
Accession umständlich abgehandelt. Vorzügliche 
Aufmerksamkeit verdienen die Untersuchungen 1) 
über das Eigenthum einer in einem öffentlichen 
Flusse entstandenen Insel S. 200 f., wo der Verl, 
die Meinungen Labeo’s, Celsus und Proculus ge¬ 
genüberstellt; 2) über verlassenes oder ausgetrock¬ 
netes Flussbett (S. 208.); 5) über lnädification S. 
222. 4.), über Specification S. 255., insbesondere 
die Fragen: ob jemand das Eigenthum der Sache 
dann noch erwerben könne, wenn er, als er sic 
umbildete, wusste, sie gehöre einem andern. Er 
entwickelt die Gründe für und wider, entscheidet 
sich dahin, dass die mala fides den Erwerb des 
Eigenthums nicht hindere, und sucht den Aus¬ 
spruch des Paulus mit seiner Meinung dadurch zu 
vereinigen, dass dieser nicht von einem wirklichen 
Herausgeben, auch nicht willkürlich vom Entschä¬ 
digen, sondern vom V^or zeigen, und daneben von 
der Entschädigung spreche. Von den bürgerlichen 
Erwerbsarien erwähnt er vorzüglich der Verjäh¬ 
rung nach der gewöhnlichen Darstellungsweise. 

Der dritte Äbschn. handelt von den Rechtsmit¬ 
teln, welche sich auf das Eigenthum beziehen, der 
rei vindicatio und actio in rem publiciana, §. 4i — 
57. In der Hauptsache folgt der Verf. den be¬ 
kannten Ansichten. S. 5i3. stellt er die Frage auf: 
ob es schlechthin erforderlich sey, dass der Klä¬ 
ger schon zur Zeit, da er klagt, oder der Process 
seinen Anfang nimmt, Eigenthümcr seyn müsse? 
Er beantwortet sie nach canonischem Beeilte, lässt 
sie aber zweifelhaft narb römischem liechte. Rec. 
scheint die Bejahung dieser Frage eben nicht zwei¬ 
felhaft, wenn er Ulpian fr. 22. D. de judiciis mit 
der alten Vindication&formel: ajo, haue rem ex 
jure Quiritium meam esse, Zusammenhalt. §. 45. 
von dem Zwecke der rei vindicatio macht der 
A7erf. in Ansehung des Orts der Restitution und 
der Lieferung dahin auf Kosten und Geluhr des 
Klagers keinen Unterschied zwischen redlichen und 
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unredlichem Besitzer. Rec. glaubt dieses zwar in 

Ansehung des ersten wohl zugeben zu müssen, und 

in Ansehung des zwey ten, so fern er die Sache noch 

an dem Orte besitzt, wo er sie erhielt. Allein 

wenn er sie weiter geschafft hat, so spricht wohl 

fr. 12. D. de R. V. anders. Die übrige Darstellung 

ist gründlich und durch manche neue Ansicht aus¬ 

gezeichnet. So verdient §. 48. der Beweis, dass, 

wenn der Kläger die Sache so lange im Besitze 

gehabt, selbst, oder in Zusammenrechnung mit dem 

Besitze des Vorgängers, als zur Verjährung nöthig 

ist, er das Eigenthum des Vorgängers zu erweisen 

gar nicht nöthig habe, sondern die Verjährung den 

Beweis überflüssig mache, sicher den Beyfail je¬ 

des Lesers. Nicht so ausführlich ist die Darstel¬ 

lung der actio in rem publiciana, §. 5i—07, indes¬ 

sen wird gelegentlich manche wichtige Rechtsfrage 

untersucht, worüber die Meinungen der Rechtsge- 

lehrten getheilt sind; so z. B. in Ansehung der 

Zeit, wornach die bona fkles des Klägers zu beur- 

theilen ist, was jedoch G/uck in Coiura. ß. VIII. 

AbtJh. 11. S. 556. ausführlicher behandelt hat. Das¬ 

selbe gilt von §. .56., wo der Verfasser beweiset, 

dass diese Klage dem wahren Eigenthümer nur in 

der Eigenschaft eines redlichen Besitzers zukomme, 

welche Meinung er, wie Gluck, vorzugsweise aus 

dem canonischen Rechte, cap. 111. de sent. in VI. 

und arg. fr. 4. §. 1. (soll heissen fr. 1. §. 4.) D. 

quod legat. zu begründen sucht. §. 5y. untersucht 

der Verl, die Frage: wie e§ zu halten sey, wenn 

der wahre Eigenthümer dieselbe Sache zu ver¬ 

schiedenen Zeiten an verschiedene Personen über¬ 

lässt? und behauptet, keiner der Käufer habe ei-> 

neu Vorzug vor dem andern. Rec. glaubt, dass 

sich die Auflösung dieser Frage um die Worte: 

„ qui tantum emit,“ in fr. 9. §. 4. D. de publ. in 

rem act. drehe. Diese Worte, yüe Schoemann 

(Handbuch deß Civihechts, B. II. No. 111. S. 54 1.) 

bewiesen hat, gehen dahin, dass, wer die Sache 

von dem nämlichen Veräusserer kaufte, auch tra- 

dirt erhielt, aber zuletzt, nachdem dieser dieselbe 

Sache schon vorher einem andern verkauft und 

tradirt hatte, nach'stehen müsse. 

Im vierten Abschnitt, vom Aufhören des Ei- 

genlhums, §. 58 — 5g, werden die einzelnen Arten 

kurz angeführt. Hernach geht der Verfasser auf 

den zvveyten Theil dieser Schrift über, von den 

juribus dominii analogis, und spricht zuerst von 

der Emphyleusis und Superficies, §. 1, im Allge¬ 

meinen, u. §.2 f. insbesondei’e. Es wird im Ganzen 

die gemeine Theorie abgehandelt, nur hat der 

Verfasser die Ansicht, dass Emphyteusis ein Pacht 

sey, neuerdings hervorgehoben. Es deutet zwar 

fr. 1. D. si ager vectig. (VI. 5.) dahin; allein so 

ganz rein ist diese Behauptung denn doch nicht, 

indem ja bekanntlich der Emphyteute den Zufall 

tragen und den Schaden aus Zufall ersetzen muss 

(fr. 1. C. de jur. emphyt. IV. 66.), und dieses 

liegt wohl einem Pächter nicht ob; auch stimmt 

sie nicht wohl überein mit §. 5, wo der Verfasser 
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unter den Rechten des Emphyteuten, S. 421, ins¬ 

besondere der Pefugniss erwähnt, das Grundstück 
sowohl unter Lebenden , als von Todes wegen zu 

veräussern, und wenn er den Besitz verloren hat, 

dasselbe von jedem Besitzer mit einer act. in rem 

abzufordern. Lebrigens sollen die wenigen Be¬ 

merkungen, welche R. sich erlaubte, dieser Schrift 

an ihrer sonstigen Vortrefflichkeit nicht das Gering¬ 

ste benehmen, und es ist zu wünschen, dass der 

Verf. auch noch andere, eben so wichtige Tbeile 

des römischen Rechts mit demselben Eifer bearbeite. 

Oekonomie. 

Cultur-Geschichte des wallachischen Rockens (Se- 

cale cei eaie valachicum), welcher auf der Fürstl. 

Johann Liclitenstein’schen Herrschaft Ravensburg, 

in Oesterreich unter der Enns V. U. M. B. seit 

dem Jahre 1810. gehauet wird. Von Ferdinand 
Blutnenuntz, bürstl. Joh, Lichtenstein. Kammerburggrafeu 

zu Jägerndorf in Schlesien, ordentl. Mitgl. d. k. k. u. ständ. 

Ackerbau-Gesellsch zu Klagenfurt, corresp. Mitgl. d. kön. 

Böhm. Oekon, Patriot. Geseilsch. in Prag, u. mehrerer Ge— 

seil sch.. Mitgl. Brünn und Ollmutz, 1816. gedr. u. 

verl. b. J. G. Gastl 17 S. in 4. (8 gr.) 

Man hatte imjOeslerreichischen seit ungefähr 10 

Jahren manche Sorten ausländ. Getreides erbauet, war 

aber auch von vielen wieder zurückgekommen; je¬ 

doch blieb der wallachischeRocken, zufolge fortdau¬ 

ernder begünstigender Erfahrung, einer Ausnahme 

Werth. Diese Winterfrucht, auch der podolische, si¬ 

birische oder aichangelsche Roggen genannt, muss 

wegeu ihrerBestockungskraft nur dünne gesäet. wer¬ 

den. Ein Korn treibt in gutem Boden wohl Halme, 

5 bis 6Fuss hoch, u.die von schönen grossen Körnern 

strotzeudeu Aelnen erreichen nicht selten eine Länge 

von 8 Zollen. Besage einer hierbey befindl. tabellar. 

Ansicht ergab sich im 3jähr. Durchschnitte gegen den 

gemeinen Rocken eia höheier Ertrag von etwas über 

8 Metzen. Von 4 Metzen Saamen wurden schon nach 

einem zweymaügen Anbau 64g Nied. Oestr. Metzen 

gewonnen. Das ßrod aus wallach. Rockenmehle ist 

eben so schmackhaft u. gut, wie aus dem gemeinen 

gebackenes, ja nach Einiger Behauptung sogar besser. 
Las Stroh wächst im fruchtbaren Lande stark, spröde und bey 
üppiger Vegetation rohrartig, ist daher mehr zur Streu und zu 
Dachschauben, als zum Viehfutter geeignet. Eine ausgesäeteMetze 
gibt gewöhnlich 54| Cent, an ausgedroschenein Stroh zurück. — 
Rec. kann nicht umhin, hierboy einer andern neuen eingeführten 
Getreidearl, nämlich des Aegyptischen Rockens, zu erwähnen, 
von welchem, nach angestellten Versuchen, die königl. Regierung 
zu Aachen mehrere Vorzüge rühmt, dass er nämlich ebenfalls nur 
dünne gesäet zu werden brauche , dass mau dicss noch im .Tunius 
thun könne, indem er in 5 Monaten zur Reife gedeihe; dass er 
.sich für jeden Boden eigne, auch ohne Düngung; dass ihm die 
Nässe nicht nachlheilig zu seyn scheine, dass er auch auf u»ge- 
düngtem Laude einen Ertrag von 28^ Korn gegeben habe. Das 
daraus gebackene Brod sey ganz dem gewöhnlichen gleich; nur 
zum weissen Eäckerbrode eigne sich das Mehl nicht, auch komme 
das Stroh nur dem Gerstenstroh gleich. Man sehe das Merseburg. 
Amtsblatt der königl. Regierung, No. 4. vom 24. Januar lStg, 
welches auch Anweisung gibt, wo Saamen dieser Gctreideart zu 
bekommen sey. 
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Leipziger Literatur -Zeitung. 

Am 30. des Juny. 1818. 

Uebersieht der neuesten Literatur. 

Zin don im i36. St. erwähnten Gegenständen theolog. 

Streitigkeiten, über welche mehrere Schriften gewech¬ 

selt worden sind, gehören auch die Bibelgesellschaften 

und das durch sie gewiss in der heiligsten Absicht und mit 

Segen verbreitete und beförderte Lesen der h. Schrift 

in Uebei’setzungen vorzüglich der deutschen lutheri¬ 

schen. Schon vor zwey Jahren wollte ein Ungenann¬ 

ter dartbun, dass der Gebrauch der heil. Schrift dem 

Volke nicht als nützlich zu empfehlen sey (m. s. diese 

Lit. Zeit. 1816. 243. S. 1942., wo mehrere Schriften 

über diesen Gegenstand angeführt sind). Die in engli¬ 

scher Sprache 1817. erschienenen Auszüge aus den von 

Pinkerton herausgegebenen Briefen von seiner bekann¬ 

ten Reise veranlassten eine 

Lettre au Rev. Robert Pinkerton, illustre Mem- 

bre et zele propagateur des Societes bibliques par 

Aloise Orchowshi, Gentilhomme Polonois. Goet- 

tingue , chez Vaudeuhpeck et Ruprecht. 1817. 

45 S. in 8- 4 Gr. 

Der Brief bestreitet, selbst mit einiger nur schlecht 

versteckter Bitterkeit, die Behauptung Pinkertons, dass 

er in Polen keine Bibeln gesehen habe, dass es den 

Polen an Bibeln in ihrer Sprache fehle, aber er fürch¬ 

tet auch manche Nachtheile und Missbrauche von der 

grossen Verbreitung der Bibel unter dem gemeinen Mann 

in Polen. Ain wichtigsten sind die Nachrichten, die 

von den polnischen Bibelübersetzungen und deren Aus¬ 

gaben, zum Theil nach Ringeltaube, zum Theil nach 

neuern Entdeckungen, gegeben werden. 

Geber Bibelgesellschaften und ihren IVerth; mit be¬ 

sonderer Rücksicht auf die Herzogthümer Schles¬ 

wig und Holstein und die für selbige gestiftete 

Bibelgesellschaft. Aus dem dritten Bande der 

Kieler Blätter besonders abgedruckt. Kiel 1817., 

akademische Buchhandlung. ig S. in 8. 5 Gr. 

Die Veranlassung der i8o4. gestifteten British and 

foreign Bible Society, ihre Ausbreitung und Wirksam¬ 

keit wird zuvörderst angegeben, dann untersucht, wel¬ 

chen Werth eine solche Bibelgesellschaft, vornämlich 

in einem Lande habe, wo es nicht an Bibeln fehlt, 

liier erklärt sich nun der Verf. sowohl gegen diejeni¬ 

gen, welche die Verbreitung der Bibel als Volksbuch 
Erster Band. 

gefahrvoll finden, als die, welche einen Auszug aus 

der Bibel für das Volk wünschen; auch findet er es 

rathsamer, sowohl der Bibel keine Anmerkungen bey- 

z 1 fügen , als auch die, obschon etwas veraltete, kirch¬ 

liche Uebersetzung beyzubelialten. Dass man jetzt doch 

in manchen Familien auf dem Lande keine Bibeln fin¬ 

de, dass die Bibelgesellschaft zur mehrern Verbreitung 

derselben am nützlichsten wirken könne, dass die Pre¬ 

diger dann auch die Liebe zu den Bibeln bey den Ge¬ 

meinen erwecken und erhalten müssen, wird noch be¬ 

merkt. 

Die Bibel, die beste Grundlage der Erziehung un¬ 

serer Kinder. Ein Beytrag zur Feyer des drit¬ 

ten Jahrhunderts der Reformation, von M. C. G. 
Siebeüs, Rector zu Bauzen. Zittau u. Leipzig, bey 

Schöps. 1817. 44 S. in 8. 

Der Rath, die Bibel bey der Erziehung unsrer 

Kinder vorzüglich anzuwenden, ist weder in der Theo¬ 

rie noch in der Praxis neu, aber er verdiente in un- 

sern Tagen und bey den Veränderungen, die in den 

pädagogischen Ansichten vorgegangen sind, erneuert und 

bekräftiget zu werden, wras hier geschehen ist. Der 

höchste Zweck einer christlichen Erziehung (welche 

die untergeordneten Zwecke der Bildung zum Menschen 

und zum Staatsbürger in sich begreift), kann nach dem 

Verf. kein anderer seyn, als, zur Erreichung unserer 

höchsten Bestimmung zu erziehen, welche darin be¬ 

steht, dass wir Gott ähnlich werden. Da nun die 

christliche Religion dazu führt, ihre Erkenntniss aber 

aus der Bibel geschöpft, ihre Uebung durch die Bibel 

befördert wird, so muss diese zur Grundlage der Er¬ 

ziehung gemacht werden, sie, welche die reichste, le¬ 

bendigste und reinste Quelle der Liebe, des Glaubens 

und der Hoffnung ist. Wie ihr Gebrauch bey der Er¬ 

ziehung von Mehrern empfohlen worden ist, wie sie 

dazu angewandt werden soll, das wird noch, so weit 

es die Gränzen der Schrift verstatteten, dargethan. 

Aus einer grossem Abhandlung über Beförderung 
des Bibelgebrauchs. Von ll'ilh. Schmidthamtner. 
Berlin, 1817. Realscliulbuchhandl. 19 S. in 8. 

4 Gr. 

„Der Vf. legt durch ein ausgehobenes Bruchstück 

seine Ansicht über die Behandlungsweise des Gegen- 
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Standes vor , in der Grundrichtung sowolil als beson— 
dern Beziehung würde die berührte verscliiedenai fig 
seyn. Der Versuch, dessen Anfang es ist, wird nie 
im Druck erscheinen. Unerweitert hat diese Auslüh 
rung erst einen unbeträchtlichen Tlieil ihres begrän- 
zenden ^ erhältuisses umschlossen,Dies ist die eigne 
Erklärung des Verfs., aus welcher sich zum Theil der 
.Zwei«: und Inhalt der Schrift schon schliessen lasst«' 
Del Vf. stellt die Ursachen auf, warum die Bibel vom 
V ol^e so wenig gelesen werde, wozu auch gerechnet 
wird, dass sie dem grössten Theile des Volks nicht so 
verständlich sey, als sie seyn sollte und gemacht wer¬ 
den könnt, da vornämlich viele Theile der lutheri¬ 
schen Bibelübersetzung so dunkel wären. Mit unnii- 
tzei W eitlaufigkeit verbreitet sich der Verf. nun hier 
über das Vorherrschen des Verstandes und das Miss¬ 
vergnügen, welches entsteht, wenn er nicht befriedigt 
wird. ° 

zjU den St. i35. S. 1078. angeführten Streitschrif¬ 
ten, die Reformation betreffend, gehören noch fol¬ 
gende : 

Dr. Martin Luther, nichf Lutheraner, noch weni¬ 
ger Päpstler, sondern wahrhaft evangelischer Ka¬ 
tholik. Sendschreiben und abgeforderte Erklä¬ 
rung an den fürstbischöfl. Commissar und Pfar¬ 
rer, Herrn Carl van Ess, von Dr. Pf ilh. Körte. 

Zweyte verbesserte u. vermehrte Auflage. Hal¬ 
berstadt, im Bureau für Eiter, u. Kunst. i3j3. 
X. 53 S. 3. 6 Gr. 

In der Vorrede gibt der Verf. an, was ihn bewog, 
gegen die bekannte Schrift des Herrn v. Ess und vor¬ 
nämlich das ihr beygefügte Gebet zu schreiben, und 
warum er kurz und eifernd schrieb. In der Schrift 
selbst wird die Nothvvendigkeit einer Reformation schon 
lange vor Luther und der Trennung, zu welcher L. 
gezwungen wurde, dargethan. Beygefiigt ist des Herrn 
van Lss Erklärung und Aufforderung an Herrn Dr. 
Körte, und des letztem bereits angezeigte: Abgefor¬ 
derte Erklärung an Hm. v. Ess. 

per katholische, nicht unbekannte Vf. der (St. 29L 
S. 2o5l f. vor. J.) angeführten Antwort auf das Send¬ 
schreiben Dr. Mart. Luthers u. s. f., wovon eine zweyte 
Auilage 1818. erschienen ist (Herr Abt Prechtl) schrieb 
auch eine 

Abgedrungene Antwort auf das zweyte Sendschrei¬ 
ben Di. Mart. Luthers an den neuesten Heraus¬ 
geber seiner Streitschrift: Das Papstthum zu Rom 
vom Teufel gestiftet. Von dem Verf. des Seiten¬ 
stücks zur Weisheit Dr. Mart. Luthers. Sulz¬ 
bach, in des Commerzr. Seidel Kunst- u. Buch¬ 
handlung. 1813. VI. 110 S. gr. 3. 

Der Verf. glaubte in dem zweyten Sendschreiben 
denselben Geist der Verdrehung, der Andichtung, der 

Schmäh - und Verläumdungssucht zu finden, wie im 

Juny. m6 

ersten, und sich dadurch genöthigt, sich aufs Neue 

zu vertheidigen, daher die Antwort abgedrungen ge¬ 
nannt wird. Um aber jedem Verdachte ein er \ n red¬ 
lich keit vorzubeugen, hat er das zweyte Sendschreiben 
selbst stückweise unter seiner Widerlegung abdrucken 
lassen , so wie er demselben überhaupt Schritt vor 
Schritt folgt. Nachdem im ersten Abschnitt der Verf. 
sehr beleidigend dem Verf. des Sendschreibens geant¬ 
wortet hat, indem er ihm, wie Lutbern selbst, eine 
manchmalige Geistesverwirrung zuschreibt, bat er im 
2. Ab.vch.nitt einen Rückblick auf das moralische Räth- 
sel im Betragen Luthers und bey dem Grunde seiner 
neuen Religions - Theorie, der in der Quartalschrift für 
kathol. Geistliche 1816. Jahrgang IV. B. II. 8. 233 ff. 
stand, abdiucken lassen, worin behauptet wurde, dass 
sich manche Aeusserungen und Handlungen L’s. nur 
erklären liessen, wenn tnau annehme, zur Schonung 
seines moralischen Phaiakters (!), er habe bisweilen 
Geistes-Abwesenheit gehabt, oder noch derber, es habe 
manchmalige Verrücktheit bey ihm Statt gefunden, auf 
deren Rechnung sogar L’s. (biblische) Lehre von der 
Rechtfertigung gesetzt wird, wenigstens die starken Aus¬ 
drücke, mit denen er sie vertheidigte. Allein diese vorgeb¬ 
liche Geistesabwesenheit wird mehr durch fremde Urtheile, 
vornänd« h des Erasmus, als durch Thatsachen unterstützt. 
Im 3. Abschnitt setzt Hr. Pr. seine Antwort fort, wo 
er denn auch seinen (allerdings etwas weitschweifigen) 
Styl von Andern loben lässt , aus irrigen Citalionen 
Luthers (einer Clementina, worüber Hr. Pr. sehr um¬ 
ständlich sich verbreitet) die Verwirrung und Unrich¬ 
tigkeiten L’s. folgert! Wir können keineswegs mit dem 
Ton und mit allen Aeusserungen des zweyten Send¬ 
schreibens einverstanden seyn, aber wir sind eben so 
sehr davon überzeugt worden, dass diese Antwort man¬ 
che wichtige Pnncte nur oberflächlich berührt , oder 

sie umgeht, eine Menge unnützer Wiederholungen ent¬ 
hält, Autoritäten von Gegnern L’s. statt der Beweise 
braucht, und auch schmäht und schimpft, wo ruhig 
untersucht werden sollte. Was kann nun damit be¬ 
wirkt werden? Eine Nachschrift (n. 4.) betrifft die ge¬ 
rügten Druckfehler in dem Abdruck der lutherischen 
Schrift: Wider das Papstthum zu Rom (s. vor. Jahig. 
S. *i351.). Hr. Pr. hat seitdem Gelegenheit gefunden, 
die Wittenberger Originalausgabe i545. zu erhalten, 
und mit dem Jenaer Abdruck 1568. zu vergleichen. 
Er will in der dritten Auflage des Seitenstücks , die 
sich schon unter der Presse befindet, die S Trift nach 
der W'ittenb. Originalausgabe genau abdruchen lassen. 

Von ganz anderer Art sind die 

Fromme PPünsche eines Katholiken bey der drit¬ 
ten Jubel] eyer der Reformation I.uthers. Sei¬ 
nen protRstantTeilen freunder» dargebriteht z m 
neuen Jahre i318. Wittenberg, gedr. bey Rii- 
bener, in (’omm. bey GVatz u. Geriach in Erey- 
be;g. X. 36 S. in 8. 6 Gr. 

Der Verf. hat, ohne den 1 hristlü.hen I ihren und 
ehrwürdigen Gebräuchen seiner Kirche zu nriio zu ire- 
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teil, manche Missbrauche gerügt, manche abergläubige 

Gebiauclie und Meinungen (vorzüglich die, welche die 

Heiligenverehrung, die Beichte, Wallfahrten, Ablass, 

Seelenmessen angehen) getadelt, ihre Abstellung ge¬ 

wünscht, und die Annäherung der schönen Zeit ge¬ 

hofft, wo Jesu Reich nur Eine Heerde bilden werde. 

Diese Aeusserungen und Wünsche sind in etwas hol¬ 

perichte Verse eingekleidet, unterstützt zum Theil durch 

Stellen aus einem Hirtenbrief des Erzbischofs von Salz¬ 

burg (1782.) und durch viele Anmerkungen erläutert, 

die manche nicht unerhebliche Nachricht, manche eigne 

Ansicht des Verfs. enthalten. 

Eine altere Schrift über Luthers Leben ist bey 

Gelegenheit des Jubiläums den Freunden L’s. in einer 

kürzern Gestalt wiedergegeben worden. 

Predigten des allen (wozu dieser Zusatz?) Herrn 

Mag. Mathesius über die Historien von des ehr¬ 

würdigen, in Gott seligen, theuern Mannes Got¬ 

tes, Dr. Martin Luthers Anfang, Lehre, Leben 

und Sterben. Mit einer Vorrede herausgegeben 

von Ludwig Achim von Arnim. Mit den Bild¬ 

nissen Luthers u. Melanchthons. Berlin 1817., 

in der Maurerschen Buchhandl. VIII. 71 S. in 4. 

16 Gr. 

Dem Titel nach sollte man glauben, dass man die 

sämmtlicben 16 von Mathesius (so, nicht Matthesius, schrieb 

er sieh), Fastor zu Joachimsthal bis i564. gehaltenen Pre¬ 

digten über Luther, die seit i566. mehrmals gedruckt 

worden sind, und allerdings mehr specielle Nachrich¬ 

ten über L’s. Leben geben , als viele andere Schriften, 

in einer recht zweckmässigen Sprache vollständig ab- 

gedrnckt erhalte, allein es sind nur sieben Predigten, 

die das eigentliche Leben L’s umfassen. In der Vor¬ 

rede sind die Gründe angeführt, warum ein vollstän¬ 

diger Abdruck nicht, sondern nur ein Auszug geliefert 

werden konnte, bey welchem dasjenige, was nur die 

theologische Auseinandersetzung mancher Lehren oder 

den polemischen Eifer anging, weggelassen worden ist. 

„Vollständig, sagt der Herausg., suchte ich das ge¬ 

schichtliche Bild Luthers zu bewahren, das uns Mathe¬ 

sius lebhafter als irgend ein anderer Zeitgenosse mit 

der treuen Anhänglichkeit und dem starken Gedächt¬ 

nis, die jener Zeit eigen waren, überlieferte, ähnlich 

in seinem Bemühen dem Lukas Kranach, der mit dem 

guten Auge und der geübten Malerhand jener Zeit uns 

das Angesicht L’s. in verschiedenen Altern mit gleicher 

Wahrhaftigkeit eihalten hat.“ Die Bildnisse Luthers 

und Melanchthons sind schon vor mehrern Jahren von 

Ilrn. Grimm nach Kranachs Gemälden, die sich in der 

königl. Gallevie zu München befinden, radirt. Beyde 

stellen die berühmten Männer in ihrer letzten Lebens¬ 

zeit dar. 

Martinas Lutlipyiis libertatis vindex et liberalium 

sludioru/n auctor, sive: de fructibus ex refor- 

Junv. 

malo per .Lutherum ecclesiae statu in oranem 

studiorum rationem redundantibüs Oratio , qua 

exaclo post emendatam ecclesiam saeculo lertio, 

praestantissimi viri memoriatn ■— in gymnasio 

Lubecensi — Cal. Noveinbr. celebrare studuit 

Jienr. Kunhardt, Phil. Dr., Gymn. Lub. Prof. Lu- 

becae, impensis Niemanni. 16 S. in 4. 

Die Granzen einer Redo erlaubten freylich nicht 
einen doppelten Gegenstand, der so viel umfasst, aus¬ 
führlicher zu behandeln, sie verstalteten nur mehrere 
Momente desselben zu berühren, und dies ist mit ei¬ 
ner B’eredtsamkeit tind in einem Vortrage geschehen, 
der jeden elassiscli gebildeten Leser anziehen wird. 

Die St. 125. S. 998 f. angeführte Heidelberger aka¬ 

demische Secularfeyer der Reformation ist auch mit 

einem zweyten Titel erschienen: 

Auch zu Heidelberg war Dr. Mart. Luther. Eine 

akademische Gedächtuissrede über den Ursprung 

der Reformation aus "Wissenschaft und Gemütb, 

und über ihr erstes Erscheinen zu Heidelberg. 

Von Dr. H. E. G. Paulus, Grossherz. Badischen 

Geh. Kirchenratho u. Prof, der Theol. u. Philos. Am 

Secularfest der Reformation den oi. Oct. 1817. 

Heidelberg, in der Aug. Oswald’schen Univers. 

Buchhandlung. VIII. 11G S. in 4. i Thlr. 8 Gr. 

Beschreibung der Feyerlichkeiten, wodurch das lle- 

formations-Jubelfest am 1. u. 2. Nov. 1817. von 

der Georg-August - Universität zu Göttingen be¬ 

gangen wurde. Mit Beylagen. Göttingen, bey 

Vandenhöck u. Ruprecht. 1818. 90 S. in 4. 20 Gr. 
- I 

Sehr wahr ist es, was im Eingänge bemerkt wird, 

dass der Totaleindruck der Feyerlichkeiten, womit das 

Fest überall begangen wurde, die Ahnung, dass es ohne 

besondere Aeusserung eines echten Eifers lür Religion 

und Christenthum und ohne lebhafte Erinnerung an 

L’s. Verdienste um Läuterung desselben, werde vor¬ 

übergleiten, getäuscht worden sey, und zur Bestätigung 

dieser, für unser Zeitalter und für die Nachkommen 

wichtigen, und manche harte Anklagen des Zeitalters 

widerlegenden, Bemerkung dienen solche Beschreibun¬ 

gen, wie die gegenwärtige ist. Zu den Merkwürdig¬ 

keiten dieser Feyer gehört, dass bey der rein akade¬ 

mischen gottesdienstl» Feyer am 1. Nov. in der Jo¬ 

hanniskirche auf die Rede des Ilrn. C.R. Stäudlin und 

das von Firn, C.R. Pott verfertigte: Herr Gott, dich 

loben wir! eine auf Mitglieder der Universität und Stu- 

dirende beschränkte Communion folg t, an welcher Lu¬ 

theraner und Reformirte Tb i! nahmen, und bev wel¬ 

cher, nach einer von Ilrn C.R P>'tt gehaltenen Beicht¬ 

rede, er und Hr. C.R. Planck administrirten. Nach¬ 

mittags wurde die wissenschaftliche Feyer des Feste* 

gehalten, und am 2. Nov. erfolgten die theologischen 

(von 11 abwesenden Gelehrten und 2 gegenwärtigen* 

Hrn. Jrlofr. Tychsen und Ilrn. Superint. Tiefurt) und 
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philosophischen (von 3 abwesenden und a .gegenwärti¬ 

gen) Promotionen. Von den ßeylagen zeichnen wir 
aus: die im Namen des Prorectors von Hm. Hofralh 
Mitscherlich verfertigte latein. Einladungsschrift, S. 21.; 
das vom Hrn. Repetent Dr. Frdr. Burkard Kolter ver¬ 
fertigte Carmen Saeculare, S. 26.; des Hrn. C.R. Dr. 
Stäudlin Predigt. (S. 3o.); in welcher über 2 Kor. 5, 17. 
die dankbare Anerkennung der wohlthatigen Wirkun¬ 
gen, welche die Reformation für die Wissenschaften 
und hohem Lehranstalten hervorgebracht, und die Er¬ 
wägung der in dem Werke der Reformation für uns 
in unserm besondern Stande und Verhältnisse liegen¬ 
den wichtigen und grossen Lehren, zur Pflicht gemacht 
wird , wenn gleich die Zeit wahrscheinlich nicht ver- 
stattete, jene Wirkungen und diese Lehren vollständi¬ 
ger auszuführen. S. 42 — 49. ist des Hrn. C.R. Pott 
Bei« htrede abgedruckt, in welcher das Abendmahl als 
ein Mittel zu einer Verähnlichung mit Jesu dargestellt 
ist; S. 5o. des Hrn. C.R. u. Generalsuperint., Prof. 
Prim, der Theol. Dr. Planck lateinische Jubelrede: de 
beneficiis quae ex reformatione in religionem, in rem- 
publicam et in literas per tria iam saecula non solum 
continuata sed sensim maiora et ampliora redundarunt; 
ein vielumfassender Gegenstand, der, wie der Redner 
selbst bemerkt , nur in seinen Hauptmomenten berührt 
werden konnte. S. 65. des Hrn. Decan Dr. Pott Pro¬ 
motionsrede, welche Memorabilia nonnulla circa Lu¬ 
therum ad Doctoris Theol. dignitatem promotum, ent¬ 
hält; es sind folgende: er war dieses Doctorats höchst 
würdig geworden (wobey aus seiner frühem Bilduugs- 
gesebiehte das Notlüge beygebracht wird); je ehren¬ 
voller ihm diese Würde war, desto bescheidener be¬ 
zeigte er sich bey ihrer Erwerbung, und je heiliger 
sie ihm war, desto fester und standhafter zeigte er sich 
bey Vertheidigung derselben gegen Uebelwollende; in 
einer Anmerkung ist noch von Luthers Doctor - und 
Trauringe, welche beyde Ringe ehemals in der Helm- 
städtcr Univers. Bibliothek, nun in der Wolfenbiittler 
auf bewahrt werden, Nachricht gegeben. S. 84. des 
Hrn. Decans der pliil. Facult. Hofrath Heeren Proino- 
tionsrede: nonnulla de fructibus, quos philosophia ex 
saerorum emendatione percepit. Den Beschluss macht 
S 92. das schöne Säcular-Gedicht im Namen der Uni¬ 
versität. 

Predigten und Reden in deutscher Sprache bey der 

drillen Säcularfeyei der Reformation in der Univer¬ 

sitäts-Stadt Erlangen gehalten. Mit einer Vorr. von 

Dr. Leonli. Bertholdt, zweytem ord. öffentl. Prof. d. Theol. 

Universitatspred. u. Dir. des liomil. Semin. JBevgefligt sind 

Luthers Sätze gegen Tezel, und Tezels Gegensätze, 

und, zur homil. Vergleichung, eine Predigt am er¬ 

sten Jubelfeste der Reform, zu Wittenberg und eine 

Predigt am 2ten Jubelfeste zu Dresden gehalten. Er¬ 

langen, b. Palm u.Enke. 1818. XX VL 324 S. in 8. 

1 T'hlr. 

Die Vorr. gibt eine Beschreibung der in Erlangen am 
Jubelfeste Statt gefunden habenden Feyerlichkeiten , der 
dieam 00. Jul. 1817. bereits ergangene Verordnung des kön. 
protest. General-Cons. in München über die Feyer des Festes 

vorausgeht. Das Progr. des Hrn. Pro!. Heller ist St. 121. S. 
968. angezeigt worden. Die Ode saecularis (ebenfall-, bey 
Kunstmann gedr.) hat den Hr. Ho fr. u. Prof, der Medic. Dr. 
Schreger zum Verf. Das Progr. zu den theol. Promotionen 
schrieb als Dechant der theol. Fac. Hr. Bertholdt: Dis- 

sertatio de eo, quodinpurgationesacrorum Judaicorum per 
Josiam regem facta omnium maxime comigerit memorabile 
ad 2 Reg. XXII. XXII,. et 2. Paral. XXXIV. XXXV. 
38 S. in 4. Zu der Feyer aufdemGymn., dii-bereits am 3o. 
Oct. begangen wurde, lud der Subrector u. Rectoraisverwe¬ 
ser , Hr. Dr. Job. Lor. Friede. Richter mit einem Progr. 
ein : Einige Worte zur Beantwortung der Frage : was 
lässt sich für die Beybehaltung mehrerer Gelehrtenschulen 
in den kleinen Kreisstädten sagen, vornämlich in Bezug auf 
Erlangen? Auch des Hrn. Prof. Dr. Kaiser Rede bey der 
Promotion von 4 Uoctoren d. Theol. : de Doctoratus Theo- 
logorum academici dignitate, hoc maxime aevoapud Prote- 
stantes rite sustinenda ; ist gedruckt worden. Der Inhalt ge¬ 
genwärtiger Sammlung aber, den wir nur kurz angeben kön¬ 
nen, ist: S. 1. Hr. Kirchenr. u. Prof. prim.Dr. VogelWor¬ 
trag bey der akadem. Jubelfeyer der Reform, j. Nov. gibt ei¬ 
nen Leberblick der merkwürdigen Fügungen, mit welchen 
Gottes Vorsehung Luthern geleitet hat. S. 19. Hrn. Prof. 
Dr. Bertholdt’s Predigt am 1. Festtage über Joh. 8,31 f. was 
hat die Reformation des i6.Jahrh. für uns bewirkt? zeigt, 
dass sie a) volle Rechte der Vernunft, b) unveräusserliche 
Rechte des Gewissens, c) sanfte Rechte des Herzens, d) 
Rechte eines ii eyen Gebrauchs der reinsten, sichersten und 
bleibendsten Erkenntnissquellealles Heils bewirkt hat. Des¬ 
selben Predigt am 3.Festtage über 1 Thess. 5,22 f. entwi¬ 
ckelt, was wir für das Werk der Ref. thun müssen, damit die 
heilsamen Wirkungen derselben unter uns fortdauern? Es 
folgen S. 5i. u. 73. zwey Predigten des Hrn. Stadtpf. Dr. u. 
Prof. Kaiser über Joh. 8, 3i f. und 2 Pet. 1, 19. Die erste 
handelt von dem Verhältnisse der cbristJ. Kirchenverbes¬ 
serung zu dem i6.Jahrh., in welchem sie begonnen hat; die 
zweyte von ihrem Verhältnisse zu dem Jahrhunderte, in 
welchem wir leben. S.g5.u. 115. zwey Predigten des Ilrn. 
Stadtpf. Joh. dir. Gottlieb Ackermann über Ps. 118, 24 ff. 
und 2 Pet. 1,19- Sie zeigen, was der evang. protest. Kirche 
dessen ungeachtet, was sonst und jetzt gegen sie geschieht, 
für ihre künftige, ja für ihre unvergängliche Dauer bürgt. 
Hrn. Archidiac. u. Prof. extr. Joh. Beruh. Lippert Predigt 
überCol. 3, i4 ff. S. i33. verbreitet sich über dieHoffnung, 
dass die Christen sich immer mehr im Glauben und in der 
Liebe vereinigen werden. Es folgen noch zwey Predigten 
des deutsch reform. Pred.Ilrn. Kraft, dessen Anrede an die 
Schuljugend und Frühpredigt am 3. Festtage, zwey Nach- 
mittagspredigten des Hrn. Diac. Engelhardt, und zwey Re¬ 

den desselben. Im Anhänge aber sind S. 237. Luthers g5 
Theses gegen Tezel, aus dein Latein, übersetzt durch Ju- 
stum Iroem , S. 253. Joh. Tezels erste (106.) Gegensprü¬ 
che wider L’s. Sätze , S. 267. seine zweyten Gegensprüehe 

(5o.), ebenfalls deutsch, aus der Walch. Ausg. von L’s. 
Werken, S.277. des Superint. Dr. Balduin zu Wittenberg 
1. Nov. 1617. gehaltene Jubelpredigt, und S.3o3- des Su¬ 
perint. zu Dresden, Dr. Löscher erste Jubelprecligt 3i.Oct. 
1717., abgedruckt. Letztere beyde dienen zur Geschichte 

der Homiletik und zur Vergleichung des sich mit den Zei¬ 
ten verändernden theolog. Geistes und Tons. 
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